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Abstract 

Die hãufigsten Waldbãume der Schweiz 
Ergebnisse aus dem Landesforstinventar 1983-85: 
Verbreitung, Standort und Haufigkeit von 30 Baumarten. 

In den Jahren 1983-85 fanden die Erhebungen zum 
ersten Schweizerischen Landesforstinventar (LFI) statt. 
Die wichtigsten Resultate dieser landesweiten Stichpro
benerhebung im Kilometernetz wurden 1988 publiziert. 
In Erganzung dazu erscheint nun auf der Basis des 
ersten LFI ein vertiefender Resultatebericht zum Vor
kommen der 30 haufigsten Waldbaumarten in der 
Schweiz: 

Picea abies (L.) Karst . Abies alba Mii!. . Pinus sylvestris L. 
Pinus mugo Turra var. arborea Tubeuf . Pinus cembra L. 
Larix decidua Mii!. . Taxus baccata L .. Fagus sylvatica L. 
Carpinus betulus L. . Ostrya carpinifolia Scop .. Quercus 
robur L .. Quercus petraea (Matt.) Lieb!. . Acer pseudo
platanus L .. Acer platanoides L. . Acer campestre L. 
Fraxinus exce/sior L. . Fraxinus ornus L. . Prunus avium L. 
Tilia cordata Mii!. . Tilia platyphyllos Scop . . Ulmus glabra 
Huds. emend. Moss .. Castanea sativa Mii!. . Robinia pseudo
acacia L. • Betula pendula Roth • Populus tremula L. . Salix spec. 
Alnus incana (L.) Moench .. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 
Sorbus aria (L.) Crantz . Sorbus aucuparia L. 

Neben Verbreitungskarten werden die Haufigkeiten 
(Stammzahlen, Holzvorrat) der einzelnen Arten sowie 
Aspekte des Standortes und des Bestandes dargestellt: 
Region, H6henlage, Vegetationsstufe, Relieftyp, Expo
sition, Gelandeneigung, Durchmesserklassen, Mi
schungsgrad, Mischbaumarten, Bestandesalter, Wald
typ, Entwicklungsstufe und Verjüngungsart. 

Keywords: Baumarten, Stammzahl, Holzvorrat, Verbrei
tung, Standort, Landesforstinventar, Schweiz 

Les arbres forestiers les plus répandus en Suisse 
Résultats extraits de I' I nventaire forestier national1983-85: 
Distribution, station et abondance propres à 30 essences. 

Les relevés du premier inventaire forestier national 
suisse (lFN) ont été effectués entre 1983 et 1985. Les 
principaux résultats de cet inventaire par échantillon
nage réalisé sur un réseau kilométrique à I'échelle du 
pays ont été publiés en 1988. IIs sont désormais étoffés 
d'un rapport établi sur la base du premier IFN. Ce 
document contient les résultats d'une étude approfon
die sur la présence des 30 essences forestieres les plus 
répandues en Suisse, à savoir: 

Picea abies (L.) Karst . Abies alba Mii!. . Pinus sylvestris L. 
Pinus mugo Turra var. arborea Tubeuf· Pinus cembra L. 
Larix decidua Mii!. . Taxus baccata L .. Fagus sylvatica L. 
Carpinus betulus L.. Ostrya caípinifolia Scop.· Quercus robur L. 
Quercus petraea (Matt.) Lieb!. . Acer pseudoplatanus L. 
Acer platanoides L .. Acer campestre L .• Fraxinus exce/sior L. 
Fraxinus ornus L. . Prunus avium L .. Tilia cordata Mii!. 
Tilia platyphyllos Scop . . Ulmus glabra Huds. emend. Moss. 
Castanea sativa Mill. . Robinia pseudoacacia L .. Betula pendula 
Roth . Populus tremula L .. Salix spec . . Alnus incana (L.) 
Moench .. Alnus glutinosa (L.) Gaertn .. Sorbus aria (L.) Crantz 
Sorbus aucuparia L. 

Aux côtés des cartes de distribution, I'abondance des 
especes (nombre de tiges, volume sur pied) y est repré
sentée ainsi que divers parametres liés à la station et au 
peuplement. IIs s'intitulent: région, altitude, étages de 
végétation, type de relief, exposition, pente, classes de 
diametres, degré du mélange, essences du mélange, âge 
du peuplement, type de forêt, stade de développement et 
genre de régénération. 

Keywords: essences, nombre de tiges, volume sur pied, 
distribution, station, inventaire forestier national suisse 
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Le specie forestali piu frequenti della Svizzera 
Risultati del primo Inventario Forestale Nazionale 1983-
85: distribuzione, earatteristiche stazionali, frequenza di 
30 speeie arboree. 

Negli anni 1983-85 vennero eseguiti i rilievi per il primo 
Inventario Forestale Nazionale svizzero (IFN). I risultati 
piú importanti di questo campionamento, effettuati su 
tutto il territorio nazionale con un retieolo ehilometrico, 
vennero pubblicati nel 1988. Sulla base del primo IFN, 
compare ora in eomplemento un rapporto di risultati piú 
approfonditi sulla presenza delle 30 speeie forestali piú 
diffuse in Svizzera: 

Picea abies (L.) Karst . Abies alba Mill. . Pinus sylvestris L. 
Pinus mugo Turra var. arborea Tubeuf . Pinus cembra L. 
Larix decidua Mill. . Taxus baccata L. . Fagus sylvatica L. 
Carpinus betulus L. . Ostrya carpinifolia Scop .. Quercus 
robur L. . Quercus petraea (Matt.) Liebl. . Acer pseudo
platanus L. . Acer platanoides L. . Acer campestre L. 
Fraxinus exce/sior L .. Fraxinus ornus L. . Prunus avium L. 
Tilia cordata Mill. . Tilia platyphyllos Scop . . Ulmus glabra 
Huds. emend. Moss .. Castanea sativa Mill. . Robinia 
pseudoacacia L .. Betula pendula Roth . Populus tremula L. 
Salix spec .. Alnus incana (L.) Moench .. Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn .. Sorbus aria (L.) Crantz . Sorbus aucuparia L. 

Oltre alle carte sulla diffusione, vengono presentate 
anehe la frequenza (numero di alberi, provvigione) delle 
singole speeie, eome pure aspetti relativi alle stazioni e 
ai popolamenti: regione, altitudine, orizzonte vegetazio
nale, esposizione, topografia e pendenza del terreno, 
classi di diametro, grado di meseolanza, età del popola
mento, tipo di boseo, stadio di sviluppo e tipo di rinno
vazione. 

Keywords: specie arborea, numero di alberi, provvigio
ne, areale di diffusione, stazione, inventario forestale 
nazionale, Svizzera 
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The commonest forest trees in Switzerland 
Findings from the National Forest Inventory 1983-85: 
Distribution, site and frequency of 30 tree species. 

In 1983-85 the surveys for the first Swiss National 
Forest Inventory (NFI) were conducted. In 1988 the 
major results of this countrywide sampling survey over a 
1 x 1 km grid were published. We now present as a 
supplement a detailed report, based on the results of the 
first NFI, on the occurrence of the 30 commonest forest 
tree species in Switzerland: 

Picea abies (L.) Karst . Abies alba Mill. . Pinus sylvestris L. 
Pinus mugo Turra var. arborea Tubeuf . Pinus cembra L. 
Larix decidua Mill. . Taxus baccata L. . Fagus sylvatica L. 
Carpinus betulus L .. Ostrya carpinifolia Scop .. Quercus 
robur L. . Quercus petraea (Matt.) Liebl. . Acer pseudo
platanus L. . Acer platanoides L. . Acer campestre L. 
Fraxinus exce/sior L. . Fraxinus ornus L. . Prunus avium L. 
Tilia cordata Mill. . Tilia platyphyllos Scop . . Ulmus glabra 
Huds. emend. Moss .. Castanea sativa Mill. . Robinia 
pseudoacacia L .. Betula pendula Roth . Populus tremula L. 
Salix spec .. Alnus incana (L.) Moench .. Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn .. Sorbus aria (L.) Crantz . Sorbus aucuparia L. 

As well as distribution maps, this report contains pre
sentations on the frequeney (stem count, standing volu
me) of the individual speeies together with aspeets of 
the sites and stands: region, elevation, stage of vegeta
tion, type of relief, exposure, inclination, diameter clas
ses, proportion of mixture, admixed tree speeies, stand 
age, forest type, stage of development and type of 
regeneration. 

Keywords: tree speeies, stem eount, standing volume, 
distribution, site, national forest inventory, Switzerland 
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Vorwort 

Zu den ímposantesten Vertretern der Flora zahlen díe Baume: Kaum eíne 
andere Lebensform erreíeht hõhere Alter und Dímensíonen als eínzelne Arten 
díeser GehÕlzpflanzen. Baume und Walder pragen das Landsehaftsbíld und 
sínd Lebensraume eíner artenreíehen Tíer- und Pflanzenwelt. Seít den An
fangen zahlen síe zu den wíehtígsten Lebensgrundlagen des Mensehen. 
Waldínventare líefern heute díe erforderlíehen Grundlagen zur naehhaltígen 
Nutzung unseres Waldes und zur Erhaltung seíner õkologísehen Víelfalt. 

Díe anhaltende Naehfrage naeh umfassenden Informatíonen zum Vorkom
men unserer Waldbaumarten gab den Anstoss zum vorlíegenden Beríeht, der 
überwíegend auf neuen und bísher níeht publízíerten Auswertungen des ersten 
Landesforstínventars (1982-86) basíert. 

Als Grundlage für díe Aus- und Weíterbíldung, für wíssensehaftlíehe Arbeí
ten und díe Gffentlíehkeítsarbeít ríehtet síeh díeser Beríeht ín erster Uníe an 
Forststudenten, Fõrstersehüler, Forstpraktíker und Forstwíssensehafter, aber 
au eh an Botaníker und L ehrkra f te ín den Bereíehen Land- und Holzwírtsehaft. 

Meín besonderer Dank geht an Dr. Heínz Kasper, ehemalíger Leíter der 
Gruppe Waldbau an der WSL. Bís zu seíner Wahl zum Kantonsoberfõrster des 
Kantons Aargau hatte er am Konzept und an den Auswertungen zum vorlíe
genden Beríeht massgeblíeh mítgewírkt. 

Dankbar bín íeh aueh für díe wertvol!en Anregungen der Vegetatíonskundler 
Dr. Walter Kel!er und Dr. Níno Kuhn sowíe für díe Uteraturreeherehen von 
Dr. Aloís Kempf, Wolfgang Ortloff und Berthold Traub. Díe Datenaufbereítung 
und díe Entwíeklung von Auswertungsprogrammen erfolgten dureh Dr. Peter 
Brassel, Martín Hagelí und Johann Wey. Thomas Wohlgemuth hat freundlí
eherweíse díe Verbreítungskarten von WELTEN und SUTTER (1982) ín der 
vorlíegenden Form aufbereítet. AI! díesen Helfern und den Mítarbeítenden der 
Sektíon Publíkatíonen und Bíblíothek seí híer bestens gedankt. Dem «Post da 
línguatg da la Ua rumantseha» ín Chur gílt meín Dank für díe Übersetzung der 
Baumartennamen íns Ratoromanísehe. Besonders gefreut hat míeh díe Zu
sammenarbeít mít der Photographín Verena Eggmann. Mít íhren Portrats 
bríngt síe uns díe haufígsten Waldbaume auf künstlerísehe Weíse naher. 

Für díe zahlreíehen erganzenden Hínweíse und díe absehlíessende, krítí
sehe Durehsíeht des Manuskríptes mõehte íeh míeh beí Markus Síeber, 
Dendrologe an der ETH Züríeh, beí Dr. Anton Bürgí, Leíter der Gruppe Waldbau 
an der WSL, und beí meíner Frau Níekey Brandlí herzlíeh bedanken. 

Bírmensdorf, Apríl 1996 Urs-Beat Brandlí 

Ber. Eidgeni:iss. Forsch.anst. Wai d Schnee Landsch. 342, 1996 
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1 Einleitung 

Als Nutzpflanzen und wichtige Elemente der natürlichen 
Vegetation sind die heimischen Baumarten lãngst in 
einer breiten Literatur beschrieben worden: Morpholo
gie, Okologie und Waldgesellschaften, Waldbau und 
Holzverwendung. Dagegen fehlten bisher mengen
mãssige Informationen zum aktuellen Vorkommen der 
Waldbaumarten. Erst die Publikation der wichtigsten 
Ergebnisse des ersten Schweizerischen Landesforst
inventars (LFI) konnte hierzu einen reprãsentativen 
Beitrag liefern. Die Erfahrungen in der LFI-Umsetzung 
zeigten bald, dass die publizierten LFI-Resultate nur 
einem kleinen Teil der Nachfrage nach Angaben zur 
rãumlichen und standõrtlichen Verteilung der Baum
arten genügen konnten. 

Mit dem vorliegenden Bericht soll diese Lücke für die 
30 hãufigsten Waldbaumarten geschlossen werden. In 
Ergãnzung zum Bericht Nr. 305 (EAFV 1988) werden 
neue Ergebnisse zur Baumartenverbreitung 1983-85 
prãsentiert. Als Masszahl für die Arthãufigkeit wird in der 
Regel die Anzahl Bãume (Stammzahl) ab 12 cm Durch
messer (BHD) verwendet. Hinzu kommen ergãnzende 
Angaben über den Holzvorrat, die Waldflãche und die 
Jungwaldstammzahl. Neben der geografischen und 
standõrtlichen Verbreitung werden auch Aspekte des 
Bestandesaufbaus untersucht. Das Ziel der Publikation 
ist ei ne mõglichst umfassende Darstellung aller relevan-

9 

ten LFI-Informationen zu den wichtigsten Baumarten. 
Dementsprechend beschrãnken sich Quervergleiche 
zur Literatur auf ein Minimum. 

Der Bericht enthãlt zunãchst Informationen über die 
Erhebungsmethode des LFI, die Verwendbarkeit und 
Aussagekraft der LFI-Daten sowie Interpretationsbei
spiele von Tabellen und Abbildungen. Die Resultate 
werden in zwei Teilen prãsentiert. Der erste Teil enthãlt 
vergleichende Übersichtstabellen mit allen Baumarten. 
Im zweiten Teil istjederder30 ausgewãhlten Baumarten 
ein Kapitel gewidmet. In diesen knappen Baumportrãts 
werden die LFI-Ergebnisse mit Literaturzitaten zum Ver
breitungsareal und zu den Standortsansprüchen, zur 
õkonomischen wie õkologischen Bedeutung und Ver
wendung oder zur Gefãhrdung und Nachhaltigkeit er
gãnzt. Diese Angaben sind zumeist genereller Natur und 
keineswegs vollstãndig. Vielmehr wurden sie nur soweit 
übernommen, als sie für die richtige Interpretation der 
LFI-Ergebnisse erheblich und zur Charakterisierung der 
Baumart von grõsserer Bedeutung sind. Die Literatur
zitate wurden mit Absicht einigen hãufig verwendeten 
Standardwerken (Sekundãrliteratur) entnommen, die 
auch der Praxis leicht zugãnglich sind. Vergleiche 
zwischen einzelnen Baumarten sollen die Leserinnen 
und Leser nach ihren Bedürfnissen selber vornehmen. 

Ber. Eidgen6ss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342, 1996 





11 

2 Erhebungsmethode und Interpretation 

2.1 landesforstinventar 

Im Jahre 1981 beschloss der Bundesrat, ein erstes 
Schweizerisches Landesforstinventar (LFI) durchführen 
zu lassen. Die Erhebungen fanden in den Jahren 1983-85 
statt. Idealerweise soll das LFI alle 10 Jahre wiederholt 
werden. So wird von 1993 bis 1996 im Rahmen des 
Walderhebungsprogrammes des Bundes bereits das 
zweite Inventar durchgeführt, allerdings nur auf der Halfte 
der 10 975 terrestrischen Probeflachen des ersten LFI. 

Die Verwirklichung des LFI- ein Instrument der natio
nalen Forst- und Umweltpolitik - ist Aufgabe der Eidge
n6ssischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und 
Landschaft (WSL) in Zusammenarbeit mit dem Bundes
amt für Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL, Eidg. 
Forstdirektion). 

Die Aussageeinheiten des LFI sind die gesamte 
Schweiz, grbssere Kantone und Regionen. Thematisch 

Abb. 1. Waldprobeflachen des ersten LFI. 

ist das LFI stark auf Fragen der Waldwirtschaft ausge
richtet. Die wichtigsten Informationen sind Angaben 
über Waldflache und Waldeigentum, Standortfaktoren, 
Waldaufbau (z.B. Baumarten), Waldverjüngung, Wald
zustand, Erschliessung und Holzerntebedingungen. Mit 
dem zweiten LFI werden vermehrt auch Informationen 
über den Wald als Lebensraum für Tiere und Pflanzen, 
seine Schutzwirkung gegen Naturgefahren und seine 
Nutzung als Erholungsraum erhoben. 

Eine umfassende Zusammenstellung wichtiger Er
gebnisse zum ersten LFI wurde publiziert (EAFV 1988). 
Die Sektion «Landesforstinventar» der WSL bietet zu
dem wissenschaftliche Beratungen und statistische 
Auswertungen als Dienstleistung an. Die (Roh-) Daten 
sind in einer Datenbank an der WSL in Birmensdorf 
gespeichert. Sie kbnnen auf Anfrage für Interessenten 
abgerufen und nach individuellen Bedürfnissen ausge
wertet werden. 

Ber. Eidgen6ss. Forsch.anst. Wai d Schnee Landsch. 342, 1996 
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2.2 Erhebung der Baumdaten 

Das Landesforstinventar ist ei ne systematisehe Stiehpro
benerhebung auf der Basis von permanenten Probe
flãehen. Diese wurden beim ersten LFI in die Sehnittpunk
te des Kilometernetzes des Koordinatensystems der 
Sehweiz gelegt. Anhand von Luftbildern und objektiven 
Messkriterien klãrten Spezialisten für jeden Netzpunkt ab, 
ob dort Wald steht oder nieht. Die eigentliehe Datenerhe
bung besehrãnkte sieh auf das Waldareal. Zum Waldareal 
zãhlen Baumbestãnde ab einem minimalen Deekungs
grad (Kronenprojektion) von 20%. Geh61ze unter 20 m 
Breite und Einzelbãume wurden im ersten LFI nieht 
erfasst. Jede der insgesamt rund 12000 Waldproben 
(Abb. 1) reprãsentiert ei ne Flãehe von einem Quadrat
kilometer Wald (100 ha). 

Jede Waldprobeflãehe, mit Ausnahme des Gebüseh
waldes (4,7% aller Probeflãehen) und unzugãnglieher 
Wãlder (2,8%), wurde im Gelãnde aufgesueht. Die meisten 
LFI-Informationen, aueh jene über die Baumarten, bezie
hen si eh demnaeh auf 92,5% der gesamten Waldflãehe. 
Die nieht im Gelãnde beurteilten Gebüsehwãlder sind 
besonders in h6heren Lagen der Süd- und Zentralalpen 
sowie im Gebiet des Nationalparks verbreitet. Zumeist 
handelt es sieh dabei um Grünerlen- (Alnus viridis) und 
Legf6hren- (Pinus mugo var. prostrata) sowie auf der 
Alpensüdseite aueh um Haselbestãnde (Corylus avel/ana). 

Abb. 2. Luftbild der Waldprobeflache mit den Koordinaten 
596 000 / 235 000. Das Quadrat von 50 x 50 Meter begrenzt 
die Interpretationsflache. Die numerierten Kreise (Fixpunkte) 
dienen zur Einmessung des Probeflachenzentrums. Reprodu
ziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie 
vom 16. 7. 1996. 

Ber. Eidgeni:iss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342,1996 
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Abb. 3. Die Probeflachen im ersten Landesforstinventar 
(Massstab ca. 1 : 600) .• erfasste Baume; O nicht erfasste 
Baume 

o 

Aueh die unzugãngliehen Probeflãehen liegen fast aus
sehliesslieh in Hoehlagen des Alpenraumes, mit einem 
Sehwerpunkt in den Tessiner Alpen. Entspreehend ihrer 
Verbreitung dürften sie überwiegend mit Fiehten (Picea 
abies), Lãrehen (Larix decidua) und auf der Alpensüdseite 
aueh mit versehiedenen Laubbaumarten bestoekt sein. 

Ausgehend von Luftbild-Fixpunkten (Abb. 2) haben 
Aufnahmegruppen die Zentren der Probeflãehen einge
messen und dureh ein Metallrohr im Boden gekennzeieh
net. Diese Zentren bestimmen die Lage der Probekreise 
und der Interpretationsflãehe (Abb. 3). Auf den Interpreta
tionsflãehen von 50 mal 50 Metern Gr6sse wurden soge
nannte Flãehen- und Bestandesdaten erhoben. 

Die Angaben zum Vorrat der Baumarten beziehen si eh 
im ersten LFI auf zwei, jen e zur Stammzahl auf drei 
konzentrisehe Probekreisflãehen (ZINGG und BAeHoFEN 
1988). Die Ermittlung des Holzvorrates basiert auf den 
Bãumen ab 12 em Durehmesser, gemessen auf 1 ,3 Meter 
Stammh6he über Boden (Durehmesser auf Brusth6he: 
BHD). Diese wurden auf einer 200 m2 grossen Kreisflãehe 
erhoben (Radius r1 = 7,98 m). Die Bãume ab 36 em wurden 
auf einer gr6sseren Flãehe von 500 m2 registriert (Radius 
r2 = 12,62 m). Die Radien variieren entspreehend der 
Gelãndeneigung, so dass die Flãehen der Probekreise 
konstant bleiben. 

Informationen zu den Wildsehãden und zur Waldver
jüngung lieferte die zusãtzliehe Jungwalderhebung. Auf 
einer Flãehe von 28,3 m2 (Radius rJ = 3,0 m) wurden die 
Stammzahlen der baumf6rmig waehsenden Geh6lzpflan
zen ab 30 em H6he bis zu einem BHD von 11 em in vier 
Gr6ssenklassen ermittelt. Diese Jungwald-Daten werden 
im Rahmen dieses Beriehtes in der Regel nur in den 
Verbreitungskarten und zur Darstellung der Stammzahl
verteilungen naeh Durehmesserklassen verwendet. 



2.3 Gehõlzarten und Nomenklatur 

Die Artenliste des Landesforstinventars (T ab. 1) umfasst 
42 einheimische und 17 fremdlandische Waldbaumar
ten sowie 6 Straucharten. Mit Ausnahme von 8 fremd-

Tab. 1. Geh61zartenliste im ersten Landesforstinventar. 

Nadelbaume Codes 10-49 

Fichte Picea abies 10 

Tanne Abies a/ba 11 

F6hren Pinus sy/vestris (Waldf6hre) 15 
Pinus nigra (Schwarzf6hre) 16 
Pinus strobus (Strobe) 17 
Pinus mugo arborea (Bergf6hre) 18 
Pinus cembra (Arve) 19 

Ui.rche Larix decidua und Larix kaempferi 20 

Douglasie Pseudotsuga menziesii 22 

Eibe Taxus baccata 25 

übrige Exoten Abies spec. (Tan nen) 30 
Cedrus spec. (Zedern) 31 
Chamaecyparis spec. 32 
Cryptomeria spec. 33 
Metasequoia 34 
Picea spec. (Fichten) 35 
Pinus spec. (F6hren) 36 
Sequoiadendron (Mammutbaum) 37 
Thuja spec. 38 
Tsuga spec. (Hemlock) 39 

übrige Nadelbãume 49 

Straucher Codes 01-09 
Strãucher = Kleinbãume, strauchartig wachsende Bãume 
und eigentliche Strãucher 

Legf6hre Pinus mugo prostrata 01 

Wacholder Juniperus communis 02 

Alpenerle A/nus viridis 05 

Stechpalme I/ex aquifo/ium 06 

Goldregen Laburnum anagyroides 07 

Traubenkirsche Prunus padus 08 

übrige Strãucher Berberis vu/garis 
Buxus sempervirens 
Cory/us avel/ana 
Crataegus spec. 
Evonymus spec. 
Hippophae rhamnoides 09* 
Ligustrum vu/gare 
Sa/ix spec. 
Sambucus spec. 
Staphy/ea pinnata 
Viburnum spec. 

* Strãucher mit Code 09 werden in der Aufnahmephase 111 
(Baumdaten) aufgenommen, falls BHD >12 cm; in der Auf-
nahmephase IV (Jungwalddaten) werden sie nicht erhoben. 
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landischen und einer heimischen Baumart (Codes 31, 
32,33,34,36,37,39,68,90 in Tab. 1) wurden auf den 
insgesamt 10 975 untersuchten Probeflachen alle Ge
hólzarten dieser Artenliste registriert. 

Laubbaume Codes 50-99 

Buche Fagus sy/vatica 50 

Eichen Quercus robur (Stieleiche) 51 
Quercus petraea (Traubeneiche) 52 
Quercus pubescens (Flaumeiche) 53 
Quercus cerris (Zerreiche) 54 
Quercus rubra (Roteiche) 55 

Ahorne Acer campestre (Feldahorn) 56 
Acer p/atanoides (Spitzahorn) 57 
Acer pseudop/atanus (Bergahorn) 58 
Acer opa/us (Schneeballbl. Ahorn) 59 

Eschen Fraxinus exce/sior 60 
Fraxinus ornus (Blumenesche) 61 

Kastanie Castanea sativa 62 

Erlen A/nus g/utinosa (Schwarzerle) 63 
A/nus incana (Grauerle) 64 

Birken Betu/a pendu/a (Hãngebirke) 65 
Betu/a pubescens (Moor-/Haarbirke) 66 

Hagebuche Carpinus be tu/us 67 

Zürgelbaum Ce/tis austra/is 68 

Nussbaum Jug/ans regia 69 

Hopfenbuche Ostrya carpinifolia 70 

Wildobst Ma/us sy/vestris (Holzapfel) 71 
Pyrus communis (Holzbirne) 72 

Pappeln Popu/us a/ba /P. canescens 73 
Popu/us nigra (Schwarzpappel) 74 
Popu/us tremu/a (Zitterpappel) 75 
Popu/us spec. 76 

Kirschbaum Prunus avium 77 

Robinie Robinia pseudoacacia 78 

Weiden Salix a/ba (Weissweide) 79 
Sa/ix spec. (baumfórmig) 80 

Ebereschen Sorbus aria (Mehlbeere) 81 
Sorbus aucuparia (Vogelbeere) 82 
Sorbus domestica (Speierling) 83 
Sorbus tormina/is (Elsbeere) 84 

Linden Ti/ia cordata (Winterlinde) 85 
Ti/ia p/atyphyl/os (Sommerlinde) 86 

Ulmen U/mus minor (Feldulme) 87 
U/mus g/abra (Bergulme) 88 

übrige Exoten Aescu/us hippocastanum 89 
Liriodendron tu/ipifera 90 

übrige Laubbãume 99 
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Aus statistisehen Gründen muss sieh der vorliegende 
Berieht auf die Darstellung der haufigsten Arten be
sehranken. Es sind dies jene Baumarten und Artengrup
pen, deren Stammzahlanteil (ab 12 em BHD) grbsser als 
ein Promille (0,1 %) ist. Bei insgesamt 128450 Probe
baumen wird die Fiehte (Picea abies) als hãufigste 
Baumart dureh 54 587, die seltene Eibe (Taxus baccata) 
lediglieh dureh 145 Probebaume reprasentiert. 

Das LFI dokumentiert das aktuelle Vorkommen der 
Baumarten. Wichtige Informationen zur (früheren) Ver
breitung einer Baumart sind oftmals au eh in Orts- und 
Flurnamen enthalten. Aus diesem Grund, aber auch für 
Ouervergleiche mit der Literatur, sind die Baumarten
namen, unter Berücksichtigung von Synonymen, Dia
lekten und Idiomen, in Lateinisch (wissenschaftliche 
Bezeichnung), Deutseh, Franzbsisch, Italienisch, Rato
romanisch, Englisch und Schweizerdeutsch aufgeführt. 

Die wissenschaftlichen Namen sind dem Skriptum 
«Mitteleuropaische Waldbaumarten» der Professur für 
Waldbau und der Professur für Forstsehutz & Dendrolo
gie der ETH Zürich (ETHZ 1993) entnommen und stützen 
sich damit auf die Empfehlungen des Internationalen 
Codes der Botanischen Nomenklatur ICBN (vgl. EHREN
DORFER 1991). Auf die Angabe von Zweitautoren (Klam
merautoren) wird verzichtet. Dagegen sind veraltete, 
nicht mehr gültige Synonyme in Klammern aufgeführt. 

Im Deutschen und Englischen wurden die Namen 
und deren Reihenfolge von MARCET (1982) übernommen, 
erganzt durch weitere Synonyme aus der Literatur. Die 
franzbsische Nomenklatur stammt von J.-B. CHAPPUIS 
(IFRF 1990), erganzt durch Angaben von MARCET (1982) 
und handschriftliche Mitteilungen von P. Burli vom 
«Centre dendroteehnique» (CEDOTEC). Die Begriffe in 
italienischer Sprache stammen von CONEDERA und GIUDICI 
(1993) und sind durch Angaben von MARCET (1982) und 
Literaturzitate erganzt. 

Die Übersetzungen ins Ratoromanische, rumantsch 
grischun und die fünf regionalen Idiome, hat auf Anfrage 
freundlicherweise das «Post da linguatg da la Lia ru
mantscha» in Chur übernommen. Auf Empfehlung der 
Autoren wird hier ei ne gekürzte Liste publiziert: An erster 
Stelle steht immer das rum. grisehun (Standard) und 
dann folgen die Namen nur in jenen Idiomen, in denen 
sie sich im Wortkbrper oder in der Sehreibweise wesent
lich unterscheiden. Auch im Schweizerdeutschen wur
den die zahlreichen, von BOSSHARD (1978) beschriebe
nen Synonyme nur soweit wiedergegeben, als sie sich 
im Wortkbrper, in der Aussprache oder in der Schreib
weise deutlich unterscheiden. 

2.4 Datenqualitat und Grenzen der Inter
pretation 

Jede Erhebung von Pflanzenarten ist bezüglich Arten 
und Individuenzahl mit gewissen Fehlern behaftet. Beim 
ersten Landesforstinventar wurden rund 8% aller Pro
beflachen von einer unabhangigen Kontrollgruppe ein 
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zweites Mal erfasst. Dadurch konnten systematische 
Fehler aufgedeckt und im Rahmen von periodischen 
Trainingstagen besprochen werden. Wie aus derTabel
le 2 ersichtlich wird, gibt es einige Baumarten, die von 
den Aufnahmegruppen gelegentlich falsch angespro
chen wurden. Dabei kbnnen die Fehler bei der Erstauf
nahme wie bei der Kontrollaufnahme liegen. Verweehs
lungen zwischen Arten der selben Gattung wie Erlen, 
Linden oder Eichen erfolgten recht haufig. Trotz gewis
ser Probleme werden diese Arten im Interesse der Leser 
getrennt ausgewiesen. Zudem werden die Resultate zur 
geografischen und standbrtlichen Verbreitung durch die 
Literatur weitgehend bestatigt. 

Zum Beispiel die Linden: Winter- und Sommerlinde 
treten nicht selten gemeinsam auf und Fehler in der 
Artbestimmung sind zu gewissen Jahreszeiten nur 
schwer vermeidbar. So erfolgten die LFI-Feldaufnah
men von Marz bis November und die Laubbaume wur
den haufig im laubfreien Zustand beurteilt. Im ersten LFI 
wurde die Artbestimmung an 76 Winter- und Sommer
linden dureh eine Kontrollgruppe wiederholt, wobei in 
57% der Falle ei ne Übereinstimmung resultierte. Bei 
den Feldaufnahmen zum zweiten LFI (1993-95) wurde 
die Baumartenbestimmung des ersten LFI vorgegeben 
und im Feld verifiziert. Für 274 untersuchte Linden 
(Stand Juni 1995) gilt: 86% Übereinstimmung in der Art, 
11 % Verwechslung zwischen Lindenarten und 3% Ver
wechslungen mit anderen Baumarten. Die Oualitat der 
Artbestimmung im ersten LFI ist al so zumindest bei den 
Linden besser, als aufgrund der Daten in Tabelle 2 zu 
schliessen ware. Die Verwechslungen zwischen den 
beiden Lindenarten sind jedoch nicht immer zufãllig: im 
LFI1 wurden Winterlinden haufiger mit Sommerlinden 
verwechselt (13%), als umgekehrt (8%). 

Seltene Arten gelangten entsprechend selten in die 
Kontrolle. Oft konzentrierten sieh diese Kontrollbaume 
auf einige wenige Probeflachen. Der Anteil an Überein
stimmungen ist in solehen Fallen (z.B. Bergfbhre) nicht 
reprasentativ für die Oualitat der Artbestimmung. Zu
dem kbnnen auch die Kontrollaufnahmen Fehler aufwei
sen, wie sich am Beispiel der Schwarzerle nachweisen 
lasst. So ergeben 10 Jahre spater Vergleiche mit dem 
zweiten LFI, trotz Nutzungen und Einwüchsen, für drei 
Viertel der Schwarzerlen-Probeflachen Übereinstim
mung. Die meisten Baumarten sind im ersten LFI richtig 
bestimmt worden und die wenigen Fehler bei den ein
fach zu bestimmenden Fichten, Tannen und Buehen 
sind grbsstenteils Schreibfehler sowie Fehler bei der 
Codierung der Baumarten im Feld. Insgesamt wurden 
10207 Baume kontrolliert und die Übereinstimmung in 
der Artbezeichnung lag bei 97,5%. 

Im Gegensatz zu den genannten systematischen 
Fehlern sind die zufãlligen Fehler (z.B. Messfehler) frei 
von einseitigen Verzerrungen und gleichen sich bei 
grbsseren Datenmengen aus. Zudem besteht bei jeder 
Stichprobenerhebung eine bestimmte Wahrscheinlich
keit, dass die Probeflachen und ausgewahlten Baume 
für den besehriebenen Wald nicht reprasentativ sind. 
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Tab. 2. Übereinstimmung der Artenbestimmung an Baumen ab 12 em BHD im ersten LFI. Vergleieh der Kontrollaufnahmen mit 
den Erstaufnahmen. Die Kontrollaufnahmen zur Sehwarzerle (*) sind nieht reprasentativ. Die Übereinstimmung mit den 
Aufnahmen zum zweiten LFI (1993-96) ist mit 75% wesentlieh h6her. 

Baumart kontrollierte Baume Übereinstimmung 

Anzahl % 

Fiehte 4285 99,5 

Tanne 1437 99,6 

Waldf6hre 341 99,1 

Bergf6hre 24 58,3 

Arve 30 83,3 

Larehe 307 99,7 

Eibe 14 100,0 

Buehe 2035 99,8 

Hagebuehe 46 97,8 

Hopfenbuehe 22 90,9 

Stieleiehe 88 75,0 

Traubeneiehe 178 77,5 

Bergahorn 259 99,2 

Spitzahorn 18 77,8 

Feldahorn 12 100,0 

Esehe 371 99,2 

Die Grõsse dieses Reprasentationsfehlers hangt im 
wesentlichen von Anzahl und Verteilung der erhobenen 
Probeflachen und Probebaume ab. Aus diesem Grund 
werden hier nur die 30 haufigsten Arten dargestellt. Als 
Fehlermass für zufallige Fehler und Reprasentationsfeh
ler wird im LFI der einfache Standardfehler unter Ver
nachlassigung des Flachenschatzfehlers verwendet. 
Der Standardfehler ist folgendermassen zu lesen: Der 
wahre (Mittel-) Wert liegt mit etwa 68% Wahrschein
lichkeit im Bereich «LFI-Mittelwert ± Standardfehler», 
respektive mit 95% Wahrscheinlichkeit im Bereich «LFI
Mittelwert ± doppelter Standardfehler». 

In den wichtigsten Übersichtstabellen sind die Stan
dardfehler aufgeführt, dargestellt in Prozenten der ent
sprechenden Werte. Ein Beispiel aus Tabelle 79, Seite 
213: Gemass LFI stehen in der Region Jura 1142 000 
Stück ± 10% Mehlbeeren. Unter der Annahme, dass 
die Baumart richtig bestimmt wurde, liegt der wahre 
Wert mit 68% Wahrscheinlichkeit zwischen 1 027800 
und 1 286200 Stück. Ist eine 95%ige Sicherheit gefor
dert, so erhõht sich der Bereich auf 1142 000 ± 228400 
Stück. Das heisst, in der Region Jura stehen mit grõs
ster Wahrscheinlichkeit zwischen 0,9 Mio. und 1,4 Mio. 
Mehlbeerbaume. 

Baumart kontrollierte Baume Übereinstimmung 

Anzahl % 

Kirsehbaum 28 100,0 

Winterlinde 52 63,5 

Sommerlinde 24 41,7 
-------- -------------

Bergulme 64 89,1 

Kastanie 186 100,0 

Robinie 6 100,0 

Birke 63 98,4 

Aspe 13 92,3 

Weiden 19 84,2 

Sehwarzerle 27 *29,6 

Weisserle 79 78,4 

Mehlbeere 37 100,0 

Vogelbeere 23 95,7 

Exoten 58 96,6 

alle LFI-Arten 10207 97,5 

2.5 Erlãuterungen zur Interpretation der 
G rafiken 

Jede Baumart wird im Kapitel4 einzeln mit neun einheit
lichen Tabellen und Abbildungen dokumentiert. Die Un
terkapitel zu den Hauptbaumarten Fichte, Tanne, Fõhre, 
Arve, Larche, Buche, Eiche, Ahorn, Esche und Kastanie 
sind mit vier weiteren Tabellen zum Bestandesaufbau 
erganzt. Detaillierte Tabellen zur regionalen Hõhenver
breitung jeder Art sind im Anhang zusammengestellt. 

Die Interpretation der Tabellenwerte erfordert in der 
Regel keine weiteren Kommentare. Einzelne Grafik
typen benõtigen dagegen für das richtige Verstandnis 
die nachstehenden, exemplarischen Erlauterungen zum 
Inhalt und zur Form der Darstellung. 

2.5.1 Verbreitungskarten 

In den Verbreitungskarten zu den einzelnen Baumarten 
wurden mit dem Geografischen Informationssystem Arcl 
Info© die LFI-Daten und die Informationen aus dem Ver
breitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz 
(WELTEN und SUTTER 1982) zusammengeführt. Letztere 
liegen heute an der WSL in bereinigter, digitaler Form vor 
(WOHLGEMUTH 1993). Diese Daten basieren auf Kartierun
gen von rund 200 Botanikern. Fürdiese Kartierung wurde 
die Schweiz nach topographischen Gesichtspunkten in 
350 Tal- und 215 Bergflachen aufgeteilt. Als Grenze 

Ber. Eidgenbss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342, 1996 



16 

zwisehen Tal- und Bergflaehen diente in den meisten 
Fallen die natürliehe Waldgrenze. In der vorliegenden 
Arbeit wurden die seltenen Vorkommen vereinzelter Bau
me weit oberhalb der natürliehen Waldgrenze (Kategorie 
Bergflaehe selten) nieht berüeksiehtigt. Die Haufigkeit der 
insgesamt 2573 kartierten Pflanzenarten sind im Verbrei
tungsatlas in vier Kategorien ausgewiesen: a) haufiges 
Vorkommen, b) seltenes Vorkommen, e) nur Herbaranga
ben, d) nur Literaturangaben. Wir haben uns auf die 
Darstellung von zwei Kategorien besehrankt: 

- hi:iufig 
- selten (inkl. Herbar- und Literaturangaben) 

Dass die Kartierung keinen Ansprueh auf absolute 
VolIstandigkeit haben kann, war den Herausgebern 
WELTEN und SUTTER (1982) kiar. Sie reehneten mit einer 
Erfassung von etwa 80 bis 90 Prozent aller in einer 
Kartierflaehe effektiv enthaltenen Arten (WOHLGEMUTH 
1993). Baume sind allgemein leiehter auffindbar und so 
dürfte bei den Geh61zarten die Wahrseheinliehkeit der 
Erfassung deutlieh über 90 Prozent liegen. Auffallend ist 
einzig der fehlende Naehweis des Bergahorns in den 
Regionen Brünig und Engelberg, al so in Gebieten der 
effektiven Hauptverbreitung. Solehe Widersprüehe sind 
jedoeh selten und bei allen anderen Arten geringer als 
beim Bergahorn. 

Die Starke der LFI-Erhebung liegt in der Lokalisierung 
von Verbreitungssehwerpunkten. LFI-Probeflaehe mit 
mindestens einem Individuum der betreffenden Art - sei 
es aufgrund der Einzelbaum-Erhebung und/oder der 
Jungwalderhebung - werden mit der Signatur. darge
stellt. Die LFI-Daten zeigen deutlieh, dass innerhalb der 
Kategorie «haufig» des Verbreitungsatlasses (WELTEN 
und SUTTER 1982) ein grosses Konzentrationsgefalle be
stehen kann. Eine Anhaufung von LFI-Probeflaehen ist 
jedenfalls ein klarer Hinweis auf Hauptverbreitungsge
biete der jeweiligen Art im Waldareal. 

In Erganzung zur Verbreitungskarte dokumentiert 
eine zweite Karte «Stammzahlanteil in den Wirtsehafts
regionen» die anteilmassige, regionale Bedeutung der 
jeweiligen Baumart. Die Wirtsehaftsregionen sind ei ne 
weitere Unterteilung der forstliehen Produktionsregio
nen und entstammen wie diese der Eidgen6ssisehen 
Forststatistik: 

Produktionsregionen 

Jura 

Mittelland 

Voralpen 

Alpen 

Alpensüdseite 

Wirtschaftsregionen 

Jura West 
Jura Ost 
Mittelland West 
Mittelland Mitte 
Mittelland Ost 
Voralpen West 
Voralpen Mitte 
Voralpen Ost 
Alpen Nord-West 
Alpen Mitte 
Alpen Nord-Ost 
Alpen Süd-West 
Alpen Süd-Ost 
Alpensüdseite 
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2.5.2 Stammzahlverteilung nach Hõhenlage 

Die grafisehen Darstellungen zur H6henverbreitung be
ziehen sieh auf die im LFI erhobenen Baume ab 12 em 
BHD und werden hier am Beispiel der Bergf6hre erlau
tert (Seite 61). Dabei gilt zu beaehten, dass Einzelbaume 
(obere Baumgrenze) und Kleingeh61ze bis zu einer Breite 
von 20 m im LFI nieht erfasst werden. Abbildung 32 zeigt 
die Stammzahlverteilung der BergfOhre (grau) naeh H6-
henstufen für die gesamte Sehweiz. Im Vergleieh dazu 
ist aueh die Stammzahlverteilung aller Baumarten ein
sehliesslieh der BergfOhre (weiss) zu sehen. Die Grafik 
besagt, dass 62,3% der Bergf6hren oberhalb 1800 m 
über Meer stehen, wahrend lediglieh rund 5% samtli
eher Waldbaume der Sehweiz auf diese H6henstufe 
entfallen. 

Abbildung 34 zeigt die regionale Verteilung der Berg
fOhre naeh H6henlage. So haben die LFI-Aufnahme
gruppen in der Region Alpen im H6henbereieh von 909 m 
(Minimum) bis 2197 m (Maximum) Bergf6hren regi
striert. Exakt 90% dieser Bergf6hren liegen zwisehen 
1241 m und 2120 m. Im engen H6henbereieh von 1733 m 
bis 2016 m sind 50% der Baume dieser Art zu finden. 
Der sehwarze Balken bei 1890 m bezeiehnet die Lage 
des Zentralwertes (Median). Oberhalb wie unterhalb 
dieser H6henlage wurden je 50% der Bergf6hren er
fasst. Die starke Asymmetrie der 100%-, 90%- und 
50%-Anteilsbereiehe bestatigt, was für die gesamte 
Sehweiz aus Abbildung 32 ersiehtlieh wird: Der Berg
fOhrenanteil steigt mit zunehmender H6henlage, jedoeh 
nieht gleiehmassig, sondern überproportional. In den 
Regionen Jura und Mittelland erfasste das LFI keine 
Bergf6hren und auf der Alpensüdseite waren es so 
wenige, dass nur der 100%-Anteilsbereieh dargestellt 
wurde. 

Bei Interpretationen der Baumartenverbreitung in der 
Region Mittelland ist zu berüeksiehtigen, dass diese 
raumliehe Einheit der Forststatistik entnommen ist und 
sieh an den Verlauf der Gemeindegrenzen halt. Grosse 
Teile der «Mittelland-Gemeinden» Biere, Berolle, Mol
lens, Montrieher, L'lsle, Mont-Ia-Ville, usw. erstreeken 
si eh bis ins Gebiet der Jura-Erhebungen. Aus diesem 
Grund steht die h6ehstgelegene Fiehte der Region Mit
telland auf 1587 m (Abb. 10, Seite 37), weit oberhalb der 
h6ehsten Erhebungen des Mittellandes (Mont Pélerin 
1080 m; Baehtel 1115 m). 

2.5.3 Stammzahlverteilung nach Exposition und 
Neigung 

Abbildung 4 zeigt die reprasentierte Stammzahlvertei
lung aller im LFI erhobenen Baume naeh Exposition und 
Neigung der Probeflaehe. Sieben konzentrisehe Kreis
ringe geben die Neigungsverhaltnisse wieder: der inner
ste Kreis steht für Gelandeneigungen von O bis 2 Grad 
(flaeh), der ausserste Ring für solehe von über 40 Grad 
(sehr steil). Diese Einteilung ist direkt vergleiehbar mit 



der Arbeit von ELLENBERG und KLoTzLI (1972). Beim LFI 
wurde die Neigung der Probeflaehe in Prozenten ge
messen. Die entspreehenden Werte sind: 

0° = 0% 
5° 9% 

10° 18% 
20° 36% 
30° 58% 
40° 84% 

Die Expositionen der Probeflaehen wurden mit Hilfe 
einer Bussole auf 1 g genau erfasst und hier in aeht 
Riehtungssektoren zusammengefasst. Bei Neigungen 
bis 5° resp. 9% gilt die Gelandeexposition als unbe
stimmt. In diesen Fallen wurde keine Messung durehge
führt. 

Die Gesamtheit der im LFI erfassten Baume ist be
züglieh Neigung und Exposition auffallend gleiehmassig 
verteilt (Abb. 4). Die Waldf6hre (Abb. 27, Seite 53) zeigt 
dagegen ein ganz anderes, artspezifisehes Verteilungs
muster: Überdurehsehnittlieh ist das Vorkommen in 
flaehem Gelande und auf Südhangen, speziell in Steil
lagen von 30-40° Neigung. Dies unterstützt die Aussage, 
dass sieh die liehtbedürftige Waldf6hre im Buehenareal 
langfristig meist nur auf Troekenstandorten behaupten 
kann. Eine andere F6hrenart, die Arve (Abb. 43, Seite 69), 
bevorzugt demgegenüber west- bis nordostexponierte 
Hange ab 20° Neigung. In flaehem Gelande (bis 5°) fehlt 
die Arve. Besonders konkurrenzstark seheint sie dage
gen auf Nordwesthangen zu sein, die bekanntlieh eher 
kühl, friseh und sehattig sind. 

N 

w E 

s 

0% 

0,1-0,9% 

1,0-4,9% 

5,0-10,0% 

• über10% 

Abb. 4. Stammzahlverteilung aller Baume im Schweizer Wald 
(100%) nach Exposition und Neigung. 

2.5.4 Verteilung von Vorrat und Stammzahl nach 
Durchmesserklassen 
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Der Holzvorrat wird im LFI anhand der Baume ab 12 em 
BHD (Durehmesser auf Brusth6he) ermittelt. Die dünne
ren Baume sind wohl sehr h8.ufig, aber bezüglich Holz
menge unbedeutend; derVorratsanteil der Baume unter 
12 em BHD betragt lediglich 1 % (EAFV 1988). Aus der 
Vorratsverteilung naeh Durehmesserklassen kann auf 
m6gliehe Holzsortimente gesehlossen werden. Die ver
gleiehende Darstellung einer Baumart mit der Gesamt
heit aller Baumarten lasst auf die wirtsehaftliehe Bedeu
tung der jeweiligen Baumart sehliessen. Beispielsweise 
tragen die diekeren Baume bei der Stieleiehe (Abb. 92, 
Seite 112) einen wesentlieh gr6sseren Anteil zum Holz
vorrat bei als bei derTraubeneiehe (Abb. 100, Seite 120). 

Die Stammzahlverteilung naeh Durehmesserklassen 
I!.efert Hinweise zur Altersverteilung und erm6glicht 
Uberlegungen zur Naehhaltigkeit der Baumart. Eine be
sondere Bedeutung kommt dabei den jüngeren Indivi
duen zu. Deshalb sind in den Stammzahlverteilungen 
aueh die Klassen 4-7 em und 8-11 em derJungwaldauf
nahme einbezogen. Beispiele zur Interpretation der Vor
rats- und Stammzahlverteilungen naeh Durehmesser
klassen sind aueh im Kapitel 3.4 zu finden. 
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3 Die Baumarten im Vergleich 

3.1 Regionen und Kantone 

Im Sehweizer Wald stehen insgesamt 507 Millionen 
Baume ab 12 em BHD. Auf die Regionen Jura, Mittel
land und Voralpen entfallen je rund 100 Mio., in den 
Alpen stehen rund 150 Mio. und gegen 60 Mio. auf der 
Alpensüdseite. Gewisse Baumarten wie Bergf6hre, 
Arve, Hopfenbuehe und Kastanie fehlen in einzelnen 
Regionen oder sind dort so selten, dass sie mit dem 
Stiehprobenraster des LFI nieht erfasst wurden (Tab. 3). 
Die untersehiedliehen Standorte und die Einflüsse des 
Mensehen führten zu regionentypisehen Waldbildern, 
die beispielweise dureh die vier haufigsten Baumarten 
eharakterisiert werden k6nnen: 

Jura 1. Buche 2. Fichte 3. Tanne 4. Bergahorn 
Mittelland 1. Fichte 2. Buche 3. Tanne 4. Esche 
Voralpen 1. Fichte 2. Tanne 3. Buche 4. Bergahorn 
Alpen 1. Fichte 2. Larche 3. Buche 4. Waldf6hre 
Alpensüdseite 1. Kastanie 2. Buche 3. Fichte 4. Larche 
Schweiz 1. Fichte 2. Tanne 3. Buche 4. Larche 

Aueh die Baumartenanteile in den Kantonen zeigen 
entspreehend grosse Untersehiede (Tab. 4). Bei der 
Interpretation ist zu berüeksiehtigen, dass diese Arten
anteile wie die Artenvielfalt wohl hauptsaehlieh dureh 
die Gr6sse und Lage der Kantone (Standorte) bedingt 
sind und erst in zweiter Linie dureh anthropogene Ein
flüsse. Betraehtet man nur jene Baumarten, die ei nen 
Stammzahlanteil von über einem Prozent aufweisen, so 
erseheinen Kantone wie Tessin, Wallis, Baselland, Aar
gau und Thurgau als besonders artenreieh. Eher arten
arm sind dagegen die Walder des Kantons Luzern. 
Obsehon das LFI nieht für kantonale Interpretationen 
ausgelegt wurde, sind für die gr6ssten Kantone (Bern, 
Graubünden, Waadt, Tessin, Wallis) annahernd so pra
zise Aussagen m6glieh wie für die fünf Grossregionen 
des LFI. Demgegenüber sind die Angaben zu den 
Baumartenanteilen kleinerer Kantone (z.B. Genf, Ap
penzell-Innerrhoden, Zug, Nidwalden, Glarus) mit gros
sen Seh8.tzfehlern behaftet und mit entspreehenden 
Vorbehalten aufzunehmen. 

3.2 Hõhenlage 

Die geografisehe Lage, die Gelandeneigung, die Expo
sition, das Relief und die H6henlage zahlen zu den 
wiehtigsten sekundaren Standortsfaktoren. Die H6he 
über Meer ist ein brauehbarer Indikator für Klima- und 
Witterungsverh8.ltnisse. 

Entspreehend den untersehiedliehen Standortsan
sprüehen lasst jede Baumart ein typisehes Muster der 
H6henverbreitung erkennen. In Abbildung 5 sind die im 
LFI erfassten Baume ab 12 em BHD dargestellt. Die 
verwendeten Masszahlen sind: 

Minimum tiefstgelegene LFI-Probeflache rnit Baurnen 
der jeweiligen Art, 

Maximum h6chstgelegene LFI-Probeflache mit Baumen 
der jeweiligen Art, 

100%-Anteils- H6henbereich zwischen Minimum und 
bereich Maximum, in dem alle erhobenen Bau

me einer Art liegen, 

90%-,50%
Anteilsbereich 

Zentralwert 
(Median) 

H6henbereich, in dem 90% resp. 50% 
der Baume einer Art liegen, 

H6henlage, über resp. unter der je 50% der 
erhobenen Baume einer Art liegen. 

Die H6henverbreitung der einzelnen Arten ist mehr 
oder minder stark anthropogen beeinflusst, insbeson
dere in tieferen Lagen und bei eigentliehen Wirtsehafts
baumarten (z.B. Fiehte). Bei der Interpretation der Maxi
ma und Minima gilt es au eh zu beaehten, dass sieh die 
Angaben auf das Waldareal naeh LFI-Definition be
sehranken (vgl. 2.2) und die Artbestimmung bei einzel
nen Baumarten mit Fehlern behaftet ist (vgl. 2.4). Die 
Zentralwerte, wie aueh die 50%- resp. 90%-Anteilsbe
reiehe, sind diesbezüglieh stabil und dürften mehrheit
lieh aueh den natürliehen, unbeeinflussten H6henver
breitungen entspreehen. 

Die Baumart mit der engsten H6henverbreitung ist 
die Hagebuehe, die zudem als einzige Baumart nieht 
oberhalb 1000 m ü.M. angetroffen wurde. Aueh Robinie, 
Hopfenbuehe, Kastanie, Blumenesehe, Spitzahorn und 
Arve weisen ei ne geringe vertikale Verbreitung auf. Eine 
ausgedehnte H6henverbreitung und damit ei ne breite 
6kologisehe Amplitude ist dagegen typiseh für Fiehte, 
Larehe, Waldf6hre, Birke, Weisserle und Bergahorn 
(Abb.5). 
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Tab. 3. Stammzahl der Baumarten nach Region. 

Jura 

1000 Stk. ±% % 

Fichte 21179 4 23,2 
Tanne 17247 4 18,9 
Waldf6hre 2483 10 2,7 
Bergf6hre - - -
Arve - - -

Larche 341 30 0,4 
Eibe 238 29 0,3 

Buche 30635 3 33,6 
Hagebuche 1 411 13 1,5 
Hopfenbuche - - -
Stieleiche 726 14 0,8 
Traubeneiche 2437 14 2,7 
Bergahom 4206 6 4,6 
Spitzahorn 358 19 0,4 
Feldahorn 634 16 0,7 
Esche 4024 8 4,4 
Kirschbaum 373 15 0,4 
Winterlinde 291 21 0,3 
Sommerlinde 478 21 0,5 
Bergulme 562 15 0,6 
Kastanie - - -
Birke 104 35 0,1 
Aspe 125 48 0,1 
Weiden 355 23 0,4 
Schwarzerle 251 37 0,3 
Weisserle 157 63 0,2 
Mehlbeere 1 142 10 1,3 
Vogelbeere 357 20 0,4 

Robinie 126 70 0,1 
übrige Exoten 360 20 0,4 
Restliche Geh61ze 669 - 0,7 

Total 91269 1 100,0 

Mittelland Voralpen 

1000 Stk. ±% % 1000 Stk. ±% 

36457 3 35,3 53724 3 

13829 4 13,4 20025 4 

3266 8 3,2 706 23 

- - - 424 33 

- - - 87 57 

1 143 15 1,1 155 22 

297 24 0,3 146 33 

24716 3 23,9 18483 4 

1458 12 1,4 44 65 

- - - - -

2045 10 2,0 240 21 

2912 11 2,8 149 30 

3931 8 3,8 4665 6 

227 25 0,2 105 32 

225 34 0,2 30 41 

6521 6 6,3 4049 8 

731 19 0,7 295 26 

444 21 0,4 184 34 

120 34 0,1 100 60 

564 16 0,5 677 13 

157 55 0,2 5 100 

487 21 0,5 143 28 

200 30 0,2 39 40 

379 33 0,4 235 26 

1277 20 1,2 315 32 

221 27 0,2 1640 17 

230 24 0,2 348 16 

17 58 0,0 566 13 

267 30 0,3 2 100 

604 13 0,6 101 38 

625 - 0,6 83 -

103350 1 100,0 107765 1 

Region 

Alpen 

% 1000 Stk. ±% % 

49,9 77 972 2 52,4 
18,6 7573 7 5,1 
0,7 9344 8 6,3 
0,4 4263 13 2,9 
0,1 3960 9 2,7 
0,1 14471 4 9,7 
0,1 52 40 0,0 

17,2 13209 6 8,9 
0,0 20 61 0,0 

- - - -

0,2 243 36 0,2 
0,1 712 22 0,5 
4,3 3809 8 2,6 
0,1 214 25 0,1 
0,0 187 30 0,1 
3,8 2275 11 1,5 
0,3 379 18 0,3 
0,2 848 20 0,6 
0,1 351 29 0,2 
0,6 665 14 0,4 
0,0 130 37 0,1 
0,1 1 161 13 0,8 
0,0 567 25 0,4 
0,2 708 20 0,5 
0,3 50 57 0,0 
1,5 2931 13 2,0 
0,3 655 14 0,4 
0,5 854 12 0,6 

0,0 25 72 0,0 
0,1 86 51 0,1 
0,1 1 144 - 0,8 

100,0 148858 1 100,0 

Alpensüdseite 

1000 Stk. ±% % 

10334 6 18,5 
1408 16 2,5 

460 35 0,8 
49 81 0,1 
31 56 0,1 

4995 7 8,9 
15 74 0,0 

10423 7 18,6 
35 62 0,1 

951 22 1,7 
340 36 0,6 

1429 16 2,6 
501 18 0,9 

2 100 0,0 
55 33 0,1 

1369 14 2,4 
244 17 0,4 
752 22 1,3 
329 26 0,6 

53 43 0,1 
11 760 7 21,0 
4536 8 8,1 

326 26 0,6 
371 20 0,7 
857 24 1,5 

2086 19 3,7 
315 19 0,6 
118 25 0,2 

505 26 0,9 
109 49 0,2 

1 156 - 2,1 

55914 2 100,0 

Schweiz 

1000 Stk. ±% 

199666 1 

60081 2 

16259 5 

4736 12 

4078 9 

21 105 4 

747 15 

97466 2 

2968 9 

951 22 

3594 8 

7639 7 

17112 3 

906 12 

1 131 12 

18238 4 

2022 9 

2519 11 

1378 13 

2521 7 

12052 7 

6431 6 

1258 15 

2048 11 

2750 13 

7035 9 

2690 7 

1 912 8 

925 19 

1260 10 

3679 -

507157 1 

% 

39,4 
11,8 
3,2 
0,9 
0,8 
4,2 
0,1 

19,2 
0,6 
0,2 
0,7 
1,5 
3,4 
0,2 
0,2 
3,6 
0,4 
0,5 
0,3 
0,5 
2,4 
1,3 
0,2 
0,4 
0,5 
1,4 
0,5 
0,4 

0,2 
0,2 
0,7 

100,0 

I\.) 
O 
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Tab. 4. Stammzahlanteil der Baumarten nach Kanton. 

1) Schatzfehler bezogen auf die Gesamtstammzahl eines Kantons (±%); 2) nur LFI-Probeflachen mit terrestrischen Aufnahmen (zuganglicher Wald ohne Gebüschwald) 

ZH BE LU UR SZ OW NW GL ZG FR SO BUBS SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE 

% % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

Fichte 36,1 44,6 44,5 51,3 48,5 59,0 43,1 43,5 38,6 51,6 20,9 6,5 28,3 46,5 61,8 39,7 57,9 25,2 41,0 13,0 38,2 42,2 32,4 0,4 
Tanne 9,8 19,4 24,7 11,8 14,5 7,4 9,1 5,7 23,3 11,9 11,8 10,5 1,9 17,7 16,8 13,2 2,8 11,7 7,8 2,4 14,4 5,2 31,7 0,0 
WaldfOhre 5,8 1,4 0,8 6,7 2,5 0,1 0,0 0,0 0,1 1,2 4,5 4,5 4,8 2,0 0,1 1,1 5,1 3,9 4,1 0,7 0,6 12,0 0,7 4,2 
BergfOhre 0,0 0,6 0,1 1,3 0,7 2,4 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,1 0,0 1,1 0,0 0,0 
Arve 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 
U:i.rche 1,0 0,5 0,1 0,3 0,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,8 0,1 0,1 1,9 0,5 0,1 1,3 10,4 2,1 1,2 7,6 0,6 19,6 0,2 0,0 
Eibe 0,8 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,6 0,2 0,2 0,0 0,2 0,4 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 

Buche 23,6 21,2 17,0 14,9 16,6 19,7 24,8 32,9 16,7 20,4 39,6 46,4 44,3 14,0 11,3 23,3 4,5 32,4 18,6 21,4 21,3 4,0 21,9 0,3 
Hagebuche 1,9 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4 5,8 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 3,2 0,1 0,5 0,0 0,0 8,6 

Hopfenbuche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Stieleiche 0,9 0,7 0,7 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 1,3 0,6 1,2 0,5 0,0 0,0 0,6 0,0 1,8 2,3 0,7 1,5 0,1 0,1 8,6 
Traubeneiche 2,1 0,5 0,4 0,2 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 3,9 4,0 4,7 0,0 0,0 0,2 0,6 2,8 1,6 2,5 3,5 1,0 1,3 51,8 

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

Spitzahorn 0,3 0,1 0,2 0,0 0,7 0,1 0,6 0,5 0,1 0,0 0,2 0,9 0,7 0,0 0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,0 0,4 0,1 0,4 0,0 

Feldahorn 0,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,6 1,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 4,3 

Esche 6,7 2,3 3,4 2,0 3,9 1,8 8,8 4,8 11,5 5,4 5,3 4,8 6,7 8,7 2,2 6,4 0,9 5,8 7,6 2,6 4,7 1,2 2,1 4,8 

Kirschbaurn 0,7 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,5 0,7 0,5 0,3 0,1 0,4 0,4 0,1 0,6 0,5 0,5 0,8 0,3 0,0 1,4 

Winterlinde 0,7 0,2 0,0 1,8 0,4 0,0 1,2 0,3 0,1 0,1 0,7 0,8 0,3 0,2 0,0 0,6 0,1 1,0 0,0 1,4 0,6 0,7 0,3 0,0 

Sornrnerlinde 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,2 0,4 1,8 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,4 0,0 0,4 0,3 0,4 0,4 0,0 

Bergulme 0,6 0,6 0,3 0,3 1,5 1,0 1,4 1,5 0,2 0,6 0,6 0,3 0,6 0,2 0,3 1,3 0,2 0,5 0,9 0,1 0,5 0,1 0,5 0,0 

Kastanie 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 23,3 0,2 0,2 0,0 0,0 

Birke 0,2 0,3 0,1 1,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 0,0 1,1 0,2 0,3 1,2 0,4 1,1 8,6 0,2 1,6 0,0 0,6 

Aspe 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,5 0,0 0,1 0,5 0,2 0,7 0,0 4,0 

Weiden 0,2 0,3 0,4 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 0,6 0,5 0,2 0,4 0,2 0,2 0,6 0,9 0,9 0,0 0,0 

Schwarzerle 0,6 0,3 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,4 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,7 1,5 1,9 1,5 0,1 0,0 4,5 

Weisserle 0,1 0,7 2,2 1,9 2,1 1,9 0,0 0,7 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0 1,9 1,1 1,6 2,3 0,1 0,9 4,2 0,2 1,9 0,7 0,0 

Mehlbeere 0,6 0,6 0,2 0,6 0,3 0,6 0,3 1,2 0,2 0,1 1,7 2,4 0,2 0,1 0,0 0,5 0,3 0,3 0,1 0,6 0,6 0,4 0,9 0,0 

Vogelbeere 0,1 0,5 0,3 0,8 0,5 0,6 1,2 0,3 0,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,3 0,5 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2 1,0 0,5 0,8 0,0 

Robinie 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,1 0,1 0,1 0,1 4,5 

übrige Exoten 0,1 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 1,1 0,7 0,0 0,0 0,3 0,0 0,8 0,1 0,2 0,4 0,0 0,5 0,0 

Restliche Geholze 0,3 0,4 0,0 0,6 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,3 0,0 0,3 0,3 0,1 0,6 1,2 1,2 2,4 1,3 1,2 0,7 2,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Schatzfehler 1) 2,8 1,5 2,9 6,3 4,3 5,1 7,9 7,1 8,6 3,2 3,4 5,2 6,3 6,8 9,6 3,0 2,0 3,0 4,5 2,5 2,3 2,5 3,9 9,3 

Probeflachen 2) 494 1675 436 136 259 182 75 145 58 399 311 155 119 82 54 512 1525 487 213 1066 924 1023 284 27 
--

JU Schweiz 

% % 

19,3 39,4 

24,3 11,8 

2,8 3,2 

0,0 0,9 

0,0 0,8 

0,0 4,2 

0,1 0,1 

30,6 19,2 

2,2 0,6 

0,0 0,2 

1,6 0,7 

0,5 1,5 

4,5 3,4 

0,3 0,2 

1,3 0,2 

5,7 3,6 

0,5 0,4 

0,1 0,5 

0,8 0,3 

0,7 0,5 

0,0 2,4 

0,3 1,3 

0,6 0,2 

1,0 0,4 

0,8 0,5 

0,3 1,4 

1,1 0,5 

0,0 0,4 

0,0 0,2 

0,4 0,2 

0,3 0,7 

100,0 100,0 

3,4 0,7 

334 10975 t\) 
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Abb. 5. Stammzahlverteilung der haufigsten Baumarten (ab 12 em BHD) naeh H6henlage. 
Anteilsbereiehe: D 1 00% D 90% ~ 50% - Zentralwert (Median). 1) Baumf6rmige Arten (BHD > 12 em). 

Anhand der Zentralwerte lassen sich die Baumarten 
mit ãhnlichen Verbreitungsschwerpunkten wie folgt 
gruppieren: 

mü.M. 
1501 - 2000 Larehe, Bergf6hre, Arve 
1001 - 1500 Weisserle, Fiehte, Vogelbeere 

901 - 1000 Bergahom, Aspe, Hangebirke 
801- 900 Waldf6hre, Weiden, Mehlbeere, Tanne 
701 - 800 Eibe, Buehe, Bergulme 
601 - 700 Spitzahom, Sommerlinde, Blumenesehe, 

Kirsehbaum, Kastanie, Esehe . 
501 - 600 Traubeneiehe, Feldahorn, Hopfenbuehe, 

Sehwarzerle, Winterlinde, Stieleiehe 
401 - 500 Robinie, Hagebuehe 

Zur gesamtschweizerischen und regionalen H6henver
breitung der Baumarten siehe auch Tabellen 94-123 im 
Anhang. 

3.3 Vegetationshõhenstufen 

Die H6henlage allein charakterisiert die stand6rtlichen 
Bedingungen unzureichend. Die sogenannten Vegeta
tionsh6henstufen unterscheiden sich auch durch die 
pflanzensoziologischen Verhãltnisse. Ihre Abgrenzung 
basiert auf 6kologischen Schemata, die auf Klimaxge
sellschaften und klimaxnahen Dauergesellschaften be
ruhen. Als Eingangsparameter in diese 6kologischen 
Schemata werden im LFI die Standortfaktoren H6he 
ü.M., Exposition, Wuchsgebiet und Aziditãt des Mutter
gesteins verwendet (EAFV 1988, S. 364). Die in der 
Schweiz seltene kolline Stufe ist mit der submontanen 
Stufe zusammengefasst. 

Ber. Eidgenbss. Forsch.anst. Wai d Schnee Landsch. 342, 1996 

Die beobachteten Baumartenanteile liefern in den 
unteren Vegetationsh6henstufen Hinweise zur Natür
lichkeit der Bestockung (Tab. 5). Beispielsweise liegt der 
Fichtenanteil von 22,3% in der kollinen/submontanen 
Stufe (Zone der Laubmischwãlder) wesentlich über dem 
natürlichen Anteil. Nach KIENAST et al. (1994) betrifft die 
Verfichtung im Mittelland rund 20% der LFI-Waldstich
proben. Dagegen ist der Anteil der Robinie und anderer 
fremdlãndischer Baumarten (übrige Exoten) auch in der 
kollinen/submontanen Stufe mit 1 ,1 % von geringer Be
deutung. Obschon die Wãlder der oberen Subalpinstufe 
fast ausschliesslich aus natürlicher Verjüngung entstan
den sind, ist oder vielmehr war auch hier der anthropo
gene Einfluss gross. So ist der hohe Anteil der Pionier
baumart Lãrche (34,1 %) teilweise eine Folge der 
Kahlschlãge vergangener Jahrhunderte und der natürli
chen Wiederbewaldung ehemaliger Alpweiden. 

Innerhalb der einzelnen Vegetationsh6henstufen zei
gen sich, bedingt durch stand6rtliche Unterschiede und 
hauptsãchlich menschliche Einflüsse regionentypische 
Baumartenanteile (Tab. 89-93 im Anhang). Besonders 
deutlich erkennbar wird dies in den Tieflagen: In der 
kollinen/submontanen Stufe der Region Jura dominiert 
heute nach wie vor die standortsgerechte Buche mit 
35,1 %; ebenso in den Voralpen. In der selben Stufe des 
Mittellandes hat dagegen die vielerorts standortsfremde 
Fichte aus wirtschaftlichen Gründen den h6chsten An
teil (32,6%). Inneralpin ist der Wald in der submontanen 
Stufe oftmals bis auf die trockensten Standorte gerodet. 
Hier ist die genügsame Waldf6hre (25,3%) allen anderen 
Arten überlegen. Auf der Alpensüdseite wiederum do
miniert in der kollinen Stufe die einstmals stark kultivier
te Edelkastanie (51,1 %). 
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Tab. 5. Stammzahl der Baumarten nach Vegetationsh6henstufen. 

kolline/submontane untere montane 

1000 Stk. ±% % 1000 Stk. ±% % 

Fichte 33167 3 22,3 32635 3 26,9 

Tanne 13947 5 9,4 21335 3 17,6 

Waldf6hre 7998 7 5,4 4471 10 3,7 

Bergf6hre 60 89 0,0 57 61 0,0 

Arve - - - - - -
Ui.rche 1 844 12 1,2 1 187 13 1,0 

Eibe 361 25 0,2 331 20 0,3 

Buche 36052 3 24,2 35171 3 29,0 

Hagebuche 2813 9 1,9 156 30 0,1 

Hopfenbuche 791 25 0,5 141 43 0,1 

Stieleiche 2828 9 1,9 594 16 0,5 

Traubeneiche 5811 8 3,9 1 584 17 1,3 

Bergahorn 4872 6 3,3 4603 6 3,8 

Spitzahorn 552 15 0,4 305 23 0,3 

Feldahorn 890 14 0,6 216 26 0,2 

Esche 10052 5 6,8 6293 7 5,2 

Kirschbaum 1 341 12 0,9 494 15 0,4 

Winterlinde 1 941 12 1,3 518 22 0,4 

Sommerlinde 729 16 0,5 462 24 0,4 

Bergulme 953 12 0,6 1 139 10 0,9 

Kastanie 10297 8 6,9 1633 19 1,4 

Birke 1933 11 1,3 2198 12 1,8 

Aspe 467 20 0,3 355 32 0,3 

Weiden 819 20 0,6 547 21 0,5 

Schwarzerle 2048 15 1,4 500 36 0,4 

Weisserle 1485 17 1,0 1894 19 1,6 

Mehlbeere 715 13 0,5 1 016 11 0,8 

Vogelbeere 63 38 0,0 122 27 0,1 

Robinie 890 20 0,6 35 100 0,0 

übrige Exoten 687 12 0,5 526 18 0,4 

Restliche Geh61ze 2325 - 1,6 677 - 0,6 

Total 148731 1 100,0 121 195 1 100,0 

Vegetationsh6henstufe 

obere montane untere subalpine 

1000 Stk. ±% % 1000 Stk. ±% % 

58939 2 46,3 69117 2 74,7 

21 301 4 16,7 3491 9 3,8 

2579 15 2,0 1 123 18 1,2 

318 27 0,3 1 876 18 2,0 

7 77 0,0 1248 16 1,4 

4161 9 3,3 8036 5 8,7 

50 37 0,0 5 100 0,0 

23030 4 18,1 3213 10 3,5 

- - - - - -

20 100 0,0 - - -

172 53 0,1 - - -
244 46 0,2 - - -

5730 6 4,5 1907 10 2,1 

49 40 0,0 - - -

20 61 0,0 5 100 0,0 

1 869 11 1,5 24 75 0,0 

188 22 0,2 - - -

55 91 0,0 5 100 0,0 

187 41 0,2 - - -

429 16 0,3 - - -
122 83 0,1 - - -

1 989 11 1,6 295 25 0,3 

426 26 0,3 10 100 0,0 

497 18 0,4 185 23 0,2 

157 28 0,1 45 90 0,0 

3096 14 2,4 560 23 0,6 

791 12 0,6 168 24 0,2 

743 12 0,6 950 11 1,0 

- - - - - -
20 18 0,0 21 23 0,0 

247 - 0,2 267 - 0,3 

127436 1 100,0 92551 2 100,0 

obere subalpine 

1000 Stk. ±% % 

5808 9 33,7 

7 100 0,0 

88 72 0,5 

2425 17 14,1 

2823 9 16,4 

5877 6 34,1 

- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

- - -
- - -

- - -
- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

16 76 0,1 

- - -

- - -

- - -
- - -

- - -

34 65 0,2 

- -

5 100 0,0 

161 - 0,9 

17244 4 100,0 

Gesamt 

1000 Stk. ± % 

199666 1 

60081 2 

16259 5 

4736 12 

4078 9 

21 105 4 

747 15 

97466 2 

2968 9 

951 22 

3594 8 

7639 7 

17112 3 

906 12 

1 131 12 

18238 4 

2022 9 

2519 11 

1378 13 

2521 7 

12052 7 

6431 6 

1258 15 

2048 11 

2750 13 

7035 9 

2690 7 

1 912 8 

925 19 

1260 10 

3679 -

507157 1 

% 

39,4 

11,9 

3,2 

0,9 

0,8 

4,2 

0,1 

19,2 

0,6 

0,2 

0,7 

1,5 

3,4 

0,2 

0,2 

3,6 

0,4 

0,5 

0,3 

0,5 

2,4 

1,3 

0,2 

0,4 

0,5 

1,4 

0,5 

0,4 

0,2 

0,2 

0,7 

100,0 

• 

I 

f\.) 
w 
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3.4 Durchmesserklassen 

Der Baumdurehmesser, das traditionelle Mass zur Be
sehreibung einzelner Individuen oder ganzer Bestande, 
ist zusammen mit der Baumh6he die wiehtigste Gr6sse 
zur Quantifizierung von Holzvorrat (Volumen), Biomasse 
und Zuwaehs. Bei der Bereehnung des Holzvorrates 
werden im LFI nur die Baume ab 12 em BHD verwendet. 
Die Verteilung des stehenden Holzvorrates naeh Dureh
messerklassen (Anhang: Tab. 84) ist ei ne Grundlage zur 
6konomisehen Beurteilung der forstliehen Ressoureen 
bezüglieh Holzernteaufwand, Ertragsaussiehten (Sorti
mente) und Verarbeitungsm6gliehkeiten zu versehiede
nen Endprodukten. 

Je naeh Baumart sind aus der Waldnutzung unter
sehiedliehe Dimensionen zu erwarten: ausgesproehen 
starke Sortimente liegen heute im Vorrat der Exoten 
(Abb. 243) sowie von Fiehte (Abb. 12), Larehe (Abb. 52) 
und Stieleiehe (Abb. 92). Überwiegend sehwaehe Sorti
mente steeken im Vorrat von Eibe (Abb. 60), Weisserle 
(Abb. 212), Bergf6hre (Abb. 36), Hagebuehe (Abb. 76), 
Feldahorn (Abb. 124), Birke (Abb. 180) usw. Die Erkla
rungen für diese grossen Untersehiede liegen in baum
artenspezifisehen Eigensehaften: Ertragsverm6gen der 
bevorzugten Standorte, Wuehsleistung und natürliehe 
Lebenserwartung. Daneben spielen aueh die aktuelle, 
dureh den Bewirtsehafter beeinflusste Altersstruktur 
und im 6ffentliehen Wald derTieflagen die waldbauliehe 
Verwendung der Baumarten im Haupt- oder Nebenbe
stand ei ne Rolle. 

Die Stammzahlverteilung naeh Durehmesserklassen 
erm6glieht gewisse Rüeksehlüsse auf die Altersvertei
lung und damit Überlegungen zur Naehhaltigkeit aus 
6kologiseher wie 6konomiseher Sieht. Diesbezügliehe 
Probleme sind nieht selten im Mangel an Verjüngung 
erkennbar, weshalb au eh die Daten der Jungwaldinven
tur (BHD <12 em) in die Stammzahlanalyse integriert 
werden (Anhang: Tab. 85, 86, 87). 

Aueh die Verteilungsmuster zur Stammzahl sind 
dureh die genannten Faktoren gepragt. Im ungest6rten 
Ókosystem Wald sinkt aufgrund des natürliehen Selek
tionsprozesses mit zunehmendem Alter (Durehmesser, 
Baumh6he) und entspreehend waehsendem Raumbe
darf die Anzahl der Individuen stetig. Dieser Prozess 
verlauft in jüngeren Entwieklungsstadien wesentlieh ra
seher, so dass die Stammzahlabnahme einen exponen
tiellen Verlauf zeigt. Solehe Stammzahlverteilungen sind 
heute noeh bei Baumarten erkennbar, die m6glieher
weise unter eh er sehwaehem anthropogenem Einfluss 
standen, etwa weil sie magere Spezialstandorte von 
geringer (forst-) wirtsehaftlieher Bedeutung besiedeln 
oder bewusst gesehont wurden: Mehlbeere (Abb. 221), 
Vogelbeere (Abb. 229), Weisserle (Abb. 213), Feldahorn 
(Abb. 125), Bergf6hre (Abb. 37). Demgegenüber zeigen 
besonders die Stammzahlverteilungen der langsam
waehsenden, langlebigen Baumarten die Auswirkungen 
bisheriger forstlieher Eingriffe. Infolge künstlieher Ver
jüngung mit geringer Pflanzendiehte, Stammzahlreduk-

Ber. Eidgenbss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342, 1996 

tionen dureh Jungwaldpflege, Begünstigung einzelner 
Arten, untersehiedlieher Durehforstungsintensitaten, 
Wandel vom Nieder- und Mittelwaldbetrieb zum Hoeh
waldbetrieb oder Veranderungen der Umtriebszeiten ist 
die Stammzahlverteilung von Wirtsehaftsbaumarten 
sehwerlieh auf Naehhaltigkeit hin zu interpretieren. 
Aueh die Waldrodungen sowie die Aufforstungen und 
einwaehsenden Braehflaehen in den vergangenen hun
dert Jahren beeinflussten die Haufigkeit und den Alters
aufbau mehrerer Arten. 

Insgesamt zeigt die Stammzahlverteilung aller Baum
arten (total) eine deutliehe Untervertretung im Bereieh 
von 4-15 em respektive ei ne Übervertretung zwisehen 
16 und 51 em Durehmesser. Dies entsprieht den Er
kenntnissen aus Untersuehungen zum Altersaufbau des 
Sehweizer Waldes (EAFV 1988): Aus der Sieht einer 
6konomisehen Naehhaltigkeit sind Bestande im Alter 
von 1-60 Jahren untervertreten, solehe von 61-120 
Jahren entspreehend übervertreten, was letztlieh aueh 
den sehr hohen sehweizerisehen Durehsehnittsvorrat 
von 333 m3/ha erklart. Besonders ausgepragt ist der 
Mangel an jüngeren Bestanden und Individuen bei den 
Baumarten Waldf6hre (Abb. 29), Arve (Abb. 45) und 
Stieleiehe (Abb. 93). Ein Spezialfall ist die relativ seltene 
und in ihrerVerbreitung bedrohte Eibe, die in der Klasse 
4-7 em und darunter eine gravierende Naehwuehslüeke 
aufweist (Anhang: Tab. 85). 

3.5 Mischungsgrad und Mischbaumarten 

Je naeh Standort und Konkurrenzkraft tendieren die 
einzelnen Baumarten zu Reinbestanden oder aber sie 
stehen überwiegend in Misehung mit anderen Arten. 
Demgegenüber standen unsere Walder wahrend Jahr
tausenden unter dem Einfluss des Mensehen. Fiehten
kulturen in Tieflagen oder Fiehtenaufforstungen und 
ausgedehnte Larehenpionierwalder auf ehemaligen 
Alpweiden sind Beispiele dafür. Trotzdem ist das heuti
ge Waldbild insgesamt noeh so naturnah, dass die 
natürliehe Vergesellsehaftung der einzelnen Arten er
kennbar bleibt. 

Die Verbreitung von Arve und Bergf6hre etwa ist fast 
ausnahmslos auf reine Gebirgs-Nadelwalder be
sehrankt (Tab. 6). Wahrend aber die Arven oft aueh in 
Larehen- oder Fiehtenwaldern stehen, gedeihen Berg
f6hren weitgehend in Reinbestanden (Tab. 7). Unterden 
Laubbaumen stehen vor allem die eingeführten Kastani
en und Robinien sowie Sehwarzerlen und Hopfenbu
ehen in Reinbestanden. Aueh Buehe und Traubeneiehe 
bilden oft Reinbestande. Dabei sind die Reinbestande 
der Edelkastanie und mehrheitlieh wohl aueh der Eiehen 
stark anthropogen bedingt. 

Ausgesproehene Miseharten sind demgegenüber die 
Mehrzahl der Laubbaume und die Nadelbaumart Eibe. 
Sie kommt zu 60% in Laubwaldern, besonders in Bu
ehenwaldern, vor (Tab. 6, 7). Das Gegenstüek zur Eibe 
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Tab. 6. Stammzahlverteilung der Baumarten nach Mischungsgrad. 

1) keine Angabe: Probeflachen ohne Bestandesbeschreibung; * Schatzfehler bezogen auf die Gesamtstammzahl einer Baumart. 

Baumart Mischungsgrad des Hauptbestandes 

Nadelwald rein Nadelwald gemischt 

(91-100% Nadelholz) (51-90% Nadelholz) 

% % 

Fichte 79,6 13,0 

Tanne 57,1 28,5 

Waldf6hre 64,4 24,9 

Bergf6hre 98,8 0,4 

Arve 97,6 0,0 

Larche 84,9 9,0 

Eibe 12,2 27,5 

Buche 11,1 25,1 

Hagebuche 7,2 13,4 

Hopfenbuche 0,0 0,0 

Stieleiche 9,5 17,4 

Traubeneiche 3,2 11,1 

Bergahorn 19,7 27,7 

Spitzahorn 4,7 10,7 

Feldahorn 3,7 15,2 

Esche 7,7 18,7 

Kirschbaum 11,7 16,8 

Winterlinde 4,1 7,5 

Sommerlinde 5,2 15,8 

Bergulme 12,7 20,8 

Kastanie 0,9 0,5 

Birke 11,5 14,9 

Aspe 8,0 8,7 

Weiden 19,6 16,1 

Schwarzerle 7,5 8,3 

Weisserle 12,8 16,2 

Mehlbeere 15,9 31,5 

Vogelbeere 58,6 22,9 

Robinie 0,0 0,5 

übrige Exoten 58,5 21,4 

Alle Baumarten 49,9 17,8 

unter den Laubbaumarten ist die Vogelbeere, die zu 
über 80% in Nadelwaldern wachst, überwiegend in 
Fichtenbestanden der oberen Montan- und unteren 
Subalpinstufe (Tab. 5, 6, 7). Auch Bergahorne und Mehl
beeren sind fast zur Halfte in Nadelwaldern beige
mischt. 

3.6 Waldtypen und Verjüngungsart 

Im Verlaufe der natürlichen Waldentwicklung und insbe
sondere durch die verschiedenen Formen der Waldnut
zung entstanden Waldbestande von sehr unterschiedli-

Laubwald gemischt Laubwald rein keine Angabe 11 Total SF* 

(11-50% Nadelholz) (0-10% Nadelholz) 

% % % % ±% 

3,8 1,4 2,2 100 1 

9,4 3,3 1,7 100 2 

7,0 2,7 1,0 100 5 

0,1 0,0 0,7 100 12 

0,0 0,6 1,8 100 9 

2,1 1,2 2,8 100 4 

30,1 29,5 0,7 100 15 

21,4 40,5 1,9 100 2 

10,8 63,3 5,3 100 9 

2,6 97,4 0,0 100 22 

18,1 50,4 4,6 100 8 

14,0 69,4 2,3 100 7 

20,4 28,9 3,3 100 3 

16,1 67,9 0,6 100 12 

17,3 55,5 8,3 100 12 

20,0 48,8 4,8 100 4 

14,8 50,9 5,8 100 9 

9,7 74,9 3,8 100 11 

8,2 68,2 2,6 100 13 

22,5 40,7 3,3 100 7 

2,6 95,6 0,4 100 7 

9,0 62,7 1,9 100 6 

18,6 59,6 5,1 100 15 

12,7 45,3 6,3 100 11 

2,0 80,1 2,1 100 13 

8,0 59,2 3,8 100 9 

16,6 34,1 1,9 100 7 

9,2 5,6 3,7 100 8 

11,3 83,1 5,1 100 19 

6,7 12,7 0,7 100 10 

9,8 20,3 2,2 100 1 

cher Struktur und Altersmischung, die sogenannten 
Waldtypen (EAFV 1988). Je nach Art der Bewirtschaf
tung des Waldes werden gewisse Arten gezielt gef6r
dert. Im Niederwald etwa behaupten sich jene Arten, die 
leicht Stockausschlage bilden. Im schlagweisen, gleich
f6rmigen Hochwald der unteren Lagen werden die heu
tigen Wirtschaftsbaumarten aufgezogen. Im Gebirge 
steht die Erhaltung der Bestandesstabilitat im Vorder
grund, was über die kontinuierliche, einzelbaumweise 
Waldverjüngung im strukturreichen Gebirgsplenterbe
trieb erreicht wird. Dementsprechend sind einzelne 
Baumarten überwiegend an bestimmte Waldtypen ge
bunden (Tab. 8). 

Ber. Eidgeni:iss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342, 1996 
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Tab. 7. Stammzahlverteilung der Baumarten nach vorherrschender Hauptbaumart. Die Tabelle zeigt, mit welchen Hauptbaumarten die einzelnen Baumarten in Mischung stehen: 
So stehen z.B. 59.7% der Tannen in «Tannenwaldern», d.h. in Bestanden, in denen die Tanne die haufigste Baumart ist. *SF: Schatzfehler bezogen auf die Gesamtstammzahl einer 
Baumart (±%). 

Baumart Vorherrschende Hauptbaumart auf der Probeflii.che 

Fichte Tanne Fêihren Lii.rche Arve übr. Ndh Buche Ahorne Esche Eichen Kastanie übr. Lbh Total SF* 
% % % % % % % % % % % % % ±% 

Fichte 86,3 4,7 1,8 2,0 0,2 0,1 3,6 0,3 0,4 0,2 0,0 0,4 100 1 

Tanne 25,6 59,7 0,9 0,4 0,0 0,2 11,0 0,5 0,9 0,5 0,0 0,3 100 2 

Waldf6hre 15,5 2,0 72,0 1,9 0,1 0,1 6,5 0,1 0,2 1,0 0,0 0,6 100 5 

Bergfohre 8,4 0,1 86,5 3,9 0,4 0,5 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 100 12 

Arve 14,9 0,0 2,1 20,9 61,7 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 9 

Larche 21,3 1,4 2,8 67,9 2,7 0,3 2,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,8 100 4 

Eibe 18,1 15,6 1,3 0,0 0,0 11,7 34,4 7,0 1,3 1,4 0,0 9,2 100 15 

Buche 16,3 9,9 2,6 1,2 0,0 0,1 65,0 0,7 1,4 1,4 0,3 1,1 100 2 

Hagebuche 10,4 6,1 3,9 1,2 0,0 1,7 17,2 1,7 11,2 17,9 0,2 28,5 100 9 

Hopfenbuche 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8 0,0 1,7 1,1 2,9 87,5 100 22 

Stieleiche 16,9 5,6 3,9 1,3 0,0 0,9 16,2 2,1 4,1 39,5 1,9 7,6 100 8 

Traubeneiche 4,4 2,2 5,4 0,9 0,0 0,5 16,5 0,4 1,0 57,7 7,3 3,7 100 7 

Bergahorn 31,3 12,6 1,4 1,1 0,0 0,2 22,9 21,4 5,5 0,6 0,1 2,9 100 3 

Spitzahorn 9,0 6,0 1,7 0,0 0,0 0,5 43,2 15,1 9,6 1,1 0,0 13,8 100 12 

Feldahorn 5,5 9,8 5,1 1,8 0,0 0,0 24,5 0,9 8,8 10,9 0,0 32,7 100 12 

Esche 17,5 9,7 1,5 0,5 0,0 0,1 16,6 2,9 38,6 2,9 1,4 8,3 100 4 

Kirschbaum 16,4 4,1 7,3 0,7 0,0 0,0 21,6 2,2 5,3 8,9 5,5 28,0 100 9 

Winterlinde 7,8 2,5 1,9 0,5 0,0 0,0 14,0 2,4 6,1 5,0 7,5 52,3 100 11 

Sommerlinde 5,2 13,3 0,4 0,7 0,0 0,0 12,7 2,3 5,0 3,8 1,6 55,0 100 13 

Bergulme 18,3 14,6 0,8 0,8 0,0 0,9 26,4 5,7 14,6 1,0 0,3 16,6 100 7 

Kastanie 1,3 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 2,3 0,0 0,7 2,7 85,7 6,8 100 7 

Birke 12,4 2,6 2,5 5,9 0,1 0,1 11,1 1,1 0,8 0,6 9,8 53,0 100 6 

Aspe 11,0 2,6 3,4 2,0 0,0 0,0 5,3 0,4 4,5 6,9 5,5 58,4 100 15 

Weiden 26,0 6,6 3,4 1,7 0,0 0,0 5,4 3,8 3,8 0,0 1,7 47,6 100 11 

Schwarzerle 11,5 3,1 0,2 0,7 0,0 0,0 0,5 0,3 9,0 1,2 9,5 64,0 100 13 

Weisserle 24,3 1,8 1,4 1,0 0,0 0,0 1,3 2,9 2,7 0,1 0,3 64,2 100 9 

Mehlbeere 18,9 9,8 13,0 1,7 0,0 0,0 34,7 1,7 5,1 2,6 2,4 10,1 100 7 

Vogelbeere 67,2 9,3 0,0 6,3 0,5 0,0 7,3 4,8 0,0 0,0 0,5 4,1 100 8 

Robinie 2,2 0,0 2,0 0,4 0,0 0,0 0,2 0,2 1,8 5,5 14,2 73,5 100 19 

übrige Exoten 19,4 3,8 23,1 1,0 0,0 34,5 5,9 0,8 2,4 7,8 0,4 0,9 100 10 

I\) 
(j) 
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Tab. 8. Stammzahlverteilung der Baumarten nach Waldtyp. *SF: Schatzfehler t;Jezogen auf die Gesamtstammzahl einer Baumart (±%). 

Baumart Waldtyp des Hauptbestandes 

Diverse Aufgel6ste Selven/ Niederwald Mitlelwald Plenterartiger Ungleich- Gleichf6rmiger Hochwald nach Entwicklungsstufen 
Bestockung Plantagen Hochwald f6rmiger Jungwuchs/ Stangen- schwaches mittleres starkes 

Hochwald Dickung holz Baumholz Baumholz Baumholz 
% % % % % % % % % % % % 

Fichte 2,3 4,6 0,0 0,0 0,5 13,0 9,4 1,8 14,8 19,0 25,0 9,6 

Tanne 1,8 0,6 0,0 0,0 0,9 10,9 10,7 1,4 11,3 20,3 28,8 13,3 

Waldféihre 1,2 1,5 0,1 0,4 2,0 9,5 11,8 1,2 28,0 22,8 17,0 4,5 
Bergféihre 0,7 6,7 0,0 0,0 0,0 25,8 24,7 1,5 35,8 2,3 2,2 0,3 

Arve 1,8 17,3 0,0 0,0 0,0 23,3 18,5 0,5 8,0 14,9 9,6 6,1 

Larche 3,0 12,0 0,0 0,1 0,5 15,9 13,1 2,2 17,0 13,4 15,1 7,7 

Eibe 0,7 0,0 0,0 0,0 4,3 10,7 26,8 6,1 10,4 23,4 13,6 4,0 

Buche 1,9 0,4 0,0 3,1 9,3 3,1 9,7 1,0 15,8 22,7 23,4 9,6 
Hagebuche 5,2 0,3 0,2 4,1 32,6 0,2 7,5 0,2 8,8 14,8 15,3 10,8 
Hopfenbuche 0,0 0,5 0,0 62,2 29,7 0,0 0,0 0,0 7,6 0,0 0,0 0,0 
Stieleiche 4,6 0,3 0,1 5,0 15,0 1,3 6,0 2,3 17,7 18,2 19,3 10,2 
Traubeneiche 2,3 1,7 0,0 10,2 35,1 0,5 5,7 1,0 17,6 11,6 10,3 4,0 
Bergahorn 3,5 2,0 0,4 0,9 6,1 4,0 14,4 2,5 20,8 19,1 18,2 8,1 
Spitzahorn 0,6 0,2 0,0 4,6 15,9 1,3 12,1 0,6 27,5 20,1 12,0 5,1 
Feldahorn 9,1 0,0 0,0 6,9 22,3 3,6 14,1 0,0 8,0 18,1 13,1 4,8 
Esche 5,2 0,8 1,0 4,4 12,8 2,4 12,7 2,1 22,9 17,7 13,5 4,5 
Kirschbaum 6,4 0,7 0,0 2,4 14,4 0,5 13,7 3,0 17,2 18,5 18,1 5,1 
Winterlinde 5,7 0,0 0,4 20,1 26,7 0,9 3,8 2,1 13,5 12,9 10,5 3,4 

Sommerlinde 4,4 3,1 0,0 24,0 25,6 1,0 8,5 1,1 11,2 16,8 1,9 2,4 
Bergulme 4,4 0,0 0,0 3,0 9,8 4,3 10,4 4,0 17,4 15,2 21,6 9,9 

Kastanie 0,4 1,3 1,7 50,8 34,2 0,3 2,6 0,3 3,7 2,2 1,6 0,9 

Birke 1,9 3,6 1,0 5,3 18,4 7,0 10,8 3,9 38,5 6,4 2,3 0,9 

Aspe 5,1 1,4 2,0 7,1 20,0 5,6 8,5 3,5 35,5 4,5 5,4 1,4 

Weiden 6,9 6,1 0,2 13,1 6,1 7,7 15,0 7,9 26,5 3,8 2,7 4,0 

Schwarzerle 2,5 0,2 3,3 16,6 17,1 2,2 7,1 3,0 37,6 4,9 3,2 2,3 

Weisserle 3,8 1,4 0,0 7,8 10,4 4,1 9,3 6,4 48,8 4,2 1,6 2,2 

Mehlbeere 2,6 2,5 0,0 3,5 14,3 6,2 19,3 1,7 14,9 20,3 11,3 3,4 

Vogelbeere 4,2 7,0 0,0 1,8 2,9 13,5 14,8 4,2 14,4 11,9 14,6 10,7 

Robinie 5,1 0,0 0,0 12,6 19,8 1,3 5,9 4,3 17,4 24,8 5,9 2,9 

übrige Exoten 0,7 0,4 0,0 0,2 1,5 6,3 7,4 3,3 22,8 24,6 25,3 7,5 

Alle Baumarten 2,4 3,0 0,2 3,1 5,7 9,0 10,2 1,7 16,5 18,3 21,2 8,7 

Total 
Total 

% % 

70,2 100 
75,1 100 
73,5 100 
42,1 100 
39,1 100 
55,4 100 

57,5 100 

72,5 100 
49,9 100 

7,6 100 
67,7 100 
44,5 100 
68,7 100 
65,3 100 
44,0 100 
60,7 100 
61,9 100 
42,4 100 
33,4 100 
68,1 100 

8,7 100 
52,0 100 
50,3 100 
44,9 100 
51,0 100 
63,2 100 
51,6 100 
55,8 100 

55,3 100 
83,5 100 

66,4 100 

SF* 

±% 

1 

2 
5 

12 
9 
4 

15 

2 
9 

22 
8 
7 
3 

12 
12 
4 
9 

11 
13 
7 
7 
6 

15 
11 
13 

9 
7 
8 

19 
10 

1 
I\.) 
--J 
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Tab. 9. Jungwald-Stammzahl der Baumarten naeh Verjüngungsart. 
Jungwald-Stammzahl = Anzahl Baume ab 30 em Hêihe bis 11 em Durehmesser (BHD). 

* SF: Standardfehler bezogen auf die gesamte Jungwald-Stammzahl pro Baumart (±%) 

Baumart Verjüngungsart 1) 

keine Angabe 2) Naturverjüngung gemischt 3) Pflanzung 

% % % % 

Fiehte 13,3 69,0 9,7 8,0 

Tanne 6,6 84,9 5,6 2,9 

Waldfêihre 5,6 85,1 8,5 0,8 

Bergfêihre 6,7 93,2 0,0 0,1 

Arve 12,1 87,9 0,0 0,0 

Larehe 13,2 81,5 2,0 3,3 

Eibe 44,4 54,1 1,5 0,0 

Buehe 6,9 85,5 6,1 1,5 

Hagebuehe 7,2 68,3 18,2 6,3 

Hopfenbuehe 63,8 36,2 0,0 0,0 

Stieleiehe 9,5 54,8 18,4 17,3 

Traubeneiehe 20,3 70,7 4,9 4,1 

Bergahorn 4,6 85,3 9,0 1,1 

Spitzahorn 12,9 81,0 4,8 1,3 

Feldahorn 14,9 81,8 2,4 0,9 

Esehe 6,8 80,2 11,3 1,7 

Kirsehbaum 14,6 78,2 4,8 2,4 

Winterlinde 29,7 59,3 5,8 5,2 

Sommerlinde 21,5 68,4 10,1 0,0 

Bergulme 13,6 75,1 9,4 1,9 

Kastanie 24,6 75,1 0,2 0,1 

Birke 16,1 74,9 7,8 1,2 

Aspe 16,3 75,3 5,4 3,0 

Weiden 14,1 74,8 7,9 3,2 

Sehwarzerle 11,3 81,4 3,9 3,4 

Weisserle 17,2 74,0 4,5 4,3 

Mehlbeere 16,2 79,6 3,2 1,0 

Vogelbeere 17,8 78,6 2,8 0,8 

Robinie 13,3 73,3 12,7 0,7 

übrige Exoten 10,8 19,0 46,4 23,8 

Alle Baumarten 9,4 79,7 7,9 3,0 

Total Total SF' 

% 1000 Stück ±% 

100 1 059191 3 

100 388539 5 

100 43550 23 

100 27581 17 

100 16390 13 

100 49598 8 

100 2309 19 

100 1355420 5 

100 56095 15 

100 4790 30 

100 12796 15 

100 23690 12 

100 904476 7 

100 10973 18 

100 28364 29 

100 1 028184 6 

100 56612 9 

100 28517 19 

100 10023 19 

100 27532 10 

100 38590 17 

100 49369 14 

100 37860 16 

100 84528 10 

100 31 246 28 

100 162154 11 

100 109035 8 

100 196689 6 

100 5297 24 

100 41 078 14 

100 5888705 2 

1) Verjüngungsart: Ein Merkmal für alle Baumarten einer Probeflaehe: reine Naturverjüngung, reine Pflanzung oder gemiseht. 
D.h.: Gepflanzt wurden von den jungen Fiehten mindestens 8,0%, resp. maximal 17,7% (gemiseht + 
Pflanzung). 

2) keine Angabe: Auf Probeflaehen mit weniger als 1 0% Verjüngung (Deekungsgrad) wurde die Verjüngungsart nieht erhoben. 
In der Regel handelt es sieh hierbei um Naturverjüngung. 

3) gemiseht: Diese Baume stehen auf Probeflaehen mit Pflanzung und beigemisehter Naturverjüngung. Ob Pflanzen in 
dieser Kategorie überwiegend natürlieh oder dureh Pflanzung eingebraeht worden sind, ist je naeh Art sehr 
versehieden: 
eh er Naturverjüngung sind z.B.: Bergahorn, Esehen; 
eher gepflanzt sind dagegen: Exoten, Linden, Eiehen, Waldfêihren, Fiehten. 
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Fichten, Tannen, Waldfõhren, Buchen, Stieleichen, 
Bergahorne, Bergulmen und fremdlãndische Arten (üb
rige Exoten) wachsen überdurchschnittlich hãufig in 
gleichfõrmigen Hochwãldern, wãhrend die Eibe eh er im 
relativ hellen und strukturreichen ungleichfõrmigen 
Hochwald anzutreffen ist. Im plenterartigen (Gebirgs-) 
Wald haben alle Nadelhõlzer und die Vogelbeere über
durchschnittlich grosse Anteile, allen voran Bergfõhre 
und Arve. 

Im Mittelwald weisen vor allem Traubeneiche, Kasta
nie, Hagebuche, Hopfenbuche, Sommer- und Winterlin
de sowie Feldahorn ei nen hohen Anteil auf. Hopfenbu
che und Kastanie wachsen zu mehr als der Hãlfte in 
Niederwãldern der Alpensüdseite. Auch die Linden ha
ben hier ei nen bedeutenden Anteil. Rund die Hãlfte aller 
Linden der Schweiz stehen in Stockausschlagwãldern 
aus ehemaligem Nieder- und Mittelwaldbetrieb. 
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Eine direkte Folge der Waldbewirtschaftung zeigt 
sich auch in der künstlichen Waldverjüngung: Die Ver
mischung lokaler Standortsrassen mit nachgezüchteten 
Rassen anderer Herkunft führt langfristig zu einem Ver
lust an genetischer Vielfalt. Im Rahmen des LFI wurde 
für die vorhandene Waldverjüngung abgeklãrt, ob sie 
aus Pflanzung oder Naturverjüngung entstand (Tab. 9). 
In der Schweiz dominiert die Naturverjüngung. Nur 11 % 
der aktuellen Waldverjüngung sind auf teilweise oder 
reine Pflanzungen zurückzuführen. Gross ist der Anteil 
an Pflanzungen bei Exoten (70%), Stieleichen (36%), 
Fichten (18%) und Linden (11 %). 

Sehr selten gepflanzt wurden dagegen Bergfõhren, 
Arven, Kastanien oder Hopfenbuche. Auch Arten wie 
Eiben, Feldahorn, Mehl- oder Vogelbeere waren in rei
nen Pflanzungen oder gemischten Verjüngungen kaum 
zu finden. 
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4 Die einzelnen Baumarten 
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Fichte Picea abies Karst (P. exce/sa Link) 
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4.1 Fichte 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Rottanne, Fichte 
épicéa, sapin rouge, pesse 
abete rosso, peccia, pezzo 
pign, pégn, pin, petsch 
Norway spruce 
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Pícea abíes Karst (P exce/sa Li n k) 

Schweizerdeutsch: Rottanna, Tanne, Fiechte, Grotzen, Scharmtanna, Tschuppe, Rone 

• LFI-Probefliichen miI Vorkommen 

D sellen (WELTEN und SUTTER 1982) 

D hiiufig (WELTEN und SUTTER 1982) 

Abb. 6. Verbreitung der Fichte. 

Tab. 10. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen . 

Fiehte (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 199666 21179 
Fehler (± %) 1 4 

Verteilung in % 100,0 10,6 
in % aller Baumarten 39,4 23,2 

Holzvorrat in 1000 m 3 179287 19849 
Fehler (± %) 1 3 

Verteilung in % 100,0 11,1 
in % aller Baumarten 49,1 31 ,2 

Mittelstamm in m 3 0,9 0,9 

N: Anzahl erfasster Baume 54589 5954 

Mittelland Voralpen Alpen Alpensüdseite 

36457 53724 77972 10334 
3 3 2 6 

18,3 26,9 39,0 5,2 
35,3 49,8 52,4 18,5 

39782 50523 60988 8145 
3 2 2 6 

22 ,2 28,2 34,0 4,5 
42,9 57,3 62,6 35,2 

1,1 0,9 0,8 0,8 

10371 14688 20727 2849 
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36 Fichte 

D 0% 

0,1-20,0% 

D 20,1-40,0% 

40,1-50,0% 

>50,0% 

Abb. 7. Stammzahlanteil der Fiehte in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Die Fichte (Picea abies) ist ein boreal-subalpines Floren
element Eurasiens mit einer sehr breiten 6kologischen 
Amplitude: Sie besiedelt fast alle waldtahigen Standorte 
und dominiert über ei nen weiten Standortsbereich. 
SCHMIDT-VOGT (1977) unterscheidet die drei Hauptver
breitungsgebiete Zentral- bis Südeuropa, Nordosteuropa 
sowie Sibirien. Die in Sibirien verbreitete Form wird zum 
Teil als eigene Art (P. obovata Ledeb.), zum Teil als Unter
art, Varietat oder Form von P. abies betrachtet (ETHZ 
1993). Unter dem anthropogenen Einfluss ist die Fichte 
in der Schweiz besonders in tieferen Lagen über ihr 
natürliches Areal hinaus verbreitet, gleichermassen im 
6stlichen wie im westlichen Mittelland. KIENAST et al. 
(1994) schreiben: «Die Verfichtung im Laubmischwald
gürtel betrifft rund 20% der im LFI enthaltenen Waldstich
proben.» In den subalpinen Lagen ging dagegen nach 
den Kahlschlagen in vergangenen Jahrhunderten und 
der folgenden natürlichen Larchenausbreitung der Fich
tenanteil vielerorts zurück. Die Verbreitungsschwerpunk
te der Fichte liegen heute in den Regionen Alpen (ohne 
extrem trocken-kontinentale Lagen), Voralpen und im 
westlichen Jura (Abb. 6). Weniger haufig ist die Fichte im 
mittleren Jura und auf der Alpensüdseite; selten im West
und Südtessin sowie in der Region Genf (BRANDLI 1988). 
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Am dominantesten tritt die Fichte mit einem Anteil 
von 75% in der unteren Subalpinstufe auf (Tab. 5). Auch 
in der oberen Montanstufe ist sie mit einem Anteil von 
46% die haufigste Baumart. Im Bündnerland und am 
westlichen Alpenrand liegt der Fichtenanteil bei rund 
60% (Abb. 7) und erreicht in den Voralpen zwischen 
1600 und 1800 m ein Maximum von 93% (Tab. 94). Die 
aktuelle vertikale Verbreitung erstreckt sich gemass LFI 
von 250-2200 m ü.M., wobei 90% aller Fichten zwi
schen 500 und 1800 m ü.M. wachsen (Abb. 5). Die 
h6chstgelegenen LFI-Probeflachen mit Fichten befin
den sich in den Bündner Südtalern Puschlav (2217 m 
ü.M.) und Münstertal (2193 m ü.M.). Im Wallis liegt die 
obere Fichtenwaldgrenze gemass LFI rund 100 m tiefer. 
Der Zentralwert (Median) liegt im Alpenraum bei rund 
1500 m (Abb. 10). Deutlich h6here Verbreitungsschwer
punkte haben lediglich Larche, Arve und Bergf6hre, die 
in Hochlagen weniger unter der Frosttrocknis leiden als 
die Fichte. 

Die Fichte zeigt bezüglich der Standortfaktoren Re
lief, Exposition und Gelandeneigung das gleiche Vertei
lungsmuster wie alle Baumarten zusammen (Abb. 9, 11). 
Die Fichten sind unter den Baumen die Reprasentanten 
des Durchschnittes ohne spezielle Vorlieben, aber 
dafür sehr anpassungsfahig. Limitierend für die Verbrei
tung ist einzig ihre Empfindlichkeit gegen Dürre und 
Frosttrocknis in Hochlagen (ETHZ 1993). 
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Abb. 8. Stammzahlverteilung der Fichte (100%) nach H6hen- Abb. 9. Stammzahlverteilung der Fichte (100%) nach Relief. 
lage. 

alle Baumarten (100%) Fíchte (100%) 

mÜ,M. 
Max. 

2000 

1500 Zentralwert 

1000 

500 ~ 
Mín. 

O 
J M V A S 

Abb. 10. Regionale Verteilung der Fichte nach H6henlage; 
J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, S = Alpen
südseite. 

Anteílsbereíche 100% 90% 50% 

alle Baumarten (100%) 

Relief unbestimmt: 0,9% 

N 

W 

S 

Fíchte (100%) 

E 

0% 

0,1-0,9% 

1,0-4,9% 

5,0-10,0% 

111 über 10% 

Abb. 11. Stammzahlverteilung der Fichte (100%) nach Ex
position und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

In der Schweiz sind 39 von 100 Baumen Fichten (Tab. 
10). Damit ist die Fichte die weitaus haufigste Baumart 
und pragt das Landschaftsbild besonders im Bergge
biet. Ihrer guten holztechnologischen Eigenschaften, 
ihrer grossen Wuchsleistung und ihrer einfachen wald
baulichen Behandlung wegen hat die Fichte durch die 
Forstwirtschaft auch im Mittelland, dem Gebiet der na
türlichen Buchenmischwalder, starke Verbreitung ge
funden: 70% der Bestande weisen Fichten auf. 11 % der 
Mittelland-Walder sind mit einem Fichtenanteil von 91-
100% praktisch reine Fichtenforste (BRANDLI 1988). 

Unter den 55 000 erfassten Fichten-Probebaumen 
erreichte der dickste einen Durchmesser von 130 cm. 
Der durchschnittliche Stamminhalt der Fichten liegt bei 
0,9 m3 • Das Volumen der machtigsten LFI-Fichte (13 m3) 

entspricht einem Holzwürfel von 2,4 m Seitenlange oder 
einer Streichholzkette von über 3000 km Lange. Die 
grósste im LFI gemessene Baumhóhe betragt 50 m. 
LEIBUNDGUT (1984) vermutete die hóchste bekannte Fich
te Europas (63 m) im bosnischen Urwald Perucica, wo 
die Fichten ein Alter bis zu 500 Jahren und mehr errei
chen. 

Mit einem Vorratsanteil von 49% ist die Fichte kiar 
die wirtschaftlich bedeutendste Baumart der Schweiz 
(Tab. 10). Dieser hohe Fichtenholzvorrat von rund 
180 Millionen m3 entfallt zu zwei Dritteln auf dickere 

% 

50 

45 

40--

35 

30 
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20 

15 

12-15 em 16-23 em 24-35 em 36-51 em ab 52 em 

Fichte 

Baume ab 36 cm BHD (Abb. 12): eine wertvolle forstliche 
Ressource, die allerdings unter den heutigen wirtschaft
lichen und den oft schwierigen topographischen Ver
haltnissen nur beschrankt verfügbar ist. 

Die hohe Massen- und Wertleistung, der hohe Nutz
holzanteil, die geringen Standortsansprüche, die einfa
che waldbauliche Behandlung, die geringe Wildver
bissbelastung und die Eignung für Aufforstungen sind 
positive Aspekte, die sehr zur anthropogen bedingten 
Verbreitung der Fichte beigetragen haben. Die Fichten
verjüngung ist heute kaum irgendwo nennenswert ge
fahrdet. Einzig in den Regionen Sargans und Glarus 
treten an der Fichte Wildschaden in einem Umfang auf, 
welcher die zulassige Verbissintensitat stark übertrifft 
(BRANDLI 1995). 

Die dürreempfindliche Fichte ist hauptsachlich durch 
Windwurf und Schneebruch gefahrdet. Besonders der 
verheerende Orkan vom 27./28. Februar 1990 (Vivian), 
der alleine in der Schweiz rund 5 Mio. m3 Holz warf, 
führte zu lokalen Massenvermehrungen des Buch
druckers (Ips typographus). Untersuchungen über die 
Sturmschaden belegten, dass Nadelreinbestande 
(Fichte, Tanne) starker gefahrdet sind als Mischbestan
de mit Laubholz oder reine Laubwalder. Viele Fichten 
zeigten Befall durch Wurzelschwamm und Rotfaule (He
terobasidion annosum). Auch Baume mit verlichteten 
Kronen waren starker durch Sturmschaden betroffen 
(HOLENSTEIN 1994). 
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4-7 em 8-11 em 12-15 em 16-23 em 24-35 em 36-51 em ab 52 em 

Abb. 12. Verteilung des Holzvorrates der Fichte (100%) nach Abb. 13. Stammzahlverteilung der Fichte (100%) nach Durch-
Durchmesser-Klassen. messer-Klassen. 

alie Baumarten Fiehte alie Baumarten D Fiehte 
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Fichte 

Charakteristik der Fichten-Bestãnde 

Die Fichten stehen zu 80% in reinen Nadelwaldern (Tab. 
6). Nach der Kastanie bildet die Fichte am haufigsten 
Reinbestande (Tab. 13). Diese liegen zum grôssten Teil 
in hôheren Lagen, dem natürlichen Verbreitungsgebiet 
der Fichte (Tab. 12). Kommt sie in Mischung vor, dann 
überwiegend in unteren und mittleren Lagen, vor allem 
zusammen mit Buche und Tanne (Tab. 14). Wie diese 
beiden Hauptarten wachst auch die Fichte überwiegend 
in gleichfôrmigen Bestanden; überdurchschnittlich hau
fig in mittleren Baumhôlzern (Tab. 8), die wohl zu einem 

Tab. 11. Flaehe der Fiehtenbestande naeh Regianen. 
Auswerteeinheit: Prabeflaehen mit min. einer Fiehte ab 12 em 
BHD = 61,5% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Fichten im Bestand Total 

beigemischt haufig dominierend alle Walder 
(bis '/3) ('/3 - 'lo) (über 'lo) mit Fichten 

Region % % % % 

Jura 22,4 17,6 10,3 15,4 
Mittelland 26,7 25,3 15,7 21,0 
Varalpen 23,0 23,5 26,1 24,6 
Alpen 23,4 28,3 41,4 33,3 
Alpensüdseite 4,5 5,3 6,5 5,7 

Tatal in % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tatal in 1000 ha 201,5 174,6 352,9 729,0 
Schatzfehler (±%) 2 2 2 1 

Tab. 12. Flaehe der Fiehtenbestande naeh Vegetatianshbhen
stufen. Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Fiehte ab 
12 em BHD = 61,5% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Fichten im Bestand Total 

beigemischt haufig dominierend alle Walder 
(bis '/3) ('lo - 2/3) (über 'lo) mit Fichten 

Vegetationsstufe % % % % 

kallin / 
submantan 31,3 25,3 13,5 21,3 
untere mantane 32,6 24,9 13,3 21,4 
abere mantane 25,0 29,8 30,3 28,7 
untere subalpine 8,0 16,8 40,3 25,7 
abere subalpine 3,1 3,2 2,6 2,9 

Tatal in % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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erheblichen Teil auf die ausgedehnten Aufforstungen 
um die Jahrhundertwende zurückzuführen sind. 

Auffallend hoch ist der Anteil an Fichtenbestanden im 
Alter von 81-120 Jahren (Tab. 13). Diese Bestande 
kommen bald zur Verjüngung: ei ne Chance, den Fich
tenanteil im Schweizer Wald grossraumig zu regulieren 
und Mischbestande mit standortsgerechten Baumarten 
nachzuziehen. 

Rund 13% der Fichtenbestande sind 121-160 Jahre 
alt; 8% noch alter. Obschon die Fichte in Urwaldern über 
500jahrig werden kann, bleibt sie im Wirtschaftswald der 
Tieflagen selten langer als 120 Jahre gesund (ETHZ 1993). 

Tab. 13. Flaehe der Fiehtenbestande naeh Bestandesalter. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Fiehte ab 12 em 
BHD = 61,5% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Fichten im Bestand Total 

beigemischt haufig dominierend alleWalder 
(bis '/3) ('/3 - 'lo) (über 2/3) mit Fichten 

Bestandesalter % % % % 

gemiseht 7,6 7,6 13,7 28,9 
1- 40 Jahre 2,2 2,1 5,1 9,4 

41- 80 Jahre 6,1 3,7 5,7 15,5 
81-120 Jahre 8,0 6,5 10,8 25,3 

121-160 Jahre 2,7 2,8 7,5 13,0 
über 160 Jahre 1,0 1,3 5,6 7,9 

Tatal in % 27,6 24,0 48,4 100,0 

Tab. 14. Stammzahlanteil der Baumarten in Fiehtenbestanden. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Fiehte ab 12 em 
BHD = 61,5% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Fichten im Bestand Total 

beigemischt haufig dominierend alleWalder 
(bis '/3) ('/3 - 2/3) (über 'lo) mit Fichten 

Baumart % % % % 

Fiehte 16,8 43,9 86,7 55,2 
Tanne 23,0 17,4 3,5 12,8 
Fbhre 6,9 3,3 0,6 3,2 
Larehe 4,7 4,9 1,3 3,2 
Arve 1,0 0,8 0,1 0,5 
übrige Nadel-
baume 0,4 0,3 0,1 0,2 

Buehe 28,6 16,4 3,5 14,2 
Aharn 5,1 4,1 1,4 3,1 
Esehe 4,3 3,2 0,5 2,3 
Eiehe 2,6 0,8 0,2 1,1 
Kastanie 0,3 0,2 0,0 0,2 
übrige Laub-
baume 6,3 4,7 2,1 4,0 

Tatal 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tanne Abies a/ba Mii!. (A. pectinata De.) 
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4.2 Tanne Abies a/ba Mill. (A. pectinata De.) 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Weisstanne, Tanne, Edeltanne 
sapin (blanc, pectiné), vuargne, ouargne 
abete bianco, abete pettinato, abezzo 
aviez, viez, avez 
silver fir 

Schweizerdeutsch: Wisstanna, Tanna, Wyssbaum, Tannenbaum, Tschwiggentannli 

• LFI-Probefláchen mit Vorkommen 

D selten (WELTEN und SUTTER 1982) 

D háufig (WELTEN und SUTTER 1982) 

Abb. 14. Verbreitung der Weisstanne. 

Tab. 15. Stammzahl , Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Tanne (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 60081 17247 
Fehler (± %) 2 4 

Verteilung in % 100,0 28,7 
in % aller Baumarten 11,8 18,9 

Holzvorrat in 1000 m 3 54531 13591 
Fehler (± %) 2 4 

Vertei lung in % 100,0 24,9 
in % aller Baumarten 14,9 21,4 

Mittelstamm in m 3 0,9 0,8 

N: Anzahl erfasster Baume 15946 4460 

Mittelland Voralpen 

13829 20025 
4 4 

23,0 33,3 
13,4 18,6 

14291 19356 
4 4 

26,2 35,5 
15,4 22,0 

1,0 1,0 

3808 5324 

Alpen Alpensüdseite 

7573 1408 
7 16 

12,6 2,4 
5,1 2,5 

5847 1446 
7 15 

10,7 2,7 
6,0 6,2 

0,8 1,0 

1954 400 
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D 0% 

D 0,1-5,0% 

D 5,1-10,0% 

10,1-20,0% 

>20,0% 

Abb. 15. Stammzahlanteil der Tanne in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Die Tanne ist ei ne Baumart der mittel- und südeuropai
schen montanen Walder (MAYER 1977). Ihr natürliches 
Verbreitungsgebiet ist viel enger begrenzt als jenes der 
Fichte, was auf eine geringere standõrtliche Toleranz 
weist (LEIBUNDGUT 1984). Die Tanne ist frostempfindlich 
und benõtigt für ihr Gedeihen mehr Warme als die 
Fichte. Sie bevorzugt gut wasserversorgte Bõden und 
luftfeuchte Lagen (ETHZ 1993). Es gibt aber auch Tan
nenvorkommen auf trockenen Standorten, beispiels
weise im Wallis (LINGG 1986). 

Die Hauptverbreitung erstreckt sich in der Schweiz 
auf den westlichen Jura, das zentrale Mittelland und die 
Voralpen (Abb. 15). Durch den früheren Kahlschlagbe
trieb hat die Tanne in manchen Lagen Areal verloren. 
Andernorts wurde sie durch waldbauliche Massnahmen 
begünstigt. Die grõsste und dichteste Tannenverbrei
tung liegt in der Region Emmental/Napf (BRÃNDLI 1988). 
Tannentrei sind das Engadin zwischen Maloja und 
Schuls, die Gebiete Davos und Rheinwald (Hinterrhein), 
das Obergoms, das Mattertal und andere alpine Hoch
taler sowie Teile des Südtessins (Abb. 14). 

Nur 6% der Tannen halten sich in der Subalpinstufe 
(Tab. 5). Das Gros, rund 70%, stockt in einer Hõhenlage 
von 600-1200 m. Den hõchsten Tannenanteil weist die 
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Hõhenstufe 800-1 000 m auf (Abb. 16). Hier ist die Tanne 
mit einem Anteil von 21 % (Tab. 95) annahernd gleich 
haufig vertreten wie die Fichte (28%) und die Buche 
(26%). Die obere Verbreitungsgrenze der Tanne liegt 
etwas hõher als jene der Buche. Auch der Zentralwert 
(Median) der Tannenverbreitung (900 m) übersteigt je
nen der Buche um 120 m (Abb. 5). Trotzdem bildet die 
Tanne nirgends die obere Waldgrenze. Die hõchstgele
gene LFI-Probeflache mit Tannen liegt in den Waadtlan
der Alpen auf 1776 m ü.M. Auch im Wallis, im südlichen 
Teil des Kantons Graubünden, im Tessin und im Kanton 
Nidwalden wurden Tannen aut über 1700 m gefunden. 
LEIBUNDGUT (1984) spricht von Tannenvorkommen bis 
1900 m in den Südalpentalern. Tatsachlich liegt der 
Zentralwert der Hõhenverbreitung auf der milderen AI
pensüdseite wesentlich hõher als in der Region Alpen 
(Abb. 18). 

Entsprechend ihrer Hõhenverbreitung und ihrem 
Wasserbedarf ist die Tanne aut extremen Steilhangen 
unterdurchschnittlich vertreten. Hanglagen in NW- bis 
N-Exposition werden leicht bevorzugt (Abb. 19). Mit 
ihrem tietgehenden Wurzelsystem kann sie sowohl aut 
feucht-Iehmigen als auch aut eher trockenen Bõden 
gedeihen. Bezüglich Sauregrad des Oberbodens sind 
die Tannen exakt gleich verteilt wie alle Baumarten 
zusammen (Tab. 124). Empfindlich reagiert die Tanne 
auf mangelnde Luftfeuchtigkeit und auf Spatfrõste. 
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Abb. 16. Stammzahlverteilung derTanne (1 00%) nach H6hen- Abb. 17. Stammzahlverteilung der Tanne (100%) nach Relief. 
lage. 

D alie Baumarten (100%) Tanne (100%) 
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Zentralwert 
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Abb. 18. Regionale Verteilung der Tanne nach H6henlage; 
J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, S = Alpen
südseite. 

Anteilsbereiche 100% 90% 50% 

alie Baumarten (100%) 

Relief unbestimmt: 0,8% 
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w 
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Tanne (100%) 

E 

0% 

0,1-0,9% 

1,0-4,9% 

• 5,0-10,0% 

• über 10% 

Abb. 19. Stammzahlverteilung der Tanne (100%) nach Ex
position und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Mit einem Stammzahlanteil von 12% ist die Tanne naeh 
Fiehte und Buehe die dritthaufigste Baumart. Die rund 60 
Mio. Tannen haben ein mittleres Volumen von 0,9 m3 pro 
Baum, gleieh wie die Fiehten (Tab. 15). Aueh die Stamm
zahl- und Vorratsverteilungen naeh Durehmesserklassen 
unterseheiden sieh nieht von jenen der Fiehte und zei
gen ei nen hohen Anteil in den oberen Durehmessern 
(Abb. 20, 21). Die Buehe weist dagegen einen kleineren 
Anteil an dieken Baumen auf. Insgesamt bestimmen 
diese drei Arten das Waldbild in der Sehweiz: wenig 
Jungwald, viel Baumholz und den hõehsten Anteil an 
dieken, alten Baumen in ganz Europa (ECE/FAO 1992). 

Die bisher maehtigste der berühmten Dürsrütitannen 
wies 1974, als sie gefallt werden musste, ein Alter von 
377 Jahren, einen Durehmesser in Brusthõhe (BHD) von 
158 em, eine Hõhe von 57,4 m und einen Stamminhalt 
von 36,6 m3 auf. Der Erdstamm dieser «Riesin» ist vor 
dem Heimatmuseum in Langnau im Emmental zu be
wundern. LEIBUNDGUT (1984) fand im bosnisehen Urwald 
Perueiea eine Tanne von 65 m Hõhe mit einem BHD von 
180 em. KLEIN (1908) beriehtete von einer Tanne im 
badisehen Sehwarzwald mit 68 m Hõhe, 380 em Dureh
messer und 140 m3 Sehaftholz. Die Maximalwerte auf 
LFI-Probeflaehen waren 146 em Durehmesser, 50 m 
Hõhe und ein Stamminhalt von 16,4 m3 ; das grõsste im 
LFI ermittelte Baumvolumen überhaupt. 

Die Tanne ist von ihrer Wuehsleistung her ei ne interes
sante Baumart. Sie produziert auf vergleiehbaren Stand
orten mehr Holz und erreieht grõssere Dimensionen als die 
Fiehte. Ihr Anteil am gesamten Holzvorrat betragt 15%, 
also rund 55 Mio. m3 (Tab. 15). Tannenholz dient weitge
hend den gleiehen Verwendungszweeken wie Fiehtenholz. 
Fiehten-IT annenstammholz ist mengen- und wertmassig 
mit Abstand das Hauptprodukt der sehweizerisehen Wald
wirtsehaft. Drei Viertel der gesamten Holznutzung sind 
Nadelholz, grõsstenteils FiehtelTanne (BFS 1990). 
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Tanne 

Als sehattenertragende, tiefwurzelnde Misehbaumart 
mit gutem Abbau der Nadelstreu ist die Tanne für einen 
stufigen, stabilen Bestandesaufbau in den Waldern der 
Montanstufe unentbehrlieh. Doeh bereits vor hundert 
Jahren konstatierte BORGGREVE (1892), dass die Tanne 
von ihrem ursprüngliehen Verbreitungsgebiet 60-70% 
verloren hat. Für das 20. Jahrhundert muss naeh MAYER 
(1977) der weitere Arealverlust dureh Kahlsehlag, Fieh
tenkulturen, Waldweide und Wildsehaden mit 50% an
genommen werden. Zusatzlieh gilt die Tanne als stark 
sturmgefahrdet und sie leidet unter dem seit über 200 
Jahren immer wieder beobaehteten «Tannensterben» 
(ROMMEL 1989). Rund 3% der Tannen sind siehtbar von 
Krebs befallen, weit mehr als jede andere Baumart. 
Mistelbefall wurde im LFI deutlieh seltener registriert, 
wohl nieht zuletzt, weil der Kronenraum haufig sehleeht 
einsehbar ist. Lasst man die Nadelverluste unbekannter 
Ursaehe ausser Betraeht, so sind die Gesamtbilanz über 
alle siehtbaren Sehaden und der Anteil an Dürrstandern 
bei der Tanne kaum grõsser als bei der Fiehte (EAFV 
1988). 

Ist der Sehweizer Tannenbestand in Zukunft gesi
ehert? Der Anteil an jungen Tannen von 4-7 em Dureh
messer liegt im Durehsehnitt aller Baumarten (Abb. 21). 
Dennoeh bietet die naehhaltige Verjüngung der Tanne 
heute vielerorts grosse Probleme. Weite Gebiete mit 
bedeutenden Tannenvorkommen (Samenpotential) 
weisen, insbesondere in der Ostsehweiz, praktiseh kei
ne Verjüngung auf. Die Wildsehaden sind heute derart 
gravierend, dass die zulassige Verbissintensitat für die 
Weisstanne mit Ausnahme des Juras und des Wallis im 
gesamten Verbreitungsgebiet der oberen Montanstufe 
übersehritten wird (BRANDLI 1995). Vielerorts haben sieh 
natürliehe Verjüngungsverfahren bereits als ehaneenlos 
erwiesen. Trotzdem bilden Pflanzungen die Ausnahme: 
über 90% der Tannenverjüngung sind gemass LFI na
türlieh entstanden (Tab. 9). 
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Abb. 20. Verteilung des Holzvorrates der Tanne (100%) nach Abb. 21. Stammzahlverteilung der Tanne (100%) nach Durch-
Durchmesser-Klassen. messer-Klassen. 
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Ber. Eidgen6ss. Forsch.anst. Wai d Schnee Landsch. 342, 1996 



Tanne 

Charakteristik der Tannen-Bestãnde 

Die Tanne ist in den oberen Lagen des Buchenverbrei
tungsgebietes und in den unteren Lagen der Fichten
waldstufe ei ne bkologisch ausserordentlich wichtige 
Begleitbaumart. Die LFI-Erhebungen bestatigen den 
ausgesprochenen Mischbaumcharakter der Tanne: 
Keine andere Nadelbaumart, mit Ausnahme der Eibe, ist 
hãufiger in Mischung mit Laubbaumen anzutreffen (Tab. 
6). Die Tanne bildet selten Reinbestande: nur in 15% der 
Bestande mit Tannenvorkommen hat sie einen Anteil 
von über zwei Dritteln (Tab. 18). Am haufigsten erscheint 
sie in Mischung mit Fichte und Buche sowie in geringe
rem Mass mit Ahorn und Esche (Tab. 19). 

Tannen-Reinbestande wie Tannen-Mischbestande 
sind gleichmassig über die kollin/submontane, die unte-

Tab. 16. Flaehe der Tannenbestande naeh Regionen. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Tanne ab 12 em 
BHD = 29,2% der Gesamtwaldflaehe. 

AnteiJ der Tannen im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('/3- 2/3) (über 2/3) mit Tannen 

Region % % % % 

Jura 28,3 31,1 23,9 28,5 
Mittelland 25,7 22,2 26,0 24,6 
Voralpen 28,6 31,1 36,1 30,5 
Alpen 15,1 12,8 10,3 13,7 
AI pensüdseite 2,3 2,8 3,7 2,7 

Total in % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total in 1000 ha 186,6 109,5 50,7 346,8 
Schãtzfehler (±%) 2 3 4 2 

Tab. 17. Flaehe derTannenbestande naeh Vegetationsh6hen
stufen. Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einerTanne ab 
12 em BHD = 29,2% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Tannen im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('/3 - 213) (über%) mitTannen 

Vegetationsstufe % % % % 

kollin I 
submontan 25,5 20,8 26,4 24,2 
untere montane 30,7 38,4 35,3 33,8 
obere montane 32,7 34,2 34,3 33,4 
untere subalpine 11,0 6,6 4,0 8,6 
obere subalpine 0,1 0,0 0,0 0,0 

Total in % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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re montane und die obere montane Stufe verteilt (Tab. 
17). Auch in der regionalen Verteilung zeigen sich nur 
geringe Unterschiede zwischen Rein- und Mischbe
standen (Tab. 16). Obschon die Tanne ei ne ideale Plen
terbaumart ist, finden wir sie haufiger als jed~ andere 
heimische Baumart im gleichfbrmigen Hochwald (75%), 
überwiegend in Baumholz-Entwicklungsstufen (Tab. 8). 
Schwach vertreten ist die Tanne in 1-40jahrigen Be
standen. Rund 5% der Tannenbestande sind alter als 
160 Jahre (Tab. 18). Angesichts der Tatsache, dass auf 
geringen Standorten der Durchschnittszuwachs erst mit 
150 Jahren kulminiert und Individuen 500 bis 600jahrig 
werden kbnnen (ETHZ 1993), kann bei m heutigen Tan
nenbestand weder aus bkonomischer noch aus physio
logischer Sicht von einer Überalterung gesprochen wer
den. 

Tab. 18. Flaehe der Tannenbestande naeh Bestandesalter. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Tanne ab 12 em 
BHD = 29,2% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Tannen im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alleWãlder 
(bis '/3) ('/3 - 2/0) (über%) mit Tannen 

Bestandesalter % % % % 

gemiseht 11,9 8,6 3,4 23,9 
1- 40 Jahre 4,0 2,3 1,5 7,8 

41- 80 Jahre 11,2 5,9 3,1 20,2 
81-120 Jahre 17,3 9,5 4,4 31,2 

121-160 Jahre 7,0 3,9 1,5 12,4 
über 160 Jahre 2,4 1,4 0,7 4,5 

Total in % 53,8 31,6 14,6 100,0 

Tab. 19. Stammzahlanteil der Baumarten in Tannenbestanden. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Tanne ab 12 em 
BHD = 29,2% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Tannen im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('/3-%) (über 2/3) mit Tannen 

Baumart % % % % 

Fiehte 40,2 23,8 9,6 31,0 
Tanne 17,8 45,4 74,6 33,9 
F6hre 1,9 0,6 0,2 1,3 
Larehe 1,1 0,6 0,3 0,8 
Arve - - - -
übrige 
Nadelbaume 0,5 0,3 0,1 0,4 

Buehe 25,2 18,8 9,7 21,1 
Ahorn 4,7 3,6 2,0 4,0 
Esehe 3,5 2,8 1,2 3,0 
Eiehe 1,5 0,5 0,4 1,1 
Kastanie 0,0 0,0 0,0 0,0 
übrige 
Laubbãume 3,6 3,6 1,9 3,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Waldf6hre Pinus sylvestris L. 
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4.3 Waldfõhre Pinus sylvestris L. 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Waldfbhre, Kiefer, Waldkiefer, Sandkiefer, Dahle, Kienbaum, Forle 
pin sylvestre, daille 
pino silvestre, pino di Scozia, teone 
tieu da guaud (d'uaul, da gàld, da god), tev da god 
Scots pine, common pine 

Schweizerdeutsch: Fbhra, Fora, Faar, Fura, Forche, Forchli, Fiechte, Dahla, Thala, Bahle, Brachnuss, Chienholz, 
Chiernes, Fbrriholz, Kiefer, Kienbaum, Rotfbhre, Rotdahle, Waldfbhre 

• LFI-Probeflãchen miI Vorkommen 

D sellen (WELTEN und SUTTER 1982) 

D hãufig (WELTEN und SUTTER 1982) 

Abb. 22. Verbreitung der Waldf6hre. 

Tab. 20. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen . 

Waldfóhre (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 16259 2483 
Fehler (± %) 5 10 

Verteilung in % 100,0 15,3 
in % aller Baumarten 3,2 2,7 

Holzvorrat in 1000 m 3 12240 2297 
Fehler (± %) 4 9 

Verteilung in % 100,0 18,8 
in % aller Baumarten 3,4 3,6 

Mittelstamm in m 3 0,8 0,9 

N: Anzahl erfasster Baume 4435 750 

. Mittelland Voralpen Alpen Alpensüdseite 

3266 706 9344 460 
8 23 8 35 

20,1 4,3 57,5 2,8 
3,2 0,7 6,3 0,8 

4592 697 4365 289 
7 22 7 28 

37,5 5,7 35,7 2,3 
4,9 0,8 4,5 1,2 

1,4 1,0 0,5 0,6 

1124 199 2244 118 
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Abb. 23. Stammzahlanteil der Waldféihre in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Die Waldf6hre, eine Baumart der Tiefebenen, ist natürli
cherweise im gr6ssten Teil Europas und Nordasiens 
verbreitet (MAYER 1977). Diese anspruchslose Pionier
baumart mit einem sehr weiten 6kologischen Spektrum 
ist zugleich sehr lichtbedürftig und kann sich dauernd 
nur auf Extremstandorten (z.B. lockere Sandb6den, 
Hochmoore) gegen die Konkurrenz anderer Arten 
durchsetzen (ETHZ 1993). 

In der Schweiz unterscheidet LEIBUNDGUT (1984) drei 
getrennte natürliche Verbreitungsgebiete: Zentralalpen, 
Nordostschweiz und Jura. Diese Schwerpunkte sind im 
LFI kiar erkennbar (Abb. 23). Durch den künstlichen 
F6hrenanbau sind die natürlichen Grenzen verwischt. 
Den gr6ssten Anteil hat die Waldf6hre im Wallis (Tab. 4). 
So liegt auch der gr6sste zusammenh8ngende F6hren
wald-Komplex in der Region Sierre/Leuk (u.a. Pfyn
wald). Gr6ssere F6hrenwalder bestatigt das LFI auch 
ob Filisur, um Martigny und Visp sowie in geringerer 
Konzentration bei Chur, Ramosch, Altdorf, Brunnen 
oder im Zürcher Weinland (BRÃNDLI 1988). Anderseits 
fehlt die F6hre stellenweise im Westjura, in einigen 
Gebieten der Voralpen/Alpen und in Teilen der Alpen
südseite (Abb. 22). 

Ber. Eidgen6ss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342, 1996 

Der F6hrenanteil ist in den tiefsten Lagen am gr6ssten 
und sinkt mit zunehmender H6henlage gleichmassig: 
80% stocken unterhalb 1200 m ü.M. (Abb. 24). Den 
h6chsten F6hrenanteil (19,3%) hat die Region Alpen in 
der Stufe 400-600 m (Anhang: Tab. 96). Dennoch zeigt 
die Waldf6hre gemass LFI eine wesentlich gr6ssere 
H6henverbreitung (253-2005 m) als die Tanne und 
schlagt auch knapp den vielseitigsten Pionier unter den 
Laubbaumen, die Hangebirke (Abb. 5). Der Median der 
F6hren-H6henverbreitung liegt mit 820 m ü.M. etwas 
über jenem der Buche, deren vertikalen Schwerpunkte 
in allen Regionen Ahnlichkeiten mit der Waldf6hre auf
weisen. Dabei kann sich die Waldf6hre gegen die kon
kurrenzstarke Buche langfristig nur auf Trockenstandor
ten behaupten. Die h6chstgelegenen Waldf6hren des 
LFI liegen im Engadin bei Zernez und im Oberwallis bei 
Binn. Nach MAYER (1977) steigt die Waldf6hre inneralpin 
bis 2100 m ü.M. 

Bei den Standortsfaktoren Relief, Neigung und Expo
sition zeigt sich die Konkurrenzkraft der Waldf6hre auf 
trockenen, mageren Kuppen, Oberhangen und Ebenen 
sowie auf Südwest-Südosthangen von 30°-40° Nei
gung (Abb. 25, 27). Gilt die Waldf6hre bezüglich Boden
saure als indifferent, also ohne besondere Vorlieben, so 
ist sie in der Schweiz besonders auf basischem Unter
grund (kalkiger Fels/Schutt) anzutreffen (Tab. 124). 
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Abb. 26. Regionale Verteilung der Waldf6hre nach Hôhenlage; 
J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, S = Alpen
südseite. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Im Mittelland sind trotz forstliehem Anbau nur 3 von 100 
Baumen Waldfôhren (Tab. 20). Die Stammzahlvertei
lung naeh Durehmesserklassen (Abb. 29) deutet darauf 
hin, dass der Fôhrenanteil künftig sinken wird: Für einen 
naehhaltigen Fôhrenbestand sind die Anteile an 4-7 em 
und 8-11 em dieken Individuen zu gering, ebenso jener 
der jüngsten Baumehen von 0-3 em BHD (Tab. 87). Die 
Waldfôhre hat im Durehmesserbereieh 0-11 em einen 
kleineren Anteil als jede andere Baumart! Demgegen
über entfallen rund 65% des stehenden Fôhrenvorra
tes von 12 Mio. m3 auf Baume ab 36 em Durehmesser 
(Abb. 28). Deshalb und dank waldbaulieher Massnah
men ist aueh der Anteil an guten Stammholz-Qualitaten 
bei der Waldfôhre hôher als bei jeder anderen Baumart 
(EAFV 1988) ein Kapital, das in den kommenden 
Jahrzehnten zur Ernte kommt. 

In der Region Alpen ist der mittlere Stamminhalt mit 
0,8 m3 eh er klein, aber im Mittelland (1,4 m3) hôher als 
jener von Fiehte und Tanne. Die maehtigste Waldfôhre 
des LFI erreiehte ein Volumen von 8,3 m3 . Die erhobenen 
Maximalwerte für Baumhôhe (45 m) und BHD (92 em) 
entsprechen etwa jenen aus der Literatur (ETHZ 1993). 

Die Gesamtwuehsleistung der Waldfôhre ist kaum 
halb so gross wie jene der Fiehte. Trotzdem ist sie in 

% 
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45 
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Waldfõhre 

Misehbestanden wirtsehaftlieh interessant, sofern 
mittleres und starkes Qualitatsholz erzeugt werden 
kann (LEIBUNDGUT 1984). Voraussetzung sind die riehti
gen waldbauliehen Verfahren und eine geeignete Her
kunftswahl, da sieh die zahlreiehen Lokalrassen hin
siehtlieh Kronenform (Sehneedruek), Stammqualitat, 
Holzeigensehaften und Wuehsleistung erheblieh unter
seheiden. Als sehr sehmalkronige Varietat gilt die 
Engadinerfôhre. 

Die troekenen, weehselfeuehten und bodensauren 
Fôhrenwalder der Sehweiz sind wegen ihrer geringen 
Produktivitat dureh die Forstwirtsehaft nur wenig beein
flusst worden (HEGG et al. 1993). Als Refugium für war
meliebende, liehtbedürftige, zum Teil seltene und be
drohte Pflanzen- und Tierarten zeiehnen sieh die 
Fôhrenwalder dureh einen bedeutenden bis sehr hohen 
Natursehutzwert aus. Die Waldfôhre als Pionierbaumart 
ist unentbehrlieh für armere und troekenere Standorte, 
insbesondere als Vorwaldbaumart für Aufforstungen 
von Extremstandorten. Obsehon sie unter Sehneedruek 
leidet, ist sie hôehstens dureh Sehüttepilze (Lophoder
mium pinastrlj in luftfeuehten Lagen gef8.hrdet (ETHZ 
1993). Unter den Hauptbaumarten hat die Fôhre den 
grôssten Stammzahlanteil an dürren Baumen, aber ins
gesamt nieht mehr Sehaden als andere Arten (EAFV 
1988). 
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Waldfõhre 

Charakteristik der Waldfõhren-Bestande 

Im Gegensatz zur Bergfõhre bildet die Waldfõhre in der 
Schweiz relativ selten Reinbestande, wenn auch haufi
ger als die Tanne. In 55% der Bestande mit Fõhren hat 
sie nur ei nen Anteil von maximal einem Drittel (Tab. 23). 
Die bedeutendsten Mischarten sind in der Reihenfolge 
ihrer Nennung: Fichte, Buche, Tanne, Larche und Eiche 
(Tab. 24). Die Reinbestande sind überwiegend in den 
Alpen zu finden. Fõhrenmischbestande stehen dagegen 
haufig im Mittelland (Tab. 21), wo die Waldfõhre in der 
Regel nur dank Pflanzung und gezielter waldbaulicher 
Eingriffe gegen die Konkurrenz anderer Arten bestehen 
kann. Dennoch sind rund 90% der gesamten aktuellen 
Fõhrenverjüngung rein natürlich aufgekommen (Tab. 9). 
Die Anteile an Naturverjüngung unterscheiden sich aber 
je nach Region betrachtlich: Jura 46%, Mittelland 60%, 
Alpen 99%. 

Tab. 21. Flaehe der Waldf6hrenbestande naeh Regianen. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Waldf6hre ab 
12 em BHD = 8,9% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Waldfi:ihren im Bestand Tatal 

beigemischt háufig daminierend alle Wálder 
(bis '10) ('lo - 2/3) (über 2/3) mitWald-

Regian % % % fi:ihren% 

Jura 26,0 20,4 14,4 22,4 
Mittelland 42,2 33,8 14,4 35,0 
Vara!pen 6,8 3,5 3,7 5,4 
A!pen 22,9 39,1 64,9 34,7 
A!pensüdseite 2,1 3,2 2,6 2,5 

Tatal in % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tata! in 1000 ha 58,5 28,4 18,8 105,7 
Schatzfehler (±%) 4 6 7 3 

Tab. 22. Flaehe der Waldf6hrenbestande naeh Vegetatians
h6henstufen. Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer 
Waldf6hre ab 12 em BHD = 8,9% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Waldfi:ihren im Bestand Tatal 

beigemischt háufig daminierend fille Wálder 
(bis '/3) ('lo - 2/3) (über 2fo) mitWald-

Vegetatiansstufe % % % fi:ihren % 

kallinl 
submantan 55,9 50,0 49,5 53,2 
untere mantane 26,1 26,8 27,1 26,5 
abere mantane 10,3 12,3 17,5 12,1 
untere suba!pine 7,5 10,2 4,3 7,6 
obere suba!pine 0,2 0,7 1,6 0,6 

Tata! in % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Drei Viertel der Waldfõhren stehen im gleichfõrmigen 
Hochwald, beigemischt in Baumhõlzern mit anderen 
Arten oder als Stangenholz-Reinbestande (Tab. 8). Die 
Waldfõhrenbestande zeigen einen ahnlichen Alters
aufbau wie die Buchenbestande: 30% sind 80-120 
Jahre alt; der Altholzanteil (über 120 Jahre) betragt 
13% (Tab. 23). Von einer Überalterung kann auch im 
wirtschaftlichen Sinn nicht gesprochen werden, denn 
zur Erzeugung von starkem Qualitatsholz sind Nut
zungsalter von über 120 Jahren und Bestandesformen 
erforderlich, welche eine Nutzung nach individueller 
Hiebsreife erlauben (LEIBUNDGUT 1984). Allerdings be
steht an alteren Fõhren (BUTIN und zYCHA 1973) ein 
grõsseres wirtschaftliches Risiko durch Kienzopf-Befall 
(Cronartium asc/epiadeum). Auf allen natürlichen Stand
orten wird die Waldfõhre über 350 Jahre alt und auf 
Trockenstandorten werden Hõchstalter von 600 Jahren 
erreicht (SCHWEINGRUBER 1990). 

Tab. 23. Flaehe der Waldf6hrenbestande naeh Bestandes
alter. Auswerteeinheit: Prabeflaehen mit min. einer Waldf6hre 
ab 12 em BHD = 8,9% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Waldfi:ihren im Bestand Tatal 

beigemischt háufig daminierend alle Wálder 
(bis '/3) ('/3 - 2fo) (über%) mit Wald-

Bestandesalter % % % fi:ihren% 

gemiseht 12,4 8,5 4,9 25,8 
1- 40 Jahre 3,8 2,5 2,6 8,9 

41- 80 Jahre 14,1 4,8 3,7 22,6 
81-120 Jahre 18,2 7,2 4,4 29,8 

121-160 Jahre 5,3 3,3 1,5 10,1 
über 160 Jahre 1,5 0,6 0,7 2,8 

Tata! in % 55,3 26,9 17,8 100,0 

Tab. 24. Stammzahlanteil der Baumarten in F6hrenbestanden 
(Wald- und Bergf6hre). Auswerteeinheit: Prabeflachen mit min. 
einer F6hre ab 12 em BHD = 10,1 % der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Waldfi:ihren im Bestand Tatal 

beigemischt háufig daminierend !alle Wálder 
(bis '/3) ('/3 - 2/3) (über 2/3) mitWald-

Baumart % % % fi:ihren % 

Fiehte 38,0 27,0 7,1 28,8 
Tanne 9,7 4,1 0,7 6,4 
F6hre 10,5 35,5 81,5 31,7 
Larehe 4,5 3,4 1,5 3,6 
Arve 0,6 0,2 0,4 0,5 
übrige 
Nade!baume 0,9 0,3 0,6 0,7 

Buehe 22,4 17,7 3,6 17,2 
Aham 2,3 1,4 0,1 1,6 
Esehe 2,7 1,5 0,4 1,9 
Eiehe 3,9 3,1 1,4 3,2 
Kastanie 0,2 0,0 0,1 0,1 
übrige 
Laubbaume 4,3 5,8 2,6 4,3 

Tata! in % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Bergf6hre Pinus mugo Turra var. arborea Tubeuf (P. montana Mii!.) 
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4.4 Bergfõhre Pinus mugo Turra var. arborea Tubeuf (P montana Mill.) 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch : 
English: 

aufrechte Bergfbhre, Spirke, Bergkiefer, Hakenkiefer 
pin de montagne 
pino montano, pino mugo, mugo 
t ieu alpin, zundra, aniev 
mountain pine 

Schweizerdeutsch: Bargfbra, Bargfehren, Fohre, Fura, Dahle, Dahlpiischen, Bergdahllen, 
Schwarzdah le, Archli , Arala, Chiabaum, Chresfbhre 

• LFI-Probefliichen mit Vorkommen 

D selten (WELTEN und SUTIER 1982) 

D hiiufig (WELTEN und SUTIER 1982) 

Abb. 30. Verbreitung der Bergf6hre. 

Tab. 25. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Bergfbhre (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 4736 -
Fehler (± %) 12 -

Verteilung in % 100,0 -
in % aller Baumarten 0,9 -

Holzvorrat in 1000 m 3 1099 -

Fehler (± %) 12 -

Verteilung in % 100,0 -
in % aller Baumarten 0,3 -

Mittelstamm in m 3 0,2 -

N: Anzahl erfasster Baume 991 -

Mitte lland Voralpen Alpen 

- 424 4263 
- 33 13 

- 9,0 90,0 
- 0,4 2,9 

- 184 896 
- 30 13 

- 16,8 81 ,5 
- 0,2 0,9 

- 0,4 0,2 

- 104 876 

Alpensüdseite 

49 
81 

1,0 
0,1 

19 
94 

1,7 
0,1 

0,4 

11 
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D 0,1-0,2% 

D 0,2-1,0% 

1,0-3,0% 

>3,0% 

Abb. 31. Stammzahlanteil der Bergfêihre in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Biiume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich in der 
Regel auf die aufrechte Bergf6hre, da die Legf6hre im 
Rahmen der LFI-Feldaufnahmen nicht reprasentativ er
fasst wurde. Die Legftihre oder Latsche wachst überwie
gend in Gebüschwaldern, die im Luftbild vorgangig ohne 
weitere Interpretation ausgeschieden wurden. Die Unter
teilung von Pínus mugo erfolgte im LFI ausschliesslich 
aufgrund der Wuchsform, wie dies auch von der ETHZ 
(1993) empfohlen wird. Eine weitere Differenzierung zwi
schen aufrechter Bergftihre (Spirke) und aufrechter 
Sumpfftihre (Moorkiefer) wurde nicht vorgenommen. 

Das Verbreitungsgebiet von Pínus mugo erstreckt 
sich von den Pyrenaen bis in die Karpaten (ZOLLER 1981). 
Die aufrechte Bergftihre überwiegt im westlichen Teil, 
von den Pyrenaen bis in die Alpen (oberes Inntal). Das 
Areal der Legftihre reicht von den Westalpen bis in die 
Karpaten und dinarischen Alpen (MAYER 1977). In der 
Schweiz überlagern sich die Verbreitungsgebiete der 
Wuchsformen gemass den LFI-Feldaufnahmen zwi
schen Sierre im Wallis und der Landesgrenze im Unter
engadin. Die Hauptverbreitung der Legf6hre liegt ge
mass LFI am Ofenpass (Nationalpark), in Mittelbünden 
und im Urserental, oft zusammen mit der aufrechten 
Bergftihre. 

WELTEN und SUTIER (1982) beschreiben (h8.ufige) Vor
kommen der aufrechten Bergftihre im Jura und lokal im 
Mittelland. Das LFI erfasste in diesen Regionen nicht 
eine einzige Spirke oder Latsche (Abb. 30). Anderseits 
weist das LFI in den Alpen zahlreiche Vorkommen aus, 
die bei WELTEN und SUTIER (1982) fehlen oder als selten 
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taxiert wurden. MARCET (1967) erwahnt natürliche Ba
stardierungen zwischen Berg- und Waldf6hre, so dass 
hybridogene Rassen mit gleitenden Übergangsformen 
entstehen ktinnen, was bei der Artbestimmung im Felde 
zwangslaufig zu Widersprüchen führen muss. Der 
Schweizer Nationalpark als Verbreitungszentrum der 
Spirke (MAYER 1977) kommt mit dem LFI gut zum Aus
druck (Abb. 30). Mit einem Spirkenanteil von 6% sind die 
Walder der Schweizer Ostalpen (Graubünden) das 
Schwerpunktsgebiet der Verbreitung (Abb. 31). 

Über 90% der Bergftihren wachsen in der Subalpin
stufe (Tab. 5); 62% sogar oberhalb 1800 m ü.M. (Abb. 
32). Die Htihenverbreitung erstreckt sich gemass LFI 
von 870 m bis 2197 m bei Zernez (ETHZ 1993: 600-2350 
m ü.M.). Der Median (Zentralwert) liegt mit 1880 m ü.M. 
deutlich über jenem der Larche (1660 m ü.M.) und wird 
nur durch jenen der Arve (1960 m ü.M.) noch übertroffen 
(Abb.5). 

Die Bergftihre ist ei ne frost- und windharte Licht
baumart. Sie stellt noch geringere Bodenansprüche als 
die Waldftihre. In den Voralpen und in den ntirdlichen 
Randalpen erscheint Pínus mugo arborea zumeist als 
Moorftihre auf sehr sauren, staunassen Hochmoortorf
btiden. Aber auch grosse Bodentrockenheit ertragt die
se Pionierart gut und besiedelt in Dauergesellschaften 
inneralpine Trockenstandorte. Bezüglich Bodenaziditat 
zeigt die Bergftihre kaum Unterschiede zur Waldf6hre 
(Tab. 124). In den Voralpen steht sie zu über 90% auf 
sehr sauren Btiden, wahrend sie in den Alpen zu 60% 
auf basischem Untergrund vorkommt, besonders im 
Nationalpark. Bevorzugte Lagen sind Süd- bis Nord
westhange von 10°-40° Neigung, h8.ufig im Bereich von 
Kuppen und Oberhangen (Abb. 33, 35). 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Jeder hundertste Baum in der Sehweiz ist eine aufreehte 
Bergfôhre (Tab. 25). Trotzdem hat sie wegen ihrer gerin
gen Wuehsleistung keine nennenswerte wirtsehaftliehe 
Bedeutung. Dagegen gilt sie als wiehtige Sehutzwald
baumart, insbesondere auf Extremstandorten. Die ab
solut frostharte, genügsame Pionierbaumart spielt bei 
Aufforstungen ei ne wesentliehe Rolle zur Stabilisierung 
von Sehutt- und Gerôllhangen sowie zur Verhinderung 
von Steinsehlag und Sehneebewegungen; hierzu ist 
allerdings nur die aufreeht waehsende Spirke geeignet. 
Demgegenüber wirken Legfôhrenbestande in Lawinen
anrissgebieten eher lawinenfôrdernd und sollten darum 
zumindest im besonderen Sehutzwald môgliehst umge
wandelt werden (MEYER-GRASS 1985). 

Die geringe wirtsehaftliehe Bedeutung der Berg
fôhre ist sehon am mittleren Stamminhalt von lediglieh 
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Abb. 36. Verteilung des Holzvorrates der BergfOhre (100%) 
nach Durchmesser-Klassen. 
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Bergfôhre 

0,2 m3 erkennbar (Tab. 25). Der grôsste gemessene 
Durehmesser im LFI betragt 65 em (MAYER 1977: 60 
em); die Maximalhôhe wie in der Literatur 26 m. Unter 
den Nadelbaumarten zeigt die Bergfôhre die ausgegli
ehenste Durehmesserverteilung: Mit zunehmendem 
Durehmesser sinkt die Stammzahl kontinuierlieh, fast 
exponentiell (Abb. 37), so wie sie in plenterahnlich 
aufgebauten Urwaldern aus Klimaxbaumarten zu fin
den ist (MEYER 1933). Bedingt dureh die Extremstand
orte (Hoehmoorrand, Troekenwalder) und die überwie
gend loekere Bestandesstruktur (liehte Walder) kommt 
den Bergfôhrenwaldern ein bedeutender Natursehutz
wert zu. 

Eine nennenswerte Gefahr, insbesondere für Jung
pflanzen in Aufforstungen, bilden einzig Nadelpilze wie 
der Sehwarze Sehneesehimmel (Herpotrichia juniperi), 
der Sehneepilz (Phacidium infestans) oder das Trieb
sterben (Gremmeniella abietina). 
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Abb. 37. Stammzahlverteilung der Bergf6hre (100%) nach 
Durchmesser-Klassen. 
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Bergf6hre 

Charakteristik der Bergfõhren-Bestande 

Gleichermassen wie die Fichte bildet die Bergf6hre als 
Pionierbaumart (z.B. nach Waldbranden) haufig Reinbe
stande, muss aber spater auf gemassigten Standorten 
oft Schlusswaldbaumarten wie Fichte und Arve weichen. 
In der unteren Subalpinstufe dominieren Bergf6hren
Mischbestande, inneralpin und in der oberen Subalpin
stufe dagegen Reinbestande (Tab. 27). Beigemischt 
steht die Bergf6hre mehrheitlich in Fichten- und Lar
chenwaldern, weniger haufig in Arven- oder Legf6hren
bestanden (Tab. 7). 

Tab. 26. Flaehe der Bergf6hrenbestande naeh Regionen. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer BergfOhre ab 
12 em BHD = 1,2% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Bergf6hren im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('/3-%) (über%) mit Berg-

Region % % % f6hren % 

Jura - - - -
Mittelland - - - -
Voralpen 19,2 8,0 11,4 13,6 
Alpen 76,9 92,0 87,2 84,4 
Alpensüdseite 3,9 0,0 1,4 2,0 

Total in % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total in 1000 ha 5,2 2,5 7,0 14,7 
Schatzfehler (±%) 14 20 12 8 

Tab. 27. Flaehe der BergfOhrenbestande naeh Vegetations
h6henstufen. Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer 
Bergf6hre ab 12 em BH D = 1,2 % der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Bergf6hren im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis '10) ('/3 - 210) (über 2/3) mit Berg-

Vegetationsstufe % % % f6hren % 

kollin / 
submontan 1,9 0,0 1,4 1,4 
untere montane 1,9 8,0 1,4 2,7 
obere montane 23,1 12,0 11,5 15,7 
untere subalpine 53,9 52,0 40,0 46,9 
obere subalpine 19,2 28,0 45,7 33,3 

Total in % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Die Bergf6hren gedeihen überwiegend in plenterarti
gen oder ungleichf6rmigen Gebirgswaldern sowie in 
reinen Bergf6hren-Stangenh6lzern (Tab. 8). Entspre
chend sind zwei Drittel der Bergf6hrenbestande, insbe
sondere die Reinbestande, ungleichaltrig aufgebaut 
(Tab. 28). Die wenigen gleichaltrigen Bestande sind 
vermutlich Pionierbestande auf Kahlschlagflachen des 
letzten Jahrhunderts, wie etwa im Gebiet des heutigen 
Nationalparks. Jedenfalls wurde keiner der Reinbestan
de alter als 160 Jahre geschatzt, obschon die Bergf6hre 
bis gegen 500jahrig werden kann (SCHWEINGRUBER 1990). 
Wie die Arve ist auch die Bergf6hre zu 99,9% naturver
jüngt. Pflanzungen in Aufforstungen fallen statistisch 
nicht ins Gewicht (Tab. 9). 

Tab. 28. Flaehe der BergfOhrenbestande naeh Bestandesalter. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer BergfOhre ab 
12 em BHD = 1,2% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Bergf6hren im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('/3-%) (über%) mitBerg-

Bestandesalter % % % f6hren % 

gemischt 19,0 12,9 33,3 65,3 
1- 40 Jahre 0,7 0,7 0,7 2,0 

41- 80 Jahre 2,7 0,0 2,7 5,5 
81-120 Jahre 4,1 0,0 5,4 9,5 

121-160 Jahre 3,4 3,4 5,4 12,3 
über 160 Jahre 5,4 0,0 0,0 5,4 

Total in % 35,4 17,0 47,6 100,0 
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Arve Pinus cembra L. 
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4.5 Arve 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Arve, Zirbelkiefer, Zirbe, Zürbel, Zirme 
arole, arolle, pin cembro 
pino cembro, cembro, cirmolo, cirmo 
schember 
Swiss stone pine, cembran pine, arolla pine 

Schweizerdeutsch: Arva, Arba, Zirbelnussbaum, Zirbe, Zürbel, Zierbele, Zeipe 

• LFI-Probeflii.chen mit Vorkommen 

D selten (WELTEN und SUTIER 1982) 

D hii.ufig (WELTEN und SUTIER 1982) 

Abb. 38 . Verbreitung der Arve. 

Tab. 29. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen . 

Arve (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 4078 -
Fehler (± %) 9 -

Verteilung in % 100,0 -
in % alier Baumarten 0,8 -

Holzvorrat in 1000 m 3 1905 -
Fehler (± %) 8 -

Verteilung in % 100,0 -
in % aller Baumarten 0,5 -

Mittelstamm in m 3 0,5 -

N: Anzahl erfasster Bi:i.ume 1046 -

Mittelland Voralpen 

- 87 
- 57 

- 2,1 
- 0,1 

- 28 
- 51 

- 1,4 
- 0,0 

- 0,3 

- 21 
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Pinus cembra L. 

Alpen Alpensüdseite 

3960 31 
9 56 

97 ,1 0 ,8 
2,7 0 ,1 

1864 14 
8 60 

97,9 0,7 
1,9 0,1 

0,5 0,4 

1017 8 
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D 0% 

D 0,1-0,2% 

D 0,3-0,5% 

0,6-1,0% 

>1,0% 

Abb. 39. Stammzahlanteil der Arve in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Bi:i.ume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Aufgrund der beiden getrennten Areale werden je naeh 
taxonomiseher Auffassung (ETHZ 1993) zwei Arten 
respektive zwei Unterarten untersehieden, die europã
isehe (P. cembra ssp. cembra) und die sibirisehe Arve 
(P. cembra ssp. sibirica). Abgesehen von kleinflãehigen 
Vorkommen in den Karpaten besehrãnkt sieh die Ver
breitung der hier besehriebenen europãisehen Arve auf 
den Alpenraum (MAYER 1977). 

Innerhalb des zentralalpinen Verbreitungsgebietes 
liegt ein Maximum im Engadin, ein zweites in den südli
ehen Walliser Seitentãlern (Abb. 38). Die Vorkommen in 
den Voralpen, den nõrdliehen Randalpen und auf der 
Alpensüdseite sind vergleiehsweise unbedeutend: Die 
Anteile der Arve sind dort rund 40 mal kleiner als in 
Graubünden oder im Wai lis (Abb. 39). Grossflãehige 
Alpweiderodungen und lokale Riesenkahlsehlãge (En
gadin) für die Sudõfen der Sai ine von Hali haben in 
vergangenen Jahrhunderten das Areal in der Sehweiz 
dezimiert (MAYER 1977). Der grõsste Arvenwaldkomplex 
liegt heute in der Region Sils - St. Moritz - Pontresina 
(BRANDLI 1988). 

Mit Einzelvorkommen bis 2850 m in den italieni
sehen Alpen ist die Arve die hõehststeigende Baumart 
Europas (HOFMANN 1970). Die LFI-Erhebungen be-
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sehrãnken si eh auf Wãlder mit einem minimalen Dek
kungsgrad von 20%. Naeh dieser Walddefinition liegt 
die hõehste aller LFI-Probeflãehen in einem Arvenbe
stand auf 2281 m ü.M. am IIlhorn ob Chandolin (Wallis). 
Naeh MAYER (1977) reieht die vertikale Verbreitung in 
der Sehweiz von 1300 m bis 2585 m ü.M. (Saas Fee/ 
Plattje). Vier Fünftel der Arven waehsen oberhalb 1800 m 
(Abb. 40), die Hãlfte oberhalb 1960 m ü.M. (Median). Die 
untere Arealgrenze dieser kontinentalen Gebirgsart der 
oberen Subalpinstufe ist naeh LEIBUNDGUT (1984) durch 
die hõhere Konkurrenzkraft der Fiehte bedingt. 

Arven sind überdurehsehnittlieh hãufig auf Mittel
und Steilhãngen ab 20° Neigung, fehlen dagegen in 
ebenen Lagen, die im Verbreitungsgebiet der Arve eher 
selten und weitgehend entwaldet sind (Abb. 41, 43). 
Die stãrkste Konkurrenzkraft hat die Arve in West- bis 
Nordostlagen, wo aueh 70% der Naturverjüngung 
gefunden wurden. Der Tannenhãher (Nucifraga caryo
catactes L.) fõrdert im Arealzentrum in guten Samen
jahren die Naturverjüngung dureh vergessene Zapfen
versteeke. Am Arealrand bei geringer Mast und 
seharenweisem Auftreten wird jegliehe Naturverjün
gung vereitelt (MAYER 1977). Die eh er bodenvage Arve 
verjüngt sieh besonders gut auf mãehtigen, stark bo
densauren Rohhumuspolstern. Keine andere Baumart 
wãehst hãufiger auf stark sauren Bõden als die Arve 
(Tab.124). 
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69 

1--_________ -' 31.9 
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Abb. 40. Stammzahlverteilung der Arve (100%) nach H6hen- Abb. 41. Stammzahlverteilung der Arve (100%) nach Relief. 
lage. 
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Abb. 42. Regionale Verteilung der Arve nach H6henlage; 
J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, S = Alpen
südseite. 
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Abb. 43. Stammzahlverteilung der Arve (100%) nach Expo
sition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Im Sehweizer Bergwald stehen 1,9 Mio. m3 begehrtes 
Arvenholz für Sehreinerware, Mbbel, Tafer oder Sehnit
zereien (Tab. 29). Trotz hoher Holzpreise bedingt die 
ausserst beseheidene Wuehsleistung der Arve eine zu
rüekhaltende Nutzung. LEIBUNDGUT (1984) ermittelte im 
Larehen-Arvenwald jahrliehe Derbholzzuwaehse von 
2-4 m3 , im reinen Arven-Sehlusswald von nur 0,5-2 m3 . 

Dennoeh erreieht diese langlebige Baumart beaehtliehe 
Dimensionen. Die LFI-Maximalwerte: 115 em BHD, 26 m 
Hbhe, 5,1 m3 Volumen. Der mittlere Stamminhalt von 0,5 
m3 entsprieht jenem der Esehe. Mit einem Vorratsanteil 
von nur 0,5% (Tab. 29) ist die Arve forstwirtsehaftlieh 
hbehstens von lokaler Bedeutung. 

Wie die Larehe und die Waldfbhre ist au eh die Arve 
stammzahlmassig in den oberen Durehmesserklassen 
übervertreten, wahrend der Anteil an Baumen bis 16 em 
BHD vergleiehsweise gering ist (Abb. 45). Es ist aber 
anzunehmen, dass die Arve an Terrain gewinnen wird, 
da sie Pionierbestande von Bergfbhren und Larehen 
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Abb. 44. Verteilung des Holzvorrates der Arve (100%) nach 
Durchmesser-Klassen. 
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Arve 

sukzessiv unterwandert oder sieh auf ehemaligen Alp
weiden wieder ansiedelt (Verbiss- und Trittsehãden 
dureh Weidevieh abnehmend; kaum mehr Ziegenwei
de). 

Im Hauptareal ist die junge Arve vor allem dureh das 
Sehalenwild gefahrdet. Verbiss-, Fege-, Sehal-, Sehlag
und Trittsehãden wurden an der Arve wesentlieh haufi
ger festgestellt als an der Larehe (EAFV 1988). Aueh 
freigelegte Holzkbrper dureh Steinsehlag und Sehnee
bewegungen sind rund doppelt so hãufig (EAFV 1988), 
wobei der Arve ein gutes Ausheilungsvermbgen zuge
sehrieben wird (MAYER 1977). 

Eine wiehtige Rolle spielt die Arve im Lawinensehutz
wald der Subalpinstufe, insbesondere in Hochlagenauf
forstungen. Diese anthropogene Wiederverbreitung ist 
aber so marginal, dass mit dem LFI keine gepflanzten 
Arven erfasst wurden (Tab. 9). Obsehon Arvenwalder 
nur 1 % der Waldflaehe ausmaehen, sind sie kennzeieh
nend für den Charakter der subalpinen Landsehaft der 
Zentralalpen und prinzipiell sehutzwürdig (HEGG et al. 
1993). 
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Abb. 45. Stammzahlverteilung der Arve 100%) nach Durch
messer-Klassen. 
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Arve 

Charakteristik der Arven-Bestãnde 

Nur ein Viertel der Walder die Arven aufweisen sind 
Arven-Reinbestande, das Klimaxstadium im kontinen
talen subalpinen Larchen-Arvenwald (Tab. 31,32).62% 
der übrigen Arven stehen in Mischbestanden; etwas 
haufiger in Larchen- als in Fichtenbestanden und gele

gentlich in Bergf6hrenwaldern (Tab. 7). 
Typisch für die Arvenbestande sind ungleichf6rmige, 

plenterartige Strukturen oder aufgel6ste Bestockungen 
(Tab. 8). Ein gemischter Altersaufbau trifft für zwei Drittel 
der Arvenbestande zu. Trotzdem wurde im LFI der Anteil 

Tab. 30. Flaehe der Arvenbestande naeh Regianen. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Arve ab 12 em 
BHD = 1,9% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Arven im Bestand Tatal 

beigemischt hãufig daminierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('/3 - 2/3) (über 2/3) mitArven 

Regian % % % % 

Jura - - - -
Mittelland - - - -
Varalpen 2,6 2,9 0,0 2,0 
Alpen 95,7 95,7 98,6 96,5 
AI pensüdseite 1,7 1,4 1,4 1,5 

Tatal in % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tatal in 1000 ha 11,5 7,0 7,0 22,5 
Schatzfehler (±%) 9 12 12 6 

Tab. 31. Flaehe der Arvenbestande naeh Vegetatiansh6hen
stufen. Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Arve ab 
12 em BHD = 1,9% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Arven im Bestand Tatal 

beigemischt hãufig daminierend alle Wãlder 
(bis'h) ('10-%) (über 210) mitArven 

Vegetatiansstufe % % % % 

kallin / 
submantan - - - -
untere mantane - - - -
abere mantane 1,7 0,0 0,0 0,8 
untere subalpine 44,4 22,9 17,1 31,0 
abere subalpine 53,9 77,1 82,9 68,2 

Tatal in % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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an über 160jahrigen Altholzbestanden (18%) bei keiner 

anderen Baumart h6her gesch8.tzt. Nach MAYER (1977) 
wird die Arve regelmassig 200-400 Jahre, 6rtlich auch 
700-1000 Jahre alt. Eine physiologische Überalterung 
dürfte al so kaum vorliegen. Problematischer ist dage
gen, dass gemass LFI rund 70% dieser Arven-Alth6lzer 
keine oder nur sehr sparliche Verjüngung aufweisen. Die 
mittelalten und insbesondere ungleichaltrigen Arvenbe
stande sind wesentlich besser mit Verjüngung ausge
stattet. Dieses Ph8.nomen der vergreisten Alth61zer 
ohne Verjüngung bestatigt das LFI in etwas geringerem 
Ausmass auch in Larchen- und Fichtenwaldern. 

Tab. 32. Flaehe der Arvenbestande naeh Bestandesalter. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Arve ab 12 em 
BHD = 1,9% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Arven im Bestand Tatal 

beigemischt hãufig daminierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('/3- 2/3) (über%) mitArven 

Bestandesalter % % % % 

gemiseht 27,5 18,0 19,2 64,7 
1- 40 Jahre 0,0 0,4 0,0 0,4 

41- 80 Jahre 2,7 0,4 1,6 4,7 
81-120 Jahre 3,1 2,0 0,8 5,9 

121-160 Jahre 4,3 0,8 1,2 6,3 
über 160 Jahre 7,5 5,8 4,7 18,0 

Tatal in % 45,1 27,4 27,5 100,0 

Tab. 33. Stammzahlanteil der Baumarten in Arvenbestanden. 
Auswerteeinheit: Prabeflaehen mit min. einer Arve ab 12 em 
BHD = 1,9% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Arven im Bestand Tatal 

beigemischt hãufig daminierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('10-%) (über%) mitArven 

Baumart % % % % 

Fiehte 40,6 22,4 5,6 29,2 
Tanne - - - -
F6hre 11,0 1,7 0,8 6,7 
Larehe 29,5 28,3 9,8 25,3 
Arve 17,0 47,4 83,4 37,6 
übrige 
Nadelbaume 1,3 0,0 0,0 0,7 

Buehe - - - -
Aharn - - - -
Esehe - - - -
Eiehe - - - -
Kastanie - - - -
übrige 
Laubbaume 0,6 0,2 0,4 0,5 

Tatal in % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Lãrche Larix decidua Mill. (L. europaea De.) 
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4.6 Lãrche 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Uirche (europaische) 
mélêze 
larice (europeo) 
laresch europeic, larisch, larsch 
European larch 
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Larix decidua Mii\. (L. europaea De.) 

Schweizerdeutsch: Larcha, Larcha, Leerch, Lierch, Larchtanne, Lortanne 

• LFI-Probeflãchen mit Vorkommen 

D selten (WELTEN und SUTTER 1982) 

D hãufig (WELTEN und SUTTER 1982) 

Abb. 46. Verbreitung der Ui.rche. 

Tab. 34. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen . 

Ui.rehe (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 21105 341 
Fehler (± %) 4 30 

Verteilung in % 100,0 1,6 
in % aller Baumarten 4,2 0,4 

Holzvorrat in 1000 m 3 17897 237 
Fehler (± %) 3 23 

Verteilung in % 100,0 1,3 
in % aller Baumarten 4,9 0,4 

Mittelstamm in m 3 0,8 0,7 

N: Anzahl erfasster Bii.ume 5969 85 

Mittelland Voralpen Alpen Alpensüdseite 

1143 155 14471 4995 
15 22 4 7 

5,4 0,7 68,6 23,7 
1,1 0,1 9,7 8,9 

1152 319 12666 3523 
12 23 4 6 

6,4 1,8 70,8 19,7 
1,2 0,4 13,0 15,2 

1,0 2,0 0,9 0,7 

320 64 4110 1390 
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D 0% 

D 0.1-0.5% 

D 0.6-3.0% 

3.1-10.0% 

>10.0% 

Abb. 47. Stammzahlanteil der Larehe in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Aus zahlreichen Funden ist zu schliessen (BÜRGI 1990), 
dass die nacheiszeitliche Rückwanderung der europa
ischen Larche auf verschiedenen Wegen und von meh
reren Refugien aus erfolgte. Von dieser ausgedehnten 
Verbreitung ist heute das Hauptvorkommen in den AI
pen sowie reliktische Vorkommen in Osteuropa (Sude
ten, Karpaten!Tatra, Südost-Polen) übrig geblieben 
(MAYER 1977). 

Die aktuelle Verbreitung im Alpenraum entspricht 
nicht dem natürlichen Vorkommen. Pollenanalysen be
legen ei ne starke, 5-20fache Arealausweitung durch 
den Menschen. Im subalpin-montanen Schlusswaldge
biet ist die Larche ein typischer Kahlschlagfolger. Auch 
Alpweiderodungen haben das Areal stark erweitert 
(MAYER 1977). Der Stammzahlanteil der angebauten Lar
chen in tieferen Lagen der Schweiz variiert zwischen 
0,1 % in den mittleren Voralpen und 1,4% im 6stlichen 
Mittelland (Abb. 47). Die haufigen, kultivierten Vorkom
men im Mittelland und im 6stlichen Jura wurden von 
WELTEN und SUTTER (1982) als «künstlich» taxiert und 
deshalb als «selten» kartiert. Ganzlich larchenfrei sind 
heute nur wenige Gebiete im Jura, in den Voralpen und 
in den n6rdlichen Randalpen (Abb. 46). Von der Larche 
dominierte Walder sind haufig im Wallis, in Tessiner 
Gebirgstalern und im Bündnerland, insbesondere im 
Engadin, Münstertal und Puschlav (BRANDLI 1988). 
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Durch den menschlichen Einfluss ist die Larche heute in 
allen H6henstufen vertreten. Dennoch stocken 73% aller 
Larchen oberhalb 1400 m ü.M. (Abb. 48), der Median liegt 
bei 1660 m ü.M. (Abb. 5) und die h6chste LFI-Probeflache 
mit Larchen befindet sich auf 2232 m H6he im Saastal 
(Wallis). Nach LEIBUNDGUT (1984) liegen im Engadin und 
Wallis die Bestandesgrenze bei 2200 m, die Baumgrenze 
bei 2300 m und die Krüppelgrenze bei 2400 m ü.M. 

Die Larche verfügt über eine ungemein weite 6kologi
sche Amplitude (kollin-hochsubalpin). Entscheidend für 
das Vorkommen der Larche sind nicht Standortsfaktoren, 
sondern die geringere Konkurrenzkraft dieser sehr licht
bedürftigen Pionierart gegenüber anderen, schattenertra
genden Baumarten. So ist die Larche selbst im Larchen
Arvenwald keine typische Schlussbaumart, da sie bei 
natürlicher Boden- und Vegetationsentwicklung von der 
Arve abgel6st wird (MAYER 1977). Bedingt durch ihre 
Hauptverbreitung in oberen Gebirgslagen ist die Larche 
besonders haufig auf (Steil-) Hangen von 30-40° Neigung 
(Abb. 49, 51). Insbesondere im Bereich von Lawinenzügen 
bildet sie oft Dauer-Reinbestande, da die dichtbekronten, 
wintergrünen Fichten und Arven durch die Luftturbulen
zen der Lawinen «ausgekammt» werden (BISCHOFF 1987). 
In Süd- bis Südwestexpositionen ist die Larche weniger 
vertreten (Alpweide, Bergf6hre). Die Larche wachst, wie 
die Fichte, haufig auf sauren Oberb6den (Tab. 124), muss 
aber wie diese bei einer dicken Rohhumusauflage das 
Feld der Arve überlassen. Als Rohbodenbesiedler schatzt 
sie lockere, junge B6den in lufttrockenen Lagen. 
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Anteilsbereiche 100% 90% 50% 

77 

Oberhang, -I 
Kuppe ---.J 8.3 

Steilhang 
32.4 

Mittelhang 1 

52.5 

Hangfuss, ~, Mulde 

Ebene 1 

~2.4 

O 10 20 30 40 50 60% 

Abb. 49. Stammzahlverteilung der Larche (100%) nach Re
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Abb. 51. Stammzahlverteilung der Larche (100%) nach Ex
position und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Rund 5% des Sehweizer Holzvorrates oder 18 Mio. m3 

entfallen auf Uirehen (Tab. 34). Uirehenholz wird seiner 
Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Seh6nheit wegen nahezu 
für alle Zweeke verwendet, denen Holz dienen kann. Wald
baulieh geh6rt die Larehe auf den für sie geeigneten Stand
orten zu unseren wertvollsten Baumarten (LEIBUNDGUT 
1984). Die Larehe erzeugt auf gewissen Buehenwald
standorten der Tieflagen rund viermal so viel Holz wie im 
natürliehen, subalpinen Verbreitungsgebiet. Trotzdem 
weisen die Larehen der Region Alpen einen mittleren 
Stamminhalt von 0,9 m3 auf: ein Hinweis auf viele Altbe
stande. Tatsaehlieh ist die Larehe zusammen mit der 
Stieleiehe Rekordhalter bezüglieh Starkholzanteil: 36% 
des Vorrates entfallen auf Baume ab 52 em BHD (Abb. 52). 

Die diekste LFI-Larehe hatte 144 em Durehmesser. 
COAZ (1908) besehrieb eine Larehe bei Blitzingen im Goms 
(Wallis) mit einem Umfang von 7,5 m, was etwa einem 
BHD von 2,4 m entsprieht. Eine Larehe bei m Naehbardorf 
Selkingen weist mit 1,80 m BHD und 46 m H6he ein Vo
lumen von 39 m3 auf; ei ne Seltenheit im Reieh der europai
sehen Baume (OLBERG 1988). Die h6ehste im LFI gemes
sene H6he betrug 44 m, das gr6sste Volumen 10,8 m3. 

Infolge der zahlreiehen Standortsrassen ist die Proveni
enz des Saatgutes beim Anbau von entseheidender Be
deutung bezüglieh Stammqualitat (Geradsehaftigkeit), 
Wuehsleistung und Krebsanfãlligkeit. Qualitatswaldbau 
ist bis 1600 m ü.M. m6glieh (ETHZ 1993). Der Larehenvor
rat weist heute, ahnlieh wie jener der F6hre, Qualitatsver
haltnisse au f, die jene von Fiehten und Tannen deutlieh 
übertreffen (EAFV 1988). 

Die frostharte Larehe ist eine ausgesproehene Pionier
baumart und vermag dank ihres jahrliehen Nadelfalls den 
Boden in kurzer Zeit zu verbessern. Mit ihrem tiefreiehen
den, herzfOrmigen Wurzelsystem gilt die standfeste, diek-
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borkige Larehe als wiehtigste Misehbaumart zur Stabili
sierung fiehtenreieher Bergwalder, speziell in Stein
sehlag-Sehutzwaldern. Die Larehe ist in der Jugend emp
findlieh auf Sehneegleiten, spater aber widerstandsfãhig 
gegen Lawinen, Murgange und Steinsehlag. Zur Verhin
derung des Lawinenanrisses im Wald ist die winterkahle 
Larehe weniger geeignet als die immergrünen Nadelbau
me. Dagegen ist sie von hohem landsehaftsasthetisehem 
Wert und gilt als Wahrzeiehen der Hoehalpen. Insbeson
dere der Larehen-Arvenwald mit Alpenrosen wird als pri n
zipiell sehutzwürdig eraehtet (HEGG et al. 1993). 

Besonders bei m Anbau auf nebelreiehen Standorten 
der Tieflagen ist die alpine Larehe dureh Krebsbefall (Pilz 
Lachnellula willkommÍl) gefãhrdet. Sudeten- und Tartra
Herkünfte sind weniger anfãllig. Überrasehenderweise 
wurde der gefürchtete Larehenkrebs an den Baumen ab 
12 em BHD eher selten beobaehtet: Nur 1,0% der Lar
eh en zeigten so offensiehtliehen Krebsbefall (Tanne 
2,9%, EscheO,7%, FiehteO,4%), dasservon denAufnah
megruppen des LFI erkannt und als Sehaden festgehalten 
wurde. Die Krebsanteile unter den intensiv gepflegten 
Larehen des Mittellandes (0,5%) und in den Alpen (0,6%) 
sind geringer als jene auf der Alpensüdseite (1,9%). Ein 
Zusammenhang mit der H6henlage lasst sich dagegen im 
LFI nieht naehweisen. 

Im alpinen Verbreitungsgebiet wird die Larehe seit etwa 
2000 Jahren alle 6-10 Jahre vom grauen Larehenwiekler 
(Zeiraphera diniana) befallen (SeHWEINGRUBER 1990), was 
starke Zuwaehsverluste verursaehen kann (AUER 1961), 
aber die Larehenbestande in ihrer Existenz nieht gefahr
det. Einmal abgesehen von Nadel-/Blattverlusten unbe
kannter Ursaehe zeigen die Hauptbaumarten Larehe und 
Eiehe die günstigste Gesamtsehadenbilanz (EAFV 1988). 
Diesem positiven Bild ist entgegenzuhalten, dass in den 
vergangenen Jahrzehnten einige Larehenbestande dem 
Skitourismus geopfert wurden. 
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Abb. 52. Verteilung des Holzvorrates der U:irche (100%) nach Abb. 53. Stammzahlverteilung der Ui.rche (1 00%) nach Durch-
Durchmesser-Klassen. messer-Klassen. 
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U=i.rche 

Charakteristik der Lãrchen-Bestãnde 

Uirchen-Reinbestande stehen zur Hauptsache in der 
Subalpinstufe, überdurchschnittlich haufig auf der AI
pensüdseite (Tab. 35, 36). In Tieflagen ist die Larche in 
der Regel beigemischt, selten dominierend. Weitaus am 
haufigsten steht die extrem lichtbedürftige Larche in 
Mischung mit der Schattenbaumart Fichte. Buchen, 
F6hren und Arven sind als Mischbaumarten etwa 
gleichrangig, aber viel weniger bedeutend als die Fichte 
(Tab. 38). Da die Larche in der Regel im Konkurrenz
kampf gegen die Fichte verliert, werden die heutigen 
Larchenbestande langfristig abnehmen zugunsten der 
Fichtenwalder. 

Von allen einheimischen Baumen erreicht die Larche 
das h6chste Alter. Einige Individuen am Simplon werden 
auf ein Alter von 500-700 Jahre geschatzt (EGGMANN und 

Tab. 35. Flaehe der Larehenbestande naeh Regianen. 
Auswerteeinheit: Prabeflaehen mit min. einer Larehe ab 12 em 
BHD = 13,3% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Lãrchen im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis 'lo) ('lo - 2fo) (über%) mit Lãrchen 

Region % % % % 

Jura 3,1 1,3 0,4 1,9 
Mittelland 12,7 7,4 1,5 8,1 
Varalpen 3,5 0,8 0,0 1,8 
Alpen 63,1 68,7 65,7 65,2 
Alpensüdseite 17,6 21,8 32,4 23,0 

Tatal in % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tatal in 1000 ha 73,4 37,7 46,6 157,7 
Schatzfehler (±%) 4 5 5 3 

Tab. 36. Flaehe der Larehenbestande naeh Vegetatiansh6hen
stufen. Auswerteeinheit: Prabeflaehen mit min. einer Larehe ab 
12 em BHD = 13,3% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Lãrchen im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('/3 - 2fs) (über 210) mit Lãrchen 

Vegetationsstufe % % % % 

kollin I 
submantan 17,7 13,3 2,2 12,0 
untere montane 13,6 7,2 1,7 8,6 
obere montane 21,0 17,2 18,2 19,3 
untere subalpine 34,6 40,6 41,0 37,9 
obere subalpine 13,1 21,7 36,9 22,2 

Tatal in % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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STEINER 1995). JENNY (1982) spricht von gegen 2500jahri
gen Exemplaren im Ultental bei Meran. An der schweize
rischen Landesausstellung in Genf 1896, war die Stamm
scheibe einer 800jahrigen Larche aus Saas-Fee zu sehen 
(COAZ 1908). Baume solchen Alters stehen nicht selten in 
ehemaligen Bannwaldern oder in Gebieten, die erst spat 
durch die Bahn oderdurch Strassen erschlossen wurden. 

Rund 2% aller Schweizer Walder sind gemass LFI 
alter als 200jahrig. Larchenwalder sind überdurch
schnittlich alt: 9% der Reinbestande wurden auf ein Alter 
von 200-300 Jahre geschatzt. Zwei Drittel der Larchen
Altbestande weisen gemass LFI keine oder nur sparliche 
Verjüngung auf (Deckungsgrad der Verjüngung 0-9%). 
Dieser Umstand gibt zumindest in Schutzwaldern An
lass zu ernsthafter Besorgnis. Trotz Pflanzungen im 
Mittelland und in Aufforstungen sind heute 95% der 
Larchenverjüngung (Tab. 9) natürlichen Ursprungs. 

Tab. 37. Flaehe der Larehenbestande naeh Bestandesalter. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Larehe ab 12 em 
BHD = 13,3% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Lãrchen im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis 'lo) ('lo - 2fo) (über 2fo) mit Lãrchen 

Bestandesalter % % % % 

gemiseht 17,0 11,2 13,6 41,8 
1- 40 Jahre 3,5 2,6 3,2 9,3 

41- 80 Jahre 6,0 1,8 2,3 10,1 
81-120 Jahre 9,2 2,9 2,7 14,8 

121-160 Jahre 5,7 2,5 2,7 10,9 
über 160 Jahre 5,1 2,9 5,1 13,1 

Tatal in % 46,5 23,9 29,6 100,0 

Tab. 38. Stammzahlanteil der Baumarten in Larchenbestanden. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Larehe ab 12 em 
BHD = 13,3% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Lãrchen im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis 'lo) ('lo - 2fo) (über 2fo) mit Lãrchen 

Baumart % % % % 

Fiehte 53,0 36,7 9,1 41,5 
Tanne 4,9 2,1 0,4 3,4 
F6hre 7,6 3,5 1,0 5,5 
Larehe 11,4 37,0 82,5 29,9 
Arve 4,3 5,1 2,4 4,2 
übrige 
Nadelbaume 0,4 1,1 0,2 0,5 

Buehe 9,8 8,0 1,7 7,9 
Ahom 1,3 0,9 0,3 1,1 
Esehe 1,1 0,3 0,2 0,7 
Eiehe 1,2 0,7 0,0 0,9 
Kastanie 1,1 0,1 0,1 0,7 
übrige 
Laubbaume 3,9 4,5 2,1 3,7 

Tatal in % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Eibe Taxus baccata L. 
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4.7 Eibe 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Eibe 
if 
tasso,libo 
taisch, tasch, anev, iba 
yew (-tree) 
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Taxus baccata L. 

Schweizerdeutsch: Eibe, Eia, Eia, Ei, Eye, Ye, Yen, Ya, Ya, Y, Yela, Yali, Yali, Yli, Ybe, Yba, Yb, Ible, Ibli, Ibsche, 
Ywe, Ywa, Yche, Ygs, Ibetane, Yboun, Ybuum, Iholz, Schnuderbeeri, Schluderbeeri 

• LFI-Probefláchen mit Vorkommen 

D selten (WELTEN und SUTIER 1982) 

D háufig (WELTEN und SUTIER 1982) 

Abb. 54. Verbreitung der Eibe. 

Tab. 39. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Eibe (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 747 238 
Fehler (± %) 15 29 

Verteilung in % 100,0 31,9 
in % aller Baumarten 0,1 0,3 

Holzvorrat in 1000 m 3 103 26 
Fehler (± %) 17 30 

Verteilung in % 100,0 25,3 
in % aller Baumarten 0,0 0,0 

Mittelstamm in m 3 0,1 0,1 

N: Anzahl erfasster Baume 145 46 

Mittelland Voralpen Alpen Alpensüdseite 

297 146 52 15 
24 33 40 74 

39,7 19,5 7,0 1,9 
0,3 0,1 0,0 0,0 

45 19 7 6 
26 36 50 92 

43,7 18,3 6,4 6,3 
0,1 0,0 0,0 0,0 

0,2 0,1 0,1 0,4 

56 29 11 3 
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D 0% 

D 0,1-0,2% 

D 0,3% 

0,4-1,0% 

>1,0% 

Abb. 55. Stammzahlanteil der Eibe in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Die Eibe, ei ne Charakterart der Laubmischwalder, be
vorzugt subozeanische, feucht-kühle Klimagebiete 
ohne harte Winterfrbste. Ihr stark zerstückeltes Verbrei
tungsgebiet erstreckt sich von Marokko bis Südskandi
navien und von Portugal bis Nordiran (ZOLLER 1981). 

Unter dem Konkurrenzdruck der SchaUenbaumarten 
Buche und Tanne hat die Eibe grosse Teile ihres nach
eiszeitlichen Vorkommens eingebüsst und ihr Areal wur
de zerstückelt. Noch grbssere Verluste erliU die Eibe 
aber durch die miUelalterliche Raubwirtschaft (begehr
tes Pfeilbogen- und Armbrustholz), besonders im 
Hauptverbreitungsgebiet Mitteleuropa. Seit dem 15. 
Jahrhundert wurden Eibenbogen selbst aus dem Albis
gebiet bei Zürich nach England exportiert (KÜCHLI 1987). 
Zudem wurde die giftige Eibe zum Schutz der Pferde 
besonders entlang von Wegen ausgemerzt. Den anhal
tenden Eibenrückgang der letzten hundert Jahre sehen 
LEUTHOLD (1980) und LEIBUNDGUT (1984) in den kürzeren 
Umtriebszeiten, den dichteren Bestanden und der sy
stematischen Schlagführung der modernen Forstwirt
schaft begründet. Zudem bewirkten die Verbissscha
den durch Rehwild in den letzten Jahrzehnten eine fast 
vollstandige Vernichtung der Eibenverjüngung, was in 
der Stammzahlverteilung offensichtlich wird (Tab. 86). 

In der Schweiz erstreckt sich die Hauptverbreitung 
auf das bstliche Mittelland, den Jura und die Randalpen 
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zwischen Boden- und VierwaldstaUersee sowie am 
Genfersee (Abb. 54). Die grbsste Eibendichte ist in der 
Ostschweiz in der weiteren Umgebung des Hbrnli zu 
finden. Inneralpin und auf der Alpensüdseite triU die 
Eibe dagegen nur vereinzelt auf. Auch die von LEUTHOLD 
(1980) im Jahre 1970 kartierten und angeblich reichen 
Eibenvorkommen in den Regionen Sargans, PraUigau 
und Bündner Rheintal lassen sich mit dem LFI nicht 
belegen. 

Typisch für die Vertikalverbreitung der Eibe ist, dass 
sie infolge ihrer Winterfrostempfindlichkeit fast aus
schliesslich in der kollinen/submontanen (48%) und in 
der unteren montanen Hbhenstufe (44%) vorkommt 
(Tab. 5). Mehr als die Halfte aller Eiben wachsen zwi
schen 600 m und 800 m ü.M. (Abb. 56). Der Zentralwert 
liegt bei 723 m ü.M., al so nur wenig unter jenem der 
Buche (Abb. 5). In der Schweiz steigt die Eibe bis auf 
1400 m (LEIBUNDGUT 1984), im LFlliegt die hbchste Flache 
mit Eiben im Glarnerland auf 1250 m ü.M. 

Die heutigen Eibenvorkommen sind beschrankt auf 
Standorte, auf denen die Buche weniger konkurrenzfii
hig ist (trocken/feucht) und auf optimale Eibenstandorte 
in luftfeuchten Hanglagen mit Seitenlicht. Entsprechend 
haufig wurde die Eibe im LFI auf Steilhangen und in 
Kretenlagen gefunden (Abb. 57). Bevorzugt erscheinen 
Nordost- bis Südostexpositionen mit 30° bis 40° Nei
gung (Abb. 59). Kennzeichnend für die Eibe ist auch ihre 
Vorliebe für basische Bbden: Drei Viertel aller Individuen 
stehen auf Bbden mit pH-Werten über 6,2 (Tab. 124). 
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und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Unter den heimisehen Baumarten steht die seltene Eibe 
stammzahlmassig im 27. Rang: nur einer von tausend 
Baumen ist eine Eibe (Tab. 39). Der Holzvorrat belauft 
sieh lediglieh auf rund 100 000 m3 • Trotzdem erfreut sieh 
Eibenholz naeh wie vor einer grossen Naehfrage und 
selbst sehwaehe Sortimente k6nnen bei regelmassigem 
Angebot betraehtliehe Erl6se erreiehen. Das seh6ne, 
rotbraune Eibenholz ist ausserst dauerhaft, sehr hart 
und elastiseh. Es gilt neben Buehsbaum als wertvollstes 
Dreehslerholz. Aueh in der Kunst- und M6belsehreinerei 
sowie im Innenausbau ist es sehr gefragt. Zwei Drittel 
des Eibenvorrates entfallen auf Sehwaehholz von 12 bis 
23 em Durehmesser (Abb. 60, Tab. 84). Dieke Baume 
sind sehr selten (LFI: max. 54 em), obsehon die Eibe 
sehr maehtig werden kann und einzelne Exemplare in 
England und Frankreieh ein Alter von 3500 Jahren auf
weisen (EGGMANN und STElNER 1995). Nieht zuletzt wegen 
Naehwuehsproblemen werden Eiben heute sehr zu
rüekhaltend genutzt und 6fter wieder über mehrere 
Umtriebszeiten stehen gelassen. 

Um die finster und sehwermütig wirkende Eibe haben 
alle V61ker ihre Mythen gerankt. Die Grieehen weihten 
sie den Erinnyen, den Raeheg6ttinnen, die den freveln
den Mensehen mit dem Gift dieses Baumes bestrafen. 
Für die Kelten war die Eibe ein den Todesg6ttern ge
weihter Baum. Im Mittelalter galt die immergrüne und 
uralte Eibe aber aueh als Symbol des ewigen Lebens 
(KüeHLI 1987). Besonders Nadeln und Rinde der Eibe 
enthalten das Alkaloid Taxín, ein Lahmungsgift für 
Menseh, Pferd oder Rind (LIEBENOW und LIEBENOW 1973), 
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jedoeh in sehr viel geringerem Mass für das Reh, das 
sieh nur naeh Holzsehlagen am grossen Angebot der 
sehr beliebten Nadeln gelegentlieh zu Tode frisst (Oder
matt, mündl.). Wahrend früher der Absud von Eiben
nadeln haufig als Abortivum eingesetzt wurde, findet 
heute das Taxin aus geernteten Nadeln erfolgreiehen 
Einsatz in der Krebsbekampfung. 

Die Eibe ist eine typisehe Nebenbaumart in Laub
holzbestanden und wird selten h6her als 15 m (LFI: max. 
19 m). Fast ein Drittel der Eiben gedeihen in Laubwaldern 
(90-100% Laubholz), hauptsaehlieh Buehenbestanden 
(Tab. 6, 7). Haufiger als die meisten Arten ist die Eibe im 
Hoehwald mit ungleiehf6rmiger oder plenterartiger 
Struktur anzutreffen (Tab. 8). Überdurehsehnittlieh hau
fig ist sie aueh in Jungwüehsen und Diekungen, in der 
Regel vermutlieh in Form von bewusst gesehonten 
Überhaltern. Keine andere Baumart hat bezüglieh Naeh
haltigkeit einen sehleehteren Populationsaufbau als die 
Eibe. Der Anteil an Jungpflanzen bis 4 em Durehmesser 
ist ersehreekend klein (Tab. 86.und 87). Die sehützens
werte Eibe zahlt heute zu den stark gefahrdeten Baum
arten. Die Wildsehadenerhebungen des LFllassen über 
die Ursaehen keine Zweifel offen: Die Gipfeltriebe von 
40% aller Eiben der Jungwaldklasse 1 (0,3-1,3 m H6he) 
sind verbissen (BRANDLI 1996). Dieser Wildverbiss ist 
h6her als bei jeder anderen Baumart und dreimal so 
hoeh wie bei der ebenfalls gefahrdeten Weisstanne. Die 
Verbissintensitat bei der Eibe liegt weit über der trag
baren Belastung. Damit ist die Verjüngung praktiseh 
total unterbunden. Die Erhaltung und Wiederausbrei
tung der Eibe muss heute vermehrt als Natursehutzauf
gabe erkannt und verfolgt werden. 

% 

70 

60 

50 -

40 

_r--- -
30 -

20 
r--- .- ,--,--

- ,--

10 

o i , : , ~,n " 
4-7 em 8-11 em 12-15 em 16-23 em 24-35 em 36-51 em ab 52 em 

Abb. 60. Verteilung des Holzvorrates der Eibe (100%) nach Abb. 61. Stammzahlverteilung der Eibe (100%) nach Durch-
Durchmesser-Klasseri. messer-Klassen. 
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Buche Fagus sylvatica L. 
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4.8 Buche 

Deutsch: 
Français: 
Italiana: 
Rumantsch: 
English: 

Buche, Ratbuche 
hêtre, fayard 
faggia 
fau, fa 
beech 
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Fagus sylvatica L. 

Schweizerdeutsch: Bueche, Bbche, Buacha, Buaha, Ratbueche 

• LFI-Probeflãchen miI Vorkommen 

D selten (WELTEN und SUTTER 1982) 

D hãufig (WELTEN und SUTTER 1982) 

Abb. 62. Verbreitung der Buche. 

Tab. 40. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Buehe (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 97466 30635 
Fehler (± %) 2 3 

Verteilung in % 100,0 31,4 
in % aller Baumarten 19,2 33,6 

Holzvorrat in 1000 m 3 59217 19074 
Fehler (± %) 2 3 

Verteilung in % 100,0 32,2 
in % aller Baumarten 16,2 30,0 

Mittelstamm in m 3 0,6 0,6 

N: Anzahl erfasster Baume 23365 7437 

Mittelland Voralpen Alpen Alpensüdseite 

24716 18483 13209 10423 
3 4 6 7 

25,4 19,0 13,5 10,7 
23,9 17,2 8,9 18,6 

18950 11731 6429 3033 
3 4 6 7 

32,0 19,8 10,9 5,1 
20,4 13,3 6,6 13,1 

0,8 0,6 0,5 0,3 

6165 4420 3029 2314 
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D 0% 

D 0,1-10,0% 

D 10,1-20,0% 

20,1-30,0% 

>30,0% 

Abb. 63. Stammzahlanteil der Buehe in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Die Buehe hat ihren akologisehen Sehwerpunkt im sub
atlantisehen Klima, fehlt dagegen in kontinentalen, nie
dersehlagsarmen Gebieten Europas. Ihr Areal reieht von 
Südsehweden bis ans Mittelmeer und im Osten bis zum 
Ura!. 

Bis zur Subalpinstufe gehart die Buehe in der 
Sehweiz, mit Ausnahme der inneralpinen Taler, zu fast 
allen Waldgesellsehaften. Mit ihrergrossen Konkurrenz
kraft würde die Buehe natürlieherweise einen Grossteil 
unserer Waldstandorte dominieren (ETHZ 1993). Heute 
liegt das Hauptverbreitungsgebiet der Buehe im astli
ehen Jura: zwisehen Biel, Sehaffhausen und Porrentruy 
(Abb. 62). Ausgedehnte, reine Buehenwalderfindet man 
beispielsweise in der Region Liestal/Dornaeh oder stel
lenweise im Tessin (BRANDLI 1988). Im Kanton Baselland 
ist fast jeder zweite Baum ei ne Buehe (Tab. 4). Beson
ders im Mittelland ist der Buehenanteil (24% der 
Stammzahl) im Verlauf der letzten Jahrhl.mderte aus 
wirtsehaftliehen Gründen stark zugunsten der Nadel
baume, in erster Linie der Fiehte (35%), reduziert worden 
(pàb. 3). Aber au eh gegenüber anderen Laubbaumen 
wie Esehe und Ahorn hat hier die Buehe zwisehen 1885 
und 1965 deutlieh an Terrain verloren (BRANDLI 1992). 
Natürlieherweise ohne Buehenvorkommen sind nieder
sehlagsarme Alpentaler mit kontinentalem Klima: Unter-
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engadin, Münstertal, Pusehlav, Albulatal und der gras
ste Teil des Wallis oberhalb Martigny (Abb. 62). Gut 
verteilte, ausreiehende Niedersehlagsmengen sind Vor
aussetzung für das Vorkommen der Buehe. 

Trotz forstwirtsehaftlieher Einflüsse ist die Buehe in 
der kollinen/submontanen und unteren montanen Ha
henstufe die haufigste Baumart, knapp vor der Fiehte 
(Tab. 5). Die Buehe steigt in der Sehweiz selten über 
1400 m und hat den Sehwerpunkt der Vertikalverbrei
tung bei 780 m ü.M. (Median), mehr als 100 Meter tiefer 
als die Tanne (Abb. 5). Âhnlieh wie bei der Tanne liegt 
der Median der Buehe auf der Alpensüdseite rund 200 m 
haher als in den Alpen (Abb. 66). Die hOehstgelegene 
LFI-Buehenflaehe (1703 m ü.M.) liegt in der Gemeinde 
Fusio im Maggiata!. Im südliehen Tessin steigt sie gar 
bis 1800 m (ETHZ 1993). 

Die Buehe, ei ne konkurrenzstarke, typisehe Sehat
tenbaumart, verfügt über ei ne grosse standartliehe To
leranz. Bezüglieh Relief, Exposition und Hangneigung 
zeigt sie keine Vorlieben und unterseheidet sieh nieht 
vom Durehsehnitt aller Baumarten, ahnlieh wie die Fieh
te (Abb. 65, 67). Einzig an Hangfüssen, in Muldenlagen 
und Ebenen ist die Buehe etwas untervertreten, da sie 
vernasste Baden meidet. Bedingt dureh ihre aktuelle 
Hauptverbreitung im Jura ist die Buehe überdureh
sehnittlieh haufig auf basisehen Baden anzutreffen 
(Tab. 124). Kalkreiehe Standorte wirken sieh positiv auf 
die Wuehs- und Stammform aus. 
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Abb. 64. Stammzahlverteilung der Buche (1 00%) nach H6hen- Abb. 65. Stammzahlverteilung der Buche (100%) nach Relief. 
lage. 

alle Baumarten (100%) D Buche (100%) 

Abb. 66. Regionale Verteilung der Buche nach H6henlage; 
J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, S = Alpen
südseite. 

Anteilsbereiche 100% 90% 50% 

alle Baumarten (100%) 

Relief unbestimmt: 0,8% 

Buche (100%) 

Abb. 67. Stammzahlverteilung der Buche (100%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Mit einem Stammzahlanteil von 19% ist die Buche nach 
der Fichte die zweithaufigste Baumart der Schweiz. Bei 
einem mittleren Stamminhalt von 0,6 m3 betragt ihr 
Anteil am Holzvorrat 16% (Tab. 40). Die LFI-Stichprobe 
umfasst rund 23 000 Buchen-Probebaume, wovon der 
dickste 185 cm BHD aufweist, mehr als jeder Nadel
baum im LFI. Die maximale Baumh6he (50 m) ist iden
tisch mit jener von Fichte oder Tanne; das Maximalvolu
men (12 m3) liegt etwas tiefer. 

Aus rein wirtschaftlicher Sicht ist die Buche den 
meisten Hauptbaumarten unterlegen. So konnte auf 
besseren Standorten beim Preisniveau der sechziger 
Jahre ein 100jahriger Fichtenbestand den sieben
fachen Wertzuwachs eines gleichaltrigen Buchen
bestandes erbringen (MlTSCHERLlCH 1966). Seit dem 
Beginn der Kohleeinfuhr um 1850 und besonders im 
jetzigen Erd61zeitalter steht das Buchenholz, einst be
deutendster Energielieferant, mehr als jede andere 
Holzart in Konkurrenz mit anderen Rohstoffen. Auch im 
Haushalt und Innenausbau wurde Buchenholz durch 
Erd61produkte (Kunststoffe) ersetzt. Beim Eisenbahn
bau verdrangen heute kostengünstigere Stahl- und 
Betonschwellen die technisch überlegene Buchen
schwelle. Die Rolle der Buche ist heute wie morgen 
direkt abhangig vom Stellenwert der fossilen Ressour
cen Erd61 und Kohle. Die 6kologischen Vorteile des 
Holzes sind erkannt und im Bundesprogramm "Ener-
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gie 2000" laufen Bemühungen, den Anteil des Holzes 
am Energiehaushalt der Schweiz bis ins Jahr 2000 zu 
verdoppeln (KUNZ und WEISSKOPF 1993). 

Als Mischbaumart vermag die Buche die Sturmfestig
keit von Fichten- und Tannenbestanden erheblich zu 
steigern. Auf besseren Standorten garantiert die leichte 
und reichliche Naturverjüngung ei ne dauernde Boden
bedeckung und das Laub tragt zur Bodenverbesserung 
bei. Mit ihrer dünnen Rinde ist die Buche empfindlich 
gegen Steinschlag und eh er ungeeignet im Lawinen
schutzwald. Da sie weniger ausschlagfahig ist als an
dere Laubbaume, gestaltet sich in Steillagen die Erhal
tung mehrstufiger Buchen-Schutzwalder als schwierig 
(MAYER 1977). Buchenaltbestande, die eindrücklichen 
Hallenwalder, sind bevorzugte Orte für Erholungs
suchende und wertvolle Lebensraume für grosse H6h
lenbrüter (Schwarzspecht, Hohltaube usw.). 

Rund 20% der Buchen weisen flachige Rindenverlet
zungen mit freigelegtem Holzk6rper auf. Die Bilanz an 
sichtbaren Schaden liegt dennoch etwa im Mittel aller 
Baumarten (EAFV 1988). Der Anteil an Buchen mit mehr 
als 25% Kronenverlichtung lag seit 1985 jedes Jahr 
unter den Werten für Fichte oder Tanne (WSL 1995). 
Ebenso liegen die Schaden durch Wildverbiss in allen 
H6henstufen deutlich unter dem Gesamtdurchschnitt. 
Dieses relativ günstige Gesamtbild an sichtbaren Scha
den und der hohe Anteil an Pflanzen zwischen 0,3 und 
1,3 m H6he (Tab. 86) lassen am nachhaltigen Fortbe
stand dieser Art kaum zweifeln. 
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Abb. 68. Verteilung des Holzvorrates der Buche (100%) nach Abb. 69. Stammzahlverteilung der Buche (1 00%) nach Durch-
Durchmesser-Klassen. messer-Klassen. 
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Buche 

Charakteristik der Buchen-Bestãnde 

Die Buche tritt heute hauptsachlich als Mischbaumart in 
Erscheinung (Tab. 43). Reinbestande sind bei der Buche 
nur hal b so haufig wie bei der Fichte, dagegen doppelt 
so haufig wie bei derTanne. Fichte und Tanne sind auch 
die haufigsten Mischbaumarten, gefolgt von Bergahorn, 
Esche, Eiche und Waldf6hre (Tab. 44). Eibe, Mehlbeere 
und Spitzahorn sind Nebenbaumarten, die buchendo
minierte Walder kiar bevorzugen (Tab. 7). Solche Rein
bestande sind im Jura und auf der Alpensüdseite anteil
massig haufiger als im Mittelland und in den Voralpen 
(Tab.41). 

Mehr als jede andere Laubbaumart, namlich zu 73%, 
gedeiht die Buche im gleichf6rmigen Hochwald (Tab. 8). 
Wieweit dies auf ihr natürliches Wuchsverhalten oder 
auf Einflüsse der Waldbewirtschaftung zurückzuführen 

Tab. 41. Flaehe der Buehenbestande naeh Regionen. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Buehe ab 12 em 
BHD = 38,0% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Buchen im Bestand Tatal 

beigemischt haufig daminierend alle Walder 
(bis '/3) ('/3-%) (über%) mit Buchen 

Regian % % % % 

Jura 25,1 34,2 35,9 29,8 
Mittelland 35,0 29,8 22,9 31,0 
Voralpen 24,9 18,0 13,5 20,7 
Alpen 10,9 11,7 11,8 11,3 
Alpensüdseite 4,1 6,3 15,9 7,2 

Tatal in % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total in 1000 ha 235,9 116,7 98,4 451,0 
Schatzfehler (±%) 2 3 3 1 

Tab. 42. Flaehe der Buehenbestande naeh Vegetationsh6hen
stufen. Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Buehe ab 
12 em BHD = 38,0% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Buchen im Bestand Tatal 

beigemischt haufig daminierend alle Walder 
(bis 'fo) ('fo-'Io) (über 2fo) mit Buchen 

Vegetatiansstufe % % % % 

kallinl 
submontan 38,1 39,4 41,6 39,2 
untere montane 32,8 34,6 35,1 33,8 
abere mantane 23,9 22,6 21,1 22,9 
untere subalpine 5,2 3,4 2,2 4,1 
abere subalpine - - - -

Tatal in % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ist, bleibt offen. Auffallend wenig Buchen entfallen auf 
plenterartige Hochwalder. 

In Buchenwaldern ist der Anteil an 1-40jahrigen Be
standen (9,0%) ahnlich gering wie bei Tanne (7,8%) und 
Fichte (9,4%). Auch der Altholzanteil ist, gemessen an 
der natürlichen Lebenserwartung, eher klein. In monta
nen Buchenurwaldern erreicht die Buche ein Alter von 
200-300, maximal 500 Jahren (MAYER 1977). Im LFI 
wurden rund 2% der Buchenbestande alter als 160 
Jahre geschatzt (Tab. 43). Unter den reinen Buchenwal
dern betragt dieser Anteil rund 1 %. Aus 6kologischer 
Sicht ist dieser Altholzanteil bescheiden, selbst wenn die 
LFI-Altersschatzungen m6glicherweise zu tief liegen. Der 
hohe Anteil an 80-120jahrigen Bestanden bietet aber 
ein grosses Potential zur Ausscheidung künftiger Alt
holzinseln im Interesse von Naturschutz und Erholungs
suchenden. 

Tab. 43. Flaehe der Buehenbestande naeh Bestandesalter. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Buehe ab 12 em 
BHD = 38,0% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Buchen im Bestand Tatal 

beigemischt haufig daminierend alleWalder 
(bis 'fo) ('/3 - 2/3) (über 2fo) mit Buchen 

Bestandesalter % % % % 

gemiseht 11,7 5,9 4,1 21,7 
1- 40 Jahre 4,0 2,5 2,5 9,0 

41- 80 Jahre 11,7 5,6 6,2 23,5 
81-120 Jahre 17,5 8,5 6,7 32,7 

121-160 Jahre 5,9 2,8 2,0 10,7 
über 160 Jahre 1,5 0,6 0,3 2,4 

Total in % 52,3 25,9 21,8 100,0 

Tab. 44. Stammzahlanteil der Baumarten in Buehenbestanden. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Buehe ab 12 em 
BHD = 38,0% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Buchen im Bestand Tatal 

beigemischt haufig daminierend alle Walder 
(bis '/3) ('/3 - 2/3) (über 2fo) mit Buchen 

Baumart % % % % 

Fichte 31,9 13,7 3,5 21,5 
Tanne 21,1 11,9 3,6 15,2 
F6hre 3,3 2,0 0,4 2,4 
Larche 1,3 1,0 0,3 1,0 
Arve - - - -
übrige 
Nadelbaume 0,5 0,4 0,2 0,4 

Buche 21,2 51,4 82,6 41,3 
Aharn 4,7 5,2 3,0 4,5 
Esche 5,4 4,1 1,8 4,4 
Eiehe 3,1 2,6 1,1 2,6 
Kastanie 0,9 0,8 0,1 0,7 
übrige 
Laubbaume 6,6 6,9 3,4 6,0 

Tatal in % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Hagebuche Carpínus be tu/us L. 
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4.9 Hagebuche 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Hagebuche, Hainbuche, Weissbuche 
charme, charmille 
carpino, carpino bianco 
charpinet, fau alv (alb), fo alv, charpinella 
hornbeam 

Schweizerdeutsch: Hagbueche, Hagelbueche, Bueche, Wyssbueche, Steibueche 

• LFI -Probefliichen mit Vorkommen 

D selten (WELTEN und SUTIER 1982) 

D hãufig (WELTEN und SUTIER 1982) 

Abb. 70. Verbreitung der Hagebuche. 

Tab. 45 . Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Hagebuehe (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 2968 1411 
Fehler (± %) 9 13 

Verteilung in % 100,0 47,5 
in % aller Baumarten 0,6 1,5 

Holzvorrat in 1000 m 3 776 381 
Fehler (± %) 10 14 

Verteilung in % 100,0 49,1 
in % aller Baumarten 0,2 0,6 

Mittelstamm in m 3 0,3 0,3 

N: Anzahl erfasster Baume 588 278 

Mittelland Voralpen 

1458 44 
12 65 

49,1 1,5 
1,4 0,0 

375 14 
13 64 

48,3 1,8 
0,4 0,0 

0,3 0,3 

291 8 
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Carpinus betulus L. 

Alpen Alpensüdseite 

20 35 
61 62 

0,7 1,2 
0,0 0,1 

2 4 
65 63 

0,3 0,5 
0,0 0,0 

0,1 0,1 

4 7 
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Hagebuche 

Abb. 71. Stammzahlanteil der Hagebuehe in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Die Hagebuche ist eine Baumart der planaren und kolli
nen, sommerwarmen Eichenstandorte in West-, Mittel
und Südeuropa. Im Vergleich mit der Buche reicht das 
Areal der Hagebuche weniger weit nach Norden, dage
gen weiter nach Osten, in einem schmalen Auslaufer bis 
ans Kaspische Meer (MAYER 1977; LEIBUNDGUT 1984). 

Das Verbreitungsgebiet der Hagebuche in der 
Schweiz ist kleiner als jenes der Stieleiche. Inneralpin 
fehlt die Hagebuche nahezu vollstandig, im Voralpen
raum und auf der Alpensüdseite über weite Strecken 
(Abb. 70). Ihre Hauptverbreitung hat sie in der Nord
schweiz von Porrentruy über Liestal und Baden bis 
Kreuzlingen sowie im Genferbecken. Das heutige geo
grafische Verteilungsmuster zeigt auffallende Âhnlich
keiten zu jenem der ehemaligen Mittelwalder der Alpen
nordseite (BRÀNDLI 1988). Grosse Ausschlagfiihigkeit 
und Frosthiirte haben die Hagebuche im Nieder- und 
Mittelwaldbetrieb begünstigt, so dass vor allem auf 
frischen Buchenwaldstandorten oft «Hagebuchenwal
der» entstanden sind (LEIBUNDGUT 1984). Bei der Brenn
holzproduktion im Stockausschlagwald war dieses 
Phanomen sicher willkommen, da der Brennwert der 
Hagebuche noch h6her Ist als jener der Buche. 
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Die warmebedürftige Hagebuche gedeiht zu 95% in 
der kollinen/submontanen H6henstufe (Tab. 5). In den 
wenigen Waldern bis 400 m ü.M. auf der Alpennordseite 
ist jeder zehnte Baum eine Hagebuche (Tab. 102). Da 
die Optimalstandorte der Tieflagen heute weitgehend 
entwaldet sind, gedeihen rund zwei Drittel der Hagebu
chen zwischen 400 und 600 m ü.M. (Abb. 72). Der 
tiefliegende Verbreitungsschwerpunkt (Median) auf 
473 m ü.M. wird nur von Robinie, Traubenkirsche sowie 
Schwarz- und Weisspappel unterschritten (Kap. 4.29). 
Die obere Grenze der Verbreitung liegt gemass LFI in 
den Waadtlander Voralpen auf 830 m ü.M., wahrend 
MAYER (1977) die Obergrenze im Schweizer Jura mit 
970-1100 m beschreibt. 

Stand6rtliche Schwerpunkte der Hagebuche sind 
gemass LFI hauptsachlich Ebenen und Hanglagen von 
5-30°, ungeachtet der Exposition. Auch Trockenstand
orte wie Kuppenlagen, Oberhange und Steilhange in 
Südexposition sind überdurchschnittlich vertreten 
(Abb. 73, 75). Dies deckt sich mit der Feststellung, dass 
die Hagebuche auf frischen B6den mit hohem Tonge
halt und auf sehr trockenen B6den der konkurrenzstar
ken Buche überlegen ist (ETHZ 1993). Die Hagebuche 
wachst hauptsachlich auf massig sauren und basischen 
B6den. Auf sauren B6den ist sie weniger vertreten als 
die Buche und die Stieleiche (Tab. 124). 
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Abb. 72. Stammzahlverteilung der Hagebuche (100%) nach 
H6henlage. 
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Abb. 74. Regionale Verteilung der Hagebuche nach H6hen
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Abb. 73. Stammzahlverteilung der Hagebuche (100%) nach 
Relief. 
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Abb. 75. Stammzahlverteilung der Hagebuche (100%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Nur gerade sechs von tausend Baumen sind Hagebu
chen (Tab. 45). Mit einem Vorratsanteil von 0,2% und 
einem mittleren Stamminhalt von 0,3 m3 ist die Hagebu
che heute von geringer wirtschaftlicher Bedeutung. Der 
Anteil an Baumen über 36 cm Durchmesser ist sehr klein 
(Abb. 76). Der dickste Baum im LFI misst 56 cm. In 
Mitteleuropa erreicht die Hagebuche Baumh6hen bis 
25 m (LFI: max. 32 m) und ihre Lebenserwartung liegt 
bei 120-150 Jahren (MAYER 1977). 

Durch den geringen Nutzholzanteil ist die Wertlei
stung massig. Das zahe Hartholz ("hanebüchen,,) eignet 
sich für hoch beanspruchte Teile und wurde früher 
haufig in der Wagnerei, in der Schuhindustrie, im Ma
schinenbau und für Werkzeugteile verwendet. Für M6-
bel hingegen ist es ungeeignet. Im Erd61- und Plastik
zeitalter kommt Hagebuchenholz kaum mehr zum 
Einsatz. Ein Drittel der Hagebuchen steht heute in den 
wenigen (ehemaligen) Mittelwaldern der Alpennordseite 
(Tab. 8). Eine vermehrte Nutzung von Nieder- und Mit
telwaldern zur Energieholz-Gewinnung wird im Rahmen 
des Aktionsprogrammes «Energie 2000" geprüft (KUNZ 
und WEISSKOPF 1993). 

Im gleichfOrmigen Hochwald sind die beigemischten 
Hagebuchen über alle Entwicklungsstufen verteilt (Tab. 
8). Ihr Laub wird sehr leicht abgebaut und aktiviert die 
biologische Bodentatigkeit auch auf schweren Tonb6-
den (LEIBUNDGUT 1984). Nach MAYER (1977) eignet sich 
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diese Halbschattenbaumart vorzüglich zur Bildung ei
nes Nebenbestandes (Unterbau) in Wertholzbestanden 
von Lichtbaumarten (Eiche, F6hre, Esche). 

Hagebuchen stehen vor allem in Bestanden, die heu
te durch Eichen und Buchen, aber auch Eschen und 
Fichten dominiert werden (Tab. 7). Die Eichen-Hagebu
chenwalder sind, teilweise bedingt durch den früheren 
Mittelwaldbetrieb, sehr reich an Arten (Fauna, Flora) und 
Strukturen. Zur F6rderung und Erhaltung dieser hohen 
Biodiversitat ware eine aktive Mittelwaldwirtschaft aus 
6kologischer Sicht sehr erwünscht. Ebenso wichtig ist 
dabei die Bereitstellung des CO2-neutralen Energiehol
zes. 

Nennenswerten Gefahren ist die Hagebuche nicht 
ausgesetzt, sieht man vom Wildverbiss ab. Von allen 
Laubbaumen soll sie diesbezüglich am starksten betrof
fen sein (LEIBUNDGUT 1984). Gemass LFI werden aber 
Esche und Sorbusarten in gleichem Mass, Bergahorn 
und Aspe rund doppelt so haufig verbissen wie die 
Hagebuche (BR.ANDLI 1996). Die Verjüngung scheint je
denfalls gewahrleistet: Der Anteil an verbissgefahrdeten 
Jungwaldplanzen der Gr6sse 0,3-1,3 m H6he ist über
durchschnittlich gross (Tab. 87). Auch die Stammzahl
verteilung nach Durchmessern lasst keine Nachhaltig
keitsprobleme erkennen (Abb. 77). Trotzdem kommt ein 
vergleichsweise hoher Anteil junger Hagebuchen aus 
reinen Pflanzungen (Tab. 9), vermutlich deshalb, weil sie 
oft zusammen mit der haufig gepflanzten Stieleiche 
eingebracht wird. 
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Hopfenbuche Ostrya carpinifolia SCOp. 
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4.10 Hopfenbuche 

Deutsch: 
Français: 

(Europaische) Hopfenbuche, Schwarzbuche 
charme houblon 

Italiano: 
Rumantsch: 
English: 
Schweizerdeutsch: 

carpinello, carpino nero 
vertinet 
hop hornbeam 
Hopfebueche 

• LFI-Probeflachen mit Vorkommen 

D selten (WELTEN und SUTIER 1982) 

D haufig (WELTEN und SUTIER 1982) 

Abb. 78. Verbreitung der Hopfenbuche. 

Tab. 46. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Hopfenbuehe (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 951 -
Fehler (± %) 22 -

Verteilung in % 100,0 -
in % aller Baumarten 0,2 -

Holzvorrat in 1000 m 3 119 -
Fehler (± %) 22 -

Verteilung in % 100,0 -

in % aller Baumarten 0,0 -

Mittelstamm in m 3 0,1 -

N: Anzahl erfasster Baume 189 -

Mittelland 

-
-

-
-

-
-

-
-

-

-
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Ostrya carpinífolia Scop. 

Voralpen Alpen Alpensüdseite 

- - 951 
- - 22 

- - 100,0 
- - 1,7 

- - 119 
- - 22 

- - 100,0 
- - 0,5 

- - 0,1 

- - 189 
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104 Hopfenbuche 

D 0% 

D 0,1-0,2% 

D 0,3-0,5% 

0,6-1,0% 

>1,0% 

Abb. 79. Stammzahlanteil der Hopfenbuehe in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Die (ostsub)mediterrane Hopfenbuche ist vor allem auf 
der Apenninen- und Balkanhalbinsel sowie in Anatolien 
und nach Osten bis zum Libanon verbreitet. Die Vor
kommen am Alpensüdrand liegen im nordwestlichsten 
Teil des Areals (MAYER 1977; DAUSIEN 1985). 

In der Schweiz ist die Hopfenbuche nur im Tessin, 
insbesondere im Sottoceneri und in den Bündner Süd
talern anzutreffen (Abb. 78). Die Halblicht-/Halbschatten
baumart ben6tigt wintermildes, sommerwarmes, aber 
noch niederschlagsreiches Klima (MAYER 1977). Neun 
von zehn Hopfenbuchen wachsen in H6henlagen von 
300-900 m ü.M. (Abb. 5), nur wenige Individuen steigen 
bis in die obere Montanstufe (Tab. 5). Der Median (Zen
tralwert) liegt bei 600 m, al so rund 100 m über jenem der 
Hagebuche auf der Alpensüdseite (Abb. 74, 82). Die 
h6chstgelegenen Hopfenbuchen auf LFI-Flachen wur
den im Misox auf 1120 m ü.M. registriert. MAYER (1977) 
bezeichnet die Obergrenze in den Südalpen mit 1200 m. 

Im Gegensatz zur Hagebuche ist die Hopfenbuche in 
flachem und massig geneigtem Gelande (bis 100 resp. 
18%) nicht vertreten, zumal diese Standorte auf der 
Alpensüdseite, im Gegensatz zum Mittelland, eh er sel-
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ten und weitgehend entwaldet sind. Die Hopfenbuche 
findet sich überwiegend in Steilhanglagen über 300 re
spektive 58% Neigung, oft mit Süd-, selten mit Nord
exposition (Abb. 81, 83). 

Wie die Hagebuche ist auch die Hopfenbuche der 
Buche und Kastanie auf sehr trockenen Standorten 
überlegen und wird dort auf kalkreichem Boden zur 
dominierenden Baumart (AUGUADRI et al. 1984). Auf 
trockenwarmen, kalkigen Steilhangen bildet sie zu
sammen mit der Mannaesche und der Flaumeiche 
den Mannaeschen-Hopfenbuchenwald (ELLENBERG und. 
KLOTZLI 1972; STEIGER 1994). Wie die Manna- oder Blu
menesche ist auch die Hopfenbuche mit wenigen Aus
nahmen nur auf basischem und massig saurem Boden 
verbreitet (Tab. 124). Die Wasser- und Nahrstoffverhalt
nisse sind mehrheitlich bedeutend besser als im Flaum
eichenwald. Auch die B6den sind meist tiefgründiger 
und weniger skelettreich (HEGG et al. 1993). Auf weniger 
steilen, frischen bis trockenen Standorten bildet die 
Hopfenbuche mit der Hagebuche den Hainbuchen
Hopfenbuchenwald, so auch auf tiefgründigen Lehm
b6den der warmen Tallagen im Mendrisiotto (ELLENBERG 
und KLOTZLI 1972). Gelegentlich ist sie auch in Bestan
den vertreten, die von Buchen oder Kastanien dominiert 
werden (Tab. 7). 
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Abb. 80. Stammzahlverteilung der Hopfenbuche (100%) nach 
H6henlage. 
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Abb. 82. Regionale Verteilung der Hopfenbuche nach H6hen
lage; J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, S = 
Alpensüdseite. 
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Abb. 81. Stammzahlverteilung der Hopfenbuche (100%) nach 
Relief. 

alle Baumarten (100%) 

Relief unbestimmt: 0,5% 

N 

W 

S 

Hopfenbuche (100%) 

E 

0% 

0,1-0,9% 

1,0-4,9% 

5,0-10,0% 

• über 10% 

Abb. 83. Stammzahlverteilung der Hopfenbuche (100%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Die Hopfenbuche ist nur auf der Alpensüdseite von 
Bedeutung (Tab. 46). Hier hat sie ei nen Stammzahlanteil 
von 1,7% und ist haufiger als die Hagebuche. Als Baum 
zweiter Grõssenordnung (10-15 m; LFI: max. 16 m) mit 
ausgezeichneter Stockausschlagfahigkeit eignet sie sich 
gut für den Nieder- und den Mittelwaldbetrieb. So stehen 
heute die rund 120 000 m3 Holz fast restlos in Stockaus
schlagwaldern (Tab. 8), der typischen Waldform des seit 
Jahrzehnten kaum mehr genutzten Tessiner Laubwald
gürtels. Dementsprechend entfallen 80% des Holzvorra
tes auf Baume mit 12-24 cm BHD (Abb. 84). Im LFI weist 
die dickste Hopfenbuche einen Durchmesser von 42 cm 
auf. Die fehlende Bewirtschaftung wird auch erkennbar 
am sehr geringen Verjüngungsanteil der Grõssenklasse 
0,3-1,3 m Hõhe (T ab. 86), der sogar unter jenem der Eibe 
liegt. Junge gepflanzte Hopfenbuchen wurden im LFI 
keine gefunden (Tab. 9). 

Die Hopfenbuche verfügt nach der Mehlbeere über 
das Holz mit dem grõssten Brennwert (HABLÜTZEL 1986). 
Die Brennholz- und Holzkohleproduktion stand denn 
auch im Tessin immer im Vordergrund. Im õstlichen 
Verbreitungsgebiet dient das rõtliche Hopfenbuchen
holz dagegen den gleichen Verwendungszwecken wie 
bei uns das weissliche Holz der Hagebuche (LEIBUNDGUT 
1984). Das Hopfenbuchenholz ist ausgesprochen hart 
und zah, wie der Begriff «Eisenholz» für die Amerikani
sche Hopfenbuche (Ostrya virginiana K. Koch) belegt. 
Einst wurde es zur Herstellung hõlzerner Zahnrader 
verwendet (DAUSIEN 1985). 

% 

12-15 em 16-23 em 24-35 em 36-51 em ab52 em 

Abb. 84. Verteilung des Holzvorrates der Hopfenbuche (1 00%) 
nach Durchmesser-Klassen. 
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Hopfenbuche 

Mit ihrem Pioniercharakter vermag die Hopfenbuche 
auf Steilhangen wertvolle Steinschlagschutzwalder auf
zubauen, die sich auch heute noch im Niederwaldbe
trieb verjüngen lassen. Mit ihrer reichlichen, gut abbau
baren Streu leistet sie einen wichtigen Beitrag zur 
Bodenbildung. 

Die Mannaeschen-Hopfenbuchenwalder zahlen wie 
die Flaumeichenwalder zu den trockenwarmen Laub
waldern und sind reich an submediterranen und sub
kontinentalen Reliktarten. Durch die standõrtliche wie 
strukturelle Vielfalt bereichern sie das Spektrum der 
einheimischen Fauna und Flora in ausserordentlichem 
Masse, weshalb ihnen ein sehr hoher Naturschutzwert 
beigemessen wird. In xerothermen Laubwaldern aus 
ehemaligem Nieder- und Mittelwaldbetrieb empfehlen 
HEGG et al. (1993) geeignete forstliche Massnahmen zur 
Erhaltung des Lichtangebotes und zur Verhinderung 
von Waldbranden. Befürchtungen, die ertragsarmen 
Hopfenbuchenwalder kõnnten durch forstliche Eingriffe 
in Walder aus wuchskraftigen, fremdlandischen Baum
arten umgewandelt werden, finden zumindest im LFI 
keine Bestatigung: Hopfenbuchen wurden auf insge
samt 44 Probeflachen der Alpensüdseite registriert und 
jede dieser Flachen war ausschliesslich mit heimischen 
Arten bestockt. Im übrigen scheinen diese wertvollen 
Florenelemente im Tessin weniger gefahrdet durch be
nachbarte Kulturen, Bauten oder Erholungssuchende 
als die Flaumeichenwalder in der übrigen Schweiz, ins
besondere am JurasÜdfuss. 
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4-7 em 8-11 em 12-15 em 16-23 em 24-35 em 36-51 em ab 52 em 

Abb. 85. Stammzahlverteilung der Hopfenbuche (1 00%) nach 
Durchmesser-Klassen. 
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Stieleiche Quercus robur L. 
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4.11 Stieleiche 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Stieleiche, Sommereiche 
chêne pédonculé 
quercia farnia (peduncolata), farnia 
ruver tempriv, rover tampreiv 
common (pedunculate) oak 

109 

Quercus robur L. 

Schweizerdeutsch: Stiileiche, Eche, Oocha, Aacha, lilche, Summereiche, Haageiche 

• LFI-Probeflachen miI Vorkommen 

D sellen (WELTEN und SUTTER 1982) 

D haufig (WELTEN und SUTTER 1982) 

Abb. 86. Verbreitung der Stieleiche. 

Tab. 47. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen . 

Stieleiehe (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 3594 726 
Fehler (± %) 8 14 

Verteilung in % 100,0 20,2 
in % aller Baumarten 0,7 0,8 

Holzvorrat in 1000 m 3 3212 739 
Fehler (± %) 7 15 

Verteilung in % 100,0 23,0 
in % aller Baumarten 0,9 1,2 

Mittelstamm in m 3 0,9 1,0 

N: Anzahl erfasster Baume 912 186 

Mittelland Voralpen Alpen Alpensüdseite 

2045 240 243 340 
10 21 36 36 

56,9 6,7 6,8 9,4 
2,0 0,2 0,2 0,6 

2092 196 58 127 
9 22 37 30 

65,1 6,1 1,8 4,0 
2,3 0,2 0,1 0,5 

1,0 0,8 0,2 0,4 

536 62 52 76 
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11 O Stieleiehe 

D 0% 

D 0,1-0,2% 

D 0,3-1,0% 

1,1-2,0% 

>2,0% 

Abb. 87. Stammzahlanteil der Stieleiehe in den Wirtschaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Das Areal der Stieleiehe ist wesentlieh grbsser als jenes 
der Traubeneiehe. Es erstreekt si eh über grosse Teile 
Europas von Nordspanien bis Südskandinavien und vom 
Atlantik bis zum Ural (KRÜSSMANN 1968).lm kontinentaleren 
Osten ist sie hãufiger als die Traubeneiehe. Diese weite 
Verbreitung ist auf Lokalrassen mit sehr untersehiedliehen 
Standortansprüehen zurüekzuführen. Übereinstimmende 
Ansprüehe sind der hohe Liehtbedarf und ei ne lange, 
warme Vegetationszeit (LEIBUNDGUT 1984). 

Obsehon Stiel- und Traubeneiehe bastardieren kbnnen 
und im Feld oft nur sehwer unterseheidbar sind, ergaben 
die LFI-Kontrollaufnahmen in 75% der Fãlle dieselbe Ei
ehenart (Kapitel 2.4). Beide Arten wurden über Jahrhun
derte ihrer Früehte (Sehweinemast) und des dauerhaften 
Holzes wegen stark gefbrdert. Der Rüekgang der Eiehe in 
der Sehweiz begann mit dem Kartoffelanbau ab 1740. 
Anstelle liehter Eiehenwãlder entstanden Kartoffelfelder 
und ab 1850 erforderten Bau und Unterhalt des ersten 
Eisenbahnnetzes enorme Mengen an Sehwellen (MEYER 
1931). Zudem hat die Eiehe mit der Umwandlung von 
ausgedehnten Mittelwãldern in Hoehwald weiter Terrain 
verloren und aueh in den letzten Jahrzehnten nieht zu
rüekgewonnen: Zwisehen 1865 und 1965 lag der Flã
ehenanteil der Eiehe in den neubegründeten Hoehwãl
dern der Tieflagen des Mittellandes und des Juras 
ziemlieh konstant bei 4-6% (BRANDLI 1992). 

Die Hauptverbreitung der Stieleiehe liegt heute im Mit
telland und im bstliehen Jura (Abb. 86). Die hbehsten 
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Anteile an Stieleiehen sind in den Wãldern des westliehen 
Mittellandes zu finden (Abb. 87). In den eh er kontinenta
len, inneralpinen Regionen ist sie selten und fehlt gebiets
weise: eine Bestãtigung, dass sieh die heimisehen Óko
typen anders verhalten als Lokalrassen in Osteuropa. Im 
Voralpenraum ist sie gemãss LFI weit seltener als von 
WELTEN und SUTTER (1982) dargestellt (Abb. 86). 

Die Hbhenverbreitung der Stieleiehe ist, vergleiehbar 
mit jener der Traubeneiehe, zu 79% auf die kolline/sub
montane Stufe besehrãnkt. Sie steigt wohl hbher als die 
Hagebuehe oder die Robinie, aber wie andere wãrmelie
bende Laubbãume selten bis in die obere Montanstufe 
(Tab. 5). Der Median liegt bei 545 m und die hbehste LFI
Probeflãehe mit Stieleiehen befindet sieh im Tessin auf 
1223 m ü.M., also deutlieh unterhalb der von LEIBUNDGUT 
(1984) besehriebenen natürliehen oberen Baumgrenze 
bei etwa 1500 m. 

Die Stieleiehe ist vor allem auf flaehen und leieht ge
neigten Standorten zu finden. Aueh liehte Kuppen und 
Oberhanglagen werden gerne besiedelt (Abb. 89). In mãs
sig bis stark geneigten Hanglagen werden Südwest- bis 
Südostexpositionen bevorzugt. Auf nordexponierten 
Steilhãngen (über 40° Neigung) ist die Stieleiehe, anders 
als die Traubeneiehe, nieht vertreten (Abb. 91). Bezüglieh 
Bodensãure ist sie hãufiger auf nãhrstoffreiehen, basi
sehen Bbden als die Traubeneiehe (Tab. 124). In klima
tiseh günstigen Gebieten gedeiht die Steileiehe aueh auf 
stark sauren Bbden, im kühlen sehweizerisehen Mittel
land verlangt sie dagegen nãhrstoffreiehe, aberwegen der 
Frostgefãhrdung nieht zu feuehte Lehm- und Tonbbden 
(LEIBUNDGUT 1984). 
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Abb. 90. Regionale Verteilung der Stieleiche nach H6henlage; 
J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, S = Alpen
südseite. 
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Abb. 91. Stammzahlverteilung der Stieleiche (100%) nach 
Exposition und Neigung. 

Ber. Eidgen6ss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342, 1996 



112 

Hãufigkeit und Bedeutung 

Die Stieleiche, die ihren grossraumigen Verbreitungs
schwerpunkt weiter ôstlich in Europa hat, ist mit einem 
Stammzahlanteil von 0,7% (Tab. 47) bei uns nur halb so 
haufig wie die Traubeneiche. Dagegen ist ihr mittlerer 
Stamminhalt von 0,9 m3 fast doppelt so gross und ent
spricht jenem von Fichte und Tanne. Wirklich machtige 
Eichen sind in unsern Waldern nur noch selten zu finden. 
Von den 912 im LFI kluppierten Stieleichen erreichte die 
dickste ei nen BHD von 99 cm. Baumhôhen von 38 m 
wurden nicht überschritten. Diese Maximalwerte entspre
chen den Mittelwerten im slawonischen Urwaldreservat 
Prasnik, wo Durchmesser von 204 cm und Baumhôhen 
von 45 m erreicht werden (LEIBUNDGUT 1984). Auch das 
maximale LFI-Volumen von 9,5 m3 liegt nur wenig über 
dem mittleren Stamminhalt von 7,4 m3 im franzôsischen 
Eichenwaldreservat von Bercé. 

Die Eiche produziert ein vielseitig verwendbares Nutz
holz. Das Kernholz der Eiche übertrifft an Festigkeit und 
Dauerhaftigkeit das Holz jeder anderen heimischen 
Baumart. Die Eichenwirtschaft erfordert grossflachige 
Verjüngungen und gilt als pflegeaufwendig. Auf wüch
sigen Standorten betragt der Produktionszeitraum für 
Sageholz 120-200 Jahre, für Furnierholz 240 Jahre. Be
sonders geschatzt ist das Holz der langsamwüchsigeren 
Traubeneiche mit einem engeren und gleichmassigeren 
Jahrringbau. Wenn aber kein Furnierholz produziert wird, 
ist die Fichte wirtschaftlich überlegen (MAYER 1977). Tat
sachlich wurden gemass LFI in der kollinen/submonta
nen Stufe im Verlauf der letzten zehn Jahre 81 % der 
Fichten- und Tannenbestande, aber nur 46% der Eichen
bestande genutzt, teilweise mitbedingt durch den Preis
zerfall für Eichenholz. Gerade die Eichen-Hagebuchen
walder (Mittelwalder) bedürfen zur Erhaltung ihrer 
grossen ôkologischen Diversitat periodischer forstlicher 
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Abb. 92. Verteilung des Holzvorrates der Stieleiche (100%) 
nach Durchmesser-Klassen. 
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Stieleiche 

Eingriffe (HEGG et al. 1993). Die Eiche selbst zahlt zu den 
Baumarten mit sehr hohem ôkologischem Wert, insbe
sondere für Insekten und Vôgel (STEIGER 1994). 

Eichenholz ist das klassische Holz in der Dendrochro
nologie Mitteleuropas, denn die Baume werden bis zu 
1000 Jahre alt und sin d weit verbreitet. Die Jahrringe sin d 
deutlich ausgebildet, das Holz wurde sehr oft verbaut und 
die Erhaltungsfahigkeit ist hervorragend. Die langste 
Chronologie reicht zurück bis zu Beginn der Eichenein
wanderung in Europa im 8. Jahrtausend vor Chr. (SCHWEIN
GRUBER 1990). Stiel- und Traubeneiche liefern mit ihrer 
Rinde auch eine pharmazeutisch bedeutsame Droge 
(Quercus Cortex), die vor allem zur Behandlung chroni
scher Hauterkrankungen und in der Veterinarmedizin 
dient, ferner zur Isolierung von Tanninen und als Gerber
lohe (DAUSIEN 1985). 

Gemass LFI ist der Anteil an forstwirtschaftlich interes
santen, dickeren Sortimenten überdurchschnittlich gross: 
einerseits ei ne schône Reserve für Zeiten mit hôheren 
Holzpreisen und anderseits ein wertvolles ôkologisches 
Ausgleichspotential in den intensiv bewirtschafteten Tiefla
gen (Abb. 92, 93). Der Anteil der jüngsten Baume ist dage
gen, wie bei der Kastanie, auffallend klein (Tab. 86). Daraus 
lasst sich jedoch nicht schliessen, dass die Nachhaltigkeit 
dieser Art gefahrdet ist, denn die Stieleiche wird haufiger als 
jede andere Art durch Pflanzung in weiten Verbanden 
verjüngt (Tab 9). Mit wenig Pflanzen und gezielter Pflege 
wird so der Flachenanteil der Eiche gesichert. 

Die Eiche ist in belaubtem Zustand schneedruckgefahr
det und leidet unter Spatfrôsten (ETHZ 1993). Frostrisse 
sind bei Eichen rund dreimal haufiger als bei anderen Arten. 
Trotzdem tallt die Gesamtschadenbilanz (ohne Nadel-/ 
Blattverluste unbekannter Ursache) für die Eichen am be
sten aus (EAFV 1988). Die Stieleiche ist bei einem Verbiss
prozent von 7,5 etwa in gleichem Mass vom Wildverbiss 
betroffen wie die wenig gefahrdete Buche (BRANDLI 1996). 
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Abb. 93. Stammzahlverteilung der Stieleiche (100%) nach 
Durchmesser-Klassen. 
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Stieleiche 

Charakteristik der Eichen-Bestãnde 

Unter Eichen-Bestanden werden ali jene Bestande zu
sammengefasst, die Eichen der vier heimischen Arten 
aufweisen. Auf weniger als 1/10 der LFI-Probeflachen wur
den Eichen registriert, in der Regel nur vereinzelt beige
mischt. Nur gerade 12% dieser Flachen sind Walder, in 
denen die Eiche dominiert und fast rein vorkommt (Tab. 
50). Diese Bestande, rund 12 000 ha, stehen aufTrocken
standorten oder sind durch die Forstwirtschaft entstan
den, denn natürliche reine Eichenwalder gibt es auf ertrag
reichen Standorten nirgends (LEIBUNDGUT 1984). Bestande, 
in denen Eichen vorherrschen, sind vor aliem in folgenden 
Regionen anzutreffen: Kanton Genf, La Côte, La Sarraz/ 
Yverdon, Bex/Martigny; aber auch Biel, Porrentruy, Basel 
sowie Gebiete der Kantone Aargau, Zürich, Schaffhau
sen, Thurgau und Tessin (BRANDLI 1988). 

Alte Eichenwalder sind in der Schweiz selten. Keine 
10% der Eichenwalder sind alter als 120 Jahre (Tab. 50). 
Über 160jahrig wurde nur 1 % der Eichenbestande ge
schatzt. Zwar dürften noch einige altere Exemplare in 

Tab. 48. Flaehe der Eiehenbestande naeh Regionen. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Eiehe ab 12 em 
BHD = 8,2% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Eichen im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('/3 - 2Js) (über 2fs) mit Eichen 

Region % % % % 

Jura 26,4 24,6 24,1 25,8 
Mittelland 48,0 45,7 41,4 46,8 
Voralpen 7,0 2,8 1,7 5,6 
Alpen 7,2 6,9 14,7 8,0 
Alpensüdseite 11,4 20,0 18,1 13,8 

Total in % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total in 1000 ha 68,3 17,5 11,6 97,4 
Sehatzfehler (±%) 4 8 9 3 

Tab. 49. Flaehe der Eiehenbestande naeh Vegetationshi:ihen
stufen. Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Eiehe ab 
12 em BHD = 8,2% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Eichen im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('Js - 2Js) (über 2fs) miI Eichen 

Vegetationsstufe % % % % 

kollin I 
submontan 78,8 78,3 82,8 79,1 
untere montane 18,4 19,4 15,5 18,3 
obere montane 2,8 2,3 1,7 2,6 
untere subalpine - - - -
obere subalpine - - - -

Total in % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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den altersmassig gemischten (Mittel-) Waldern stehen, 
aber das physiologische H6chstalter von 1000 Jahren 
wird von kaum einer Waldeiche auch nur annahernd 
erreicht. 

Gemeinsam sind die Eichen gesellschaftsbestimmend 
im Eichen-Hagebuchenwald, wo Trauben- und Stieleiche 
oft zusammen auftreten und lokal die eine oder andere Art 
dominiert. Hartholz-Auenwalder und Eschenmischwalder 
auf zeitweilig oder dauernd nassen B6den werden nur 
von Stieleichen besiedelt, wahrend auf sehr trockenen 
Standorten (Jurasüdfuss, Tessin, inneralpine Südlagen) 
und in saureliebenden Eichenmischwaldern (Tessin) aus
schliesslich Traubeneichen und Flaumeichen wachsen 
(ELLENBERG und KLOTZLl1972). Die haufigste Mischbaumart 
ist die Buche (Tab. 7). Durch die stand6rtliche Vielfalt 
und den Einfluss der Forstwirtschaft wachsen Eichen 
heute (Tab. 51) oft in Mischung mit Fichte, Tanne, Esche, 
Ahom und übrigen Laubbaumen (Stieleiche) oder mit 
Kastanien und F6hren (Traubeneiche). Dementsprechend 
stehen lediglich 50% der Stieleichen und 70% der Trau
beneichen in reinen Laubwaldern (Tab. 6). 

Tab. 50. Flaehe der Eiehenbestande naeh Bestandesalter. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Eiehe ab 12 em 
BHD = 8,2% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Eichen im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('/3 - 2Js) (über 2/3) miI Eichen 

Bestandesalter % % % % 

gemiseht 13,0 5,4 3,5 21,9 
1-40 Jahre 8,5 2,9 2,3 13,7 

41-80 Jahre 22,1 4,9 3,3 30,3 
81-120 Jahre 21,3 2,6 1,7 25,6 

121-160 Jahre 4,8 1,7 0,9 7,4 
über 160 Jahre 0,4 0,5 0,2 1,1 

Total in % 70,1 18,0 11,9 100,0 

Tab. 51. Stammzahlanteil der Baumarten in Eiehenbestanden. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Eiehe ab 12 em 
BHD = 8,2% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Eichen im Bestand Total 

beigemischl hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('Js-2fs) (über 2/3) mit Eichen 

Baumart % % % % 

Fichte 15,5 5,7 1,9 12,5 
Tanne 8,6 2,5 1,2 6,8 
F6hre 4,6 2,2 0,9 3,8 
Larche 0,9 0,7 0,1 0,8 
Arve - - - -
übrige Nadelb. 0,5 0,5 - 0,5 

Buehe 27,2 19,9 5,4 23,7 
Ahom 3,5 2,1 0,3 2,9 
Esche 6,2 6,7 1,1 5,8 
Eiehe 12,2 35,0 77,6 22,8 
Kastanie 7,0 8,9 1,6 6,7 
übrige Laubb. 13,8 15,8 9,9 13,7 

Total in % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ber. Eidgen6ss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342, 1996 





115 

Traubeneiche Quercus petraea Liebl. 
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4.12 Traubeneiche 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Traubeneiche, Wintereiche 
chêne rouvre, chêne sessile 
rovere, quercia comune 
ruver tardiv, rover tardeiv 
sessile (Scots) oak 
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Quercus petraea Liebl. 

Schweizerdeutsch: Trubeeiche, Trübeleich, Eich, Aach, Ooch, lilche, Wintereiche 

• LFI-Probefláchen mit Vorkommen 

D selten (WELTEN und S UTTER 1982) 

D háufig (WELTEN und SUTTER 1982) 

Abb. 94. Verbreitung der Traubeneiche. 

Tab. 52. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Reg ionen. 

Traubeneiehe (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 7639 2437 
Fehler (± %) 7 14 

Verteilung in % 100,0 31,9 
in % aller Baumarten 1,5 2,7 

Holzvorrat in 1000 m 3 4086 1293 
Fehler (± %) 6 11 

Verteilung in % 100,0 31,6 
in % aller Baumarten 1,1 2,0 

Mittelstamm in m 3 0,5 0,5 

N: Anzahl erfasster Baume 1746 555 

Mittelland Voralpen Alpen Alpensüdseite 

2912 149 712 1429 
11 30 22 16 

38,1 2,0 9,3 18,7 
2,8 0,1 0,5 2,6 

2091 94 205 403 
9 32 22 18 

51 ,2 2,3 5,0 9,9 
2,3 0,1 0,2 1,7 

0,7 0,6 0,3 0,3 

717 37 147 290 
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D 0% 

D 0,1-0,5% 

D 0,6-2,0% 

2,1-3,5% 

>5,0% 

Abb. 95. Stammzahlanteil der Traubeneiehe (inkl. Flaum- und Zerreiehe) in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Bi:iume ab 
12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Das Verbreitungsgebiet der Traubeneiche ist im Osten 
viel enger begrenzt als jenes der Stieleiche und reicht 
nur bis in die Karpaten (KRÜSSMANN 1968). Traubenei
chen haben ihren Verbreitungsschwerpunkt in subat
lantischen-submediterranen Klimaregionen Mitteleuro
pas (MAYER 1977). 

Trotz Bastardierungen liessen sich im LFI die Stiel
und Traubeneichen in drei von vier Fãllen trennen (Kap. 
2.4). Wesentlich schwieriger erwies sich die Unterschei
dung von Flaum-, Zerr- und Traubeneichen, zumal sie 
nicht selten zusammen auftreten. Aus diesen Gründen 
und ihrer Seltenheit wegen (EAFV 1988) muss auf ei ne 
Darstellung von Flaum- und Zerreiche mittels LFI-Daten 
verzichtet werden. Einzig in Abbildung 95 ist der geringe 
Anteil dieser beiden Eichenarten mitenthalten. 

Die Traubeneiche ist in der Schweiz stãrker verbreitet 
als die Stieleiche und hat wie diese ihre Hauptverbreitung 
im Mittelland, aber auch im Jura und im Tessin (Abb. 94). 
Besonders am Jurasüdfuss, in alpinen Tallagen und im 
T essin ist sie viel hãufiger als die Stieleiche. Den h6chsten 
Traubeneichenanteil (6,0%) weist die Region Mittelland 
West auf. Die Genfer Wãlder sind zur Hãlfte aus Trauben
eichen aufgebaut. Auch in den Wãldern der Kantone 
Waadt, Basel, Solothurn, Aargau, Schaffhausen, Zürich 
und Tessin ist derTraubeneichenanteil überdurchschnitt-
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lich gross (Tab. 4). Die Verbreitung der Eichenbestãnde 
aus den vier heimischen Arten sowie deren Aufbau wird 
im vorgãngigen Kapitel 4.11 erlãutert. 

Die Traubeneichen wachsen heute zu 76% in der 
kollinen und submontanen Stufe (Tab. 5). Im Vergleich 
zur Stieleiche liegt das Verbreitungsgebiet etwas h6her. 
So hat die Stieleiche in allen Regionen ihren gr6ssten 
Anteil in Wãldern unterhalb 400 m, die Traubeneiche 
dagegen zwischen 400-600 m ü.M. (Tab. 104, 105). 
Dennoch liegt der Median mit 570 m ü.M. lediglich 25 m 
über jenem der Stieleiche (Abb. 5). Im Wai lis registrierte 
das LFI die h6chstgelegene Traubeneiche auf 1339 m. 
Nach MAYER (1977) steigen einzelne Exemplare in den 
Zentralalpen bis 1800 m, wãhrend die forstliche Lehre in 
der Schweiz ei ne obere Grenze bei 1400 m nennt (ETHZ 
1993). BÜRGI (pers. Mitteilung) spricht von gebüschf6r
migen Vorkommen oberhalb Conthey auf 1700 m. 

Die Traubeneiche verlangt hohe Sommerwãrme, 
meidet schwere B6den und Spãtfrostlagen, aber ist 
bezüglich Feuchtigkeit weniger anspruchsvoll als die 
Stieleiche (SCHWEINGRUBER 1990). Entsprechend ist sie im 
LFI hãufiger auf (Steil-) Hãngen und weniger in Mulden
lagen oder ebenem Gelãnde zu finden als die Stieleiche 
(Abb. 97). Ungeachtet der Hangneigung werden Süd
west- bis Südostexpositionen bevorzugt (Abb. 99). 
Auch bezüglich Nãhrstoffversorgung ist die Traubenei
che weniger anspruchsvoll, weshalb sie mãssig saure 
B6den hãufiger besiedelt als die Stieleiche (Tab. 124). 



Traubeneiche 

über 1800 m I=:J 
1601-1800 m P 
1401-1600 m ===:::J 

1201-1400 m ~1.4 

1001-1200 m I 
i----J 5.4 

801-1000 m ~8.7 

601-800 m 27.3 

401-600 m 
I 

53.9 

bis400 m ~33 , : , , , , 
o 10 20 30 40 50 60% 

Abb. 96. Stammzahlverteilung der Traubeneiche (100%) nach 
H6henlage. 

alle Baumarten (100%) Traubeneiche (100%) 

mÜ.M. 

2000 -

1500 

Abb. 98. Regionale Verteilung der Traubeneiche nach H6hen
lage; J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, 
S = Alpensüdseite. 

Anteilsbereiche 100% 90% 50% 

Oberhang, 
Kuppe 

Steilhang 

Mittelhang 

Hangfuss, 
Mulde 

Ebene 

I 

YJ~ 
~ 

o 10 
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16.7 

J 18.0 

I 
39.2 

23.5 

20 30 40 50 60% 

Abb. 97. Stammzahlverteilung der Traubeneiche (100%) nach 
Relief. 

alle Baumarten (100%) 

Relief unbestimmt: 0,3% 

N 

Traubeneiche (100%) 

Abb. 99. Stammzahlverteilung derTraubeneiche (100%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Die Traubeneiche ist mit einem Stammzahlanteil von 
1,5% rund doppelt so haufig wie die Stieleiche. Dagegen 
ist der mittlere Stamminhalt der Traubeneiche in allen 
Regionen deutlich kleiner als jen er der Stieleiche (Tab. 52). 
Traubeneichen sind noch zur Halfte in (ehemaligen) Nie
der- und Mittelwaldern zu finden, wahrend der gr6sste 
Teil der Stieleichen heute im Hochwald steht (Tab. 8). In 
der Machtigkeit ihrer gr6ssten Individuen unterscheiden 
sich die beiden Arten dagegen nicht: 102 cm Durch
messer, 37 m Baumh6he und 9,9 m3 Stamminhalt sind 
die Maximalwerte der Traubeneiche im LFI. Mit wirklich 
machtigen Eichen, wie sie noch in europaischen Reser
vaten zu finden sind, lassen sich unsere Rekordhalter 
nicht vergleichen. 

Die wirtschaftliche und 6kologische Bedeutung der 
Traubeneiche wird zusammen mit der Stieleiche (Kap. 
4.11) erlautert. 

% 

50 

45 

40 

35 

30--

25 

20 

15 

10 -

12-15 em 16-23 em 24-35 em 36-51 em ab 52 em 

Abb. 100. Verteilung des Holzvorrates derTraubeneiche (1 00%) 
nach Durchmesser-Klassen. 

alle Baumarten Traubeneiehe 
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Traubeneiche 

Die Stammzahlverteilung nach Durchmessern (Alters
aufbau) erscheint bei der Traubeneiche ausgeglichener 
als bei der Stieleiche (Abb. 101). Der Anteil an Jungwald
Pflanzen von 0,3-1 ,3 m H6he ist aber kleiner als bei der 
Stieleiche (Tab. 86), obschon die Lichtansprüche der 
Traubeneiche geringer sind und sich deshalb leichter 
Verjüngung einstellen sollte. Dafür gibt es verschiedene 
Erklarungshypothesen: Die Traubeneiche muss sich auf 
kargeren B6den verjüngen, vielfach in Bestanden, die 
lange Zeit nicht mehr genutzt wurden (Lichtmangel). 
Auch wird die Stieleiche 6fter gepflanzt als die Trauben
eiche (Tab. 9), obschon letztere aus waldbaulicher Sicht 
über die besseren Anlagen verfügt (LEIBUNDGUT 1984). 
Bezüglich Gefahrdung bestehen zwischen den beiden 
Arten weniger Unterschiede als zwischen den verschie
denen Standortsrassen derselben Art. 

% 

70 
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50 
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Jh, ,-,-, , , , o 
4-7em 8-11 em 12-15em 16-23 em 24-35 em 36-51 em ab52em 

Abb. 101. Stammzahlverteilung derTraubeneiche (1 00%) nach 
Durchmesser-Klassen. 

alle Baumarten Traubeneiehe 



121 

Bergahorn Acer pseudoplatanus L. 
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4.13 Bergahorn Acer pseudoplatanus L. 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Bergahorn, Weissahorn, Wald-Ahorn 
érable de montagne, érable sycomore, érable 
acero di montagna (di monte) 
ischi da muntogna, ascher (ischier) da muntogna 
sycamore maple, Scots plane 

Schweizerdeutsch: Bãrgahorn, Ahore, Ohorne, Uhorne, Auhoora, Orn, Ore, Or, 
Waldahorn, Wiissahorn, Rotahorn, Chüestudãbaum 

• LFI-Probeflachen mit Vorkommen 

D selten (WELTEN und SUTIER 1982) 

D haufig (WELTEN und SUTIER 1982) 

Abb. 102. Verbreitung des Bergahorns. 

Tab. 53. Stammzahl , Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Bergahorn (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 17112 4206 
Fehler (± %) 3 6 

Verteilung in % 100,0 24,6 
in % alier Baumarten 3,4 4,6 

Holzvorrat in 1000 m 3 7139 1969 
Fehler (± %) 3 6 

Verteilung in % 100,0 27,6 
in % alier Baumarten 2,0 3,1 

Mittelstamm in m 3 0,4 0,5 

N: Anzahl erfasster Báume 3660 917 

Mittelland Voralpen 

3931 4665 
8 6 

23,0 27,3 
3,8 4,3 

1898 1904 
7 6 

26,6 26,7 
2,0 2,1 

0,5 0,4 

857 989 

Alpen Alpensüdseite 

3809 501 
8 18 

22,2 2,9 
2,6 0,9 

1274 94 
9 22 

17,8 1,3 
1,3 0,4 

0,3 0,2 

799 98 
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D 0% 

D 0,1-1,0% 

D 1,1-3,0% 

3,1-5,0% 

>5,0% 

Abb. 103. Stammzahlanteil des Bergahoms in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Im Gegensatz zu Bergulme und Esche fehlt der Berg
ahorn in Nordeuropa. Das verhaltnismassig enge Areal 
in Mittel- und Südeuropa reicht von den Pyrenaen bis 
ans Schwarze Meer (MAYER 1977). Das Hauptverbrei
tungsgebiet liegt in subatlantisch und submediterran 
getônten Berglagen (LEIBUNDGUT 1984). 

In der Schweiz ist der Bergahorn besonders haufig im 
Jura, im ôstlichen Teil des Mittellandes, in den Voralpen 
und an der Nordabdachung der Alpen zu finden (Abb. 
103). Inneralpin und auf der Alpensüdseite ist er dage
gen in der Schweiz relativ selten. Das grôsste zusam
menhangende Gebiet ohne Vorkommen des Berg
ahorns liegt im Engadin zwischen Susch und Maloja 
(Abb.102). 

Bevorzugt der Spitzahorn die kolline Stufe, so wachst 
gemass LFI die Mehrheit der Bergahorne in der kühleren 
montanen Stufe (Tab. 5). Die vertikate Verbreitung er
streckt sich in der Schweiz von 300-1700 m ü.M., wobei 
der Median auf 920 m ü.M. liegt (Abb. 5). Eine ahnliche 
Hôhenverbreitung hat die Weisstanne. Der Bergahorn 
bevorzugt damit deutlich hôhere Lagen als die Buche. 
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Die Stichprobenerhebungen des LFI belegen für die 
Regionen Voralpen, Alpen und Alpensüdseite eine obe
re Verbreitungsgrenze von 1620-1680 m ü.M. (Abb. 
106). Der Bergahorn steigt somit auf der Alpennordseite 
rund 100 m hôher als die Buche (Abb. 66). Für die 
Schweizer Alpen bestatigt LEIBUNDGUT (1984) ei ne Ober
grenze von 1700 m. BÜRGI (pers. Mitteilung) spricht von 
Vorkommen am Klausenpass auf 1800 m. Die hôchst
gelegenen bekannten Vorkommen liegen im Wallis auf 
1980 m ü.M. (RUBNER 1960). 

In ebenem Gelande und auf Kuppen ist der Berg
ahorn unterdurchschnittlich haufig. Da er feuchte, nahr
stoffreiche Bôden schatzt, ist er wie Esche und Spitz
ahorn haufiger als andere Baumarten am Hangfuss 
vertreten (Abb. 105). Er meidet stark saure Bôden, aber 
in geringerem Masse als Spitz- und Feldahorn (Tab. 
124). Der Bergahorn hat ei nen mittleren Lichtbedarf und 
schatzt hohe Luftfeuchtigkeit, weshalb er in unteren 
Lagen vermehrt an schattigen Nordhangen zu finden ist. 
Oberhalb 1300 m ü.M. werden dagegen gemass LFI 
überwiegend Sonnenhange besiedelt. Bezüglich Gelan
deneigung sind keine Eigenheiten erkennbar (Abb. 107). 
Insgesamt gilt der Bergahorn als Baumart mit einer 
grossen ôkologischen Amplitude. 
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Abb. 104. Stammzahlverteilung des Bergahorns (100%) nach 
Héihenlage. 
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Abb. 106. Regionale Verteilung des Bergahorns nach Héihen
lage; J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, 
S = Alpensüdseite. 
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Abb. 105. Stammzahlverteilung des Bergahorns (100%) nach 
Relief. 

alie Baumarten (100%) 

Relief unbestimmt: 0,9% 

N 

W 

S 
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Abb. 107. Stammzahlverteilung des Bergahorns (100%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Der Bergahorn ist die weitaus haufigste der vier heimi
sehen Ahornarten und hat einen Anteil von 3,4% an der 
Gesamtstammzahl aller Baumarten (Tab. 53). Damit ist 
der Bergahorn naeh Buehe und Esehe die dritthaufigste 
Laubbaumart in der Sehweiz. Der Bergahorn erreieht 
besonders im Freistand, aber aueh im Wald, beaehtliehe 
Dimensionen: 90 em Durehmesser und ei ne Baumhbhe 
von 37 m sind die Maximalwerte im LFI. Freistehende 
Baume, früher oft zur Gewinnung von Futterlaub ge
nutzt, erreiehen bis zu 200 em BHD. 

Für das begehrte Bergahornholz, besonders für star
kere Dimensionen, werden sehr gute Preise bezahlt. Der 
Vorratsanteil der diekeren, wertvollen Bergahorne liegt 
heute jedoeh stark unter dem Durehsehnitt (Abb. 108), 
was aueh im Mittelstamm von 0,4 m3 zum Ausdruek 
kommt. Der maehtigste Bergahorn im LFI hat 6,1 m3 

Stamminhalt. 
Der Bergahorn gilt als ausserst standfest und bildet 

leieht Stoekaussehlage. Steinsehlagsehaden heilen gut 
aus und Winterkalte oder Sehneedruek kbnnen ihm 
wenig anhaben. Er ist damit ausgesproehen geeignet 
als Baumart in Sehutzwaldern und für Aufforstungen in 
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Abb. 108. Verteilung des Holzvorrates des Bergahorns (1 00%) 
nach Durchmesser-Klassen. 

alle Baumarten Bergahorn 
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Bergahorn 

hbheren Lagen, zumal das stiekstoffreiehe, leieht ab
baubare Laub den Boden verbessern kann. 

Der Bergahorn, eine typisehe Misehbaumart, kann auf 
sehwaeh konsolidierten, instabilen Kalk-Hangsehutt
bbden dominieren (ETHZ 1993). Auf diesen begrenzten 
Lokalstandorten bildet der Ahorn-Sehluehtwald mit 
seinem Reiehtum an wenig verbreiteten Arten, auffallen
den Standortspezialisten und sehbnen Frühlingsblühern 
ein Landsehaftselement von grossem asthetisehem Reiz 
und hohem Natursehutzwert (HEGG et al. 1993). 

Der Bergahorn leidet vor allem in der Nordostsehweiz 
unter dem Verbiss dureh Sehalenwild. Die zulassige 
Verbissintensitat ist gesamtsehweizeriseh in 36% aller 
Jungwüehse und Diekungen übersehritten (EAFV 1988). 
In den bstliehen Gebieten der Sehweiz sind im Dureh
sehnitt über 30% der jüngsten Bergahorne verbissen 
(BR.ANDLI 1996). Dennoeh ist die Verjüngungssituation ins
gesamt wesentlieh günstiger als bei der Tanne, die in 
Relation zur baumfbrmigen Verbreitung über weniger 
Verjüngungsflaehe verfügt (Tab. 88). Zusammen mit der 
Esehe hat der Bergahorn den hbehsten Anteil an Pflanzen 
der Grbssenklasse 0,3 -1,3 m Hbhe (Tab. 86). Zumindest 
gesamtsehweizeriseh seheint die Zukunft dieser Edel
laubholzart vorderhand noeh gesiehert zu sein. 
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Abb. 109. Stammzahlverteilung des Bergahorns (100%) nach 
Durchmesser-Klassen. 

alle Baumarten Bergahorn 



Bergahorn 

Charakteristik der Ahorn-Bestãnde 

Nur knapp ein Drittel der Bergahorne stehen in reinen 
Laubholzbestanden. Unter den Laubbaumarten er
scheint nur die Vogelbeere noch erheblich mehr in Ge
sellschaft der Nadelbaume (Tab. 6). Am haufigsten ist 
der Bergahorn in Mischung mit Fichte, Buche, Tanne 
und Esche anzutreffen (Tab. 57). Als ausgesprochene 
Mischbaumart bildet er nur kleine Reinbestande (CHRIST 
1882), zumeist in Schluchtwaldern. H6chstens 3% der 
Walder mit Ahornen sind Reinbestande. Diese liegen in 
h6heren Lagen als die Mischbestande, vor allem in den 
Alpen und selten im Jura (Tab. 54, 55). Ahorn-Reinbe-

Tab. 54. Flaehe der Ahornbestande naeh Regionen. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einem Ahorn ab 12 em 
BHD = 14,2% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil des Ahorns irn Bestand Total 

beigernischt hãufig dorninierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('/3 - 2/3) (über%) mitAhorn 

Region % % % % 

Jura 31,1 23,8 9,1 29,7 
Mittelland 22,1 25,6 20,0 22,4 
Voralpen 27,9 20,7 21,8 27,0 
Alpen 16,4 26,8 38,2 18,1 
AI pensüdseite 2,6 3,0 10,9 2,9 

Total in % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total in 1000 ha 146,7 16,4 5,5 168,6 
Schatzfehler (±%) 3 8 13 2 

Tab. 55. Flaehe der Ahornbestande naeh Vegetationshéihen
stufen. Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einem Ahorn 
ab 12 em BHD = 14,2% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil des Ahorns irn Bestand Total 

beigernischt hãufig dorninierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('/3 - 2/3) (über%) mitAhorn 

Vegetationsstufe % % % % 

kollin / 
submontan 32,7 36,0 21,8 32,6 
untere montane 30,5 30,5 14,5 30,0 
obere montane 28,0 20,1 36,4 27,5 
untere subalpine 8,9 13,4 27,3 9,9 
obere subalpine - - - -

Total in % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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stande sind jünger als Mischbestande und nicht alter als 
120 Jahre (Tab. 56). Im Freistand sind dagegen Exem
plare mit einem Alter von 400-600 Jahren (KÜCHLI 1987) 
und mit Durchmessern über 2 Meter anzutreffen (FRÜH 
1930). Ein machtiger Bergahorn im Emmental soll rund 
800jahrig sein (EGGMANN und STEINER 1995). 

Die nachstehenden Tabellen 54-57 beziehen sich auf 
alle vier heimischen Ahornarten. Der Bergahorn ist aber 
auf 96% dieser Ahornflachen vertreten. Spitz- und Feld
ahorn sowie der seltene schneeballblattrige Ahorn sind 
vorratsmassig zusammen nur ein Zehntel so haufig wie 
der Bergahorn (EAFV1988). Oberhalb 1000 m ü.M. ist fast 
ausnahmslos nur noch der Bergahorn vertreten (Abb. 5). 

Tab. 56. Flaehe der Ahornbestande nach Bestandesalter. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einem Ahorn ab 12 em 
BHD = 14,2% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil des Ahorns irn Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis'J,) ('/3 - 2/3) (über 2J,) mitAhorn 

Bestandesalter % % % % 

gemiseht 21,7 3,2 1 26 
1-40 Jahre 9,3 2,6 1,6 13,4 

41-80 Jahre 21,1 2,4 0,6 24,1 
81-120 Jahre 24,6 1,1 0,1 25,8 

121-160 Jahre 7,5 0,2 - 7,8 
über 160 Jahre 2,8 0,2 - 3 

Total in % 87,0 9,7 3,3 100,0 

Tab. 57. Stammzahlanteil der Baumarten in Ahornbestanden. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einem Ahorn ab 12 em 
BHD = 14,2% der Gesamtwaldflaehe. 

Antei! des Ahorns im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('J,-%) (über%) mitAhorn 

Baumart % % % % 

Fiehte 24,3 14,3 2,9 23,2 
Tanne 13,7 5,1 0,8 12,8 
Féihre 1,2 0,6 - 1,1 
Larche 0,6 0,3 0,8 0,6 
Arve 0,5 0,7 - 0,5 
übrige 
Nadelbaume - - - -

Buche 26,6 13,5 0,8 25,1 
Ahom 15,4 44,4 83,2 18,9 
Esehe 7,9 7,3 4,0 7,8 
Eiche 1,4 1,7 0,2 1,4 
Kastanie 0,3 - - 0,3 
übrige 
Laubbaume 8,0 12,1 7,3 8,3 

Total in % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Spitzahorn Acer platanoides L. 
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4.14 Spitzahorn 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Spitzahorn 
érable plane, plane 
acero riccio, acero di Norvegia 
ischi giz, ischier git, ascher agüz (gid) 
Norway maple 
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Acer platanoides L. 

Schweizerdeutsch: Spitzahorn, Ahorn , Ohorne, Liinahoren, Wiissahoren , Roter Ahorn, Nasebaum, 
Liebaum, Liibaum, Ragenstil, Agensteinen , Agasteina 

• LFI-Probeflachen miI Vorkommen 

D selten (WELTEN und SUTIER 1982) 

D haufig (WELTEN und SUTIER 1982) 

Abb. 110. Verbreitung des Spitzahorns. 

Tab. 58. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Spitzahorn (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 906 358 
Fehler (± %) 12 19 

Verteilung in % 100,0 39,5 
in % aller Baumarten 0,2 0,4 

Holzvorrat in 1000 m 3 405 175 
Fehler (± %) 11 17 

Verteilung in % 100,0 43,3 
in % al ler Baumarten 0,1 0,3 

Mittelstamm in m 3 0,5 0,5 

N: Anzahl erfasster Baume 196 77 

Mittelland Voralpen Alpen Alpensüdseite 

227 105 214 2 
25 32 25 100 

25,0 11 ,6 23,7 0,2 
0,2 0,1 0,1 0,0 

94 56 77 3 
23 32 28 100 

23,2 13,8 19,1 0,6 
0,1 0,1 0,1 0,0 

0,4 0,5 0,4 1,2 

48 24 46 1 
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D 0% 

D 0,1-0,2% 

D 0,3-0,5% 

0,6-1,0% 

>1,0% 

Abb. 111. Stammzahlanteil des Spitzahorns in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Bi:iume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Der Spitzahorn, ei ne europaisch-westasiatische Art, 
geht viel weiter nach Norden und auch weiter nach 
Osten als der Bergahorn. Das Hauptareal liegt im ei
chenreichen Mischwaldgebiet des Baltikums (MAYER 
1977). 

Die Schweiz liegt nahe der Westgrenze des Spitz
ahorn-Areals. Dies dürfte mit ein Grund sein, dass diese 
Art bei uns, im Gegensatz zum Bergahorn, schwach 
vertreten ist. Den h6chsten Stammzahlanteil (0,7%) er
reicht der Spitzahorn in der Region Jura Ost (Abb. 111) 
mit einem Schwerpunkt süd6stlich von Basel (Abb. 
110). Fast so haufig ist diese Art auch am Alpennordrand 
im Gebiet von Vierwaldstatter- und Walensee, also im 
Areal der Lindenmischwalder alpiner F6hntaler. AlIge
mein bevorzugt der warmebedürftige Spitzahorn som
merwarme Standorte massiger Kontinentalitat (ETHZ 
1993). In den Voralpen und im zentralen Alpenraum ist 
der Spitzahorn dagegen sehr sparlich und nur lücken
haft verbreitet. Im Gegensatz zur Kartierung von WELTEN 
und SUTIER (1982), die im Tessin ein reichliches bis 
haufiges Vorkommen ausweist, ist der Spitzahorn hier 
gemass LFI ausserst selten: Auf der Alpensüdseite wei
sen nur 0,2% der Probeflachen Spitzahorne auf und der 
Stammzahlanteil belauft sich hier auf verschwindende 
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0,004% (Tab. 3). Die angrenzende Poebene liegt bereits 
ausserhalb des natürlichen Areals (MAYER 1977). 

Wahrend der Bergahorn hauptsachlich die monta
nen, buchenreichen Bergwalder besiedelt, bevorzugt 
der Spitzahorn auch bei uns die Laubmischwalder der 
kollinen/submontanen H6henstufe. Nur 39% der Spitz
ahorne stehen in der Montanstufe und in der Subalpin
stufe fehlt diese Art überhaupt (Tab. 5). Der Median der 
H6henverbreitung liegt zwischen jenem von Esche und 
Sommerlinde bei 670 m ü.M., genau 250 m unter jenem 
des Bergahorns (Abb. 5). Im LFI wurde der h6chstge
legene Spitzahorn im Kanton Glarus auf 1145 m regi
striert. WIRZ-LuCHSINGER (1928) beschreibt zwei Vor
kommen im Glarnerland auf 1400 m ü.M. 

Bezüglich Gelandeexposition zeigt sich der Spitz
ahorn indifferent (Abb. 115). Zwei Drittel der Individuen 
wachsen auf Hangen von 20-40° Neigung und auf basi
schen BOden (Tab. 124). Dies entspricht dem Standort 
des Turinermeister-Lindenmischwaldes (ELLENBERG und 
KLOTZLl 1972), der einzigen Waldgesellschatt, in der Spitz
ahorne gelegentlich kleinflachig dominieren. Obschon 
er bezüglich Wasserhaushalt und Nahrstoffen genüg
samer ist als der Bergahorn, wurde er im LFI doch 
haufiger als die meisten Arten in gutversorgten Hang
mulden, Graben oder Schluchten gefunden (Abb. 113). 
Dagegen ist er unterdurchschnittlich haufig in ebenem 
Gelande und auf extremen Steilhangen. 
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Abb. 112. Stammzahlverteilung des Spitzahorns (100%) nach 
H6henlage. 
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Abb. 114. Regionale Verteilung des Spitzahorns nach H6hen
lage; J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, 
S = Alpensüdseite. 

Anteilsbereiche 100% 90% 50% 
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Hangfuss, 
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Abb. 113. Stammzahlverteilung des Spitzahorns (100%) nach 
Relief. 
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Abb. 115. Stammzahlverteilung des Spitzahorns (100%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Mit einem Anteil von 0,2% der Stammzahl resp. 0,1% 
des Vorrates sind Spitzahorne ahnlieh selten wie Robini
en, Aspen oder Feldahorne (Tab. 58). Der Bergahorn ist 
al so rund 20 mal h8.ufiger! Dass der Spitzahorn nirgends 
zur Dominanz gelangt, hangt angeblieh mit seiner gerin
gen Maximalhbhe von 25-30 m zusammen (ETHZ 
1993). Die Maximalwerte im LFI (67 em BHD; 37 m Hbhe; 
6,1 m3 Inhalt) unterseheiden sieh jedoeh nur im Dureh
messer von jenen des Bergahorns. Aueh der mittlere 
Stamminhalt und die Vorrats- und Stammzahlverteilun
gen naeh Durehmesserklassen sind fast identiseh (Abb. 
116, 117). Ein Untersehied, der im Wirtsehaftswald nieht 
zum Tragen kommt, ist die geringere Lebenserwartung 
von 150-200 Jahren (ETHZ 1993). Das Holz des Spitz
ahorns ist zwar elastiseher, biegsamer und druekfester, 
aber von grbberer Struktur und weniger dauerhaft als 
jenes des Bergahorns (GUGGENBÜHL 1962). Aueh wird das 
leieht rbtliehe Spitzahornholz in der Mbbelproduktion 
geringer bewertet (LEIBUNDGUT 1984). Beiden Arten wird 
ihrer Bedeutung als Bienenweide wegen ein mittlerer 
bkologiseher Wert zugesehrieben (VON BÜREN et al. 
1995). 

Der Spitzahorn ist eine ausgesproehene Misehbaum
art, bildet noeh seltener Reinbestande als der Berg
ahorn und ist im Gegensatz zu letzterem nieht gesell
sehaftspragend. Rund 85% der Spitzahorne stehen in 
Laubwaldern (Tab. 6), meist in Buehenbestanden, aber 
aueh in Misehung mit Bergahorn, Esehe, anderen Laub
baumen, Fiehte und Tanne. Anders als der Feldahorn 

% 

12-15 em 16-23 em 24-35 em 36-51 em ab 52 em 

Spitzahorn 

wird der Spitzahorn, wie aueh der Bergahorn, bei uns 
eher selten in Eiehenbestanden gefunden (Tab. 7). 

Naehhaltigkeit: Der Anteil an Jungwaldpflanzen unter 
4 em Durehmesser ist bei m Spitzahorn wesentlieh klei
ner als beim Bergahorn, aber vergleiehbar mit der Situa
tion bei Winterlinde, Bergulme oder Sehwarzerle (Tab. 
86). Die Verjüngungssituation des Spitzahorns erseheint 
auf dieser Basis nieht aussergewbhnlieh. Bei den obge
nannten Arten ist der Anteil gepflanzter Verjüngung 
ahnlieh gross (Tab. 9). Dieser Umstand und die Stamm
zahlverteilung naeh Durehmesserklassen spreehen ge
gen die Annahme von N. Kuhn (mündlieh), dass der 
Spitzahorn naeh Auskunft diverser Fbrster eher dezi
miert wird. 

Erstaunlieherweise ist der Spitzahorn erheblieh selte
ner dureh das Sehalenwild verbissen als der Berg- und 
der Feldahorn. Auffallend ist in diesem Zusammenhang 
aueh, dass die am starksten verbissenen Laubholzarten 
(BRÂNDLI 1996), ganz im Gegensatz zur Eibe, über eine 
reiehliehe Verjüngung verfügen (Tab. 86). 

Verbissintensitaten gemass LFI im sehweizerisehen 
Durehsehnitt und im Durehsehnitt der kollinen/submon
tanen Stufe (in Klammern): 

Feldahorn 31% (36%) 
Bergahorn 29% (30%) 
Esche 19% (16%) 
Bergulme 16% (14%) 
Spitzahorn 9% (8%) 
Schwarzerle 9% (8%) 
Winterlinde 9% (7%) 
Buche 7% (6%) 
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Abb. 116. Verteilung des Holzvorrates des Spitzahorns (1 00%) Abb. 117. Stammzahlverteilung des Spitzahorns (1 00%) nach 
nach Durchmesser-Klassen. Durchmesser-Klassen. 
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Feldahorn Acer campestre L. 
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4.15 Feldahorn Acer campestre L. 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Feldahorn, Massholder 
érable champêtre, petit érable 
acero campestre, oppio 
ischi champester, ischier campester, ascher champester 
field maple, hedge maple 

Schweizerdeutsch: Massholder, Massholler, Masshouer, Biaggela, Masshulftere, Nassholder, 
Faldahorn, Aahora, Warmholz, Battlerstude, Chüestude 

• LFI-Probeflachen mit Vorkommen 

D selten (WELTEN und SUTIER 1982) 

D haufig (WELTEN und SUTIER 1982) 

Abb. 118. Verbreitung des Feldahorns. 

Tab. 59. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Feldahorn (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 1131 634 
Fehler (± %) 12 16 

Verteilung in % 100,0 56,0 
in % aller Baumarten 0,2 0,7 

Holzvorrat in 1000 m 3 229 131 
Fehler (± %) 15 21 

Verteilung in % 100,0 57,1 
in % aller Baumarten 0,1 0,2 

Mittelstamm in m 3 0,2 0,2 

N: Anzahl erfasster Baume 209 118 

Mittelland Voralpen Alpen 

225 30 187 
34 41 30 

19,9 2,7 16,5 
0,2 0,0 0,1 

56 7 28 
32 48 36 

24,5 3,1 12,4 
0,1 0,0 0,0 

0,2 0,2 0,2 

39 6 35 

Alpensüdseite 

55 
33 

4,9 
0,1 

7 
39 

2,9 
0,0 

0,1 

11 
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D 0% 

D 0,1% 

D 0,2-0,3% 

0,4-1,0% 

>1,0% 

Abb. 119. Stammzahlanteil des Feldahorns in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Das Areal des Feldahorns, einer Baumart Mittel- und 
Südeuropas, deckt sich weitgehend mit jenem des 
Bergahorns. Es reicht jedoch weiter nach Westen und 
Süden, im Osten hingegen nur bis zum Kaukasus. Der 
Feldahorn hat seine Hauptverbreitung in mitteldeut
schen Trockengebieten und in Eichentrockenwaldern 
(MAYER 1977). 

In der Schweiz besiedelt der Feldahorn hauptsachlich 
den Jura: Mehr als die Halfte aller Exemplare stehen in 
dieser Region (Tab. 59). In den Kantonen Jura und 
Baselland sind 1,3% der Waldbaume Feldahorne (Tab. 
4). Weitere Schwerpunktgebiete sind der Jurasüdfuss 
und das Unterwallis (Abb. 118). Die Verbreitung nach LFI 
zeigt grosse Áhnlichkeit mit jener der Traubeneiche. 
Einzig im Tessin ist das Areal deutlich kleinerund auf 
den Sottoceneri beschrankt. In den Voralpen und im 
zentralen Mittelland ist der Feldahorn im Wald selten 
und lückenhaft verbreitet, obschon WELTEN und SUTTER 
(1982) reichliche oder haufige Vorkommen beschreiben. 
Diese dürften sich wohl hauptsachlich auf Flurgeh61ze 
und Hecken beziehen. 

Der Feldahorn ist eine Baumart der kollinen Eichen
mischwaldgebiete. Nur ein Fünftel aller Individuen wur
den in der (unteren) Montanstufe registriert (Tab. 5). 
Entsprechend tief liegt der Median der vertikalen Ver-
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breitung (590 m ü.M.). Oberhalb 1000 m liegen nur 
gerade 3 LFI-Probeflachen mit Feldahorn, so bei Val
d'llliez im Wallis (1055 m ü.M.). 

Bezüglich Relief scheint der Feldahorn Kuppen und 
Oberhange gleichermassen zu bevorzugen wie Hang
fusslagen (Abb. 121). Extreme Steilh8.nge und saure 
B6den werden gemieden. Geschatzte Standorte sind 
dagegen Hanglagen mit 10-30° Neigungen in warmen 
Südwest- bis Südostexpositionen (Abb. 123). Wie Blu
menesche, Hopfenbuche oder Wildobst ist auch der 
kalkliebende Feldahorn fast nur auf basischen bis mas
sig sauren B6den vertreten (Tab. 124). 

Schneeballblãttriger Ahorn 
Die vierte heimische Ahornart, der Schneeballblattrige 
Ahorn (Acer opalus Mill.), ist in der Schweiz nur mit 
einem Stammzahlanteil von 0,09% vertreten. Diese 
submediterrane Art hat gemass LFI bei uns seine Haupt
verbreitung in warmen Lagen des Jura von Genf bis 
Moutier sowie im Rhonetal unterhalb Sion. Die LFI
Funde reichen von 500 m bis 1176 m ü.M. (Leysin, VD) 
mit einem Median auf 712 m, kaum h6her als jener von 
Zerreiche, Blumenesche, Sommerlinde oder Spitz
ahorn. Der Schneeballblattrige Ahorn bevorzugt ein 
trocken-warmes Klima und ist wie der Nussbaum fast 
nur auf basischen B6den zu finden (Tab. 124). Er erreicht 
bei uns nur Baumh6hen von 12-15 m, gemass LFI 
maximal 17 m. 
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Abb. 120. Stammzahlverteilung des Feldahorns (100%) nach 
H6henlage. 
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Abb. 122. Regionale Verteilung des Feldahorns nach H6hen
lage; J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, 
S = Alpensüdseite. 
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Abb. 121. Stammzahlverteilung des Feldahorns (100%) nach 
Relief. 
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Abb. 123. Stammzahlverteilung des Feldahorns (100%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Der Feldahorn ist mit einem Stammzahlanteil von 0,2% 
fast so selten wie der Spitzahorn (Tab. 59). Im Gegen
satz zu letzterem tritt er in einigen Waldgesellsehaften 
stellenweise dominierend auf. Naeh MAYER (1977) wird 
er bis zu 150 Jahre alt, selten hbher als 10-20 Meter und 
kaum dieker als 40 em. Die Hbehstwerte im LFI betra
gen: 43 em Durehmesser, 27 m Hbhe und 1,1 m3 Inhalt. 

Die Wuehsleistung ist gering. Der mittlere Stammin
halt von 0,2 m3 und der kleine Vorratsanteil über 36 em 
Durehmesser (Abb. 124) verdeutliehen, dass der Feld
ahorn keine nennenswerte forstwirtsehaftliehe Bedeu
tung hat. Das harte, zahe und wenig sehwindende Holz 
ist aber für Dreehslerarbeiten und im Kunsthandwerk 
gesueht (MAYER 1977; LEIBUNDGUT 1984). 

Der Name Massholder ist ein Hinweis auf die frühere 
Verwendung der Blatter als Futter zur Sehweinemast. 
«Mass» hangt naeh KüeHLI (1987) mit dem altsaehsi
sehen mat (Speise) zusammen. BRoeKMANN-JERoseH 
(1936) vermutet, dass die vergorenen Blatter als Sauer
kraut einst au eh vom Mensehen gegessen wurden. 

Die biologiseh wertvolle Misehbaumart mit rasehem 
Streuabbau dient zur Nebenbestandesbildung. Der 
Feldahorn steht haufig in Misehung mit Buehe, Eiehe, 

% 

50 

45-

12-15 em 16-23 em 24-35 em 36-51 em ab 52 em 

Feldahorn 

Weisstanne, Esehe und diversen anderen Laubbaumen. 
In Bestanden, in denen der Bergahorn vorherrseht, ist er 
dagegen selten (Tab. 7). Als stark aussehlagtahige Halb
sehattenbaumart ist sie für den Nieder- und Mittelwald
betrieb sehr gut geeignet. Rund 30% der Feldahorne 
stehen in diesen beiden Waldtypen (Tab. 8). 

Der Feldahorn bietet sieh für die Gestaltung gestufter 
Waldmantel und bei Windsehutzstreifen zum Aufbau 
der zweiten Sehieht an (MAYER 1977). Die bkologisehe 
Bedeutung dieser Art wird hbher gewertet als jene von 
Spitz- und Bergahorn, da der Feldahorn nicht nur für 
Bienen, sondern aueh für andere Insekten besonders 
wertvoll ist (VON BÜREN et al. 1995). Der englisehe Name 
«hedge maple» erinnert an die haufige, traditionelle Ver
wendung dieser Waldbaumart als Heekenpflanze. Tat
saehlieh vertragt der Feldahorn den Rüeksehnitt sehr 
gut (DAUSIEN 1985). 

Abgesehen vom Wildverbiss ist der Feldahorn kaum 
Gefahren ausgesetzt. Naeh LFI ist die Verbissintensitat 
etwas hbher als beim Bergahorn (vgl. 4.14). Der Fortbe
stand der Art seheint kaum gefahrdet, denn Verluste 
dureh Wildverbiss werden, wie bei Bergahorn und 
Esehe, dureh einen hohen Anteil an Jungpflanzen kom
pensiert (Tab. 86). 
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Abb. 124. Verteilung des Holzvorrates des Feldahorns (100%) Abb. 125. 8tammzahlverteilung des Feldahorns (100%) nach 
nach Durchmesser-Klassen. Durchmesser-Klassen. 
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Esche Fraxinus exce/sior L. 
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4.16 Esche 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Esche (gemeine) 
frêne commun, frêne 
frassino, frassino maggiore 
fraissen, fressen, fraischen 
ash 
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Fraxinus excelsíor L. 

Schweizerdeutsch: Esche, Escha, Osch, Eisch, Wialasche, Chalchescha 

• LFI-Probelliichen miI Vorkommen 

D sellen (WELTEN und SUTTER 1982) 

D hiiufig (WELTEN und S UTTER 1982) 

Abb. 126. Verbreitung der Esche. 

Tab. 60. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Esehe (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 18238 4024 
Fehler (± %) 4 8 

Verteilung in % 100,0 22,1 
in % aller Baumarten 3,6 4,4 

Holzvorrat in 1000 m 3 9157 1959 
Fehler (± %) 4 7 

Verteilung in % 100,0 21,4 
in % aller Baumarten 2,5 3,1 

Mittelstamm in m 3 0,5 0,5 

N: Anzahl erfasster Baume 3958 874 

Mittelland Voralpen Alpen Alpensüdseite 

6521 4049 2275 1369 
6 8 11 14 

35,7 22,2 12,5 7,5 
6,3 3,8 1,5 2,4 

4350 1880 696 272 
6 7 12 15 

47,5 20,5 7,6 3,0 
4,7 2,1 0,7 1,2 

0,7 0,5 0,3 0,2 

1524 844 445 271 
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0% 

D 0,1-1,5% 

D 1,6-3,0% 

3,1-5,0% 

>5,0% 

Esche 

Abb. 127. Stammzahlanteil der Esehe (inkl. 0,25% Blumenesehe im Tessin) in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 
12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Das Areal der Esche reicht vor allem gegen Norden viel 
weiter als jenes des Bergahorns. Es umfasst Westeuropa, 
stellenweise bis zum Ural, und fast ganz Südeuropa 
(KRÜSSMANN 1968). Das n6rdliche Alpenvorland zahlt zu 
den Verbreitungsschwerpunkten (MAYER 1977). 

Die Esche ist hauptsachlich in kollinen/submontanen 
Dauergesellschaften auf Feuchtstandorten verbreitet. Ent
sprechend ist der Eschenanteil im Mittelland mit 6,3% am 
gr6ssten (Tab. 60). Besonders reich an Eschen ist der 
6stliche Teil der Regionen Jura, Mittelland und Voralpen, 
aber auch das westliche Mittelland (Abb. 127). In einigen 
Kantonen liegt der Stammzahlanteil über 5%: NW, ZG, SG, 
AR, TG, SH, ZH, AG, SO, JU und FR (Tab. 4). Die Esche ist 
auch inneralpin bis zirka 1400 m ü.M. weitverbreitet und 
fehlt grossflachig nur im Oberengadin (Abb. 126). 

Im Gegensatz zum Bergahorn steigt die Esche nicht in 
die Subalpinstufe (Tab. 5). Zwei Drittel der Baume gedei
hen zwischen 400 und 800 m (Median: 666 m ü.M.), 
vergleichbar mit der Sommerlinde. Den gr6ssten Stamm
zahlanteil (11 %) hat die Esche im Jura und im Mittelland 
unter400 m und in den Voralpen auf600-800 m ü.M. (Tab. 
109). Das LFI registrierte die h6chstgelegenen Eschen im 
Bergell oberhalb Stampa, auf 1498 m ü.M. 

Die Esche hat zwar eine breite 6kologische Amplitude, 
gedeiht aber nur bei reichlicher Wasser- und Nahrstoffver
sorgung gut. So bevorzugt sie ebenes Gelande, Hang
mulden und leicht geneigte Hange bis 5° (Abb. 129, 131). 
Die meisten Eschen stehen jedoch in Hanglagen beliebiger 
Neigung und Exposition. Saure B6den (Tab. 124) meidet 
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sie ebenso wie stagnierende Nasse. Dagegen gedeiht sie 
auch an trockenen Jurahangen (LEIBUNDGUT 1984). 

Blumenesche (Manna- oder Schmuckesche) 
Das Areal der Blumenesche (Fraxinus ornus L.) ist nach 
WELTEN und SUTTER (1982) auf die Alpensüdseite be
schrankt. Im italienischen Sprachraum ist sie als «orniel
lo», «frassino minore» oder «frassino della manna» be
kannt und im Bündnerland wird sie «fraissen-flur» oder 
«fraischen da flur» genannt. Haufig ist diese mediterrane 
bis submediterrane Art gemass LFI einzig im Gebiet des 
Luganersees, besonders auf den südlichen Auslaufern 
des Monte San Giorgio. Die gemeine Esche besiedelt im 
sel ben Gebiet eher die weniger trockenen Nordwestla
gen. Im LFI wurde die Blumenesche bis 1050 m ü.M. 
gefunden (Median: 680 m ü.M.). Bevorzugte Lagen sind 
kalkreiche Steilhange, haufig in Ostexposition. Dagegen 
fehlt sie gemass LFI in flachem bis leicht geneigtem 
Gelande und auf sauren B6den (Tab. 124). 

Mit einem Stammzahlanteil von 0,03% ist die Blumen
esche in der Schweiz sechsmal weniger haufig als die 
Hopfenbuche und sogar etwas seltener als der Goldregen 
(EAFV 1988). Baumh6hen von 13 m werden bei uns kaum 
überschritten (LEIBUNDGUT 1984). Im LFI liegen die Maxi
malwerte bei 19 m H6he und 41 cm Durchmesser. 

Das Holz gilt als geschatztes Brennmaterial und der 
wohlriechende, zuckerhaltige Saft (<<Manna») findet in der 
Feinbackerei südlicher Lander (LEIBUNDGUT 1984) und in 
der Heilkunde Verwendung (DAusIEN 1985). Durch gute 
Stockausschlagtahigkeit ist die Blumenesche geeignet 
für den Nieder- und Mittelwaldbetrieb und für Stein
schlag-Schutzwalder (MAYER 1977). 
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Abb. 128. Stammzahlverteilung der Esche (100%) nach H6hen- Abb. 129. Stammzahlverteilung der Esche (1 00%) nach Relief. 
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Abb. 130. Regionale Verteilung der Esche nach Hohenlage; 
J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, S = Alpen
südseite. 

Anteilsbereiche 100% 90% 50% 

alle Baumarten (100%) 

Relief unbestimmt: 1,5% 

N 

w 

s 

Esche (100%) 

E 

0% 

0,1-0,9% 

1,0-4,9% 

5,0-10,0% 

• über10% 

Abb. 131. Stammzahlverteilung der Esche (100%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Die gemeine Esehe ist trotz ihres kleinen Vorratsanteils 
von 2,5% (Tab. 60) von grosser forstwirtsehaftlieher Be
deutung, nieht zuletzt weil sie überwiegend im gut er
sehlossenen Wald derTieflagen waehst. Zudem erzielt die 
geradsehaftige, rasehwüehsige Baumart sehon bei 
sehwaehen Durehmessern verhaltnismassig gute Preise 
(LEIBUNDGUT 1984). Der grosse Anteil an mittleren Dureh
messern (16-35 em BHD) ermõglieht in Zukunft eine 
naehhaltige Lieferung wertvoller Sortimente (Abb. 132). 
Trotz Rüekgangs der früheren Hauptverwendung (Wag
nerei, Ski, Sportgerate, Werkholz, Dreehslerei) erfreut sieh 
das zahe und elastisehe Holz einer guten Naehfrage 
(Mõbel, Parkett, Furnier). Die Esehe soll bis 40 m Hõhe und 
200 em Durehmesser erreiehen (MAYER 1977). Die Maxi
malwerte im LFI sind 80 em BHD, 45 m Hõhe und 7,9 m3 

Inhalt. 
Blatter und Rinde der Esehe fanden einst haufige Ver

wendung als Heilmittel. Besonders zur Gewinnung von 
Futterlaub wurde die Esehe früher au eh ausserhalb des 
Waldes gepflanzt und gefõrdert (fraxinus: von lat. «bre
ehen»), ist aberdureh Übernutzung seit dem 18. bis ins 19. 
Jahrhundert in der Landsehaft mehr und mehr ver
sehwunden (KüeHLI 1987). Gelegentlieh geben solehe 
Esehenbestande aueh Hinweise auf ehemalige Siedlun
gen (DAUSIEN 1985). Seit Beginn dieses Jahrhunderts hat 
die Esehe im Wald stetig an Raum gewonnen, zumeist zu 
Lasten der Buehe (BRÃNDLI 1992). 
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Abb. 132. Verteilung des Holzvorrates der Esche (1 00%) nach 
Durchmesser-Klassen. 
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Esehe 

Die Esehe eignet sieh besonders gut zur Stabilisierung 
von Bach- und Flussufern. Ihr kraftiges, diehtes und weit
reiehendes Wurzelwerk sehützt Uferbõsehungen wie kei
ne andere Baumart vor Unterspülungen und Absehwem
mung (LEIBUNDGUT 1984). Aueh zur Hangsieherung kann 
die rasehwüehsige, aussehlagfahige Esehe verwendet 
werden (MAYER 1977). Die Esche war eine der wiehtigsten 
Baumarten im Stoekaussehlagbetrieb. In den heutigen 
Nieder- und Mittelwaldresten ist sie etwa gleieh haufig wie 
Linde und Hagebuehe zusammen (EAFV 1988). 

Von besonderem Natursehutzwert sind die Eschenwal
der auf zwei Spezialstandorten: einerseits in den selten 
gewordenen Esehenauen (Hartholzauen), die nur bei Spit
zenhochwasser überschwemmt werden und anderseits 
im Mannaeschen-Hopfenbuehenwald (Troekenwald) mit 
seinem für die Sehweiz einzigartigen Reichtum an subme
diterranen und subkontinentalen Reliktarten (HEGG et al. 
1993). 

Die Naehhaltigkeit der stark spatfrostempfindliehen 
Esehe ist kaum gefahrdet, im Gegenteil. Sie verfügt als 
Baumart mit Pioniereharakterwie der Bergahorn über eine 
sehr reiche Verjüngung (Tab. 86), leidet aber etwas weni
ger unter Wildverbiss (vgl. 4.14). Aueh Fege-, Sehlag- und 
Sehalseháden (0,6%) waren gesamtsehweizeriseh viel 
weniger bedeutend als Krebse, Nekrosen oder Frostrisse. 
In der Schadenbilanz sehneidet die Esehe etwas besser 
ab als der Durehschnitt. Bezüglieh Holzqualitat zeigt sie 
unter den Laubholzarten die besten Verhaltnisse (EAFV 
1988). 

% 
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Abb. 133. Stammzahlverteilung der Esche (1 00%) nach Durch
messer-Klassen. 
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Esche 

Charakteristik der Eschen-Bestande 

Obschon die Esche im Gegensatz zum Bergahorn nicht 
in die Subalpinstufe steigt, ist sie ebenso stark verbreitet 
wie dieser. Auf über 13% der LFI-Probeflachen wurden 
Eschen ab 12 cm BHD aufgenommen; Eschenverjün
gung gedeiht sogar auf 18% der lediglich 28 m2 grossen 
Jungwuchs-Probeflachen (Tab. 88). 

Die Esche ist wie der Bergahorn ei ne Mischbaumart, 
allerdings zu drei Vierteln im Laubwald (Tab. 6), mehr
heitlich im Buchenwald (Tab. 7). Aber auch in submon
tanen und montanen Fichten- und Tannenbestanden ist 
sie haufig eingesprengt (Tab. 62, 64). Die Esche bildet 
selten Reinbestande, wenn auch etwas haufiger als der 
Bergahorn. Die Mehrzahl dieser Reinbestande stehen 
im Mittelland und im Tessin (Tab. 61). Eschenreiche 
Bestande gedeihen in der Regel auf feuchten Standor-

Tab. 61. Flaehe der Esehenbestande naeh Regionen. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Esehe ab 12 em 
BHD = 12,3% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Eschen im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('/3 -%) (über 2/3) mit Eschen 

Region % % % % 

Jura 24,1 21,4 12,2 23,0 
Mittelland 36,6 41,9 37,8 37,5 
Voralpen 22,2 17,1 13,3 20,8 
Alpen 11,6 10,2 13,3 11,5 
Alpensüdseite 5,5 9,4 23,4 7,2 

Total in % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total in 1000 ha 114,0 23,4 9,0 146,4 
Schatzfehler (±%) 3 7 11 3 

Tab. 62. Flaehe der Esehenbestande naeh Vegetationsh6hen
stufen. Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Esehe ab 
12 em BHD = 12,3% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Eschen im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('/3 - 2/3) (über%) mit Eschen 

Vegetationsstufe % % % % 

kollinl 
submontan 56,5 58,1 61,1 57,0 
untere montane 32,1 35,1 27,8 32,3 
obere montane 11,2 6,4 11,1 10,5 
untere subalpine 0,2 0,4 - 0,2 
obere subalpine - - - -

Total in % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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ten (Hartholzaue, Ahorn-Eschenwald, Bach-Eschen
wald, Traubenkirschen-Eschenwald) und haben haufig 
Hagebuche, Bergulme, Ahorn, Schwarzerle, Linde, aber 
auch Kirschbaum, Mehlbeere, Aspe und Stieleiche 
beigemischt (Tab. 7). 

Obschon die Esche 200 bis 300, im Freistand maxi
mal 500 Jahre alt wird, sind im LFI keine Hochwald
bestande, in denen die Esche dominiert, alter als auf 
120 Jahre geschatzt worden (Tab. 63). Der Grund mag 
darin liegen, dass die Esche auf besseren Standorten 
bereits mit 80 Jahren den Zieldurchmesser erreicht. 
Zumeist bildet sie schon mit 70-80 Jahren einen auch 
als Farbfehler empfundenen Braunkern, weshalb ihr 
Nutzungsalter früh angesetzt wird (LEIBUNDGUT 1984). 
Entsprechend klein ist der Anteil an starkem Baum
holz. Stangenh61zer sind dagegen relativ haufig 
(Tab.8). 

Tab. 63. Flaehe der Esehenbestande naeh Bestandesalter. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Esehe ab 12 em 
BHD = 12,3% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Eschen im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis '10) ('lo - 2/3) (über 210) mit Eschen 

Bestandesalter % % % % 

gemiseht 17,6 6,0 1,7 25,3 
1-40 Jahre 11,7 3,4 2,9 18,0 

41-80 Jahre 23,0 4,3 1,4 28,7 
81-120 Jahre 20,8 2,1 0,1 23,0 

121-160 Jahre 4,2 0,2 - 4,4 
über 160 Jahre 0,6 - - 0,6 

Total in % 77,9 16,0 6,1 100,0 

Tab. 64. Stammzahlanteil der Baumarten in Esehenbestanden. 
Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Esehe ab 12 em 
BHD = 12,3% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Eschen im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('/3 -%) (über%) mit Eschen 

Baumart % % % % 

Fiehte 18,3 7,3 1,6 16,0 
Tanne 10,9 4,0 1,3 9,5 
F6hre 1,8 0,4 - 1,5 
Larehe 0,6 0,1 - 0,5 
Arve - - - -
übrige 
Nadelbaume 0,3 0,3 0,3 0,3 

Buehe 26,1 12,5 5,0 23,2 
Ahom 8,0 8,0 3,6 7,8 
Esehe 15,4 45,8 75,5 22,4 
Eiehe 3,1 2,4 0,3 2,9 
Kastanie 1,7 1,3 0,1 1,6 
übrige 
Laubbaume 13,8 17,9 12,3 14,3 

Total in % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Kirschbaum Prunus avium L. 
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4.17 Kirschbaum Prunus avium L. 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch : 
English: 

Waldkirschbaum, Vogelkirsche, Kirsche, Wildkirsche, Süsskirsche 
cerisier (sauvage), merisier 
cigliegio selvatico, cigliegio montano 
tscharescher selvadi, tschirischer salvatg, tschirescher sulvedi 
sweet cherry, gean 

Schweizerdeutsch: Waldchriesi, Wildi Chriesi, Wólda Chriesbom, Chirsbaum, Chrigibóm, 
Holzchriesibomm, Zachlichriesi, Vogelchriesi 

• LFI-Probeflachen mit Vorkommen 

D selten (WELTEN und SUTTER 1982) 

D haufig (WELTEN und SUTTER 1982) 

Abb. 134. Verbreitung des Kirschbaumes. 

Tab. 65. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Kirsehbaum (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 2022 373 
Fehler (± %) 9 15 

Verteilung in % 100,0 18,4 
in % aller Baumarten 0,4 0,4 

Holzvorrat in 1000 m 3 717 149 
Fehler (± %) 9 19 

Verteilung in % 100,0 20,8 
in % aller Baumarten 0,2 0,2 

Mittelstamm in m 3 0,4 0,4 

N: Anzahl erfasster Baume 393 78 

Mittelland Voralpen Alpen 

731 295 379 
19 26 18 

36,1 14,6 18,8 
0,7 0,3 0,3 

349 70 93 
15 22 22 

48,7 9,8 13,0 
0,4 0,1 0,1 

0,5 0,2 0,2 

143 51 72 

Alpensüdseite 

244 
17 

12,1 
0,4 

55 
19 

7,7 
0,2 

0,2 

49 
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0% 
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Kirschbaum 

Abb. 135. Stammzahlanteil des Kirsehbaumes in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Das Areal des Kirschbaumes erstreckt sich mit Ausnah
me des hohen Nordens und Nordostens über ganz 
Europa und reicht bis nach Kleinasien und in den Kauka
sus (LEIBUNDGUT 1984). 

In der Schweiz gedeihen zwei Drittel der wilden Kir
schen in der kollinen und submontanen Stufe (Tab. 5), 
was auch die geografische Verbreitung dieser Baumart 
erklart. Typische Schwerpunktsgebiete sind bei der 
Waldkirsche, anders als bei den landwirtschaftlichen 
Kirschbaumkulturen des Baselbiets und des Aargaus 
(KIPFER 1982), nicht erkennbar (Abb. 134). Relativ haufig 
ist der wilde Kirschbaum im 6stlichen Jura, im Mittel
land, im unteren Rhonetal und im Tessin. Im Bündner
land ist die Wildkirsche eher selten. 

Nur 9% der Kirschbaume stehen in der oberen Mon
tanstufe; in den Waldern der Subalpinstufe fehlt diese 
Baumart gemass LFI (Tab. 5). Der Kirschbaum steigt 
selten über 1000 m und wurde im LFI nur bis 1330 m 
ü.M. (ob Visp im Wallis) gefunden. Nach LEIBUNDGUT 
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(1984) soll er bis etwa 1500 m in allen Laubmisch- und 
Buchenwaldern eingesprengt sein. Aber auch in Fich
ten- und Tannenbestanden ist er gelegentlich zu finden. 
Wie die Mehlbeere scheint auch die lichtbedürftige 
Waldkirsche die lichten F6hrenwalder besonders zu 
schatzen (Tab. 7). Auch in den (ehemaligen) Mittelwal
dern ist der Kirschbaum überdurchschnittlich haufig 
(Tab. 8). Áhnlich wie bei Feldahorn, Hopfenbuche oder 
Traubeneiche wachst beim Kirschbaum die Halfte der 
Individuen unterhalb 600 m (Median). Auch die oberen 
Verbreitungsgrenzen dieser Arten sind vergleichbar 
(Abb.5). 

Der Kirschbaum gedeiht am besten auffrischen, kalk
haltigen B6den. Im Gegensatz zur Traubenkirsche (Pru
nus padus) , die gemass LFI zu 90% auf basischen 
B6den gedeiht, stehen die meisten Kirschbaume auf 
massig sauren bis sauren B6den (Tab. 124). Kreten
lagen und ebenes Gelande bis 5° Neigung werden 
bevorzugt, extreme Steilhange eher selten besiedelt 
(Abb. 137). Erstaunlicherweise ist der warme- und licht
bedürftige Kirschbaum in allen Gelandeexpositionen 
etwa gleich haufig vertreten (Abb. 139). 
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Abb. 136. Stammzahlverteilung des Kirschbaumes (100%) 
nach H6henlage. 

alle Baumarten (100%) D Kirschbaum (100%) 

mÜ.M. 

2000 

1500 

Max. 

1000 

a Zentralwert 

500 0~JA.-

Min. 

o 
J M V A S 

Abb. 138. Regionale Verteilung des Kirschbaumes nach 
H6henlage; J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, 
S = Alpensüdseite. 
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Abb. 137. Stammzahlverteilung des Kirschbaumes (100%) 
nach Relief. 
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Abb. 139. Stammzahlverteilung des Kirschbaumes (100%) 
nach Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Mit einem Stammzahlanteil von 0,4% steht der Kirseh
baum auf dem 20. Platz unter den Waldbaumen. Wie bei 
der Hagebuehe, der Winterlinde oder der Sehwarzerle 
belauft sieh der Vorratsanteil des Kirsehbaums auf 0,2% 
(Tab. 65). Diese rund 720 000 m3 Holz entfallen überwie
gend auf Baume von 16-35 em Durehmesser (Abb. 
140). Von wirtsehaftlieher Bedeutung ist der Kirseh
baum im Mittelland und im Jura, wo die mittleren 
Stamminhalte (0,5 m3 ; 0,4 m3) rund doppelt so gross 
sind wie in den übrigen Regionen. Naeh LEIBUNDGUT 
(1984) wird die kurzlebige Kirsehe selten über 60 em 
diek (LFI: max. 63 em) und erreieht auf besten Standor
ten Baumhbhen bis 30 m (LFI: max. 39 m). 

Das feine, rote Holz gehbrt zu unseren sehbnsten und 
wertvollsten Nutzhblzern. Es ist gesueht und wird be
sonders in der Mbbelindustrie als Massivholz und als 
Furnier, aber aueh in der Dreehslerei, in der Sehnitzerei 
und im Instrumentenbau verwendet. Die Preise für 
sehbne Kirsehbaume sind sehr hoeh. Wie die Birke 
liefert au eh die Kirsehe gut bezahltes Cheminéeholz von 
mittlerem Brennwert (HABLÜTZEL 1986). Da sehon im Alter 
von etwa 80 Jahren zunehmend Stammfáulen das Holz 
entwerten, wird der rasehwüehsige Kirsehbaum bei uns 
etwa mit 70 Jahren geerntet. Natürlieherweise erreieht 
er Hbehstalter von 100, ausnahmsweise 300 Jahren 
(ETHZ 1993). 

% 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
12-15 em 16-23 em 24-35 em 36-51 em ab 52 em 

Abb. 140. Verteilung des Holzvorrates des Kirschbaumes 
(100%) nach Durchmesser-Klassen. 
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Kirsehbaum 

Die Waldkirsehe war früher ein begehrtes Wildobst. 
Zur Zeit der Kirsehenreife waren die Mehlvorrate oft 
ersehbpft und neues Obst und Gemüse noeh nieht zu 
haben. Bis zur Verbreitung der Kartoffel sollen sieh aft 
ganze Familien kurzzeitig nur vom Ertrag der Waldkir
sehe ernahrt haben (FEHR und SeHwElzER 1987). Eine 
erste sehriftliehe Erwahnung von veredelten Kulturkir
sehen stammt aus Kleinasien vom Ende des 4. Jahrhun
derts v. Chr. Alle heutigen kultivierten Süsskirsehensar
ten sind aus einer einzigen Wildart, der Waldkirsehe 
(Prunus avium) hervorgegangen (DAUSIEN 1985). 

Heute wird der wilde Kirsehbaum im Erholungswald 
in erster Linie seiner weissen Blütenpraeht und der 
leuehtend rote n Herbstverfarbung wegen gesehatzt. 
Die Kirsehbaumstreu baut sieh raseh ab und begünstigt 
den Aufbau der Humussehieht. Im Bestand wie am 
Waldrand wird dem Kirsehbaum als Lebensgrundlage 
für Vbgel und Bienen ein hoher bkologiseher Wert bei
gemessen (VON BÜREN et al. 1995). 

Eine weite Verbreitung des Kirsehbaumes ist dureh 
die Vbgel gewahrleistet; über kürzere Distanzen ver
mehrt er sieh zudem dureh Wurzelbrut (Wurzelaussehla
ge). Gelegentlieh wird diese wertvolle Baumart au eh 
dureh Pflanzungen eingebraeht (Tab. 9), aber selbst im 
Mittelland sind gemass LFI rund 90% der jungen Kirseh
baume natürliehen Ursprungs. Âhnlieh wie bei m Feld
ahorn ist heute reiehlieh Naehwuehs vorhanden und 
zudem gut verteilt (Tab. 86, 88). 
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Abb. 141. Stammzahlverteilung des Kirschbaumes (100%) 
nach Durchmesser-Klassen. 
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Winterlinde Tilia cordata Mii!. (T. parvifolia Ehrh.) 
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4.18 Winterlinde Tilia cordata Mill. (T. parvifolia Ehrh.) 

Deutsch: 
Français: 

Winterlinde, kleinblattrige Linde, herzblattrige Linde, Spatlinde 
tilleul à petites feuilles 

Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

t iglio riccio (selvatico, di monte) 
tigl d'enviern, glienda d'unviern 
small-Ieaved lime (basswood, linden) 

Schweizerdeutsch: Linda, Lende, Linne, chleiblatterigi Linde, Winterlinge, Steinlinde, Steylenda, Berglinde, 
Birelinde, Rosslinde, Ruesslinde, Schmallinda, Spitzlinde 

• LFI-Probeflãchen mit Vorkommen 

D selten (WELTEN und SUTIER 1982) 

D hãufig (WELTEN und S UTIER 1982) 

Abb. 142. Verbreitung der Winterlinde. 

Tab. 66. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Winterlinde (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 2519 291 
Fehler (± %) 11 21 

Verteilung in % 100,0 11 ,6 
in % aller Baumarten 0,5 0,3 

Holzvorrat in 1000 m 3 822 125 
Fehler (± %) 11 23 

Verteilung in % 100,0 15,2 
in % aller Baumarten 0,2 0,2 

Mittelstamm in m 3 0,3 0,4 

N: Anzahl erfasster Baume 530 63 

Mittelland Voralpen Alpen Alpensüdseite 

444 184 848 752 
21 34 20 22 

17,6 7,3 33,7 29,8 
0,4 0,2 0,6 1,3 

151 115 276 155 
21 38 21 21 

18,4 14,0 33,6 18,8 
0,2 0,1 0,3 0,7 

0,3 0,6 0,3 0,2 

97 43 182 145 

Ber. Eidgenbss. Forseh.anst. Wald Sehnee Landseh. 342, 1996 



158 Winterlinde 

D 0% 

D 0,1-0,2% 

D 0,3-0,5% 

0,6-1,0% 

>1,0% 

Abb. 143. Stammzahlanteil der Winterlinde in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Die Winterlinde besiedelt sowohl ozeaniseh wie aueh kon
tinental gepragte Gebiete Mitteleuropas. Ihr Verbreitungs
gebiet reieht, ahnlieh wie jenes des Spitzahorns, weit in 
den Norden und Nordosten. Sie bevorzugt naeh MAYER 
(1977) deutlieh kontinentaleres Klima als die Sommerlinde 
oder der Bergahorn. Die Winterlinde geht weniger tief in 
den Süden, bevorzugt abertiefer liegende, sommerwarme 
Lagen (russisehe Lindenmisehwalder, Baltikum). 

Früher waren die Linden weiter verbreitet. Naeh dem 
subborealen Arealrüekgang konnten sieh nur noeh verein
zelt lindenreiehe Inseln in Tieflagen halten. Seit der subat
lantisehen Buehenzeit sind unsere Walder sehr lindenarm 
(MAYER 1977). Rund die Halfte der Sommer- und Winterlin
den stehen bei uns in Stoekaussehlagwaldern (Tab. 8). 
Dank ihrer Aussehlagkraft konnten si eh die konkurrenz
sehwaehen Linden im Nieder- und Mittelwaldbetrieb ge
gen die Buehe behaupten. Der moderne Hoehwaldbetrieb 
wirkt sieh diesbezüglieh eher naehteilig aus. 

Winter- und Sommerlinde treten nieht selten gemein
sam auf (Lindenmisehwald, Hopfenbuehenwald) und Feh
ler in der Artbestimmung sind zu gewissen Jahreszeiten 
unvermeidlieh (vgl. Kap. 2.4). Trotzdem werden beide 
Arten im Interesse der Leser getrennt ausgewiesen, zumal 
die Resultate zur geografisehen und stand6rtliehen Ver
breitung dureh die Literatur weitgehend bestatigt werden. 

In der Sehweiz ist die Winterlinde haufiger als die So m
merlinde (STEIGER 1994). Naeh den Erhebungen zum ersten 
LFI sind zwei von drei Linden Winterlinden. Besonders in 
der Westsehweiz seheint diese Art weiter verbreitet zu sein 
als dureh WELTEN und SUTTER (1982) besehrieben (Abb. 
142). Die Sehwerpunkte der Verbreitung liegen im 6stli
ehen Jura und Mittelland (Unterlaufe von Aare, Reuss, 
Limmat, Thur, Rhein), in den F6hntalern der Nordalpen 
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(unteres Rhonetal, unteres Haslital/Brienzersee, oberes 
ReusstalNierwaldstattersee, Seeztal/Walensee) und vor 
allem auf der Alpensüdseite. Im Jura und im Mittelland ist 
die Winterlinde naeh LFI zumeist eingesprengt bis beige
miseht, auf der Alpensüdseite und in den F6hntalern gele
gentlieh dominierend (Lindenwalder). Praktiseh lindenfrei 
sind die Walder der Südostalpen (Abb. 143). 

Herrsehend wird die konkurrenzsehwaehe Winterlinde 
nur auftroekenen bis frisehen Sehutt- und Sehotterb6den, 
wo die Buehe wegen Feinerdemangel und sommerlieher 
Austroeknung austallt (STEIGER 1994). In der Sehweiz ist die 
Winterlinde hauptsaehlieh als beigemisehte oder einge
sprengte Baumart auf den Traubeneiehenstandorten ver
treten (LEIBUNDGUT 1984). Allerdings stehen nur 5% der 
Winterlinden in Eiehenbestanden. Haufiger sind Esehen 
(6%), Kastanien (8%), Buehen (14%) und andere Laub
baume wie Birken oder Hopfenbuehen bestandesdomi
nierend (Tab. 7). Die wenigen Linden in F6hrenbestanden 
sind zu 90% Winterlinden. 

Wie die Traubeneiehe gedeiht aueh die Winterlinde 
hauptsaehlieh in der kollinen/submontanen Stufe. Nur ein 
Viertel der Baume stehen in der unteren Montanstufe (Tab. 
5). Der Median dervertikalen Verbreitung (543 m ü.M.) liegt 
zwisehen jenen von Stieleiehe und Hagebuehe (Abb. 5). 
Weitere Angaben zur H6henverbreitung sind im folgenden 
Kapitel 4.19 im Vergleieh zur Sommerlinde aufgeführt. In 
der H6henstufe 400-600 m erreieht die Winterlinde auf der 
Alpensüdseite ei nen Stammzahlanteil von 5%, in den 
Alpen sogar 10% (Tab. 111). 

Gegenüber anderen Baumarten ist die Winterlinde hau
fig auf Steilhangen und dort überwiegend in Expositionen 
Südsüdost und Nordnordost anzutreffen, auf massig ge
neigten Standorten (5-20°) eher selten (Abb. 145, 147). Die 
Winterlinde verhalt si eh bezüglieh Untergrund indifferent 
(ETHZ 1993), ist aber im Gegensatz zur Sommerlinde 
überwiegend auf sauren B6den verbreitet (Alpensüdseite). 
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Abb. 144. Stammzahlverteilung der Winterlinde (100%) nach 
H6henlage. 
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Abb. 146. Regionale Verteilung der Winterlinde nach H6hen
lage; J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, 
S = Alpensüdseite. 
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Abb. 145. Stammzahlverteilung der Winterlinde (100%) nach 
Relief. 
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Abb. 147. Stammzahlverteilung der Winterlinde (100%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Die Winterlinde verfügt über einen stammzahlmassigen 
Anteil von 0,5% und steht hinter Schwarzerle, Mehlbee
re und Bergulme auf dem 19. Platz. Der Anteil an vor
ratsreichen Baumen über 36 cm Durchmesser ist relativ 
klein (Abb. 148) und der mittlere Stamminhalt von 0,3 m3 

ist nur hal b so gross wie jener der Buche. Auf gleichen 
Standorten erreicht sie nicht die Wuchsleistung der 
Buche. Trotzdem konnen besonders die freistehenden 
Linden gemass MAYER (1977) weit über 1000 Jahre alt 
werden und Durchmesser bis 300 cm erreichen (LFI: 
max. 62 cm). Die 500jahrige Farnsburgerlinde im Basel
biet weist einen Durchmesser von etwa 2,4 m auf 
(GUGGENBÜHL 1962). Die Linde von Staffelstein in Bayern 
gilt mit einem Durchmesser von acht Metern als starkste 
Linde Europas und wird auf ein Alter von 1200 Jahren 
geschatzt (KÜCHLI 1987). Auf besten Standorten werden 
Baumhohen von 35-40 m erreicht (LFI: max. 35 m). 

Als Waldbaum ist die Linde früher nie an die Wichtig
keit der Buche oder der Eiche herangekommen. Ihre 
historische Bedeutung lag im Siedlungsgebiet als Ver
sammlungsort (Gerichtsplatz; Tanzboden), aber auch 
als Sagen- und Kultbaum. Heute konnte die Holzindu
strie Lindenholz in bedeutend grosserem Umfang ver
wenden, als es zur Verfügung steht. Als leichtes, gut 
bearbeitbares Holz eignet es sich für Furnierzwecke, 
Holzschachteln, als Blindholz, Papierholz, Zeichenkoh
le, im Modellbau oder für Schnitzereien und Bildhauerei 
(GUGGENBÜHL 1962; BOSSHARD 1974; SACHSSE 1984). 
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Winterlinde 

Lindenblütentee ist nach wie vor ein begehrter Durst
loscher, wirkt aber auch krampflosend, schweisstrei
ben d und fiebersenkend. Im heutigen Zeitalter der land
wirtschaftlichen Monokulturen spielen Linde, Ahorn, 
Tanne und Fichte als Bienenweide wieder ei ne bedeu
tende Rolle. Dabei ist die Linde nicht nur Pollen- und 
Nektarweide, sondern auch Honigtaulieferant (KÜCHLI 
1987). 

Das leicht abbaubare Laub wirkt bodenverbessemd 
und die grosse Stockausschlagfahigkeit erlaubt eine 
einfache Erneuerung des (Neben-)Bestandes, insbeson
dere im Steinschlagschutzwald. Eine ausgesprochene 
Schutzfunktion haben etwa die Lindenmischwalder ent
lang der Gotthardbahn (KÜCHLI 1987). Unter den wenigen 
Lindenwaldern sind die grosseren Bestande am Wai en
see besonders schutzwürdig. Diese warmezeitlichen Re
likte im Fohnklima sind reich an südosteuropaischen 
Arten wie Turinermeister, Alpenveilchen, Pimpernuss 
oder breitblattriges Pfaffenhütchen (STEIGER 1994). 

Die Naturverjüngung der konkurrenzschwachen Lin
den erweist sich als schwierig (LEIBUNDGUT 1984). So 
werden Winter- wie Sommerlinden heute oft und in 
ahnlichem Masse wie die WaldfOhre gepflanzt, jedoch 
wesentlich seltener als Stieleichen (Tab. 9). Der Verjün
gungsanteil ist nicht sonderlich gross, aber vergleichbar 
mit jenem von Spitzahorn und Bergulme (Tab. 86). Bei 
einer durchschnittlichen Verbissintensitat von 9% leidet 
die Winterlinde aber weniger unter dem Wild als andere 
Laubbaume (vgl. 4.14). Auch sonst ist die Nachhaltigkeit 
der Winterlinde kaum gefahrdet. 
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Abb. 148. Verteilung des Holzvorrates der Winterlinde (100%) Abb. 149. Stammzahlverteilung der Winterlinde (100%) nach 
nach Durchmesser-Klassen. Durchmesser-Klassen. 

alle Baumarlen D Winterlinde alle Baumarlen D Winterlinde 
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Sommerlinde Titia ptatyphyllos Scop. (T. grandifolia Ehrh.) 
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4.19 Sommerlinde Tilia platyphyllos Scop. (T. grandifolia Ehrh.) 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Sommerl inde, grossblattrige Linde, breitblattrige Linde, Frühlinde 
tilleul à grandes feuilles 
tiglio nostrano, tiglio comune, tiglio d'Olanda (d'estate) 
t igl da stad, glienda da stad 
broad-Ieaved (common) lime (basswood, linden) 

Schweizerdeutsch: Summerlinde, Linge, Lende, Linna, Grossblettrigi Linde, Breitlinden, Opfellinde 

• LFI-Probeflachen mii Vorkommen 

D sellen (WELTEN und SUTIER 1982) 

D haufig (WELTEN und SUTIER 1982) 

Abb. 150. Verbreitung der Sommerlinde. 

Tab. 67. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Sommerlinde (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 1378 478 
Fehler (± %) 13 21 

Verteilung in % 100,0 34,7 
in % aller Baumarten 0,3 0,5 

Holzvorrat in 1000 m 3 470 174 
Fehler (± %) 13 21 

Verteilung in % 100,0 37,1 
in % aller Baumarten 0,1 0,3 

Mittelstamm in m 3 0,3 0,4 

N: Anzahl erfasster Baume 289 94 

Mittelland Voralpen Alpen Alpensüdseite 

120 100 351 329 
34 60 29 26 

8,7 7,3 25,4 23,9 
0,1 0,1 0,2 0,6 

73 31 105 87 
36 53 30 26 

15,4 6,6 22,3 18,6 
0,1 0,0 0,1 0,4 

0,6 0,3 0,3 0,3 

27 23 73 72 

Ber. Eidgenoss. Forseh .anst. Wald Sehnee Landseh. 342, 1996 



164 Sommerlinde 

D 0% 

D 0,1-0,2% 

D 0,3-0,5% 

0,6-1,0% 

>1,0% 

Abb. 151. Stammzahlanteil der Sommerlinde in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Das Areal der Sommerlinde ist gegen Nordosten und 
Norden viel enger begrenzt als jenes der Winterlinde 
(KRÜSSMANN 1968). Es reicht nur bis Mitteldeutschland, 
umfasst aber weitere Teile Südeuropas. Die Sommerlin
de besiedelt subatlantische-submediterrane Klimare
gionen und fehlt mit wenigen Ausnahmen in Kontinen
talgebieten des Ostens. Sie bevorzugt sommerwarme, 
kolline und montane Laubmischwalder (MAYER 1977). 

Die Karten von WELTEN und SUTTER (1982) lassen ver
muten, die Sommerlinde sei in der Schweiz haufiger als 
die Winterlinde, aber das Gegenteil trifft zu. Nur im 
mittleren Jura ist die Sommerlinde sichtbar haufiger (vgl. 
4.18 Winterlinde). Ihrem Areal entsprechend liegt auch 
bei uns der Verbreitungsschwerpunkt etwas westlicher 
als jener der Winterlinde. Die Sommerlinde stellt hóhere 
Ansprüche an die Luftfeuchtigkeit und ist deshalb vor
wiegend im Jura, Chablais und Tessin verbreitet, er
reicht eingestreut aber auch die alpennahen Lindenwal
der (Abb. 150). Sie steht etwas haufiger in Mischung mit 
Nadelholz (Tab. 6), nicht selten in Bestanden, in denen 
die Tanne dominiert. Dagegen ist sie, im Gegensatz 
zur Winterlinde, selten in Kastanienwaldern zu finden 
(Tab.7). 

Nach MAYER (1977) steigt die Sommerlinde im Gebir
ge hóher als die Winterlinde. Der vertikale Verbreitungs
schwerpunkt (Median) und die Hauptverbreitung (90%
Bereich) liegen gemass LFI tatsachlich hóher (Abb. 5). 
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Die Baumgrenzen der beiden Arten weichen dagegen 
wenig voneinander ab (LEIBUNDGUT 1984). Ziehen wir 
neben dem LFI-Maximalwert auch die zweit- und dritt
hóchstgelegenen Lindenflachen (unten: 2. LF, 3. LF) in 
Betracht, so finden wir diese Aussage weitgehend be
statigt. Nach MAYER (1977) steigt die Sommerlinde in den 
Zentralalpen bis 1700 m. In den Voralpen soll die Winter
linde noch auf 1500 m anzutreffen sein (FEHR und 
SCHWEIZER 1987). Es ist nicht auszuschliessen, dass im 
LFI bei der Artbestimmung der hóchstgelegenen Linde 
auf 1654 m ei ne Verwechslung vorliegt. Eine Sommer
linde auf 1489 m registrierte das LFI in der Gemeinde 
Lostallo im Misox. 

(mü.M.) Median 90%-Bereieh 3. LF 2. LF 1. LF 

Sommerlinde 678 420-1123 1176 1198 1489 

Winterlinde 543 374-976 1067 1144 1654 

Die kalkliebende Sommerlinde (ETHZ 1993) besiedelt im 
Gegensatz zur Winterlinde mehrheitlich basische Bó
den (Tab. 124). Obschon ihre Standortsansprüche all
gemein grósser sind, ertragt sie Trockenheit noch bes
ser als die Winterlinde (ETHZ 1993) und steht 
entsprechend haufiger auf Steilhangen und seltener in 
Hangfusslagen oder Ebenen (Abb. 153). 77% der Som
merlinden gedeihen auf Hangen mit über 30° Neigung 
(Abb. 155). Unter den heimischen Baumarten besiedelt 
einzig die Flaumeiche noch etwas steilere Lagen. AlIge
mein bevorzugte Expositionen sind jedoch nicht er
kennbar. 
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Abb. 152. Stammzahlverteilung der Sommerlinde (1 00%) nach 
Hóhenlage. 
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Abb. 154. Regionale Verteilung der Sommerlinde nach Hóhen
lage; J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, 
S = Alpensüdseite. 
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Abb. 153. Stammzahlverteilung der Sommerlinde (100%) 
nach Relief. 
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Abb. 155. Stammzahlverteilung der Sommerlinde (1 00%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Lediglieh 0,1% des Vorrates oder 0,3% der Stammzahl 
sind Sommerlinden (Tab. 67). Damit ist diese Baumart 
bei uns seltener als die Mehlbeere oder die Sehwarzerle. 
Der Mittelstamm von 0,3 m3 ist etwa gleieh, aber der 
Anteil an Starkholz über 52 em ist etwas grõsser als bei 
der Winterlinde (Abb. 156, 148). Die maehtigste Som
merlinde auf LFI-Flaehen erreiehte ei nen BHD von 107 
em. Aueh LEIBUNDGUT (1984) sehreibt, dass Sommerlin
den dieker werden als Winterlinden. Für die Sommerlin
de hat das LFI Baumhõhen bis 32 m und Stamminhalte 
bis 4,0 m3 naehgewiesen. 

Das Holz der Sommerlinde ist etwas weieher und 
weniger fest als jenes der Winterlinde, dient aber den 
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Abb. 156. Verteilung des Holzvorrates der Sommerlinde (1 00%) 
nach Durchmesser-Klassen. 

alle Baumarten Sommerlinde 
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Sommerlinde 

gleiehen Verwendungszweeken. Aueh in ihrer übrigen 
Bedeutung bestehen kaum Untersehiede. Allerdings 
duften die Blüten der Sommerlinde nieht und für Tee 
wird die Winterlinde verwendet (W. Keller, mündlich). 
Aueh die Sommerlindenwalder sind reieh an seltenen 
Arten und gelten als unbedingt sehutzwürdig (STEIGER 
1994). 

Wie die Winter- so ist aueh die Sommerlinde in ihrer 
Naehhaltigkeit kaum gefahrdet, obsehon der Anteil an 
Jungpflanzen von 0,3-1,3 m Hõhe deutlieh kleiner ist. 
Insgesamt besteht ei ne grosse Ahnliehkeit zum Gr6s
sen- und Durehmesseraufbau der Birkenpopulation 
(Tab. 86). Die mittlere Verbissintensitat dureh Sehalen
wild betragt nur 7%, wie bei der wenig gefahrdeten 
Buehe. 
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Abb. 157. Stammzahlverteilung der Sommerlinde (1 00%) nach 
Durchmesser-Klassen. 
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Bergulme Ulmus glabra Huds. (U. scabra Mill.) (U. montana With.) 
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4.20 Bergulme Ulmus glabra Huds. (U. scabra Mii\.) (U. montana With.) 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Bergulme, Bergrüster, Weissrüster 
orme de montagne (commun) 
olmo di montagna 
ulm da muntogna 
wych elm, Scots elm 

Schweizerdeutsch: Ulme, Ilme, Olma, Elme, lium, Barg-lIm, Schteilinde, Wbldi Lenda, 
Rüester, Ruesch, Ruzbaum 

• LFI-Probefláchen miI Vorkommen 

D sellen (WELTEN und S UTTER 1982) 

D háufig (WELTEN und S UTTER 1982) 

Abb. 158. Verbreitung der Bergulme. 

Tab. 68. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Bergulme (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 2521 562 
Fehler (± %) 7 15 

Verteilung in % 100,0 22,3 
in % aller Baumarten 0,5 0,6 

Holzvorrat in 1000 m 3 988 279 
Fehler (± %) 8 19 

Verteilung in % 100,0 28,2 
in % aller Baumarten 0,3 0,4 

Mittelstamm in m 3 0,4 0,5 

N: Anzahl erfasster Baume 550 124 

Mittelland Voralpen 

564 677 
16 13 

22 ,3 26,9 
0,5 0,6 

222 272 
18 13 

22,5 27,5 
0,2 0,3 

0,4 0,4 

125 151 

Alpen Alpensüdseite 

665 53 
14 43 

26,4 2,1 
0,4 0,1 

206 9 
15 45 

20,9 0,9 
0,2 0,0 

0,3 0,2 

140 10 
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Abb. 159. Stammzahlanteil der Bergulme in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Das weite Verbreitungsgebiet der Bergulme reieht vom 
Südrand der Alpen und der Karpaten über Mittel- und 
Nordeuropa bis zum Ural im Osten (LEIBUNDGUT 1984). Im 
Verlauf der naeheiszeitliehen Vegetationsentwieklung ist 
die Bergulme kontinuierlieh dureh konkurrenzstarke 
Sehattenbaumarten wie Fiehte, Tanne, Buehe und Hage
buehe verdrangt worden (MAYER 1977). 

Wird im Sehweizer Wald von Ulmen gesproehen, so ist 
die Bergulme gemeint, denn die Feldulme (Ulmus mínor 
Mii!.) ist rund 20 mal seltener. Daher ist die Feldulme wie 
etwa au eh der Walnussbaum, die Elsbeere oder der Gold
regen für weiterführende LFI-Auswertungen ungeeignet. 
Die sehr seltene Flatterulme (Ulmus laevís Pai!.) wurde im 
LFI unter «übrige Laubbaume» erhoben. 

Die Bergulme ist in der Sehweiz weit verbreitet, besie
deit allerdings nur submontane und montane Lagen (Tab. 
5). Grossflaehig fehlt sie demzufolge in Hoehtalern der 
Subalpinstufe (Oberengadin). Selten ist sie aueh im Wallis 
und im Tessin, das bereits an die südliehe Arealgrenze 
st6sst (Abb. 158). Die europaisehen Verbreitungssehwer
punkte befinden sieh naeh MAYER (1977) in buehenreiehen 
Waldern der Randalpen, im Alpenvorland und im Mittel
deutsehen Bergland. Die diehtesten Vorkommen in der 
Sehweiz liegen im zentralen und 6stliehen Voralpen- und 
Nordalpengebiet (Abb. 158, 159), etwa im Viereek Giswil 
(OW) - Landquart (GR) - Oberriet (SG) - Turbenthal (ZH) 
sowie im mittleren Jura, besonders dieht zwisehen Biel 
(BE) - Balsthal (SO) - Delémont (JU). 

Die Bergulme ist ei ne Misehbaumart, die fast ebenso
haufig wie Bergahorn und Buehe aueh in Nadelwaldern 
auftritt (Tab. 6). STEIGER (1994) erwahnt die haufige Naeh-

Ber. Eidgenéiss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342,1996 

barsehaft von Bergahorn und Bergulme. Ahornwalder 
sind aber in der Sehweiz wenig verbreitet (vg!. 4.13) und 
nur 6% aller Bergulmen waehsen in Bestanden, in denen 
der Bergahorn vorherrseht. Vielmehr steht über ein Viertel 
der Bergulmen in Buehenwaldern und je 15-18% sind in 
Fiehten-, Tannen-, Esehen- und übrigen Laubholzbestan
den beigemiseht (Tab. 7). 

Die Bergulme hat den vertikalen Sehwerpunkt ihrer 
Verbreitung in der unteren Montanstufe (Zentralwert: 785 
m ü.M.), steigt gemass LFI nieht in die Subalpinstufe (Tab. 
5) und gedeiht zu 98% in Lagen unter 1200 m (Abb. 160). 
Naeh LEIBUNDGUT (1984) steigt sie in den Zentralalpen bis 
etwa 1500 m. Im LFI wurde das h6ehstgelegene Exemplar 
im ulmenreiehen Waadtlander Chablais, oberhalb «Les 
Ormonts» (orme de montagne), am Fusse der Diablerets 
auf 1334 m ü.M. registriert. 

Die Ulme ist eine Halbsehattenbaumart, die hohe An
sprüehe an die Nahrstoffversorgung und den Basengehalt 
des Bodens stellt (ETHZ 1993). In ahnliehem Mass wie 
Sommerlinde und Feldahorn bevorzugt die Bergulme ba
sisehe B6den (Tab. 124). Haufiger als andere Baumarten 
ist sie in Hangfusslagen zu finden (Abb. 161). In Ebenen 
und flaehem Gelande ist sie eh er seltener als andere 
Arten, nieht zuletzt infolge wasserbaulieher Massnahmen 
im Hartholzauenwald (Ulmen-Esehenwald). Steiles Ge
lande von 30-40° Neigung seheint die Bergulme zu 
sehatzen, wobei troekene Lagen in Süd- und Südwest
exposition gemieden werden (Abb. 163). Die Bergulme ist 
auf Rutsehhangen und bewegtem Hangsehutt gegenüber 
Buehe und Fiehte konkurrenzfahig, insbesondere in luft
feuehten Lagen (Taler, Sehluehten). Wie Bergahorn, 
Mehlbeere und Linde ertragt sie meehanisehe Verlet
zungen dureh Steinsehlag und Zugspannungen an den 
Wurzeln erstaunlieh gut (STEIGER 1994). 
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Abb. 160. Stammzahlverteilung der Bergulme (100%) nach 
H6henlage. 
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Abb. 161. Stammzahlverteilung der Bergulme (100%) nach 
Relief. 
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Abb. 163. Stammzahlverteilung der Bergulme (100%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Die Bergulme tritt in der Regel vereinzelt auf. Deshalb 
wurde sie, trotz des geringen Stammzahlanteils von nur 
0,5%, auf 3% der LFI-Probeflachen registriert (Tab. 88). 
Damit ist sie ahnlich weit verbreitet wie die Arve, die 
Stieleiche oder die Kastanie. Trotzdem drang die wenig 
bekannte Ulme bei uns nie richtig ins Volksbewusstsein, 
ganz im Gegensatz zu Südfrankreich, wo sie geschatzt 
wird wie etwa bei uns die Linde (FEHR und SCHWEIZER 1987). 

Die Stammzahl- und Vorratsverteilung nach Durch
messerklassen verlauft ahnlich wie beim Bergahorn, wobei 
der Anteil an dicken Baumen über 36 cm BHD bei der 
Bergulme gr6sser ist (Abb. 161). Dagegen ist der Verjün
gungsanteil erheblich geringer, aber ebenso zahlreich 
wie bei Winterlinde und Schwarzerle (Tab. 86, 87). Die 
Bergulme kann bis zu 500 Jahre alt werden und erreicht 
nach MAYER (1977) im nieder6sterreichischen Naturwald
reservat Dobra Baumh6hen bis 40 m (LFI: 36 m) und 
Durchmesser bis 154 cm (LFI: 82 cm). 

Das gesuchte Ulmenholz gilt als eines unserer sch6n
sten und wertvollsten einheimischen H61zer und wird 
hauptsachlich zu M6beln, Tafer und Furnier verarbeitet. 
Das sehr zahe, harte und dauerhafte Holz findet auch 
Verwendung in der Drechslerei und wurde früher in der 
Wagnerei und im Wagenbau eingesetzt. Wie der Nuss
baum (Gewehrschafte) war auch die Ulme (Kanonen
Lafetten) früher von militarischer Bedeutung und wurde 
eigens in Ulmenalleen angebaut. 

Die sturmfeste Bergulme ist sehr widerstandsfahig 
gegen Überschwemmungen, ertragt Stamm- und Wur
zelverletzungen und bildet leicht Stockausschlage: ei ne 
ideale Begleitbaumart im Steinschlag-, Rutsch- und 
Erosions-Schutzwald. Durch einen sehr raschen Streu
abbau wirkt sie zudem bodenpfleglich. 

Trotz reichlicher Verjüngung und massiger Wildscha
den (Verbissintensitat: 15%) ist der Fortbestand der Berg-
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Bergulme 

ulme nicht gewahrleistet. Die Ulmenbestande sind heute 
durch die «Ulmenwelke», eine durch den Ulmensplintkafer 
verbreitete Pilzkrankheit (Ophíostoma novo-u/mij, t6dlich 
bedroht. Um 1920 kam die erste grosse Welle des «Ulmen
sterbens» nach Europa; ei ne zweite Welle in den 60er bis 
80er Jahren war katastrophal. 1975 wurde in einigen Lan
dern das Absterben von 98% aller Feldulmen (U/mus 
mínor) festgestellt (DAUSIEN 1985). Die Krankheit verbreitet 
sich von den Tiefebenen bis in die H6henlagen und erfasst 
heute zusehends auch isoliertere Vorkommen der Berg
ulme (U/m us g/abra).lm ersten LFI (1983-85) waren 7% der 
Bergulmen tot oder von der Ulmenwelke befallen. Dieser 
Anteil hat sich in der Waldschadeninventur (WSI) für ca. 50 
Bergulmen auf 28 Probeflachen wie folgt entwickelt: 

Oürrstander (O) % Ulmenwelke (W) % O+W% 
1985 4 3 7 
1986 6 6 12 
1987 20 10 30 
1988 24 22 46 
1989 37 8 45 
1990 31 14 45 
1991 28 22 50 
1992 26 48 74 
(1993) (17) (33) (50) 
(1994) (20) (15) (35) 

Im Jahre 1993 wurde das WSI-Netz auf einen Viertel 
reduziert und die Werte in Klammern sind nicht mehr 
reprasentativ für die Situation in der Schweiz. 

Im PBMD-Bulletin 1990 wird die Ulmenwelke als hau
fig, aber in derweiteren Ausbreitung stagnierend erwahnt. 
Ganz anders im PBMD-Bulletin 1992: «Diese Getass
krankheit dezimiert den Ulmenbestand der Schweiz lau
fend und scheint gegenwartig relativ rasch um sich zu 
greifen». Und für 1994 wird vermeldet, dass sich die 
Ulmenwelke in unverandertem Mass ausbreitet und ver
mehrt auch in Voralpen- und Alpentalern auftritt. 
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Abb. 164. Verteilung des Holzvorrates der Bergulme (100%) Abb. 165. Stammzahlverteilung der Bergulme (100%) nach 
nach Ourchmesser-Klassen. Ourchmesser-Klassen. 

alle Baumarlen Bergulme alle Baumarlen Bergulme 

Ber. Eidgen6ss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342, 1996 



173 

Kastanie Castanea sativa Mill. (C. vesca Gaertn.) 
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4.21 Kastanie Castanea sativa Mill. (C. vesca Gaertn .) 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Edelkastanie, Esskastanie 
châtaignier 
castagno, castagno domestico 
chastagner, castogner 
Spanish chestnut, sweet chestnut 

Schweizerdeutsch: Cheschtene, Cheschna, Chbschtiboom, zahmi Cheschtene, Keschnabaum, 
Chegele, Edu-Chestele, Marroni , Marronibaum, Marabaum, echti Kastanie 

• LFI -Probeflãchen miI Vorkommen 

D sellen (WELTEN und SUTTER 1982) 

D hãuf ig (WELTEN und SUTTER 1982) 

Abb. 166. Verbreitung der Kastanie. 

Tab. 69. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Kastanie (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 12052 -
Fehler (± %) 7 -

Verteilung in % 100,0 -

in % aller Baumarten 2,4 -

Holzvorrat in 1000 m 3 3440 -

Fehler (± %) 7 -

Verteilung in % 100,0 -
in % aller Baumarten 0,9 -

Mittelstamm in m 3 0,3 -

N: Anzahl erfasster Baume 2632 -

Mittelland Voralpen Alpen 

157 5 130 
55 100 37 

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

36 3 87 
62 100 36 

1,0 0,1 2,5 
0,0 0,0 0,1 

0,2 0,6 0,7 

32 1 36 

Alpensüdseite 

11760 
7 

97,6 
21,0 

3314 
7 

96,4 
14,3 

0,3 

2563 
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Abb. 167. Stammzahlanteil der Kastanie in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Die Wildform der Edelkastanie ist vermutlich in Südost
europa und in Kleinasien heimisch. Die Esskastanie wird 
im Mittelmeerraum schon seit Jahrtausenden gezogen, 
wie norditalienische Ausgrabungen von Pfahlbauten der 
Bronzezeit belegen (DAusIEN 1985). Aus Spanien ist sie 
seit dem Übergang von der Jungsteinzeit zur Bronzezeit 
bekannt. Im Alpengebiet wurde die Edelkastanie spate
stens seit Beginn unserer Zeitrechnung (ZOLLER 1961) 
durch Etrusker und Ramer systematisch kultiviert und 
vielfach konnte sie sich subspontan vermehren (MAYER 
1977). Heute ist sie fast im ganzen Mittelmeergebiet, 
Frankreich und gegen Norden bis zum Alpenrand, ver
einzelt auch nardlich der Alpen bis nach England, ver
breitet (KRÜSSMANN 1968). Die Edelkastanie ist mit den 
Eichen eng verwandt (STEIGER 1994). 

In der Schweiz ist sie zu 98% auf der Alpensüdseite 
beheimatet (fab. 69), in Tallagen bis weit hinauf in die 
Südtaler. Der grasste Komplex von Kastanienwaldern 
liegt im Sottoceneri von Camignolo bis an den Luganer
see (BRÃNDU1988). Im Sopraceneri bilden Kastanienwal
der im Eichengebiet der tieferen Lagen einen dichten 
Gürtel bis zum montanen Buchenwald. Bedeutendere 
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Vorkommen auf der Alpennordseite Iiegen in den Gebie
ten Rhonetal/Genfersee, Vierwaldstatter-/Zugersee so
wie Walensee/Sargans (Abb. 166). 

Die Edelkastanie gedeiht zu 85% in den wintermilden 
Lagen der kollinen/submontanen Stufe (fab. 5). Die 
Halfte der Baume steht unterhalb 640 m (Median). Sie 
steigt auf der Alpensüdseite nicht so hoch wie die 
Traubeneiche und nur vereinzelt in die obere Montan
stufe (Abb. 98, 170). Bei Buseno (GR) im Calancatalliegt 
auf 1151 m ü.M. die hachste LFI-Kastanienflache. Auch 
im Maggiatal und im Val Colla wurden noch auf 1100 m 
Kastanien erfasst. Nach LEIBUNDGUT (1984) liegt die 
Baumgrenze der Kastanie im Sopraceneri bei 1250 m. 

Die warmeliebende Kastanie ist besonders haufig auf 
süd- bis westexponierten (Steil-) Hangen von 20°-40° 
Neigung verbreitet (Abb. 169, 171). In ebenen Lagen 
fehlt sie, weil diese im Tessin relativ seltenen Standorte 
den Siedlungen und der Landwirtschaft vorbehalten 
sind. Sie besiedelt vor allem massig saure Baden und 
meidet basischen Untergrund mehr als jede andere 
Baumart (fab. 124). In den kalkreichen Gebieten des 
Mendrisiotto wird sie durch Hopfenbuche und Blumen
esche abgelast, die, ganz im Gegensatz zur Kastanie, 
praktisch nie auf sauren Baden (pH <3,8) anzutreffen 
sind. 
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Abb. 168. Stammzahlverteilung der Kastanie (100%) nach 
H6henlage. 
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Abb. 170. Regionale Verteilung der Kastanie nach H6henlage; 
J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, S = Alpen
südseite. 
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Abb. 171. Stammzahlverteilung der Kastanie (100%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

In der Schweiz sind 2,4% der Baume oder 0,9% der 
stehenden Holzmasse Kastanien (Tab. 69). Auf der Alpen
südseite, im eigentlichen Verbreitungsgebiet, ist jeder 
fünfte Baum eine Kastanie und im Sottoceneri betragt ihr 
Anteil gemass LFI36%.lm H6henbereich von 400-800 m 
ist sie auf der Alpensüdseite mit einem Anteil von 54% die 
landschaftspragende Baumart überhaupt (T ab. 114). 

Kastanien erreichen Baumh6hen von 30-35 m (LFI: 
28 m) und Durchmesser von über 2 m. Der dickste Baum 
im ersten LFI war eine Kastanie mit 197 cm BHD. KÜCHLI 
(1987) erwahnt Exemplare im Maggiatal mit über 10 m 
Umfang, was mehr als 3 m Durchmesser entspricht. 

Aus der Stammzahl- und Vorratsverteilung nach 
Durchmessern (Abb. 172, 173) ist die frühere Bewirt
schaftung unschwer erkennbar: Der hohe Anteil an 8 bis 
24 cm dicken Baumen entstammt dem ehemaligen Nie
derwaldbetrieb; dickere Exemplare, insbesondere jene 
über 52 cm BHD, deuten auf (ehemalige)Selven.Beider 
Kastanie entfallen rund 85% der Stamme auf Stockaus
schlagwalder (Palina), die Lieferanten von Brennholz, 
Pfahlen, Telefonstangen und Holz für Lawinenverbau
ungen (Tab. 8). Das Holz der Edelkastanie ist wie jenes 
der Eiche ausserst dauerhaft und lasst sich leicht bear
beiten. Es wird auch als M6bel- und Bauholz, für Fasser 
oder Schnitzereien verwendet. 

Keine andere Waldbaumart erreicht den früheren 
Stellenwert der Edelkastanie. PITIE (1986) spricht sogar 
von einer eigentlichen «Kastanienkultur». Die Früchte 
der Kastanie waren bis Anfang 18. Jahrhundert das 
Hauptnahrungsmittel im Tessin und deckten etwa einen 
Drittel des Kalorienbedarfs. Danach hat dieser Brot
baum, wie die Eiche, durch den Anbau von Kartoffeln 
und Mais (CONEDERA und GIUDICI 1994) und in unserem 
Jahrhundert durch die intensivierte Landwirtschaft und 
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Kastanie 

den zunehmenden Fremdenverkehr (Gotthardtunnel) an 
Bedeutung verloren (KÜCHLI 1987). Nach dem Zweiten 
Weltkrieg gingen viele Selven durch Verwilderung verlo
ren. Von ehemals 105 bekannten Sorten sind heute 
noch 55 vorhanden und inventarisiert (CONEDERA 1994). 
Heute importiert die Schweiz für rund 15 Millionen Fran
ken jahrlich Kastanien. Zur Zeit laufen Forschungsarbei
ten zur Revitalisierung von Selven und zur Erhaltung der 
Sortenvielfalt (CONEDERA und GIUDICI 1994). 

Nach wie vor gelten die Kastanienblüten mit ihrem 
unverwechselbaren Duft als wichtige Bienenweide. In der 
Schweiz werden heute jahrlich etwa 6000 Kilogramm 
Kastanienhonig gewonnen (FEHR und SCHWEIZER 1987). Als 
Heilmittel finden die gerbstoffreichen Pflanzenteile vieltal
tige Anwendung, zum Beispiel mit nachweisbarer Wir
kung bei Bronchitis (KÜCHLI 1987). Die Rinde diente früher, 
wie jene der Eiche, der Ledergerberei. 

Die Nachhaltigkeit der Kastanie war bis vor wenigen 
Jahren ernsthaft durch den Rindenkrebs bedroht. Die
ser ursprünglich aus Ostasien stammende Schlauchpilz 
(Endothia parasitica) wurde 1938 im Holz von Munitions
kisten aus den USA über Genua nach Europa einge
führt. Im Tessin wurde die Krankheit erstmals im Jahre 
1948 festgestellt und bereits 1962 waren 90% der Be
stande infiziert (LEIBUNDGUT 1984). Nach jahrzehntelan
gen Bemühungen in der Resistenzzüchtung scheint 
heute bei uns die Gefahr auf natürliche Weise weitge
hend gebannt: Durch die Ausbreitung der Hypovirulenz 
ist der Kastanienrindenkrebs zumindest auf der Alpen
südseite, im Hauptverbreitungsgebiet der Schweiz, nur 
noch lokal bedrohlich (CONEDERA 1991). Im ersten LFI 
zeigten rund 12% der Kastanienbaume deutliche Spu
ren des Rindenkrebses (EAFV 1988). Unter den Haupt
baumarten ist die Kastanie in schlechtester Verfassung, 
wenn auch an 59% der Baume keinerlei Schaden regi
striert wurden. 
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Charakteristik der Kastanien-Bestãnde 

Wie die Fiehte, so tritt au eh die Kastanie dureh die 
anthropogene Verbreitung und frühere Bewirtsehaf
tungsformen haufig in Reinbestanden auf (Tab. 70). 
Insbesondere im Niederwald war die Kastanie dank 
ihrer starken Aussehlagfahigkeit sehr konkurrenzkraftig. 
Reinbestande sind in tieferen Lagen anteilmassig haufi
ger, wahrend die Kastanie in der unteren Montanstufe 
6fters in Misehung auftritt (Tab. 71). Ist die Kastanie 
lediglieh beigemiseht, vor allem in ehemaligen Selven, 
dann hauptsaehlieh in Bestanden, in denen Buehen, 
Eiehen, übrige Laubbaume (Birke), Esehen oder Nadel
baume, meist die Fiehte, vorherrsehen (Tab. 7, 73). 

Auf LFI-Probeflaehen mit der Kastanie als vorherr
sehender Baumart, erseheinen folgende Arten am hau
figsten: 

Tab. 70. Flaehe der Kastanienbestande naeh Regionen. Aus
werteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Kastanie ab 12 em 
BHD = 2,9% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Kastanien im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis '/3) ('/3-%) (über 2/3) mit Kastanien 

Region % % % % 

Jura - - - -
Mittelland 2,5 - 1,2 1,2 
Voralpen 1,2 - - 0,3 
Alpen 6,2 2,3 3,5 3,8 
Alpensüdseite 90,1 97,7 95,3 94,7 

Total in % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Total in 1000 ha 8,1 8,7 17,1 33,9 
Schãtzfehler (±%) 11 11 8 5 

Tab. 71. Flaehe der Kastanienbestande naeh Vegetations
hbhenstufen. Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer 
Kastanie ab 12 em BHD = 2,9% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Kastanien im Bestand Total 

beigemischt hãufig dominierend alle Wãlder 
(bis '10) ('/3 - 2/3) (über 2/3) mit Kastanien 

Bestandesalter % % % % 

kollin I 
submontan 70,4 77,0 86,0 79,9 
untere montane 28,4 21,8 13,4 19,2 
obere montane 1,2 1,2 0,6 0,9 
untere subalpine - - - -
obere subalpine - - - -

Total in % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Kastanie 76,4% (Winter-)Linde 1,6% 
(Trauben-)Eiehe 6,1% Robinie 1,0% 
Hangebirke 4,7% Kirsehe 0,8% 
Buehe 2,5% Aspe 0,5% 
Sehwarzerle 2,0% Mehlbeere 0,5% 
Esehe (gemeine) 1,9% Hopfenbuehe 0,2% 

Kastanien sind sehr langlebig und werden regelmas
sig bis 400jahrig, gelegentlieh im Tessin bis 1000jahrig 
(EGGMANN und STEIGER 1995) und erreiehen naeh der 
Überlieferung maximale Alter von über 3000 Jahren 
(KÜCHLI 1987). Das Alter unserer Kastanienbestande ist 
im Rahmen des LFI nieht ermittelbar. Das eigentliehe 
Alter der Individuen (Stoekalter) lasst sieh im Niederwald 
mit vegetativer Vermehrung nur aufwendig eruieren. Die 
LFI-Angaben sind nur Sehatzungen zum Alter der heuti
gen Stoekaussehlage. Daneben gibt es in den Selven 
und Mittelwaldern au eh Kernwüehse. Altbestande über 
160 Jahre sind aber, im Gegensatz zum Larehen-Arven
wald, doeh eher selten (Tab. 72). 

Tab. 72. Flaehe der Kastanienbestande naeh Bestandes
alter. Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Kastanie ab 
12 em BHD = 2,9% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Kastanien im Bestand Total 

beigemischt haufig dominierend alleWalder 
(bis '/3) ('lo - 2/3) (über%) mit Kastanien 

Bestandesalter % % % % 

gemischt 6,0 4,7 14,7 25,4 
1-40 Jahre 8,0 12,7 20,6 41,3 

41-80 Jahre 7,1 6,8 9,1 23,0 
81-120 Jahre 2,0 1,2 1,8 5,0 

121-160 Jahre 0,8 0,3 2,1 3,2 
über 160 Jahre - - 2,1 2,1 

Total in % 23,9 25,7 50,4 100,0 

Tab. 73. Stammzahlanteil der Baumarten in Kastanienbe
standen. Auswerteeinheit: Probeflaehen mit min. einer Kasta
nie ab 12 em BHD = 2,9% der Gesamtwaldflaehe. 

Anteil der Kastanien im Bestand Total 

beigemischt haufig dominierend alle Walder 
(bis 'h) ('/3-%) (über%) mit Kastanien 

Baumart % % % % 

Fiehte 7,4 0,8 0,2 2,1 
Tanne 1,2 0,1 - 0,3 
Fbhre 1,5 0,3 - 0,5 
Larche 1,5 0,1 0,2 0,5 
Arve - - - -
übrige Nadelb. 0,2 - 0,1 0,1 

Buehe 18,1 6,9 0,7 6,6 
Ahom 0,6 0,7 0,1 0,4 
Esche 4,7 5,0 1,4 3,2 
Eiehe 10,0 11,5 3,5 7,2 
Kastanie 21,3 51,3 84,0 59,9 
übrige Laubb. 33,5 23,3 9,8 19,2 

Total in % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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8irke Betula pendula Roth (B. verrucosa Ehrh.) 
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4.22 Birke Betula pendula Roth (B. verrucosa Ehrh.) 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Hangebirke, Warzenbirke, Weissbirke, Sandbirke, Harzbirke 
bouleau pendant, bouleau verruqueux, bouleau 
betulla bianca, betulla, betulla d'argento 
badugn pendus, vduogn penduoss 
common birch, silver birch, weeping birch 

Schweizerdeutsch: Birke, Birch, Berke, B6rcha, Bilcha, Bilka, B6rha, Harzera, Berchulti 

• LFI-Probeflachen mit Vorkommen 

D selten (WELTEN und SUTIER 1982) 

D haufig (WELTEN und SUTIER 1982) 

Abb. 174. Verbreitung der Birken . 

Tab. 74. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen . 

Birken (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 6431 104 
Fehler (± %) 6 35 

Verteilung in % 100,0 1,6 
in % alier Baumarten 1,3 0,1 

Holzvorrat in 1000 m 3 1495 33 
Fehler (± %) 7 33 

Verteilung in % 100,0 2,2 
in % alier Baumarten 0,4 0,1 

Mittelstamm in m3 0,2 0,3 

N: Anzahl erfasster Baume 1306 22 

OI ~ . I 

·~I . ~ ' .. ' 

/""- .:" .. 

Mittelland Voralpen Alpen 

487 143 1161 
21 28 13 

7,6 2,2 18,1 
0,5 0,1 0,8 

171 55 218 
21 29 14 

11,4 3,7 14,6 
0,2 0,1 0,2 

0,4 0,4 0,2 

104 29 231 

Alpensüdseite 

4536 
8 

70,5 
8,1 

1018 
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68,1 
4,4 

0,2 

920 
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D 0,4-1,0% 

1,1-3,0% 

>3,0% 

Abb. 175. Stammzahlanteil der Birken in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Das grosse, nordisch-eurasiatische Areal der Hangebir
ke umfasst nahezu ganz Europa von Nordportugal bis 
Nordskandinavien und nach Osten bis an den zentral
asiatischen Steppenraum. Dagegen fehlt sie in den im
mergrünen Mittelmeerregionen (MAYER 1977). 

In der nacheiszeitlichen Waldentwicklung hat die 
lichtbedürftige Pionierbaumart nach anfanglichen Maxi
malphasen seit dem Boreal ei nen stetigen konkurrenz
bedingten Rückgang erlitten. Erst in historischer Zeit 
nimmt die Birke durch Rodungen, Kahlschlage und 
Waldlichtungen wieder zu. Die anspruchslose Hange
birke besiedelt alle B6den ausser Hochmoore. Solch 
feuchte bis staunasse, sehr saure Standorte werden von 
der bedeutend selteneren Moorbirke (Betula pubescens 
Ehrh.) besiedelt. Plausibilitatskontrollen zur Artbestim
mung lassen vermuten, dass im ersten LFI der Anteil der 
Moorbirke überschatzt wurde. Entsprechend sind nur 
gerade 3% aller erfassten Birken wirklich Moorbirken, 
die hier zusammen mit der Hangebirke ausgewiesen 
werden. 

Die Hauptverbreitung der Hangebirke liegt heute 
deutlich auf der Alpensüdseite (Abb. 175), im Teil n6rd
lich von Lugano. Auch in den Alpen ist die Birke gebiets
weise haufig, hauptsachlich im Wallis, etwas weniger im 
oberen Rheintal (Surselva, Domleschg, Hinterrhein), im 
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Urner Reusstal und im Aaretal oberhalb Meiringen (Abb. 
174). Im Jura ist sie ebensoselten und fehlt gebietsweise 
(Porrentruy) wie in den Voralpen. Im Wirtschaftswald 
des Mittellandes ist sie deutlich haufiger, etwa im Aar
gau oder im grossen Moos (FR, BE). 

Die grosse 6kologische Amplitude der Birke wird 
besonders in der vertikalen Verbreitung erkennbar 
(Abb. 5). Die Halfte der Hangebirken gedeihen oberhalb 
990 m ü.M. (Median). Besonders haufig ist sie zwischen 
800 und 1200 m (Abb. 176). In dieser H6henstufe er
reicht sie auf der Alpensüdseite einen Stammzahlanteil 
von 16% (Tab. 115). Die Hangebirke steigt h6her als der 
Bergahorn und wird unter den Laubbaumen nur von der 
Vogelbeere übertroffen. MAYER (1977) bezeichnet die 
Obergrenze in den westlichen Zentralalpen mit maximal 
2000 m. Die h6chste LFI-Birkenflache liegt im Wallis auf 
1906 m ü.M., in Ried bei M6rel. 

Die konkurrenzschwache, lichtbedürftige Birke findet 
die stand6rtlichen Bedingungen zur Verjüngung und 
langfristigen Arterhaltung nur unter besonderen Ver
haltnissen: auf Kahlflachen im Wald (Waldbrand, Wind
wurf, Holzschlag), in Flurgeh6lzen, als Pionierwald auf 
Rutschflachen oder Brachland sowie auf Spezialstand
orten. Dementsprechend ist sie fast nur in Hanglagen, 
überwiegend auf Steilhangen verbreitet (Abb. 177). Die 
Birke stellt sehr geringe Klimaansprüche und besiedelt 
alle Hangexpositionen gleichermassen (Abb. 179). Wie 
Arve, Larche und Kastanie ist sie fast nur auf sauren bis 
sehr sauren B6den vertreten (Tab. 124). 
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Abb. 176. Stammzahlverteilung der Birken (100%) nach Abb. 177. Stammzahlverteilung der Birken (100%) nach Relief. 
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Abb. 178. Regionale Verteilung der Birken nach H6henlage; 
J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, S = Alpen
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Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Mit einem Stammzahlanteil von 1,3% steht die Hange
birke naeh der Traubeneiehe und Weisserle an elfter 
Stelle unter den heimisehen Arten. Sie ist damit haufiger 
als etwa Bergf6hre, Hagebuehe, Linde oder Bergulme. 
Mit ihrer weissen Rinde (Hitzesehutz) wirkt sie land
sehaftspragend, vor allem auf der Alpensüdseite, wo sie 
oft bestandesbildend auftritt. Zumeist handelt es si eh 
dabei um Pionierwalder, die im Verlaufe der Jahrzehnte 
dureh andere Arten unterwandert werden. Auf flaeh
gründigen B6den bildet sie sehr langdauernde Pionier
waldstadien zusammen mit Robinie, Adlerfarn und 
Brombeere, beispielsweise naeh Waldbranden (STEIGER 
1994). Gemass LFI stehen 10% der Birken und 19% der 
Robinien auf ehemaligen Brandflaehen. Stellenweise 
dominierend erseheint die Hangebirke auf Standorten 
des Eiehen-Birkenwaldes im heutigen Kastanienwald 
(ELLENBERG und KLOTZLl 1972). Rund 30% der Birken 
stehen in Fiehten-, Buehen- und Larehenwaldern, 
weitere 5% in Weisstannen- und F6hrenbestanden 
(Tab.7). 

Für unsere naeheiszeitliehen Vorfahren waren die 
damaligen Birkenwalder eine Lebensgrundlage von 
zentraler Bedeutung in vielerlei Hinsieht: Energiequelle, 
Baustoffe, Gewebefasern, Getranke, Heilmittel oder Bir
kenteer. Das feine Holz lasst sieh leieht beizen und wird 
hauptsaehlieh im M6belbau verwendet. Sehr gesehatzt 

% 
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Abb. 180. Verteilung des Holzvorrates der Birken (100%) nach 
Durchmesser -Klassen. 

alle Baumarten Birke 
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Birke 

ist es aueh in der Dreehslerei und in der Sehnitzerei. Vor 
allem Stamme mit Maserwuehs liefern seh6ne und ge
suehte Furniere. Heute hat die Birke den Status eines 
«Edelbrennholzes». Anders als im Norden verfügt die 
kurzlebige Birke bei uns, im Vergleieh zu anderen einhei
misehen Baumarten, über eine geringe Wuehsleistung 
und liefert überwiegend sehleehte Holzqualitaten. Ein 
Mittelstamm von 0,2 m3 verdeutlieht die Situation 
(Tab. 74). Nur wenige Baume haben über 36 em Dureh
messer (Abb. 180, 181). Von 1100 untersuehten Birken 
im LFI erreiehte die diekste 79 em BHD und 29 m 
Baumh6he. 

Der forstliehe Wert der Birke liegt in ihrem Pionier
eharakter. Bei der Verjüngung spatfrostempfindlieher 
Baumarten maeht sieh der F6rster Beobaehtungen aus 
der natürliehen Waldsukzession zu Nutze: Die emp
findliehen, anspruehsvollen Arten werden unter dem 
sehützenden Sehirm eines sogenannten Vorwaldes 
aus gepflanzten Birken oder anderen Pioniergeh61zen 
naehgezogen. 

Obsehon die Birke relativ selten gepflanzt wird 
(Tab.9) und der Anteil an Jungpflanzen von 0,3-1,3 m 
H6he im Gegensatz zur Aspe eh er gering ist (Tab. 86), ist 
die Naehhaltigkeit der Birke kaum in Frage gestellt. Es 
ist anzunehmen, dass sie ihr Areal in Zukunft auf land
wirtsehaftliehen Grenzertragsstandorten vorerst weiter 
ausdehnt. Indizien sind die überwiegend jungen Birken
bestande im Alpenraum, speziell im Wallis. 
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Abb. 181. Stammzahlverteilung der Birken (100%) nach 
Durchmesser-Klassen. 
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Aspe Populus tremula L. 
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4.23 Aspe 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Aspe, Espe, Zitterpappel 
tremble, peuplier tremble 
tremolo, pioppo tremolo 
trembel, triembel 
aspen 

189 

Populus tremula L. 

Schweizerdeutsch: Aschpe, Eschpe, Ãschbe, Espla, Aspli , Zitterpappele, Pappla, Zwaslistuude, 
Triembal, Trémbal 

• LFI -Probelliichen miI Vorkommen 

D sell en (WELTEN und SUTTER 1982) 

D hiiulig (WELTEN und SUTTER 1982) 

Abb. 182. Verbreitung der Aspe. 

Tab. 75. Stammzahl , Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Aspe (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 1257 125 
Fehler (± %) 15 48 

Verteilung in % 100,0 9,9 
in % aller Baumarten 0,2 0,1 

Holzvorrat in 1000 m 3 354 32 
Fehler (± %) 15 40 

Verteilung in % 100,0 9,0 
in % aller Baumarten 0,1 0,1 

Mittelstamm in m 3 0,3 0,3 

N: Anzahl erfasster Baume 259 25 

j ~ 

~ .. 

Mittelland Voralpen Alpen Alpensüdseite 

200 39 567 326 
30 40 25 26 

15,9 3,1 45,1 25,9 
0,2 0,0 0,4 0,6 

84 11 145 82 
41 52 23 26 

23,7 3,1 41,0 23,2 
0,1 0,0 0,1 0,4 

0,4 0,3 0,3 0,3 

41 8 117 68 
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Abb. 183. Stammzahlanteil der Aspe in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Die Aspe, ei ne Baumart mit eurosibirischem Verbrei
tungsgebiet, gedeiht nahezu in ganz Europa. Sie fehlt 
einzig in Südfrankreich, Westspanien und in Sizilien 
(LEIBUNDGUT 1984). Optimal wachsen Aspen in baltischen 
und nordischen Nadel-Laub-Mischwaldern mit Wald
f6hre, Fichte und Birke (MAYER 1977). 

In der Schweiz dagegen zahlt die Pionierbaumart 
Aspe, ahnlich wie die Hangebirke, in keiner Waldge
sellschaft zur Steten-Kombination. Trotzdem ist die 
Aspe als einzige der heimischen Pappelarten eine 
eigentliche Waldbaumart. Schwarzpappel (Popu/us 
nígra L.), Silberpappel (Popu/us a/ba L.), fremdlandische 
Pappelarten und Hybriden sind im Waldareal so selten, 
dass sie zusammen ohne die Aspe nur auf 0,5% der LFI
Probeflachen registriert wurden (Tab. 88). 

Die ausgesprochen frost- und kalteharte Aspe ist 
bezüglich Standort und Klima sehr anspruchslos. Doch 
scheint sie in einigen Gebieten der Schweiz kaum ei ne 
Rolle zu spielen und ist in den Nordalpen selten (Abb. 
182). Im Gegensatz zur Weisserle scheint sie bewegten 
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Untergrund eher zu meiden: Aspenflachen weisen rund 
viermal weniger Rutschspuren auf. Überdurchschnitt
lich haufig ist die Aspe in den Kantonen Wallis, Tessin, 
Graubünden, Jura und Genf (Tab. 4). 

Bis in die obere Montanstufe ist die Aspe gut vertreten, 
wahrend in der Subalpinstufe baumf6rmige Individuen 
praktisch fehlen (Tab. 5). Im Engadin soll sie bis auf eine 
H6he von 2000 m steigen (LEIBUNDGUT 1984), in den Alpen 
in Strauchform bis 2200 m ü.M. (ETHZ 1993). Die h6chst
gelegene LFI-Flache mit Aspen ab 12 cm BHD liegt 
allerdings nur auf 1556 m ü.M., im Val d'Anniviers (Wallis). 
Rund die Halfte der Aspen wachst in der H6henstufe 
800-1200 m (Abb. 184). Der vertikale Schwerpunkt liegt 
wie jen er der Hangebirke bei 980 m ü.M. (Median). 

Ihre Arterhaltung sichert die lichtbedürftige, aber 
sonst anspruchslose Aspe oft als Erstbesiedler auf Roh
b6den. Auch auf feuchten oder trockenen Standorten 
ist sie einer geringeren Konkurrenz ausgesetzt. So ist 
sie hauptsachlich in ebenem Gelande und in überwie
gend süd- bis ostexponierten Hanglagen von 30-40° 
Neigung verbreitet (Abb. 185, 187). Im Gegensatz zur 
Birke besiedelt sie vermehrt nahrstoffreiche, basische 
und selten stark saure B6den (Tab. 124). 
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Abb. 186. Regionale Verteilung der Aspe nach H6henlage; 
J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, S = Alpen
südseite. 
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Abb. 187. Stammzahlverteilung der Aspe (100%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Stammzahlmassig betragt der Anteil der Aspe im 
Sehweizer Wai d nur 0,2% (Tab. 75). Da diese Art haufig 
einzeln oder truppweise beigemiseht vorkommt, wur
den baumf6rmige Aspen auf 0,9% und Aspen-Verjün
gung auf 1,2% der LFI-Probeflaehen registriert. Die 
Aspe ist damit flaehenmassig ebenso verbreitet wie die 
doppelt so haufige Sehwarzerle (Tab. 88). Mit einem 
mittleren Stamminhalt von lediglieh 0,3 m3 untersehei
den si eh die Aspen deutlieh von den übrigen Pappeln 
(0,9 m3), die zumeist in eigentliehen Pappelplantagen 
stehen. Der Aspen-Vorrat belauft sieh auf beseheidene 
350 000 m3 , wovon 80% auf Baume unter 36 em BHD 
entfallen (Abb. 188). Naeh GUGGENBÜHL (1962) wird die 
Aspe kaum mehr als 80, h6ehstens 100 Jahre alt und 
Durehmesser von 60 em werden im Waldverband nieht 
übersehritten. LEIBUNDGUT (1984) eraehtet in Mitteleuropa 
Baumh6hen von 25 mais bemerkenswert. Die H6ehst
werte im LFI sind 70 em BHD und 28 m Baumh6he. 

Die kurzlebige Aspe waehst ziemlieh sehnell, aber oft 
ist ihr Kernholz sehon im Alter von 30-40 Jahren von 
Faulnis befallen (DAUSIEN 1985). Insgesamt ist die Aspe 
bei uns von geringer wirtsehaftlieher Bedeutung (ETHZ 
1993). Das sehr leiehte Holz findet nieht nur in der 
Zündholzindustrie Verwendung. Es wird aueh in der 
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Aspe 

Papier- und Zelluloseproduktion sowie für Blindlagen in 
der Sperrholzplattenfabrikation eingesetzt. 

Ihren waldbauliehen Stellenwert hat die Aspe als 
Pionier- und Vorbauart sowie als Misehbaumart mit 
anderen kurzlebigen, früh erntereifen Arten wie 
Sehwarzerle, Kirsehbaum, Birke und Esehe. Ausserhalb 
des Wai des wird sie dort gepflanzt, wo man raseh viel 
Grün, Siehtsehutz und liehten Sehatten wünseht. Das 
reizvolle Blatterspiel der Zitterpappel findet ihren H6he
punkt in der goldgelben Herbstverfarbung. Nieht zuletzt 
wird der Aspe aueh ein hoher 6kologiseher Wert beige
messen: Altere Baume sind haufig faul oder sogar hohl. 
Damit bieten sie zahlreiehen Insekten, V6geln und Klein
saugern eine seltene, wertvolle Lebensgrundlage. 

Als konkurrenzsehwaehe Liehtbaumart kann die 
Aspe nur kurzzeitig gegenüber sehattentoleranten Arten 
bestehen. Sie weieht in gesehlossenen Bestanden an 
die Rander aus, wo sie dureh intensive vegétative Ver
mehrung (Wurzelbrut) weiter expandiert. Von dort aus 
kann sie sieh im Wai d wieder auf Kahlsehlag-, Wind
wurf- und Brandflaehen versamen. Rund 20% der As
pen stehen im ehemaligen Mittelwald (Tab. 8). Der hohe 
Verjüngungsanteil (Tab. 86) bestatigt den Erfolg dieser 
Überlebensstrategie. Vom Wild wird die Aspe gleieher
massen gesehatzt wie der Bergahorn: 30% der Gipfel
triebe sind verbissen. 
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Weiden Salix spec. 
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4.24 Weiden 

Deutseh: 
Français: 
Italiano: 
Rumantseh: . 
English: 

Weiden 
saules 
saliee 
saleseh, sai se h 
willows 

195 

Salix spec. 

Sehweizerdeutseh: Wide, Wiidebaum, Widdi:i, Pfyfeholz, Pfyfferuete, Sala 

LFI-Probeflachen mit Vorkommen 

Abb. 190. Verbreitung der Weiden. 

.... :.'. 
.. -. 

~ 

.' 

Tab. 76. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Weiden (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 2048 355 
Fehler (± %) 11 23 

Verteilung in % 100,0 17,3 
in % aller Baumarten 0,4 0,4 

Holzvorrat in 1000 m 3 392 80 
Fehler (± %) 16 27 

Verteilung in % 100,0 20,5 
in % aller Baumarten 0,1 0,1 

Mittelstamm in m 3 0,2 0,2 

N: Anzahl erfasster Baume 402 70 

Mittelland Voralpen Alpen Alpensüdseite 

379 235 708 371 
33 26 20 20 

18,5 11,5 34,6 18,1 
0,4 0,2 0,5 0,7 

125 30 106 51 
38 29 27 24 

31,8 7,7 27,1 12,9 
0,1 0,0 0,1 0,2 

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

77 43 140 72 
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>1,0% 

Abb. 191. Stammzahlanteil der Weiden in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Saume ab 12 em SHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Die Mehrzahl der heimisehen Weiden werden nieht oder 
nur selten baumfbrmig und haben ihre Hauptverbrei
tung teilweise ausserhalb des Waldareals. Aueh die 
Artbestimmung erweist sieh háufig als sehwierig, zumal 
einige Arten Hybriden bilden. Aus diesen Gründen wer
den die über 30 heimisehen Weidenarten und ihre Kreu
zungen im LFI unter dem Gattungsbegriff Sa!ix spec. 
erfasst. Alle Angaben zur Verbreitung beziehen sieh 
aueh hier nur auf die Baume ab 12 em BHD. Lediglieh 
die Verbreitungskarte (Abb. 190) enthalt aueh jene LFI
Probeflaehen, die Weidenverjüngung und strauehfbrmi
ge Weidenarten im Bereieh von 0,3 m Hóhe bis 11 em 
BHD aufweisen. 

In der Sehweiz sind die Weiden im ganzen Alpen
raum, mit Ausnahme der Hoehlagen (Engadin), haufig 
und weit verbreitet. In der westliehen Landeshalfte sind 
baumfórmige Weiden starker vertreten als in der Ost
sehweiz (Abb. 191). Waadt, Wallis und Tessin sind Kan
tone mit überdurehsehnittlieh hohen Weidenanteilen 
(Tab. 4). Baumfórmige Weiden sind auf Feuehtstandor
ten und an Gewassern zu erwarten, wo diese liehtbe-
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dürftigen Pionierarten kaum dureh andere Arten konkur
renziert werden. Solehe Auen- und Bruehwalder sind 
heute jedoeh selten geworden. In der Sehweiz sind nur 
beseheidene Reste des einst verbreiteten Silberweiden
Auenwaldes erhalten geblieben. Geháufte Vorkommen 
baumfórmiger Weiden treten gemass LFI etwa noeh in 
der Umgebung von St. Ursanne (Le Doubs) oder in der 
oberen Leventina (Tieino) auf. 

Weiden sind klassisehe Pioniere auf basisehen bis 
massig sauren Rohbóden (Tab. 124). Sie besiedeln ebe
nes Gelande (Feuehtstandorte) oder Hanglagen ab 10° 
Neigung in allen Expositionen (Abb. 193, 195). Den 
hóehsten Anteil von 2,2% erreiehen die baumfórmigen 
Weiden in den Alpen unterhalb 600 m (Tab. 117). Der 
vertikale Verbreitungssehwerpunkt liegt jedoeh mit 
888 m deutlieh hóher. Oberhalb 1727 m ü.M. wurden im 
LFI keine baumfórmigen Weiden mehr registriert. 

Fast zwei Drittel der baumfórmigen Weiden stehen im 
Laubwald, rund ein Viertel im Fiehtenwald (Tab. 7). Wie 
Birken, Aspen, Erlen und andere liehtbedürftige, kurz
lebige Arten sind aueh die Weiden in jungen Bestanden 
(Jungwuehs, Diekung, Stangenholz) und im Niederwald 
überdurehsehnittlieh vertreten, wahrend sie in den 
meist liehtarmen Baumhólzern des gleiehfórmigen 
Hoehwaldes eher selten sind (Tab. 8). 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Besonders junge Weiden sind relativ hãufig. Auf 4,7% der 
LFI-Jungwuehs-Probeflaehen wurde Weidenverjüngung 
(0,3 m H6he bis 11 em BHD) registriert, was flaehenmassig 
mit der Verbreitung der Larehenverjüngung vergleiehbar ist 
(Tab. 88). Baumf6rmige Weiden ab 12 em BHD sind dage
gen wesentlieh seltener und nur auf 1 ,7% der Probeflaehen 
vertreten. Der Stammzahlanteil dieser Weiden betragt 
0,4%, der mittlere Stamminhalt 0,1 m3. Obsehon die maeh
tigste Weide im LFI einen Durehmesser von 60 em erreieh
te, sind Exemplare über 36 em BHD selten (Abb. 196, 197). 

Als Weidenarten der Baumsehieht erwahnen ELLENBERG 
und KLÓTZLl (1972) die Silber- oder Weissweide (Sa/ix a/ba), 
die Salweide (Sa/ix eaprea), die Reifweide (Salix daphno
ides), die Bruehweide (Sa/ix fragi/is) sowie die Kreuzung aus 
Silber- und Bruehweide (Sa/ix rubens). Arten des Unter
wuehses sind die Gebirgsweide (Sa/ix appendicu/ata), die 
Ohrweide (Salix aurita), die Grauweide (Salix einerea), die 
Lavendelweide (Salix e/aeagnos), die Spiessweide (Sa/ix 
hastata) die Sehwarzweide (Sa/ix nigricans), die Lorbeer
weide (Sa/ix pentandra), die Purpurweide (Sa/ix purpurea). 

Von den versehiedenen baumf6rmigen Weidenarten er
langen nur die Weissweide und ihre Kreuzung mit der 
Bruehweide eine unmittelbare wirtsehaftliehe Bedeutung. 
Die Weissweide kann bereits mit 30 Jahren Baumh6hen 
von über 20 m erreiehen und der Holzzuwaehs ist auf guten 
Standorten fast so hoeh wie jener der Zuehtpappel. Das 
weiehe, leiehte Holz wird ahnlieh wie das Pappelholz ver
wendet, vor allem für Sehaehteln, Kisten und als Blindholz 
(LEIBUNDGUT 1984). Die Rinde der Weiss- oder Silberweide 
enthalt Salieylsaure, den Hauptwirkstoff des Aspirins, und 
dient heute noeh in der Medizin als fiebersenkendes und 
sehmerzstillendes Mittel (STElGER 1994). 

Auf dem Gebiet der Ingenieurbiologie zahlen die raseh
wüehsigen Weiden zu den unentbehrliehen Geh6lzarten. 
Beim sogenannten Grünverbau von Uferb6sehungen, 
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Erosions- oder Rutsehgebieten werden Arten mit einer 
grossen 6kologisehen Amplitude (Sal-, Purpur-, Sehwarz
und Lavendelweide) bevorzugt. Von grosser Bedeutung ist 
in der Regel au eh die Fahigkeit zurvegetativen Vermehrung 
dureh Triebsteeklinge. Nur bei der Salweide (Sa/ix caprea) 
kommt die Steeklingsvermehrung für die Grünverbauung 
wegen ihrer geringen Leistung nieht in Frage. Die Salweide 
widersteht dagegen wie Bergahorn, Weiss- und Grünerle, 
Hasel, Mehl- und Vogelbeere, Birke, Esehe, Aspe oder 
Bergf6hre selbst sehwerern Steinsehlag. Zudem ist die 
Salweide gleiehermassen zur Bodenbefestigung wie zur 
Standortverbesserung geeignet (SCHIECHTL 1973). Die 
Bruchweide zeiehnet sieh dureh eine hohe Zugfestigkeit 
der Wurzeln aus. Purpur-, Sehwarz- und Lavendelweide 
wiederum sind resistent gegen Verschüttung und Über
sehotterung. Von waldbaulieher Bedeutung sind Weiden 
als sogenannter Vorbau, insbesondere auf Rohb6den: 
Sie stabilisieren und verbessern den Boden und bieten 
anderen, naehfolgenden Baumarten einen Klimaschutz. 
Trotz dieser Vorzüge werden Weiden im Wald selten 
gepflanzt: Nur 3% der Verjüngung stehen in reinen 
Pflanzungen (Tab. 9). 

Weiden sind ei ne wertvolle Bienenweide und damit ein 
wiehtiges Element eines 6kologiseh gut aufgebauten 
Waldrandes. Die Raupe des Grossen Sehillerfalters (Apatu
ra iris) lebt auf der Salweide. Andere Insektenarten wie der 
Weidenboek sind auf Weiehholz angewiesen. Die kleinen 
Restflaehen von Silberweiden-Auenwald an naturnahen 
Absehnitten der Mittellandflüsse und auf der Alpensüdseite 
sind hoehgradig schutzwürdige Lebensraume zahlreieher 
bedrohter Tierarten wie Kleiner Sehillerfalter, Boek- und 
Blattkafer, Blattwespen und H6hlenbrüter (STEIGER 1994). 
Die besonders irn Jungwald verbreitete Salweide ist ei ne 
gute A.sungspflanze und dient dem Rehboek zudem als 
Fegebaum. Rund 18% der jungen Weiden sind verbissen 
(BRANDLI 1996), was bei der hohen Regenerationskraft die
ser Gattung unproblematiseh ist. 

% 

70 

-
60 

50 

40 

r-
30 

20 ~ r-

I -

r- r-
10 

, : 
l, n, ~,n ,,~' : , , o 

4-7 em 8-11 em 12-15 em 16-23 em 24-35 em 36-51 em ab 52 em 
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Schwarzerle Alnus glutinosa Gaertn. 
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4.25 Schwarzerle 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Schwarzerle, Roterle 
aune glutineux, verne, aune noir, aulne 
alno nero, ontano nero 
ogn nai r (ner), agna naira 
black (common) alder 

Schweizerdeutsch: Schwarzerle, Erla, Edla, Eera, Eierle, Roterle 

• LFI-Probeflachen miI Vorkommen 

D sellen (WELTEN und SUTTER 1982) 

D haufig (WELTEN und SUTTER 1982) 

Abb. 198. Verbreitung der Schwarzerle . 

Tab. 77. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Sehwarzerle (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 2750 251 
Fehler (± %) 13 37 

Verteilung in % 100,0 9,1 
in % aller Baumarten 0,5 0,3 

Holzvorrat in 1000 m 3 712 88 
Fehler (± %) 14 38 

Verteilung in % 100,0 12,3 
in % aller Baumarten 0,2 0,1 

Mittelstamm in m 3 0,3 0,3 

N: Anzahl erfasster Baume 559 50 

Mittelland 

1277 
20 

46,4 
1,2 

412 
21 

57,9 
0,4 

0,3 

263 

201 

Alnus glutinosa Gaertn. 

Voralpen Alpen Alpensüdseite 

315 50 857 
32 57 24 

11 ,5 1,8 31,2 
0,3 0,0 1,5 

40 6 166 
32 58 23 

5,6 0,9 23,3 
0,1 0,0 0,7 

0,1 0,1 0,2 

62 10 174 
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>1,0% 

Abb. 199. Stammzahlanteil der Sehwarzerle in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Das ausgedehnte Areal der Schwarzerle erstreckt sich 
über den gr6ssten Teil Europas bis zum Ural, ohne 
Mittel- und Nordskandinavien, Südspanien und die süd
russischen Steppengebiete. Optimale Bedingungen 
findet die Schwarzerle in den sommerwarmen, luft
feuchten und grundwasserreichen Niederungen Nord
osteuropas (MAYER 1977). 

Die Schwarzerle ben6tigt viel Licht, Warme und 
Feuchtigkeit. Da sie von allen Baumarten stehendes 
Wasser und Staunasse am besten ertragt, kommt sie 
vor allem auf dauernd nassen Standorten bei ausrei
chender Basenversorgung zur Herrschaft. Solche 
Standorte sind in der Schweiz naturgemass nicht haufig 
und im Mittelland wurden sie zum gr6ssten Teil entwas
sert. Entsprechend sind die typischen Seggen
Schwarzerlen-Bruchwalder nur noch sehr selten im Mit
telland und im Mendrisiotto zu finden (STEIGER 1994). 

Reichlich vertreten ist die Schwarzerle immer im Seg
gen-Bacheschenwald, im Traubenkirschen-Eschen
wald und auf der Alpensüdseite im Geissbart-Eschen
mischwald mit Edelkastanie, zumeist in ehemaligen 
Nieder- und Mittelwaldern (Tab. 7, 8). Stellenweise do
miniert sie auch im Ahorn-Eschenwald oder zusammen 
mit der Weisserle (Alnus íncana) im Schachtelhalm
Grauerlenwald (ELLENBERG und KLOTZLl 1972). Wie die 
Aspe ist auch die Schwarzerle selten in Nadelwaldern 
anzutreffen (Tab. 6). 

Nur gerade 2% der Schwarzerlen entfallen auf die 
Region Alpen (Tab. 77). Die Hauptverbreitung be-
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schrankt sich auf das Mittelland und die Alpensüdseite 
(Abb. 198, 199). Wahrend sie im 6stlichen Mittelland 
gemass LFI oft vereinzelt auftritt, enthalten die Verbrei
tungsschwerpunkte in der Westschweiz (Morges bis 
Echallens) und im Tessin (Biasca bis Monte Ceneri) 
haufiger eigentliche Erlenbestande. Entsprechend 
überdurchschnittlich ist der Schwarzerlenanteil in den 
Kantonen Genf, Tessin, Thurgau und Waadt (Tab. 4). 

Drei Viertel der Schwarzerlen gedeihen in der kollinen 
und submontanen Stufe (Tab. 5). In Mittellandlagen 
unter 400 m betragt der Anteil der Schwarzerle maximale 
7% (Tab. 118). Der tiefliegende Median bei 534 m ü.M. 
wird nur von wenigen Baumarten unterschritten: 
Weiss- und Schwarzpappel, Traubenkirsche, Robinie, 
Nussbaum und Hagebuche (Abb. 5 und Kap. 4.29). 
Insbesondere in belaubtem Zustand ist die Schwarz
erle stark schneebruchgefahrdet, was ihre Verbreitung 
in Nassschneelagen einschrankt. Die h6chstgelegene 
Schwarzerle wurde im LFI auf 1483 m ü.M. kluppiert. 
Im Oberengadin soll sie nach LEIBUNDGUT (1984) bis auf 
1800 m steigen. 

Obschon die Schwarzerle mehrheitlich ebenes Ge
lande und Mulden besiedelt, ist sie auch in Hanglagen, 
ja selbst an Steilhangen anzutreffen, wobei trockenere 
Südexpositionen eher gemieden werden (Abb. 201, 
203). Die Schwarzerle ben6tigt eine gute Nahrstoffver
sorgung, ist aber wie die Buche gleichermassen auf 
basischen wie sauren B6den verbreitet (Tab. 124). Wie 
keine andere Baumart ist sie jedoch an Feuchtstandorte 
gebunden. Gemass LFI stehen zwei Drittel der Schwarz
erlen in Bruch- und Auenwaldern oder im Bereich von 
Bachen, gr6sseren Gewassern und Quellhorizonten. 
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Abb. 200. Stammzahlverteilung der Schwarzerle (100%) nach 
H6henlage. 
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Abb. 202. Regionale Verteilung der Schwarzerle nach H6hen
lage; J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, 
S = Alpensüdseite. 
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Abb. 201. Stammzahlverteilung der Schwarzerle (100%) nach 
Relief. 
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Abb. 203. Stammzahlverteilung der Schwarzerle (100%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

In der Sehweiz sind im Verlaufe der letzten 100 Jahre 
mehr als 90% aller Feuehtgebiete, aueh Erlenstandorte, 
in tieferen Lagen versehwunden (BFS 1995). Damit sind 
viele, sehr artenreiehe Lebensraume zerst6rt. Die 
wenigen verbliebenen Erlenbrueh-Restflaehen sind als 
Lebensraum zahlreieher bedrohter Arten wie beispiels
weise Sumpffarn, Kammfarn, Ringelnatter, Pirol oder 
Erlenboek-Kafer hoehgradig sehutzwürdig (STEIGER 
1994). Unter den Baumarten nimmt die Sehwarzerle mit 
einem Stammzahlanteil von 0,5% heute den 16. Platz 
ein. Damit ist sie zumindest noeh haufiger als alle Exoten 
zusammen, inklusive Robinie und nieht heimisehe Pap
peln. Der Verjüngungsanteil der Sehwarzerle erseheint 
für die Naehhaltigkeit der Art ausreiehend (Tab. 86, 88), 
zumal in nur 9% der getahrdeten Pflanzen von 0,3-1,3 m 
H6he dureh Wild verbissene Gipfeltriebe aufweisen 
(Kap. 4.14). 

Die rasehwüehsige, aber kurzlebige Sehwarzerle, er
reieht in Mitteleuropa Alter von 80-100, maximal 120 
Jahre. Baumh6hen von 30-35 m (LFI: max. 32 m) und 
Durehmesser von 60 em (LFI: max. 58 em) bilden auf 
unseren Standorten die obere Grenze (LEIBUNDGUT 1984). 
Entspreehend selten sind Exemplare über 36 em BHD 
(Abb. 205). Der kleine Vorratsanteil von 0,2% und der 
mittlere Stamminhalt von 0,3 m3 deuten auf ei ne geringe 
forst- und holzwirtsehaftliehe Bedeutung in der Sehweiz 
(Tab.77). 

Die Wuehsleistungen der Sehwarzerle sind vor allem 
in den ersten Jahrzehnten betraehtlieh. Verwendet wird 
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Abb. 204. Verteilung des Holzvorrates der Schwarzerle (1 00%) 
nach Durchmesser-Klassen. 
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Sehwarzerle 

sie gerne für Sperrholzplatten und im Modellbau sowie 
getarbt als Imitationsholz im M6bel- und Stuhlbau 
(SeHAFFLüTZEL 1982). Zur Zeit liegen bunte H61zer im 
Trend und die Sehwarzerle darf wieder ihr wahres, rot
braunes Gesieht zeigen. Mit der vermehrten Naehfrage 
im M6belbau bleibt sie zumindest im nordeuropaisehen 
Hauptverbreitungsgebiet wirtsehaftlieh interessant. 
Das Holz ist weieh und spr6de, leieht zu bearbeiten und 
es vermorseht sehnell. Dauernd nass gehalten wird es 
aber hart und fast unverwüstlieh, ahnlieh wie Eiehenholz 
(DAUSIEN 1985). So soll halb Venedig auf Erlenptahlen 
gebaut sein (STEIGER 1994). Das Erlen-Brennholz gilt als 
geringwertig, ergibt aber ei ne sehr gute Holzkohle 
(MAYER 1977). Blatter und Rinde der Sehwarzerle ent
halten Gerbstoffe und Anthraehinone mit Heilwirkung 
(DAUSIEN 1985). 

Die Sehwarzerle ist aueh auf sehweren B6den die am 
tiefsten wurzelnde einheimisehe Baumart. Ihre «Wurzel
kn61Iehen», verursaeht dureh Strahlenpilze, verm6gen 
Luftstiekstoff zu binden, was aueh die Stiekstoffversor
gung anderer Baumarten verbessert. Sie bildet leieht 
Stoekaussehlage und das gut abbaubare Laub f6rdert 
die biologisehe Bodenaktivitat (LEIBUNDGUT 1984). Mit 
diesen Eigensehaften ist die Sehwarzerle eine wertvolle 
Baumart der Ingenieurbiologie, insbesondere zur Siehe
rung von Baeh- und Flussufern. Naeh LEIBUNDGUT (1984) 
eignet sie si eh aueh vorzüglieh als Vorwald über Stielei
ehen- und Tannenkulturen oder als Unterbau von Pap
pelkulturen. Trotz dieser Qualitaten wird sie eh er selten 
angepflanzt. Über 90% der Erlenverjüngung ist natürli
ehen Ursprungs (Tab. 9). 
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Abb. 205. Stammzahlverteilung der Schwarzerle (1 00%) nach 
Durchmesser-Klassen. 
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Weisserle Alnus incana Moench. 
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4.26 Weisserle 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 

Weisserle, Grauerle 
aune blanc (blanchâtre), aulne 
alno bianco, ontano bianco 
ogngrisch, agnagrischa 

207 

Alnus incana Moench. 

English: 
Schweizerdeutsch: 

grey alder, European alder, speckled alder 
Wiiserle, Grauerle, Edlii, Eilii 

• LFI -Probeflachen mit Vorkommen 

D selten (WELTEN und SUTTER 1982) 

D haufig (WELTEN und SUTTER 1982) 

Abb. 206. Verbreitung der Weisserle. 

Tab. 78. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Weisserle (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 7035 157 
Fehler (± %) 9 63 

Verteilung in % 100,0 2,2 
in % aller Baumarten 1,4 0,2 

Holzvorrat in 1000 m 3 903 21 
Fehler (± %) 10 57 

Verteilung in % 100,0 2,3 
in % aller Baumarten 0,2 0,0 

Mittelstamm in m 3 0,1 0,1 

N: Anzahl erfasster Baume 1370 31 

-:-

~ •• U~~ ••• 
:-. .. 

• ._- 11. 

~ 

Mittelland Voralpen Alpen Alpensüdseite 

221 1640 2931 2086 
27 17 13 19 

3,1 23,3 41,7 29,7 
0,2 1,5 2,0 3,7 

33 204 349 296 
34 18 14 20 

3,6 22,6 38,7 32 ,8 
0,0 0,2 0,4 1,3 

0,1 0,1 0,1 0,1 

43 315 571 410 
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208 Weisserle 

D 0% 

D 0,1-0,3% 

D 0,4-1,0% 

1,1-2,0% 

>2,0% 

Abb. 207. Stammzahlanteil der Weisserle in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Bi:iume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Das Verbreitungsgebiet der Weisserle liegt weiter im 
Norden und Osten als jenes der Schwarzerle. Die Weiss
erle bevorzugt nordisch-kontinentale Lagen Eurasiens. 
Ihre Hauptverbreitung reicht von den Voralpen über die 
Karpaten bis in die baltischen Staaten. Im Mittelmeer
raum und in Westeuropa fehlt sie weitgehend (LEIBUND
GUT 1984). 

In der Sehweiz ist die Weisserle stammzahlmassig 
mehr als doppelt so haufig wie die Schwarzerle (Tab. 3). 
Mit Ausnahme einiger Gebiete in den Regionen Jura und 
Mittelland ist sie überall verbreitet (Abb. 206). Im Mittel
land ist sie selten. Ihr Anteil steigt Richtung Südosten 
und erreicht auf der Alpensüdseite 3,7% (Abb. 207). In 
den meisten Kantonen des Alpenraumes (LU, UR, SZ, 
OW, AR, SG, GR, VS) liegt der Weisserlenanteil bei rund 
2%, im Tessin rund doppelt so hoch (Tab. 4). Damit ist 
sie auf der Alpensüdseite, aber auch in den Alpen, etwas 
starker vertreten als die Esche (Tab. 3). 

Lediglich ein Fünftel der Weisserlen wachsen in der 
kollinen und submontanen Stufe, dem Verbreitungsge
biet der Schwarzerle (Tab. 5). Gelegentlich treten die 
beiden Arten gemeinsam auf, etwa im Schachtelhalm
Grauerlenwald (ELLENBERG und KLÓTZLI 1972). Die Haupt
verbreitung der Weisserle liegt jedoch in der oberen 
Montanstufe und fast zwei Drittel gedeihen zwischen 
1000 m und 1400 m ü.M. (Abb. 208). In den Alpen wird 
sie oberhalb 1300 m zunehmend von der Grünerle (AI
nus viridis) abgelast (ETHZ 1993). Im Tessin und in 
Graubünden ist sie bis auf 1700 m ü.M. zu finden. 
Obschon ihr Median (1089 m) rund 550 m über jenem 
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der Schwarzerle liegt, steigt die Weisserle kaum haher 
(Abb. 5, 210). Ein 30 cm dickes Exemplar wurde im LFI 
auf 1594 m ü.M. im Tessin kluppiert. 

Die lichtbedürftige Weisserle stellt geringere Stand
ortsansprüche als die Schwarzerle und wachst sowohl 
auf nassen als auch auf trockenen Baden. Typisch für 
Weisserlenstandorte sind Spuren von Rutschungen 
(32%), Erosion (30%), Steinschlag (27%) und Schnee
bewegungen (23%). Überdurchschnittlich haufig ist die 
Weisserle in Hangfusslagen und auf Steilhangen, insbe
sondere mit Ost- bis Südostexposition (Abb. 209, 211). 
Über die Halfte der Weisserlen gedeihen auf Feucht
standorten (Bache, Flüsse, Auen, Quellsümpfe). Bezüg
lich Bodenaziditat verhalt sie sich wie die Schwarzerle 
und gibt basenhaltigen Baden einen leichten Vorzug 
(Tab. 124). Auf basischen, feuchtnassen Skelettschutt
Baden entlang von Gebirgsflüssen kommt die Weisserle 
zur Herrschaft (ETHZ 1993), zumeist in reinen Laubwal
dern (Tab. 6). Dabei dominieren Stangenhalzer, aber 
auch in ehemaligen Nieder- und Mittelwaldern ist sie 
überdurchschnittlich h8.ufig (Tab. 8). Die Weisserle ist 
gemass LFI after in Reinbestanden anzutreffen als die 
Schwarzerle. An die Stelle der Esche tritt haufig der 
Bergahorn (Tab. 7). Über ein Viertel der Weisserlen 
stehen in Nadelwaldern, fast ausschliesslich Fichtenbe
standen. 

Grünerle (Alpenerle) 
Die Grünerle oder Alpenerle (Alnus viridis), eine Strauchart 
des Alpenraumes, hat ihre Hauptverbreitung in der Sub
alpinstufe. Unterhalb 1000 m ü.M. wurden im LFI keine 
Grünerlen erfasst. Wie die seltenere Legfahre (Pinus mugo 
prostrata) bildet die Grünerle im Bereich der Waldgrenze 



Weisserle 

oft GebÜschwalder. Jahrhundertelanger Alpbetrieb hat 
hier den natürlichen Nadelwald stark zurückgedrangt. Die 
Grünerle wurde dagegen von Mensch und Vieh gemie
den, was die Ausbreitung von Gebüschwaldern begün
stigte. Auf bewegtem Hangschutt und in Lawinenzügen 
ist die Grünerle gegenüber der Fichte konkurrenzfãhig 
(STEIGER 1994). Grünerlen- wie auch Legf6hrenbestande 
sind als Lawinenschutzwald ungeeignet, da sie eh er lawi
nenf6rdernd wirken (MEYER-GRASS 1985). 

Im Gebüschwald wurden keine LFI-Feldaufnahmen 
durchgeführt. Die Grünerlen-Daten aus dem Hochwald 
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Abb. 208. Stammzahlverteilung der Weisserle (100%) nach 
H6henlage. 
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Abb. 210. Regionale Verteilung der Weisserle nach H6hen
lage; J = Jura, M = MiUelland, V = Voralpen, A = Alpen, 
S = Alpensüdseite. 
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sind also nicht reprasentativ für das Gesamtvorkommen. 
Das alpine Hauptarealliegt zwischen 1400 m und 21 00 m, 
mit einer Obergrenze bei maximal 2800 m (MAYER 1977). 
Die Gebüschwalder der Alpennordseite, der Zentralalpen 
und der Alpensüdseite werden von der Grünerle domi
niert. Im Gebüschwald der Trockengebiete Graubündens 
und im Urner Reusstal hat dagegen die Legf6hre ihre 
Hauptverbreitung. Gebüschwalder bilden auch die Hasel 
(Corylus avel/ana), hauptsachlich im Tessin, und der Wa
cholder (Juniperus communis) auf alpinen Trockenstand
orten (Wallis, Graubünden, Tessin). 
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Abb. 209. Stammzahlverteilung der Weisserle (100%) nach 
Relief. 
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Abb. 211. Stammzahlverteilung der Weisserle (100%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Mit einem Stammzahlanteil von 1,4% nimmt die Weiss
erle immerhin den 10. Platz ein. Die Art verjüngt sieh 
üppig und ist flaehenmassig mehr als doppelt so stark 
verbreitet wie die Sehwarzerle (Tab. 88), erreieht aber 
wie diese nur einen Vorratsanteil von 0,2% (Tab. 78). Die 
kurzlebige Weisserle bleibt selten über 50 Jahre ge
sund, erreieht eine maximale Baumhõhe von 20-25 m 
(LFI: max. 25 m) und einen Durehmesservon hõehstens 
40 em (LFI: max. 38 em). 

Die geringe Lebenserwartung der Weisserle aussert 
sieh im mittleren Stamminhalt von lediglieh 0,13 m3

• Nur 
16% des Vorrates entfallen auf die nutzholztaugliehen 
Baume über 24 em Durehmesser (Abb. 212, Tab. 84). 
Aueh die Wuehsleistung der Weisserle ist beseheiden. 
Insgesamt ist ihre wirtsehaftliehe Bedeutung bei uns 
gering. Sie wird hauptsaehlieh als geringwertiges 
Brennholz verwendet, eignete sieh aber sehr gut zur 
Papierproduktion. Das Holz wird aueh zur Herstellung 
von Span- und Faserplatten, Sehuhleisten, Holzsehu
hen und Spielwaren eingesetzt (SeHAFFLüTZEL 1982). 
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Abb. 212. Verteilung des Holzvorrates der Weisserle (100%) 
nach Durchmesser-Klassen. 

alle Baumarten Weisserle 
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Weisserle 

Aus waldbaulieher Sieht ist die Weisserle ei ne unserer 
wertvollsten Pionier- und Vorwaldbaumarten. Sie wird im 
Bergwald vor allem bei Aufforstungen und Kulturen frost
empfindlieher Arten als Vorbau verwendet (LEIBUNDGUT 
1984). Sie bildet leieht Stoekaussehlage und Wurzelbrut, 
dient als Ufergehõlz und wird in der Bodenmelioration zur 
Stabilisierung rutsehiger und vernasster Hange verwen
det (ETHZ 1993). Die Weisserle verbessert den Boden in 
ahnlieher Weise wie die Sehwarzerle. Aueh im Stein
sehlagsehutzwald kommt ihr eine bedeutende Rolle zu. 
Sie ist erheblieh resistenter gegen Verletzungen und Ver
sehüttungen (Übermurung) als alle Weidenarten, ahnlieh 
wie der Bergahorn (SeHIEeHTL 1973). Wie die Sehwarzerlen 
sind aber aueh die Weisserlen zu über 90% aus reiner 
Naturverjüngung entstanden (Tab. 9). 

Die frostharte Weisserle ist in belaubtem Zustand 
dureh Sehneebrueh gefahrdet, jedoeh weniger als die 
Sehwarzerle (ETHZ 1993). Niehts sprieht allerdings ge
gen die Naehhaltigkeit dieser Art. Im Gegensatz zu 
Bergahorn oderTanne ist die Weisserle beim Wild wenig 
beliebt: Nur 6,4% der Endtriebe sind verbissen (BRÃNDLI 
1996). 
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Abb. 213. 8tammzahlverteilung der Weisserle (100%) nach 
Durchmesser-Klassen. 
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Sorbus aria Crantz 

Die umseitige Abbildung zeigt nicht Sorbus aria 
sondern Sorbus mougeotii Soy. et Godr. 
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4.27 Mehlbeere 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 

Mehlbeere, Mehlbeerbaum 
alisier blanc 
farinaccio, sorbo montano 
fignicler, surer, flótner 
whitebeam 

213 

Sorbus aria Crantz 

Schweizerdeutsch: Mahlbeeri , Maalbeerbaum, Maalbaum, Maubeerboum, Malberibóm, Melbele, 
Gersauer-Chriesi, Gersauerholz, Mehlbach, Wissmehlbomm , Mulbeeri 

• LFI-Probeflachen miI Vorkommen 

D sellen (WELTEN und S UTIER 1982) 

D haufig (WELTEN und SUTIER 1982) 

Abb. 214. Verbreitung der Meh lbeere. 

Tab. 79. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen . 

Mehlbeere (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 2690 1142 
Fehler (± %) 7 10 

Verteilung in % 100,0 42,4 
in % aller Baumarten 0,5 1,3 

Holzvorrat in 1000 m 3 351 178 
Fehler (± %) 8 11 

Verteilung in % 100,0 50,8 
in % aller Baumarten 0,1 0,3 

Mittelstamm in m 3 0,1 0,2 

N: Anzah l erfasster Baume 517 223 

~' 

" r', ~ / ,': 

Mittelland Voralpen 

230 348 
24 16 

8,5 13,0 
0,2 0,3 

33 37 
27 19 

9,4 10,6 
0,0 0,0 

0,1 0,1 

45 67 

Alpen Alpensüdseite 

655 315 
14 19 

24,4 11 ,7 
0,4 0,6 

66 37 
17 20 

18,7 10,5 
0,1 0,2 

0,1 0,1 

123 59 
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214 Mehlbeere 

D 0% 

D 0,1-0,2% 

D 0,3-0,5% 

II 0,6-1,0% 

>1,0% 

Abb. 215. Stammzahlanteil der Mehlbeere in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Die Verbreitung der Mehlbeere erstreekt sieh nahezu 
über ganz Europa. Da die taxonomisehe Abgrenzung zu 
nahe verwandten Sippen unklar ist, bleibt die Arealab
grenzung gegen Norden und Südosten problematiseh 
(ETHZ 1993). Sorbus aría, ein strauehwüehsiger Baum, 
ist die wiehtigste der europaisehen Mehlbeeren. Ihr 
Hauptvorkommen konzentriert sieh auf sommerwarme, 
troekene Kalkstandorte (LEIBUNDGUT 1984). 

In der Sehweiz ist die Mehlbeere weitverbreitet. Nur 
im zentralen und westliehen Mittelland sowie im Enga
din fehlt sie gebietsweise (Abb. 214). Die Hauptverbrei
tung liegt im Jura, in den nbrdliehen Randalpen, im 
Wallis und auf der Alpensüdseite (Abb. 215). Die Vor
kommen im Alpenraum, insbesondere im Wallis ober
halb Martigny und im westliehen Jura besehranken sieh 
weitgehend auf strauehfbrmige Mehlbeeren und Verjün
gung. Baumfbrmige Mehlbeeren ab 12 em BHD sind 
sehr hãufig im Verbreitungssehwerpunkt, dem Jura zwi
sehen Chasseral und Burgflue ob Olten und in geringe
rem Mass im Rhonetal von Martigny bis Montreux oder 
auf Südhangen am Brienzer-, Vierwaldstatter- und Thu
nersee. Am hbehsten sind die Stammzahlanteile in den 
Kantonen Baselland (2,4%) und Solothurn (1,7%). 

Alle LFI-Angaben zum Standort beziehen sieh hier 
wie bei allen anderen Arten nur auf die baumfbrmigen 
Individuen ab 12 em BHD. Dadureh werden bei Mehl
und Vogelbeere sehleehtere Standorte mit straueh
fbrmigen Individuen mbglieherweise zu wenig berüek-
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siehtigt und anteilmassig untersehãtzt. Drei Viertel der 
Mehlbeeren waehsen in Hbhenlagen zwisehen 600 und 
1200 m (Abb. 216). Der Sehwerpunkt liegt in der unteren 
Montanstufe (Tab. 5) bei 892 m ü.M. (Median). In 
Strauehform erreieht die Mehlbeere Hbhenlagen von 
über 1900 m (ETHZ 1993). Im LFI wurden bei Verdabbio 
(GR) im Misox auf 1700 m ü.M. mehrere Exemplare von 
12-19 em BHD erfasst. 

Die anspruehslose Mehlbeere ist, wie die viel seltene
re Elsbeere (Sorbus tormínalís), auf sauren Bbden kaum 
vertreten (Tab. 124). Vielmehr bevorzugt sie gut erwarm
bare Bbden auf Kalk. Ebenso wird sie fast aussehliess
lieh in Hang- und Kretenlagen gefunden (Abb. 217). 
Deutlieh starker vertreten sind aueh warme Südost- bis 
Südwest-Expositionen (Abb. 219). AII dies deutet darauf 
hin, dass die Mehlbeere hauptsaehlieh in ihrer bkologi
sehen Nisehe, den basisehen Troekenstandorten, grbs
sere Dimensionen erreieht. Mehlbeerstandorte sind 
haufig felsig oder instabil: Über die Halfte der Mehlbeer
Flaehen des LFI weisen Felsbander, Felsblbeke, Bloek
sehutt und offene Rutsehflaehen auf. 

Wenn sie aueh in keiner Pflanzengesellsehaft domi
niert, so ist die Mehlbeere doeh besonders auf weehsel
troekenen Rutsehhangen und Mergelsteilhangen zu
sammen mit der Waldfbhre der konkurrenzstarken 
Buehe überlegen (STEIGER 1994). Die Mehlbeere ist glei
ehermassen in Laub- wie in Nadelwaldern vertreten 
(Tab. 6). Von den baumfbrmigen Mehlbeeren stehen 
35% in Buehenwaldern und 42% in Fiehten-, Fbhren
und Tannenbestanden. Weitere 10% sind Esehen-, Ei
ehen- und Kastanienbestanden beigemiseht (Tab. 7). 
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Abb. 216. Stammzahlverteilung der Mehlbeere (100%) nach 
H6henlage. 
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Abb. 218. Regionale Verteilung der Mehlbeere nach H6hen
lage; J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, 
S = Alpensüdseite. 

Anteilsbereíche 100% 90% 50% 

Oberhang, 
Kuppe 

Steilhang 

Mittelhang 

Hangfuss, 
Mulde 

Ebene 

1 ___ ----' 13.7 

o 10 

215 

20 30 40 50 60% 

Abb. 217. Stammzahlverteilung der Mehlbeere (100%) nach 
Relief. 
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Abb. 219. Stammzahlverteilung der Mehlbeere (100%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Auf rund 8% alier LFI-Jungwaldprobeflachen von 28 m2 

Grosse wurden Mehlbeeren erfasst (Tab. 88). Nur sechs 
Geholzarten - Fichte, Tanne, Buche, Bergahorn, Esche 
und Vogelbeere - sind noch starker verbreitet. Einem 
Stammzahlanteil von beachtlichen 0,5% steht ein unbe
deutender Vorratsanteil von 0,1% gegenüber (Tab. 79). 
Die verwandte Elsbeere (Sorbus tormínalís) ist vorrats
massig 20 mal und stammzahlmassig 46 mal seltener. 
Baumformige Individuen dieser Art sind nur gerade auf 
11 von insgesamt 10975 terrestrischen LFI-Probefla
chen kluppiert worden. 

Die Mehlbeere wird hochstens 200jahrig und erreicht 
Baumh6hen von 15-20 m (LFI: max. 21 m). Durchmes
ser über 40 cm sind selten (LFI: max. 41 cm). Âhnlich der 
Vogelbeere zeigt auch die Mehlbeere in der Stammzahl
verteilung nach Durchmesserklassen einen ausgespro
chen ausgeglichenen Verlauf, so wie er gemass MEYER 
(1933) in plenterahnlich aufgebauten Urwaldern aus Kli
maxbaumarten zu beobachten ist (Abb. 221). 

Die langsam und oft krumm wachsende Mehlbeere 
liefert überwiegend Holzsortimente geringer Dimension 
und schlechter Ausformung (Abb. 220). Dafürverfügt sie 
unter den heimischen Baumarten über den hochsten 
Brennwert (HABLÜTZEL 1986). Obschon das zahe, harte 
Holz für Spezialzwecke (Drechslerholz, Schnitzerei, 
Masswerkzeuge) geschatzt wird, ist die Mehlbeere wirt
schaftlich unbedeutend. Gerade die Mehlbeerstandor
te, nicht selten trockene und unwegsame Buchen-, 
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Abb. 220. Verteilung des Holzvorrates der Mehlbeere (100%) 
nach Durchmesser-Klassen. 
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: 

Mehlbeere 

Fohren-, und Eichenwalder, werden heute aus okono
mischen und vermutlich auch okologischen Überlegun
gen gemass LFI deutlich weniger genutzt als die übrigen 
Waldgebiete mit vergleichbarer Standortsgüte. 

Mechanische Verletzungen durch Steinschlag und 
Zugspannungen an den Wurzeln werden von der Mehl
beere gut ertragen. Sie bildet relativ tiefreichende Herz
wurzeln und kann sich durch Wurzelbrut auch vegetativ 
vermehren. Damit eignet sich die Mehlbeere, zusam
men mit dem Bergahorn, für Aufforstungen zur Stabili
sierung von Kalkschutthangen. Auch in Verbindung mit 
Steinschlag-Schutzbauten wird sie verwendet (LEIBUND
GUT 1984). Über ein Drittel der Mehlbeeren wurden auf 
LFI-Flachen mit Steinschlagspuren erfasst. 

Wie andere Geholze mit behaarten Blattern ertragt 
auch die Mehlbeere die Stadt- und Industrieluft. Ihre 
Belaubung wirkt sehr attraktiv, vor allem bei Wind, wenn 
sich standig die silberweissen Blattunterseiten zeigen 
(DAUSIEN 1985). Mit ihrem guten Ausschlagvermogen 
und der Beeren (Vogel) wegen wird sie bei der okologi
schen Waldrandgestaltung hoch bewertet. 

Die reichliche Verjüngung erfolgt, wie bei Vogelbeere 
und Feldahorn, fast ausschliesslich auf natürliche Weise 
(Tab. 9). Die frostharte, sturmfeste und schneebruchsi
chere Mehlbeere ist kaum gefahrdet. Als problematisch 
gilt dagegen der Wildverbiss. Bedingt durch ihre Haupt
verbreitung im Jura mit geringerem Wilddruck, ist sie mit 
einem Verbissanteil von 16% weniger belastet als die 
Vogelbeere (26%). 
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Vogelbeere Sorbus aucuparia L. 
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4.28 Vogelbeere Sorbus aucuparia L. 

Deutsch: 
Français: 
Italiano: 
Rumantsch: 
English: 
Schweizerdeutsch: 

Vogelbeere, Vogelbeerbaum, Eberesche 
sorbier des oiseleurs 
sorbo degli uccellatori, tamarindo, sorbo selvatico 
culaischen , culeschem 
mountain ash , rowan 
Vogelbeeri, Vogeleschli, Eberesche, Ãbarescha, Schwiiesche, Stink6sche, 
Wielesche, Wüelesche, Wildesche, Welesche, Wielerche, Büelesche, Nielesche, 
Gürmsch, Girmsch, Gürgetsch, G6retsch, Gürratsch, Girigitsch, Girratsch, 
Gürütsch, Barwid, Eschvogelbeerbom, Gaisseleiterli, Güggelh6dis, Lischme, 
Mooseisch , Moosesch, Wiissmehlbomm 

• LFI-Probeflãchen mit Vorkommen 

D selten (WELTEN und S UTIER 1982) 

D hãufig (WELTEN und SUTIER 1982) 

Abb. 222. Verbreitung der Vogelbeere. 

Tab. 80. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Vogelbeere (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpensüdseite 

Stammzahl in 1000 Stück 1912 357 17 566 854 118 
Fehler (± %) 8 20 58 13 12 25 

Verteilung in % 100,0 18,6 0,9 29,6 44,7 6,2 
in % aller Baumarten 0,4 0,4 0,0 0,5 0,6 0,2 

Holzvorrat in 1000 m3 204 46 2 67 79 10 
Fehler (± %) 9 20 61 17 13 28 

Verteilung in % 100,0 22,4 1,0 32,7 39,0 4,9 
in % aller Baumarten 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Mittelstamm in m3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

N: Anzahl erfasster Baume 370 71 3 107 167 22 
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Abb. 223. Stammzahlanteil der Vogelbeere in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Bãume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Die Vogelbeere ist nahezu in ganz Europa verbreitet. Ihr 
grosses Areal erstreekt sieh tief naeh Sibirien und erreieht 
in Skandinavien die n6rdliehe Waldgrenze (STElGER 1994). 
Ihre aueh bezüglieh H6henlage weite Verbreitung ist auf 
die ausserordentlieh grosse Standortstoleranz zurüek
zuführen. Naeh LEIBUNDGUT (1984) fehlt diese straueh
f6rmige Baumart einzig in Sumpfgebieten, auf Sehwarz
erlenstandorten und auf Rohb6den. 

Die Vogelbeere ist in der ganzen Sehweiz verbreitet. 
In den niedersehlagsarmen Gebieten der Regionen Jura 
und Mittelland ist sie allerdings selten anzutreffen oder 
fehlt kleinraumig, etwa bei Basel oder in Tieflagen des 
westliehen Mittellandes (Abb. 222). Die Hauptverbrei
tung liegt in den westliehen und zentralen Gebieten der 
n6rdliehen Randalpen und des Juras sowie im Unter
wai Iis. Gehaufte Vorkommen baumf6rmiger Vogelbee
ren (ab 12 em BHD) bestatigt das LFI nur kleinraumig, 
beispielsweise in der Umgebung des Oberbauenstoeks 
(NW/UR), um Grindelwald (BE), Ormont (VD) oder süd
lieh Fleurier (NE). Anteile von rund einem Prozent er
reieht die Vogelbeere in den Kantonen Waadt, Neuen
burg, Nidwalden und Uri (Tab. 4). 

Baumf6rmige Vogelbeeren waehsen zu 90% in der 
oberen Montan- und der unteren Subalpinstufe (Tab. 5). 
Der Median liegt bei 1312 m ü.M. (Abb. 5). Unterhalb von 
500 m hat das LFI nur Verjüngung bis 12 em BHD erfasst 
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und oberhalb 1800 m überstiegen nur wenige Exempla
re diese Kluppsehwelle. Der einsame LFI-Spitzenreiter 
steht auf 2016 m ü.M. ob Zinal im Wallis. Zusammen mit 
der Grünerle (Gebüsehwald) soll die Vogelbeere bis 
maximal 2300 m steigen (ETHZ 1993). Unter den Laub
baumen zeigt sie die gr6sste H6henverbreitung, knapp 
vor Birke und Alpenerle (Abb. 5, 226). 

Das Vorkommen dieser liehtbedürftigen Pionierart ist 
weitgehend dureh die Konkurrenz bedingt (LEIBUNDGUT 
1984). Überdurehsehnittlieh haufig ist sie im aufgel6sten 
Gebirgswald, im plenterartigen und ungleichf6rmigen 
Hoehwald, im Jungwuehs und im lüekigen, gleiehftir
migen Hoehwald (Tab. 8). Die Vogelbeere gedeiht meist 
in Hanglagen (Seitenlieht) ab 10° Neigung (Abb. 225, 
227). In tieferen Lagen bevorzugt sie das frisehe und 
feuehte Klima der Nordwest- bis Nordosthange, ganz im 
Gegensatz zur Mehlbeere. Wie die Fiehte bevorzugt die 
Vogelbeere einen sauren Untergrund, ist aber aueh auf 
basisehen Btiden vertreten (Tab. 124). Sie ist in zahl
reiehen Gesellsehaften beigemiseht und nur im sehr 
seltenen Grünerlen-Vogelbeerwald dominierend (STEIGER 
1994). Hauptsaehlieh und mehr als jede andere Laub
baumart ist die Vogelbeere im Nadelwald verbreitet 
(Tab. 6). Zwei Drittel der Vogelbeeren besiedeln Fieh
tenbestande, die restliehen stehen in Tannen-, Ui.r
ehen-, Buehen und Ahornwaldern (Tab. 7). Zusammen 
mit der Alpenerle wurde sie nur im Alpenraum, insbe
sondere im Sopraeeneri mit Sehwerpunkt um Airolo 
beobaehtet. 
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Abb. 224. Stammzahlverteilung der Vogelbeere (100%) nach 
H6henlage. 
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Abb. 226. Regionale Verteilung der Vogelbeere nach H6hen
lage; J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, 
S = Alpensüdseite. 
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Abb. 225. Stammzahlverteilung der Vogelbeere (100%) nach 
Relief. 
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Abb. 227. Stammzahlverteilung der Vogelbeere (100%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Mit einem Stammzahlanteil von 0,4% wirkt die Vogelbee
re eher unbedeutend. Werden jedoch auch die Pflanzen 
unter 12 cm in Betracht gezogen, so ist sie doch auf 13% 
der LFI-Flachen vertreten (Tab. 88). Diese weitverbreitete, 
aber kurzlebige Baumart erreicht ein Alter von hõchstens 
80-100, maximal 150 Jahren. Baumhõhen von 15-20 m 
(LFI: max. 24 m) und Durchmesser von 25-30 cm (LFI: 
max. 37 cm) bilden gewõhnlich die obere Grenze. 

In der Forstwirtschaft ist die Trennung in Haupt- und 
Nebenbaumarten gelaufig. Letztere spielen auf dem Holz
markt in der Regel keine bedeutende Rolle, zumeist wegen 
der geringen Dimensionen oder schlechten Holzeigen
schaften. Mit einem Vorratsanteil von 0,06% und einem 
mittleren Stamminhalt von 0,1 m3 ist die Vogelbeere, wie 
etwa auch die Mehlbeere, der Feldahorn, die Traubenkir
sche oder die Weisserle, ei ne typische Nebenbaurnart 
(Tab. 80). Nach einem raschen Jugendwachstum sinkt der 
Zuwachs nach zwanzig Jahren (LEIBUNDGUT 1984). Das Holz 
erlangt einzig im Norden Eurasiens, etwa als Mõbelholz, 
ei ne wirtschaftliche Bedeutung. Dünne Stammchen erge
ben gute Spazierstõcke und Werkzeugstiele, dickere Ex
emplare sind als Drechsler- und Schnitzerholz geschatzt. 
Früher fand das zahe Holz auch für Zahnrader oder Achsen 
Verwendung, heute wird es allenfalls noch als Brennholz 
verkauft (SACHSSE 1984; SCHAFFLÜTZEL 1982). 

Waldbaulich spielt die Vogelbeere eine wichtige Rolle als 
natürliche Vorwaldbaumart bei der Verjüngung subalpiner 
Fichtenwalder oder in der natürlichen Sukzession des 
Hochstauden-T annenwaldes. Sie ist widerstandsfahig ge
gen Frost oder Schneelast und bietet als Erstbesiedler auf 
Windwurf- oder Kahlflachen den Schlusswaldarten den 
notwendigen Schutz. Für die Aufforstung von Bergstürzen 
sowie als Schutzwaldbaumart bei der biologischen Wild
bach- und Lawinenverbauung ist sie in der Subalpinstufe 
unentbehrlich: Einerseits ist sie in der Jugend sehr elastisch 
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Vogelbeere 

und anderseits kann sie sich nicht nur durch Samenbildung, 
sondern auch durch Wurzelbrut, Ableger und Stockaus
schlage vermehren. Gepflanzt wurden hõchstens 3% der 
heutigen Verjüngung (Tab. 9). 

Der õkologische Wert der Vogelbeere im Gebirgswald ist 
sehr hoch. Unter den Gehõlzpflanzen steht sie zuoberst auf 
der Beliebtheitsskala der Võgel. Sie dient als Schlaf- und 
Futterstelle für seltene Rauhfusshühner und gilt als Futter
pflanze für über 60 Vogelarten (WALCHER 1990). Wertvoll ist 
sie auch als Bienenweide, Lebensraum für Insekten und 
Ãsungspflanze für das Wild. Die leicht abbaubare Streu des 
oft einzigen Laubbaumes der Subalpinstufe fõrdert die 
Humusbildung. 

Die Vogelbeere, eine landschaftliche Zierde des Berg
waldes, eignet sich auch als Alleebaum in montanen Lagen, 
nicht zuletzt wegen ihrer Resistenz gegen Luftverschmut
zung. Zudem hat die Vogelbeere in der Naturheilkunde und 
Volksmedizin ihren festen Platz. Die frischen Früchte sind 
reich an Vitamin e und wirken abführend, in gekochter Form 
dagegen stopfend. Sie werden bei mangelhafter Nieren
tatigkeit, Gicht, Rheumatismus, Husten und Heiserkeit so
wie zur Blutreinigung verwendet (WALCHER 1990). Aus dem 
Mittelmeerraum und Südosteuropa stammt der verwandte 
Speierling (Sorbus domestica L.) mit birnenfõrmigen, gelb
roten, zuckerhaltigen Früchten (DAUSIEN 1985). Junge Spei
erlinge, aber keine Baume über 12 cm, wurden im LFI 
lediglich auf 6 von 10 975 Probeflachen gefunden. 

Als Gefahr wird bei der Vogelbeere der Wildverbiss 
hervorgehoben. Trotz des hohen Verbissanteils von 26% 
und zusatzlichen 3% Fegeschaden (BRANDU 1996) ist der 
Anteil der Jungwuchsklasse 1 (0,3-1,3 m Hõhe) grõsser als 
bei den meisten anderen Arten (Tab. 86). Dieser gesamt
schweizerische Durchschnitt darf jedoch nicht darüber hin
wegtauschen, dass die Verbissschaden lokal oft erheblich 
hõher sind. Dadurch ist die Vogelbeere heute im Gebirgs
wald an manchen Orten in ihrem Bestand gefahrdet und 
steht sozusagen auf der "Roten Liste» (WALCHER 1990). 
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Robinie Robinia pseudoacacia L. 
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4.29 Robinie 

Deutsch: 
Français: 

Robinie, falsche Akazie, Magyarenbaum 
robinier, faux acacia, acacia 

Italiano: robinia, falsa acacia 
Rumantsch: robinia 
English: black locust 
Schweizerdeutsch: Akazie, Akazia, Robinie, Silber-Rage 

• LFI-Probefliichen mit Vorkommen 

D selten (WELTEN und SUTTER 1982) 

D hiiufig (WELTEN und SUTTER 1982) 

Abb. 230. Verbreitung der Robinie. 

Tab. 81. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Robinie (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura 

Stammzahl in 1000 Stück 925 126 
Fehler (± %) 19 70 

Verteilung in % 100,0 13,6 
in % aller Baumarten 0,2 0,1 

Holzvorrat in 1000 m 3 359 82 
Fehler (± %) 24 71 

Verteilung in % 100,0 22,9 
in % aller Baumarten 0,1 0,1 

Mittelstamm in m 3 0,4 0,7 

N: Anzahl erfasster Baume 190 21 

Mittelland 

267 
30 

28,9 
0,3 

148 
33 

41,2 
0,2 

0,6 

61 

225 

Robinia pseudoacacia L. 

Voralpen Alpen Alpensüdseite 

2 25 505 
100 72 26 

0,2 2,7 54,6 
0,0 0,0 0,9 

7 4 118 
100 71 32 

2,0 1,0 32,9 
0,0 0,0 0,5 

0,0 0,1 0,2 

1 5 102 
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D 0% 

D 0,1-0,2% 

D 0,3-0,5% 

0,6-1,0% 

>1,0% 

Abb. 231. Stammzahlanteil der Robinie in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Bi:iume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Robinie liegt 
im südbstlichen Nordamerika. Seit 1602 ist sie in Europa 
eingeführt und wird vor allem in kontinentalen Trocken
gebieten Mittel- und Osteuropas angebaut (MAYER 
1977). 

In der Schweiz wachst die Halfte der Robinien auf der 
Alpensüdseite (Tab. 81).lm Tessin finden wirdie Robinie 
zusammen mit Adlerfarn, Brombeere und Birke in lang
dauernden Pionierwaldstadien auf flachgründigen Bb
den, beispielsweise nach Waldbranden (STEIGER 1994). 
Haufig anzutreffen ist sie auch im Auen- und Schwemm
landgebiet grbsserer Fliessgewasser (Ticino, Maggia). 
Auf der Alpennordseite finden wir die Robinie im Mittel
land und im bstlichen Jura, hauptsachlich in Gebieten 
mit Weinbauklima (Genfersee) und entlang der Unter
laufe von Rhone, Rhein, Reuss, Limmat und Aare (Abb. 
230). Die hbchsten Stammzahlanteile hat die Robinie in 
den Kantonen Genf, Tessin, Aargau und Zürich (Tab. 4). 

Unter den haufigen Baumarten der Schweiz hat die 
Robinie den tiefstliegenden Verbreitungsschwerpunkt 
(Abb. 5). Haufig steht sie in Laubmischwaldern oder 
bildet Reinbestande. Oft dominieren Kastanien und 
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Eichen, sehr selten die Buche (Tab. 7). Der Median liegt 
im Bereich anderer Baumarten der kollinen und sub
montanen Auenwalder: 

Weisspappel 
Traubenkirsehe 
Sehwarzpappel 
Robinie 
Hagebuehe 
Sehwarzerle 
Stieleiehe 

mÜ.M. 
383 
391 
434 
441 
473 
534 
545 

Die Hauptverbreitung der Robinie liegt unter 600 m 
ü.M. (Abb. 232). Nur selten steigt sie in die untere 
Montanstufe (Tab. 5); sie wurde im LFI auf der Alpen
südseite bis 920 m gefunden (Abb. 234). Die hbchstge
legenen kluppierten Robinien stehen allerdings im Un
terwallis unweit von Martigny auf 1079 m ü.M. 

Die Pionierbaumart stellt wenig Ansprüche und ist 
besonders auf trockenen, nahrstoffarmen Sandbbden 
konkurrenzstark. Sie besiedelt gleichermassen Kuppen, 
Hangfusslagen und Ebenen (Abb. 233). An Hangen ge
deiht sie vor allem in warmen Süd- bis Westlagen (Abb. 
235). Obschon die Robinie kalkreiche Bbden bevorzugt, 
ist sie überwiegend auf (massig) sauren Bbden verbrei
tet (Tab. 124). 
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Abb. 232. Stammzahlverteilung der Robinie (100%) nach Abb. 233. Stammzahlverteilung der Robinie (100%) nach 
H6henlage. Relief. 
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Abb. 234. Regionale Verteilung der Robinie nach H6hen
lage; J = Jura, M = Mittelland, V = Voralpen, A = Alpen, 
S = Alpensüdseite. 
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Abb. 235. Stammzahlverteilung der Robinie (100%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Die Robinie wird in Europa seit rund 400 Jahren ange
baut und zahlt zu den ersten eingeführten nordamerika
nischen GehÓlzen. Nach wie vor wird sie aber von 
Pflanzensoziologen und Forstwissenschaftlern den 
fremdlandischen Gastbaumarten zugeordnet. Wenn sie 
hier von den übrigen Exoten getrennt dargestellt wird, 
so aus folgenden Gründen: 
- Unter den seltenen fremdlandischen Baumarten im 

Schweizer Wald ist die Robinie die haufigste. Mit 
einem Stammzahlanteil von 0,2% ist sie ahnlich be
deutend wie die heimischen Arten Eibe, Aspe, Feld
oder Spitzahorn. Da sie als Pionierbaumart auch aus
serhalb des Waldes haufig ist, dürfte ihr Gesamtvor
kommen erheblich grósser sein. 

- Die Robinie ist im Gegensatz zu den anderen Exoten 
sehr konkurrenzstark und verjüngt sich wie die heimi
schen Laubbaume hauptsachlich auf natürliche Wei
se. Auch die übrigen Exoten verjüngen sich natürlich, 
aber in weit geringerem Ausmass. Ihr Fortbestand 
wird heute fast nur über Pflanzungen erreicht (T ab. 9). 

- Die Verbreitung der Robinie ist in der Studie von BÜRGI 
und DIEZ (1986) über den Exotenanbau in der Schweiz 
nicht erfasst, da diese Art von den Autoren als «ver
wildert» im Sinne des Wortes erachtet wurde. Die 
separate Darstellung dieser Art im LFI ist als Ergan
zung zu verstehen. 

Die Robinien erreichen kaum Alter über 100 Jahre und 
werden selten zu Giganten. Im LFI wurden max. 68 cm 
BHD und 33 m Baumhóhe gemessen. Vorratsreichere 
Individuen stehen überwiegend im Mittelland und im Jura 
(Mittelstamm: 0,6 m3

); die Tessiner Bestande sind we
sentlich ertragsarmer oder jünger (Mittelstamm: 0,2 m3). 

Die gute Stockausschlagfahigkeit und die reiche BiI
dung von Wurzelbrut machen sie besonders geeignet 
für den Niederwaldbetrieb (LEIBUNDGUT 1984). Der Brenn
wert ist vergleichbar mit jenem der Buche (HABLÜTZEL 
1986). Das sehr harte, zahe und elastische Holz wird 
besonders seiner Dauerhaftigkeit wegen im Erd-, Was
ser- und Bergbau sowie in temporaren Lawinenverbau
ungen eingesetzt. Auch im Bootsbau, für Masten und 
Pfahle wird Robinienholz verwendet. Viele Einsatzge
biete wie die Küferei (Fasshahnen), Wagnerei und 
Drechslerei haben aber an Bedeutung verloren. 

Die Robinie eignet sich gut zur Stabilisierung von 
Schutthalden, Bóschungen und Dammen, wie auch zur 
Aufforstung nahrstoffarmer Sand- und Kiesbóden. Mit
tels Wurzelbakterien vermag sie den Boden mit Stick
stoff anzureichern. In Ungarn wurden grosse Pusztafla
chen mit der Robinie aufgeforstet, ja sie wurde zum 
ungarischen Nationalbaum. Die Robinienanpflanzun
gen in Europa erreichten ihren Hóhepunkt um die Jahr
hundertwende. Seit den dreissiger Jahren ist das Inter
esse an diesem Gehólz abgeflaut (DAUSIEN 1985). 

Dem Imker gilt die Robinie als wertvolle Bienenweide. 
Die reiche, intensiv duftende Blütenpracht und das hell-
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Robinie 

grüne Kronendach sind von speziellem Reiz und seit 
langer Zeit landschaftspragend. Dorniges Robinienun
terholz schafft geschützte Lebensraume für die Tierwelt 
und die helle Krone lasst Sonnenlicht auf den Waldbo
den. Diese Vorzüge werden vom Natur- und Land
schaftsschutz nicht erwahnt. Unter dem Status «fremd» 
wird die Robinie bestenfalls ignoriert, gelegentlich auch 
als «gesellschaftsbedrohend» angeprangert. Als pro
blematisch gilt die Ausbreitung der Robinie in seltenen, 
schutzwürdigen Waldgesellschaften der Alpensüdseite 
(STEIGER 1994). Ware die Robinie im Verlauf der Eiszeiten 
nicht auf der Strecke geblieben, dürften wir sie heute 
vielleicht als verdienstvolle Schweizerin protegieren. 
Tatsachlich kann aber die Robinie andere Laubbaum
bestande flachig unterwandern, wobei die Wurzelbrut 
nur noch schwer auszurotten ist. Ob sich die Robinie 
weiter ausbreitet, ist fraglich. Der sehr kleine Anteil an 
Jungwuchspflanzen von 0,3-1,3 m Hóhe spricht eh er 
für ei ne Stagnation oder einen Rückgang (Tab. 86). 
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Abb. 236. Verteilung des Holzvorrates der Robinie (100%) 
nach Durchmesser-Klassen. 
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Abb. 237. Stammzahlverteilung der Robinie (100%) nach Durch
messer-Klassen. 
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Übrige Exoten 
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4.30 Übrige Exoten 

Schwarzf6hre 
Strobe, Weymouthsf6hre 
Douglasie 
Roteiche 

• LFI-Probeflãchen mit Vorkommen 

Abb. 238. Verbreitung der Exoten. 

Pinus nigra Arnold 
Pinus strobus L. 
Pseudotsuga menziesíí Franco 
Quercus rubra L. 

Tab. 82. Stammzahl, Holzvorrat und Mittelstamm nach Regionen. 

Exoten (ab 12 em BHD) Sehweiz Jura Mittelland 

Stammzahl in 1000 Stück 1260 360 604 
Fehler (± %) 10 20 13 

Verteilung in % 100,0 28,6 47,9 
in % aller Baumarten 0,2 0,4 0,6 

Holzvorrat in 1000 m 3 1440 369 806 
Fehler (± %) 4 19 13 

Verteilung in % 100,0 25,6 56,0 
in % aller Baumarten 0,4 0,6 0,9 

Mittelstamm in m3 1,1 1,0 1,3 

N: Anzahl erfasster Bãume 368 109 175 

231 

Voralpen Alpen Alpensüdseite 

101 86 109 
38 51 49 

8,0 6,8 8,7 
0,1 0,1 0,2 

179 40 46 
31 34 59 

12,4 2,8 3,2 
0,2 0,0 0,2 

1,8 0,5 0,4 

38 22 24 
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D 0% 

D 0,1-0,2% 

D 0,3-0,5% 

0,6-1,0% 

>1,0% 

N = Nadelbaume 
L = Laubbaume 

Abb. 239. Stammzahlanteil der Exoten in den Wirtsehaftsregionen (in % aller Baume ab 12 em BHD). 

Geografische und standõrtliche 
Verbreitungsschwerpunkte 

Fremdlandische Baumarten sind mit Ausnahme der 
Robinie in der Schweiz zu selten, als dass sie auf der 
Basis der LFI-Daten einzeln abgehandelt werden kónn
ten. Als Erganzung zur heimischen Baumartenpalette 
sind hier deshalb summarische Angaben für die gesam
te Gruppe der übrigen Exoten zusammengestellt. 

Vor allem im 17. und 18. Jahrhundert haben zunachst 
franzósische, spater vermehrt englische Botaniker Ge
hólzarten aus dem Osten Nordamerikas eingeführt. 
Forstwirtschaftlich sehr bedeutende Baumarten wie die 
Douglasie wurden mit der fortschreitenden Kolonialisie
rung gegen Ende· des 18. Jahrhunderts im Westen 
Nordamerikas entdeckt. Die Japanlarche und andere 
Baumarten aus dem asiatischen Raum wurden erst im 
19. Jahrhundert für forstliche Zwecke eingeführt (BÜRGI 
und DIEZ 1986). 

Anfanglich wurden fremdlandische Baumarten, so
genannte Exoten, nur in Parks und Garten eingebracht. 
Unter dem Druck einer allgemeinen Holznot setzte sich 
der Exotenanbau seit etwa Mitte des letzten Jahrhun
derts auch im Wald durch. Den wohl bedeutendsten 
Impuls in der Schweiz gab Walo von Greyerz an der 
Jahresversammlung des Forstvereins 1862 mit seinem 
Antrag, Versuche mit fremden Holzarten anzustellen 
(BÜRGI und DIEZ 1986). Dabei wurde die Idee des Exoten
anbaus vor allem in den wenigen Staatswaldern (Kanto
ne, Bund), aber auch im Gemeindewald umgesetzt. 
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Insgesamt ist der Exotenantei! im óffentlichen Wald 
heute fast doppelt so hoch wie im Privatwald: 

Exotenanteil im LFI (Douglasie, Sehwarzf6hre, Strobe, Rot
eiehe) 

Offentlieher Wald 
Privatwald 

Stammzahl-% 
0,29 
0,15 

Vorrats-% 
0,46 
0,27 

Nach einer Umfrage von BÜRGI und DIEZ (1986) wur
den im Schweizer Wald mindestens 41 fremdlandische 
Nadelbaumarten und über 20 Laubbaumarten ange
baut. Nicht erfasst sind dabei Robinien, amerikanische 
Pappeln und Pappelhybriden. Diese Artenvielfalt ist zu 
einem bedeutenden Tei! auf den Tessiner Grossversuch 
Copera der WSL zurückzuführen, wo 44 Exotenarten 
getestet wurden. Im LFI sind nur Douglasie, Schwarz
fóhre, Strobe und Roteiche auf mehr als je 20 Probefla
chen (PF) erfasst worden. Die übrigen registrierten Arten 
sind Rosskastanie (7 PF), Thuja (2 PF), Abies spec. (2 PF) 
und Picea spec. (1 PF). Die Japanlarche ist nach BÜRGI 
und DIEZ (1986) eher seltener als Thuja; sie wurde im LFI 
zusammen mit der Europaischen Larche inventarisiert. 

Am hóchsten ist der Exotenanteil im westlichen und 
mittleren Mittelland sowie im óstlichen Jura (Abb. 239). 
Der Schwerpunkt liegt im Mittelland zwischen Aare und 
Reuss (Abb. 238). Wahrend Douglasie und Strobe 
überwiegend im Mittelland angebaut werden, ist die 
Schwarzfóhre vor allem im Jura verbreitet (Tab. 82a). 
Auffallend gering ist der Exotenanteil im Gebiet der 
Mittelland-Kantone Zürich und Thurgau (Tab. 4). 
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Tab. 82a. Verteilung der haufigsten Exotenarten nach Regionen. 

Jura Mittelland Voralpen Alpen Alpensüdseite Tatal 
% % % % % % 

Douglasie Stammzahl 20 67 9 O 4 100 

Vorrat 6 76 16 O 2 100 

Strobe Stammzahl 14 71 6 3 6 100 

Vorrat 27 56 14 2 1 100 

Schwarzf6hre Stammzahl 60 5 14 19 2 100 

Vorrat 64 14 12 8 2 100 

Roteiche Stammzahl 17 42 O O 41 100 

Vorrat 26 56 O O 18 100 
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Abb. 240. Stammzahlverteilung der Exoten (100%) nach Abb. 241. Stammzahlverteilung der Exoten (100%) nach 
H6henlage. Relief. 

alle Baumarten (100%) alle Exoten (100%) 

Obschon Douglasien, aber auch Schwarzfbhren, na
türlicherweise bedeutend hbher steigen, werden in der 
Schweiz 99% der Exoten unterhalb 1000 m ü.M. ange
baut, überwiegend in Hbhenlagen von 400-800 m (Abb. 
240). Wie Stiel- und Traubeneiche stehen Exoten sehr 
oft in ebenem Gelande oder in Oberhanglagen (Abb. 

alle Baumarten (100%) 

Relief unbestimmt: 0,6% 

N 

alle Exoten (100%) 

241). Werden vereinzelt Steilhange über 30° Neigung w E 

bepflanzt, dann solche mit Süd- bis Westexposition 
(Abb.242). 

0% 

D 0,1-0,9% 

1,0-4,9% 

5,0-10,0% 

s • über 10% 

Abb. 242. Stammzahlverteilung der Exoten (100%) nach 
Exposition und Neigung. 
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Hãufigkeit und Bedeutung 

Auf rund 1 Prozent der LFI-Flaehen wurden Exoten im 
engeren Sinne (Total A in Tab. 83) kluppiert. BÜRGI und 
DIEZ (1986) ermittelten anhand ihrer Umfrage ei ne voll
bestoekte Exotenflaehe von 0,1% der Gesamtwaldfla
ehe. Der Stammzahlanteil betragt gemass LFI 0,2% und 
der Vorratsanteil 0,4% (Tab. 82). Unter Einbezug der 
Robinie und nieht heimiseher Pappelarten (Flurholzan
bau, Pappelplantagen) erh6hen sieh die Exotenanteile 
(Total A+B in Tab. 83) auf je 0,5% für Stammzahl und 
Vorrat. 

Tab. 83. Stammzahl, Vorrat und Mittelstamm der haufigsten 
Exotenarten. 

Stammzahl Vorrat Mittelstamm 

1000 Stk. % 1000 m3 % m3 

Douglasie 450 19 578 28 1,3 
Strobe 268 11 404 20 1,5 
Schwarzf6hre 327 14 276 14 0,8 
Roteiche 169 7 170 9 1,0 
diverse Exoten 44 2 13 1 0,3 

Total A 1260 53 1440 72 1,1 

Robinie 925 40 359 18 0,4 
Populus spec. 157 7 203 10 1,3 

Total B 1082 47 562 28 0,5 

Total A+B 2342 100 2002 100 0,9 

Der Exotenanbau unterliegt einem starken zeitliehen 
Wandel und ist in zahlreiehen Faktoren begründet: Ver
wendbarkeit des Holzes (Strobe), hohe Wuehsleistung 
(alle forstliehen Exoten), Anbaufahigkeit auf Extrem
standorten (Sehwarzf6hre), Resistenz gegen Krankhei
ten (Japanlarehe), Alternative zu kranken Kastanienwal
dern (Sehwarzf6hre, Roteiehe), Eignung zur Misehung 
mit heimisehen Arten. Die Douglasie ist nieht nur die 
haufigste (Tab. 83), sondern aueh die wirtsehaftlieh 
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Abb. 243. Verteilung des Holzvorrates der Exoten (100%) nach 
Durchmesser-Klassen. 
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Exoten 

wertvollste fremdlandisehe Baumart und übertrifft in der 
Wuehsleistung die Fiehte in der kollinen/submontanen 
Stufe um bis zu 100% (MAYER 1977). Im LFI gemessene 
Maximalwerte sind 93 em BHD und 45 m H6he. 

Einen gravierenden Einbrueh beim Exotenanbau ver
ursaehten auftretende Krankheiten, naehdem man lan
ge geglaubt hatte, die Exoten seien im wesentliehen frei 
von pflanzliehen und tierisehen Sehadlingen. Der Bla
senrost (Cronartium ribieola) der Strobe und die Sehüt
tepilze (Rhabdoc/ine pseudotsugae, Phaeoeryptopus 
gaumannii) an der Douglasie wirkten in Forstkreisen 
sehoekierend. Die Folge war ein sehr zurüekhaltender 
Anbau in den 30er bis 50er Jahren (BÜRGI und DIEZ 1986). 
Sehwaehe und mittlere Durehmesser von 12-35 em 
sind deshalb heute eher sehwaeh vertreten (Abb. 244). 
Der hohe Anteil an 60-100jahrigen wuehskraftigen Be
standen zeigt sieh im Exotenvorrat am weit überdureh
sehnittliehen Starkholzanteil (Abb. 243). 

Heute bestatigt der für gepflanzte Baumarten sehr 
hohe Anteil an jungen Baumen mit 1-11 em BHD (Tab. 
87) die Erkenntnisse von BÜRGI und DIEZ (1986), wonaeh 
der Exotenanbau, insbesondere bei der Douglasie, spa
testens seit den siebziger Jahren ei nen bedeutenden 
Aufsehwung erlebt. Dass diese Entwieklung, zumindest 
was Reinbestande angeht, aus 6kologiseher Sieht nieht 
unproblematiseh ist, sei hier lediglieh am Rande er
wahnt. Bekannt ist etwa das Beispiel des aussterben
den kleinen Sehillerfalters, der zur Eiablage irrtümlieher
weise aueh Pappelhybriden anfliegt. Da die Blatter 
dieser Hybriden zaher sind als jene der heimisehen 
Sehwarzpappel, müssen die jungen Larven verhungern. 
Anderseits darf etwa die Robinie aueh aus faunistiseher 
Sieht als Bereieherung gewertet werden (Kap. 4.29). In 
der 6kologisehen Debatte um die Tragbarkeit soge
nannter Exoten gilt es zumindest zu beaehten, dass die 
meisten dieser Arten vor den Eiszeiten unter ahnliehen 
Klimabedingungen wie heute aueh in unseren Breiten 
heimiseh waren. 
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Abb. 244. Stammzahlverteilung der Exoten (1 00%) nach Durch
messer -Klassen. 
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W I Tab. 84. Vorrat der Baumarten nach Durchmesser-Klassen. 
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Fichte 

Tanne 

Waldf6hre 

Bergf6hre 

Arve 

Larche 

Eibe 

Buche 

Hagebuche 

Hopfenbuche 

Stieleiche 

Traubeneiche 

Bergahorn 

Spitzahorn 

Feldahorn 

Esche 

Kirschbaum 

Winterlinde 

Sommerlinde 

Bergulme 

Kastanie 

Birke 

Aspe 

Weide 

Schwarzerle 

Weisserle 

Mehlbeere 

Vogelbeere 

Robinie 

übrige Exoten 

Restliche Geh61ze 

Total 

12-15 em 

1000 m3 ±% 

3498 3 

1 196 3 

228 11 

148 15 

52 14 

244 7 

21 17 

2232 3 

105 12 

43 26 

69 15 

199 12 

459 6 

26 22 

42 15 

545 5 

53 15 

61 15 

36 18 

63 11 

378 9 

182 8 

40 19 

72 13 

110 17 

322 10 

114 8 

94 10 

25 23 

17 27 

143 -

10817 1 

Durehmesser-Klassen (Bãume ab 12 em BHD) 

16-23 em 24-35 em 

1000 m3 ±% 1000 m3 ±% 

12563 2 41205 2 

4108 3 12710 3 

900 9 3199 6 

317 14 363 14 

228 11 598 11 

1 091 6 3409 5 

57 18 15 40 

7683 3 18485 2 

274 10 311 14 

53 22 22 54 

303 12 659 12 

662 9 1283 8 

1 671 4 3094 5 

93 17 177 17 

92 19 84 25 

1896 5 3415 5 

175 11 297 15 

209 12 296 17 

101 18 149 18 

228 10 313 12 

912 9 715 10 

501 8 576 10 

114 17 120 22 

134 15 118 25 

240 16 244 23 

432 11 145 22 

158 10 69 19 

80 13 26 37 

70 22 131 32 

57 24 245 18 

200 - 263 -

35602 1 92736 1 

36-50 em ab 52 em 

1000 m3 ±% 1000 m3 

73529 2 48492 
21499 3 15018 

5931 5 1982 
236 22 35 
629 10 398 

6769 4 6384 
6 74 4 

21456 2 9360 
68 24 18 

2 100 -
1 015 9 1 166 
1 076 9 865 
1573 6 342 

90 20 19 
11 47 -

2552 6 749 
157 16 35 
211 18 45 
109 22 75 
289 14 95 
557 11 878 
177 15 58 
40 32 40 
44 34 25 

111 22 7 
4 71 -

10 46 -

4 72 -

84 35 49 
517 15 605 
243 - 230 

138999 1 86974 

Total 

±% 1000 m3 

2 179287 
4 54531 
9 12240 

38 1099 
13 1 905 
5 17897 

100 103 

4 59217 
60 776 

- 119 
12 3212 
13 4086 
15 7139 
59 405 

- 229 
12 9157 
40 717 
36 822 
32 470 
37 988 
12 3440 
33 1495 
75 354 
72 392 

100 712 
- 903 
- 351 
- 204 

48 359 
19 1441 

- 1078 

2 365128 

±% 
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Tab. 85. Gesamtstammzahl der Baumarten nach Durchmesser-Klassen. 

Jungwald 

H6he Durehmesser-Klassen 

0,3-1,3 m 0-3 em 4-7 em 8-11 em 

1000 Stk. ± % 1000 Stk. ± % 1000 Stk. ± % 1000 Stk. ± % 

Fichte 689331 4 207945 4 107943 4 53971 4 

Tanne 248208 6 84414 6 37561 5 18356 6 

Waldf6hre 28621 30 9199 20 3537 17 2193 19 

Bergf6hre 14219 20 6783 21 3961 18 2617 18 

Arve 10579 14 3584 24 1 415 20 813 27 

Li:irche 24773 11 13295 11 7109 10 4421 11 

Eibe 453 36 335 37 778 26 743 27 

Buche 911 980 6 348973 6 62707 5 31 760 4 

Hagebuche 38841 17 12161 21 3608 22 1485 25 

Hopfenbuche 672 43 1 501 48 1450 35 1 167 29 

Stieleiche 7572 22 3102 25 1203 25 920 22 

Traubeneiche 12342 15 5442 20 4067 19 1 839 24 

Bergahorn 771397 8 113521 9 13687 8 5871 10 

Spitzahorn 6359 24 3411 27 849 33 354 32 

Feldahorn 22525 37 3611 17 1450 19 778 24 

Esche 876301 7 130591 8 13935 8 7357 9 

Kirschbaum 42145 11 11 107 14 2511 14 849 21 

Winterlinde 17333 27 6833 18 2971 22 1379 21 

Sommerlinde 4261 25 3711 27 1485 26 566 43 

Bergulme 17536 13 6918 14 2157 19 920 26 

Kastanie 20906 30 6649 13 6366 14 4669 17 

Birke 20938 16 18705 18 6614 14 3112 14 

Aspe 27743 20 7924 25 1450 33 743 30 

Weide 46631 11 27109 16 8099 12 2688 17 

Schwarzerle 18452 30 9080 42 2405 24 1309 24 

Weisserle 109667 12 35121 20 10469 13 6897 12 

Mehlbeere 62712 13 32140 8 11 070 9 3112 12 

Vogelbeere 140571 8 42749 8 9903 12 3466 13 

Robinie 1202 32 2645 33 990 29 460 34 

übrige Exoten 21658 20 14256 17 3855 17 1309 26 

Alle Baumarten 4215261 3 1 169628 3 337339 2 166477 2 

Baume ab 12 em BHD 

Durehmesser-Klassen 

12-15 em 16-23 em 24-35 em 36-51 em 

1000 Stk. ± % 1000 Stk. ± % 1000 Stk. ± % 1000 Stk. ± % 

39014 3 51273 2 54878 2 41222 1 

13522 3 16402 3 15740 3 10940 3 

2749 10 4271 9 4913 6 3722 5 

2001 14 1777 14 752 14 190 21 

778 14 1221 11 1258 11 623 10 

3572 7 5445 5 5585 5 4498 4 

370 17 329 18 41 39 5 72 

24795 3 31 413 2 26007 2 12642 2 

1 159 11 1239 10 513 14 51 23 

576 26 324 22 49 49 2 100 

661 15 1 144 12 906 12 595 9 

1970 12 2758 9 2019 8 664 9 

4739 5 6510 4 4638 4 1093 5 

254 21 333 16 252 17 62 21 

519 15 444 17 158 25 11 44 

5036 5 6856 5 4599 5 1532 6 

590 14 800 11 509 14 109 16 

790 15 1 012 13 542 16 159 18 

443 18 518 18 302 18 85 21 

735 11 1 000 10 552 11 202 13 

4561 9 4895 9 1 612 10 583 11 

2366 8 2656 8 1 216 10 169 15 

474 19 516 17 221 22 34 29 

980 13 790 14 234 23 35 35 

1 194 16 1 081 15 396 22 77 21 

4212 10 2480 10 339 20 4 71 

1 601 8 918 9 162 19 10 45 

1347 9 500 12 60 31 5 72 

279 23 335 21 234 32 60 33 

226 27 251 23 347 19 306 16 

123386 1 150571 1 129516 1 79870 1 

ab 52 em 

1000 Stk. ± % 

13280 2 

3478 3 

605 9 

14 38 

200 13 

2005 5 

2 100 

2609 4 

7 59 

- -

288 12 

228 13 

132 14 

6 58 

- -

215 12 

15 38 

16 35 

30 30 

31 33 

401 12 

24 31 

12 71 

9 71 

3 100 

- -

- -

- -

18 46 

130 16 

23814 1 

Total 

1000 Stk. ± % 

1258857 -

448621 -

59810 -

32314 -

20471 -

70703 -

3056 -

1 452886 -

59064 -

5741 -
16 329 -

31329 -

921 588 -

11 880 -

29496 -

1 046422 -

58635 -

31035 -

11 401 -

30051 -

50642 -

55800 -

39117 -

86575 -

33997 -

169189 -

111 725 -

198601 -

6223 -
42338 -

6395862 -
N 
ú) 
c.o 
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Tab. 86. Stammzahlverteilung der Baumarten nach Durchmesser-Klassen. 

Jungwald 

H6he Durehmesser-Klassen 

0,3-1,3 m 0-3 em 4-7 em 

% % % 

Fichte 54,8 16,5 8,6 
Tanne 55,3 18,8 8,4 
Waldf6hre 47,9 15,4 5,9 
Bergf6hre 44,0 21,0 12,3 

Arve 51,7 17,5 6,9 
Larche 35,0 18,8 10,1 
Eibe 14,8 11,0 25,5 

Buche 62,8 24,0 4,3 

Hagebuche 65,8 20,6 6,1 

Hopfenbuche 11,7 26,1 25,3 
Stieleiche 46,2 18,9 7,3 

Traubeneiche 39,4 17,4 13,0 

Bergahom 83,7 12,3 1,5 

Spitzahom 53,5 28,7 7,1 

Feldahorn 76,4 12,2 4,9 

Esche 83,7 12,5 1,3 

Kirschbaum 71,9 18,9 4,3 

Winterlinde 55,8 22,0 9,6 

Sommerlinde 37,4 32,5 13,0 
Bergulme 58,4 23,0 7,2 

Kastanie 41,3 13,1 12,6 
Birke 37,5 33,5 11,9 

Aspe 70,9 20,3 3,7 

Weide 53,9 31,3 9,4 

Schwarzerle 54,3 26,7 7,1 

Weisserle 64,8 20,8 6,2 

Mehlbeere 56,1 28,8 9,9 

Vogelbeere 70,8 21,5 5,0 

Robinie 19,3 42,5 15,9 

übrige Exoten 51,2 33,7 9,1 

Alle Baumarten 65,9 18,3 5,3 

Bii.ume ab 12 em BHD 

Durehmesser-Klassen 

8-11 em 12-15 em 16-23 em 24-35 em 

% % % % 

4,3 3,1 4,1 4,4 

4,1 3,0 3,7 3,5 

3,7 4,6 7,1 8,2 

8,1 6,2 5,5 2,3 

4,0 3,8 6,0 6,1 

6,3 5,1 7,7 7,9 

24,3 12,1 10,8 1,3 

2,2 1,7 2,2 1,8 

2,5 2,0 2,1 0,9 

20,3 10,0 5,6 0,9 

5,6 4,0 7,0 5,5 

5,9 6,3 8,8 6,4 

0,6 0,5 0,7 0,5 

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

2,6 1,8 1,5 0,5 

0,7 0,5 0,7 0,4 

1,4 1,0 1,4 0,9 

4,4 2,5 3,3 1,7 

5,0 3,9 4,5 2,6 

3,1 2,4 3,3 1,8 

9,2 9,0 9,7 3,2 

5,6 4,2 4,8 2,2 

1,9 1,2 1,3 0,6 

3,1 1,1 0,9 0,3 

3,9 3,5 3,2 1,2 

4,1 2,5 1,5 0,2 

2,8 1,4 0,8 0,1 

1,7 0,7 0,3 0,0 

7,4 4,5 5,4 3,8 

3,1 0,5 0,6 0,8 

2,6 1,9 2,4 2,0 

36-51 em ab 52 em 

% % 

3,3 1,1 

2,4 0,8 

6,2 1,0 

0,6 0,0 

3,0 1,0 

6,4 2,8 

0,2 0,1 

0,9 0,2 

0,1 0,0 

0,0 0,0 

3,6 1,8 

2,1 0,7 

0,1 0,0 

0,5 0,1 

0,0 0,0 

0,1 0,0 

0,2 0,0 

0,5 0,1 

0,7 0,3 

0,7 0,1 

1,2 0,8 

0,3 0,0 

0,1 0,0 

0,0 0,0 

0,2 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

0,0 0,0 

1,0 0,3 

0,7 0,3 

1,2 0,4 

Total 

% 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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Tab. 87. Stammzahlverteilung der Baumarten nach Durchmesser-Klassen, exklusive Jungwaldklasse 1. 

Jungwald 

Durehmesser-Klassen 

0-3 em 4-7 em 8-11 em 12-15 em 16-23 em 

% % % % % 

Fichte 36,5 19,0 9,5 6,9 9,0 
Tanne 42,1 18,7 9,2 6,7 8,2 
Waldfóhre 29,5 11,3 7,0 8,8 13,7 

Bergfóhre 37,5 21,9 14,5 11,1 9,8 
Arve 36,2 14,3 8,2 7,9 12,3 

Uirche 28,9 15,5 9,6 7,8 11,9 

Eibe 12,9 29,9 28,5 14,2 12,6 

Buche 64,5 11,6 5,9 4,6 5,8 

Hagebuche 60,1 17,8 7,3 5,7 6,1 

Hopfenbuche 29,6 28,6 23,0 11,4 6,4 

Stieleiche 35,2 13,6 10,4 7,5 13,0 

Traubeneiche 28,7 21,4 9,7 10,4 14,5 

Bergahorn 75,6 9,1 3,9 3,2 4,3 

Spitzahorn 61,8 15,4 6,4 4,6 6,0 

Feldahorn 51,8 20,8 11,2 7,4 6,4 

Esche 76,8 8,2 4,3 3,0 4,0 

Kirschbaum 67,4 15,2 5,1 3,6 4,9 

Winterlinde 49,9 21,7 10,1 5,8 7,4 

Sommerlinde 52,0 20,8 7,9 6,2 7,3 

Bergulme 55,3 17,2 7,4 5,9 8,0 

Kastanie 22,4 21,4 15,7 15,3 16,5 

Birke 53,7 19,0 8,9 6,8 7,6 

Aspe 69,7 12,7 6,5 4,2 4,5 

Weide 67,9 20,3 6,7 2,5 2,0 

Schwarzerle 58,4 15,5 8,4 7,7 7,0 

Weisserle 59,0 17,6 11,6 7,1 4,2 

Mehlbeere 65,6 22,6 6,3 3,3 1,9 

Vogelbeere 73,7 17,1 6,0 2,3 0,9 

Robinie 52,7 19,7 9,2 5,6 6,7 

übrige Exoten 68,9 18,6 6,3 1,1 1,2 

Alle Baumarten 53,6 15,5 7,6 5,7 6,9 

Bii.ume ab 12 em BHD 

Durehmesser-Klassen 

24-35 em 36-51 em 

% % 

9,6 7,2 

7,9 5,5 

15,8 11,9 

4,2 1,1 

12,7 6,3 

12,2 9,8 

1,6 0,2 

4,8 2,3 

2,5 0,3 

1,0 0,0 

10,3 6,7 

10,6 3,5 

3,1 0,7 

4,6 1,1 

2,3 0,2 

2,7 0,9 

3,1 0,7 

4,0 1,2 

4,2 1,2 

4,4 1,6 

5,4 2,0 

3,5 0,5 

1,9 0,3 

0,6 0,1 

2,5 0,5 

0,6 0,0 

0,3 0,0 

0,1 0,0 

4,7 1,2 

1,7 1,5 

5,9 3,7 

ab 52 em 

% 

2,3 

1,7 

1,9 

0,1 

2,0 

4,4 

0,1 

0,5 

0,0 

0,0 

3,3 

1,2 

0,1 

0,1 

0,0 

0,1 

0,1 

0,1 

0,4 

0,2 

1,3 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,4 

0,6 

1,1 

Tatal 

% 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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Tab. 88. Anteil Probeflaehen mit Baumen (;:::12 em BHD) oder mit 
Verjüngung naeh Baumart. Auswertungseinheit: zuganglieher 
Wald ohne GebÜsehwald. 
1) Durehsehnitt pro Jungwaldprobeflaehe: * = 1,3-1,9 Stüek; ** 
= 2,0-2,7 Stüek; *** = 3,1-3,2 Stüek. 

Anteil LFI-Probeflãchen 

Baumart mit Bãumen mit Verjüngung 

% % Dichte1) 

Fiehte 66,4 39,7 ** 

Tanne 31,6 19,2 ** 

WaldfOhre 9,6 1,6 ** 

BergfOhre 1,3 0,8 *** 

Arve 2,3 1,5 ** 

Larehe 14,4 4,6 ** 

Eibe 0,7 0,3 * 

Buehe 41,1 30,4 ** 

Hagebuehe 2,2 2,0 * 

Hopfenbuehe 0,4 0,2 ** 

Stieleiehe 3,8 1,3 * 

Traubeneiehe 4,7 1,6 * 

Bergahorn 14,7 17,0 ** 

Spitzahorn 1,1 0,8 * 

Feldahorn 1,1 1,6 * 

Sehneeballbl, Ahorn 0,3 0,3 * 

Esehe 13,2 17,8 ** 

Blumenesehe 0,1 0,3 ** 

Kirsehbaum 2,6 3,6 * 

Winterlinde 1,8 1,5 ** 

Sommerlinde 1,0 0,7 * 

Bergulme 3,0 2,2 * 

Kastanie 3,1 2,1 ** 

Birke 4,4 3,0 * 

Aspe 0,9 1,2 ** 

übrige Pappeln 0,5 0,2 * 

Weide 1,7 4,7 * 

Sehwarzerle 1,3 0,9 ** 

Weisserle 2,6 2,8 *** 

Mehlbeere 2,9 7,8 * 

Vogelbeere 2,1 11,5 * 

Goldregen 0,2 0,5 ** 

T raubenkirsehe 0,1 0,9 ** 

Steehpalme 0,1 1,1 * 

Waeholder 0,0 2,5 * 

Robinie 0,5 0,4 ** 

übrige Laubholz-Exoten 0,2 0,1 * 

Nadelholz-Exoten 1,0 0,4 * 

Ber. Eidgeni:iss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342, 1996 
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Tab. 89. Stammzahlanteil der Baumarten nach Vegetationshohenstufen pro Region: Jura. 

Vegetationshohenstufen 

kolline/ untere obere untere obere 
submontane montane montane subalpine subalpine Gesamt 

% % % % % % 

Fichte 13,4 18,4 33,8 58,7 - 23,2 
Tanne 11,4 22,6 26,5 12,9 - 18,9 
Waldfõhre 4,5 3,1 0,4 - - 2,7 
Bergfohre - - - - - -
Arve - - - - - -
Larche 0,7 0,2 0,2 - - 0,4 
Eibe 0,4 0,3 0,1 - - 0,3 

Buche 35,1 38,0 29,5 18,8 - 33,6 
Hagebuche 4,1 0,3 - - - 1,6 
Hopfenbuche 0,0 0,0 - - - -
Stieleiche 2,0 0,3 - - - 0,8 
Traubeneiche 5,8 1,8 0,0 - - 2,7 
Bergahorn 4,3 4,5 4,8 5,8 - 4,6 
Spitzahorn 0,9 0,2 0,1 - - 0,4 
Feldahorn 1,6 0,3 0,0 - - 0,7 
Esche 7,7 4,2 1,2 0,3 - 4,4 
Kirschbaum 0,9 0,3 0,0 - - 0,4 
Winterlinde 0,7 0,3 0,0 - - 0,3 
Sommerlinde 0,9 0,5 0,2 - - 0,5 
Bergulme 0,7 1,0 0,2 - - 0,6 
Kastanie - - - - - -
Birke 0,2 0,1 0,2 - - 0,1 
Aspe 0,1 0,1 0,3 - - 0,1 
Weide 0,6 0,3 0,2 0,1 - 0,4 
Schwarzerle 0,6 0,2 - - - 0,3 
Weisserle 0,2 0,3 0,0 - - 0,2 
Mehlbeere 0,9 1,7 1,3 0,7 - 1,3 
Vogelbeere 0,0 0,0 0,8 2,4 - 0,4 

Robinie 0,4 - - - - 0,1 
übrige Exoten 0,9 0,2 0,0 - - 0,4 
Restliche Gehõlze 1,2 0,8 0,1 0,4 - 0,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Ber. Eidgenoss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342, 1996 
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Tab. 90. Stammzahlanteil der Baumarten nach Vegetationsh6henstufen pro Region: Mittelland. 

Vegetationsh6henstufen 

kolline/ untere obere untere obere 
submontane montane montane subalpine subalpine Gesamt 

% % % % % % 

Fichte 32,6 39,9 41,6 73,8 - 35,3 
Tanne 11,4 17,8 23,1 5,3 - 13,4 
Waldf6hre 3,8 1,9 - - - 3,2 
Bergf6hre - - - - - -
Arve - - - - - -
Lãrche 1,4 0,6 - - - 1,1 
Eibe 0,3 0,4 - - - 0,3 

Buche 24,3 23,3 25,8 11,7 - 23,9 
Hagebuche 2,0 0,1 - - - 1,4 
Hopfenbuche - - - - - -
Stieleiche 2,4 1,3 - - - 2,0 
Traubeneiche 3,7 1,0 - - - 2,8 
Bergahom 3,6 4,2 3,0 9,1 - 3,8 
Spitzahorn 0,2 0,4 - - - 0,2 
Feldahorn 0,3 0,0 - - - 0,2 
Esche 6,9 5,3 3,4 - - 6,3 
Kirschbaum 0,9 0,4 - - - 0,7 
Winterlinde 0,6 0,1 - - - 0,4 
Sommerlinde 0,2 0,0 - - - 0,1 
Bergulme 0,6 0,3 1,7 0,0 - 0,6 
Kastanie 0,2 0,0 - - - 0,2 
Birke 0,6 0,2 - - - 0,5 
Aspe 0,2 0,2 - - - 0,2 
Weide 0,5 0,2 - - - 0,4 
Schwarzerle 1,5 0,7 - - - 1,2 
Weisserle 0,2 0,2 - - - 0,2 
Mehlbeere 0,1 0,4 0,9 - - 0,2 
Vogelbeere 0,0 0,0 - - - 0,0 

Robinie 0,4 - - - - 0,3 
übrige Exoten 0,5 0,9 0,0 0,0 - 0,6 
Restliche Geh6lze 0,8 0,1 0,6 0,1 - 0,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 - 100,0 

Ber. Eidgen6ss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342, 1996 
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Tab. 91. Stammzahlanteil der Baumarten nach Vegetationshohenstufen pro Region: Voralpen. 

Vegetationshóhenstufen 

kolline/ untere obere untere obere 
submontane montane montane subalpine subalpine Gesamt 

% % % % % % 

Fichte 25,9 30,4 49,9 85,1 60,4 49,9 
Tanne 13,4 25,1 23,5 4,7 - 18,6 
WaldfOhre 1,6 0,7 0,6 0,3 - 0,7 
BergfOhre - 0,0 0,0 1,4 23,3 0,4 
Arve - - - 0,2 16,3 0,1 
Li:i.rche 0,4 0,2 0,1 0,1 - 0,1 
Eibe 0,1 0,4 0,1 - - 0,1 

Buche 31,7 26,5 14,6 3,3 - 17,2 
Hagebuche 0,3 0,0 - - - 0,0 
Hopfenbuche - - - - - -
Stieleiche 0,8 0,4 0,1 - - 0,2 
Traubeneiche 0,8 0,2 0,0 - - 0,1 
Bergahorn 4,4 4,5 5,4 2,4 - 4,3 
Spitzahorn 0,6 0,1 0,0 - - 0,1 
Feldahorn 0,1 0,0 0,0 0,0 - 0,0 
Esche 10,3 7,1 1,8 0,0 - 3,8 
Kirschbaum 0,7 0,5 0,1 - - 0,3 
Winterlinde 1,3 0,1 0,0 - - 0,2 
Sommerlinde 0,7 0,1 0,0 - - 0,1 
Bergulme 1,3 1,2 0,4 - - 0,6 
Kastanie 0,0 - 0,0 - - 0,0 
Birke 0,3 0,2 0,1 - - 0,1 
Aspe - 0,1 0,0 - - 0,0 
Weide 0,3 0,3 0,2 0,1 - 0,2 
Schwarzerle 1,1 0,2 0,2 0,2 - 0,3 
Weisserle 3,0 0,8 2,0 0,8 - 1,5 
Mehlbeere 0,5 0,4 0,3 0,1 - 0,3 
Vogelbeere 0,1 0,1 0,4 1,4 - 0,5 

Robinie 0,0 - 0,0 - - 0,0 
übrige Exoten 0,2 0,2 0,0 0,0 - 0,1 
Restliche Geholze 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ber. Eidgenóss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342, 1996 
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Tab. 92. Stammzahlanteil der Baumarten nach Vegetationshêihenstufen pro Region: Alpen. 

Vegetationsh6henstufen 

kolline/ untere obere untere obere 
submontane montane montane subalpine subalpine Gesamt 

% % % % % % 

Fichte 15,7 26,9 55,9 74,7 29,9 52,4 
Tanne 4,0 7,7 9,2 2,3 - 5,1 
Waldfêihre 25,3 11,9 4,8 1,9 0,6 6,3 
Bergfêihre 0,4 0,2 0,7 2,8 16,3 2,9 
Arve - - 0,0 2,2 19,6 2,7 
Larche 3,6 3,5 5,8 11,1 32,2 9,7 
Eibe 0,1 0,1 0,0 0,0 - 0,0 

Buche 17,9 26,7 9,8 1,1 - 8,9 
Hagebuche 0,0 0,1 - - - 0,0 
Hopfenbuche - - - - - -
Stieleiche 1,1 0,1 0,1 - - 0,2 
Traubeneiche 3,0 1,0 0,2 - - 0,5 
Bergahorn 2,3 2,8 4,6 1,5 - 2,6 
Spitzahorn 0,6 0,6 0,0 - - 0,1 
Feldahorn 0,7 0,4 0,0 - - 0,1 
Esche 5,0 4,4 1,4 0,0 - 1,5 
Kirschbaum 1,2 0;5 0,2 - - 0,3 
Winterlinde 4,0 1,1 0,1 0,0 - 0,6 
Sommerlinde 0,2 1,1 0,2 - - 0,2 
Bergulme 0,8 1,7 0,4 - - 0,5 
Kastanie 0,8 0,1 - - - 0,1 
Birke 2,1 1,3 1,0 0,2 0,0 0,8 
Aspe 0,8 0,9 0,5 0,0 - 0,4 
Weide 1,3 1,1 0,4 0,2 - 0,5 
Schwarzerle 0,2 - 0,0 0,0 - 0,0 
Weisserle 3,4 3,8 3,1 0,5 - 2,0 
Mehlbeere 1,2 0,9 0,5 0,1 - 0,4 
Vogelbeere 0,1 0,2 0,7 0,8 0,2 0,6 

Robinie 0,2 - - - - 0,0 
übrige Exoten 0,2 0,2 - 0,0 - 0,1 
Restliche Gehêilze 3,9 0,5 0,3 0,4 1,1 0,8 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ber. Eidgen6ss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342, 1996 
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Tab. 93. Stammzahlanteil der Baumarten nach Vegetationsh6henstufen pro Region: Alpensüdseite. 

Vegetationsh6henstufen 

kolline/ untere obere untere obere 
submontane montane montane subalpine subalpine Gesamt 

% % % % % % 

Fichte 2,1 6,3 27,0 52,6 50,1 18,5 
Tanne - 2,1 5,8 3,7 0,3 2,5 
Waldf6hre 0,7 2,1 0,6 0,2 - 0,8 
Bergf6hre - - - 0,1 1,6 0,1 
Arve - - - 0,4 0,1 0,1 
Ui.rche 0,6 1,1 9,2 29,5 47,2 8,9 
Eibe 0,1 0,1 - - - 0,0 

Buche 6,2 30,6 33,9 7,4 - 18,6 
Hagebuche 0,2 - - - - 0,1 
Hopfenbuche 4,0 1,3 0,1 - - 1,7 
Stieleiche 1,4 0,1 0,4 - - 0,6 
Traubeneiche 4,1 4,5 0,9 - - 2,6 
Bergahorn 0,5 0,8 1,7 0,6 - 0,9 
Spitzahorn - 0,0 - - - 0,0 
Feldahorn 0,2 0,1 - - - 0,1 
Esche 3,9 4,1 1,0 - - 2,5 
Kirschbaum 0,9 0,4 0,2 - - 0,4 
Winterlinde 3,1 1,3 - - - 1,3 
Sommerlinde 1,2 0,3 0,4 - - 0,6 
Bergulme 0,2 0,1 0,1 - - 0,1 
Kastanie 51,1 14,8 0,8 - - 21,0 
Birke 5,7 16,4 9,1 2,5 0,4 8,1 
Aspe 0,9 0,5 0,6 - - 0,6 
Weide 0,4 0,7 1,1 0,6 - 0,7 
Schwarzerle 3,2 1,7 0,2 - - 1,5 
Weisserle 2,2 6,5 5,3 1,6 - 3,7 
Mehlbeere 0,6 0,7 0,6 0,4 - 0,6 
Vogelbeere 0,1 0,1 0,4 0,3 - 0,2 

Robinie 2,4 0,3 - - - 0,9 
übrige Exoten 0,1 0,6 0,1 0,1 0,2 0,2 
Restliche Geh61ze 4,1 2,4 0,5 0,0 0,1 2,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ber. Eidgen6ss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342, 1996 
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Tab. 94. Stammzahl naeh H6henlage, Fiehte (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 9993 7 5,0 41,7 
1601-1800 26948 4 13,5 78,3 
1401-1600 33967 3 17,0 74,7 
1201-1400 34212 3 17,1 57,4 
1001-1200 26885 3 13,5 37,2 
801-1000 21545 4 10,8 27,5 
601- 800 20816 4 10,4 22,9 
401- 600 24127 4 12,1 25,9 
bis 400 1173 17 0,6 13,2 

Gesamt 199666 1 100,0 39,4 

Jura 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 682 12 3,2 71,2 
1201-1400 3976 6 18,8 50,6 
1001-1200 6377 6 30,1 36,1 
801-1000 3739 10 17,7 20,8 
601- 800 3144 11 14,8 13,4 
401- 600 3009 12 14,2 14,3 
bis 400 252 27 1,2 11,3 

Gesamt 21179 4 100,0 23,2 

Mittelland 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 537 21 1,5 89,4 
1201-1400 310 22 0,8 44,5 
1001-1200 383 20 1,1 32,6 
801-1000 3050 11 8,4 40,2 
601- 800 11959 5 32,8 35,8 
401- 600 19437 4 53,3 34,9 
bis 400 781 22 2,1 18,8 

Gesamt 36457 3 100,0 35,3 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 173 64 0,3 61,8 
1601-1800 3919 11 7,3 92,5 
1401-1600 10107 6 18,8 88,0 
1201-1400 13472 4 25,1 71,8 
1001-1200 11279 5 21,0 46,8 
801-1000 9840 5 18,3 33,7 
601- 800 3617 7 6,7 24,1 
401- 600 1317 15 2,5 28,1 
bis 400 - - - -

Gesamt 53724 3 100,0 49,9 

Ber. Eidgen6ss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342, 1996 

Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 8716 7 11,2 40,8 
1601-1800 20783 4 26,7 79,8 
1401-1600 19708 4 25,3 75,9 
1201-1400 13932 4 17,8 57,8 
1001-1200 8078 6 10,4 38,9 
801-1000 4472 9 5,7 28,5 
601- 800 1947 10 2,5 18,1 
401- 600 308 21 0,4 8,0 
bis 400 28 74 0,0 10,1 

Gesamt 77972 2 100,0 52,4 

Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 1105 19 10,7 47,6 
1601-1800 2246 11 21,7 54,2 
1401-1600 2932 10 28,4 45,4 
1201-1400 2521 14 24,4 30,9 
1001-1200 768 23 7,4 8,9 
801-1000 443 27 4,3 5,7 
601- 800 150 46 1,4 1,8 
401- 600 57 62 0,6 0,7 
bis 400 112 51 1,1 5,0 

Gesamt 10334 6 100,0 18,5 



Tab. 95. Stammzahl naeh Héihenlage, Tanne (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 350 29 0,6 1,0 
1401-1600 1867 12 3,1 4,1 
1201-1400 5794 6 9,6 9,7 
1001-1200 13134 5 21,9 18,2 
801-1000 16575 4 27,6 21,2 
601- 800 13070 4 21,7 14,4 
401- 600 9018 6 15,0 9,7 
bis 400 273 29 0,5 3,1 

Gesamt 60081 2 100,0 11,8 

Jura 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 19 51 0,1 2,0 
1201-1400 1216 12 7,1 15,5 
1001-1200 4487 7 26,0 25,4 
801-1000 4996 7 29,0 27,8 
601- 800 4218 7 24,4 18,0 
401- 600 2206 11 12,8 10,5 
bis 400 105 52 0,6 4,7 

Gesamt 17247 4 100,0 18,9 

Mittelland 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 7 75 0,0 1,2 
1201-1400 94 24 0,7 13,5 
1001-1200 273 22 2,0 23,2 
801-1000 1697 10 12,3 22,4 
601- 800 5309 6 38,4 15,9 
401- 600 6281 7 45,4 11,3 
bis 400 168 34 1,2 4,0 

Gesamt 13829 4 100,0 13,4 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 32 44 0,1 0,8 
1401-1600 468 25 2,3 4,1 
1201-1400 2015 10 10,1 10,7 
1001-1200 5784 6 28,9 24,0 
801-1000 8407 5 42,0 28,8 
601- 800 3003 8 15,0 20,0 
401- 600 316 29 1,6 6,7 
bis 400 - - - -

Gesamt 20025 4 100,0 18,6 

249 

Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten 

über 1800 - - - -
1601-1800 225 41 3,0 0,9 
1401-1600 1000 16 13,2 3,9 
1201-1400 1944 13 25,7 8,1 
1001-1200 2253 13 29,8 10,9 
801-1000 1396 13 18,4 8,9 
601- 800 540 20 7,1 5,0 
401- 600 215 59 2,8 5,6 
bis 400 - - - -

Gesamt 7573 7 100,0 5,1 

Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 93 39 6,6 2,2 
1401-1600 373 25 26,5 5,8 
1201-1400 525 23 37,3 6,4 
1001-1200 337 43 23,9 3,9 
801-1000 80 70 5,7 1,0 
601- 800 - - - -
401- 600 - - - -
bis 400 - - - -

Gesamt 1408 16 100,0 2,5 
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Tab. 96. Stammzahl naeh H6henlage, Waldf6hre (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 182 40 1,1 0,8 
1601-1800 375 24 2,3 1,1 
1401-1600 972 21 6,0 2,1 
1201-1400 1622 20 10,0 2,7 
1001-1200 2122 15 13,1 2,9 
801-1000 3076 13 18,9 3,9 
601- 800 3663 11 22,5 4,0 
401- 600 3811 9 23,4 4,1 
bis 400 436 31 2,7 4,9 

Gesamt 16259 5 100,0 3,2 

Jura Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 137 50 5,5 0,8 1001-1200 
801-1000 515 24 20,7 2,9 801-1000 
601- 800 797 16 32,1 3,4 601- 800 
401- 600 973 14 39,2 4,6 401- 600 
bis 400 61 41 2,5 2,7 bis 400 

Gesamt 2483 10 100,0 2,7 Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 74 35 2,2 1,0 801-1000 
601- 800 901 14 27,6 2,7 601- 800 
401- 600 1955 9 59,9 3,5 401- 600 
bis 400 335 39 10,3 8,1 bis 400 

Gesamt 3265 8 100,0 3,2 Gesamt 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über 1800 - - - -
1601-1800 12 100 1,7 0,3 
1401-1600 50 100 7,1 0,4 
1201-1400 50 82 7,1 0,3 
1001-1200 120 72 17,0 0,5 
801-1000 205 45 29,0 0,7 
601- 800 205 36 29,0 1,4 
401- 600 64 36 9,1 1,4 
bis 400 - - - -

Gesamt 706 4 100,0 0,7 
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1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

182 40 2,0 0,9 
357 25 3,8 1,4 
877 22 9,4 3,4 

1520 20 16,3 6,3 
1639 16 17,5 7,9 
2280 15 24,4 14,5 
1741 20 18,6 16,2 

748 29 8,0 19,3 
- - - -

9344 8 100,0 6,3 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
6 73 1,3 0,1 

45 50 9,8 0,7 
52 61 11,3 0,6 

226 60 49,1 2,6 
2 100 0,5 0,0 

19 90 4,1 0,2 
70 93 15,2 0,9 
40 50 8,7 1,8 

460 35 100,0 0,8 



Tab. 97. Stammzahl naeh Hdhenlage, Bergfdhre (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über 1800 2950 16 62,3 12,3 
1601-1800 857 26 18,1 2,5 
1401-1600 505 28 10,7 1,1 
1201-1400 237 33 5,0 0,4 
1001-1200 125 51 2,6 0,2 
801-1000 62 56 1,3 0,1 
601- 800 - - - -
401- 600 - - - -
bis 400 - - - -
Gesamt 4736 12 100,0 0,9 

Jura Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mü.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 - - - - 801-1000 
601- 800 - - - - 601- 800 
401- 600 - - - - 401- 600 
bis 400 - - - - bis 400 

Gesamt - - - - Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mü.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 - - - - 801-1000 
601- 800 - - - - 601- 800 
401- 600 - - - - 401- 600 
bis 400 - - - - bis 400 

Gesamt - - - - Gesamt 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 63 66 14,8 22,5 
1601-1800 225 55 53,1 5,3 
1401-1600 112 42 26,4 1,0 
1201-1400 19 65 4,5 0,1 
1001-1200 - - - -
801-1000 5 100 1,2 0,0 
601- 800 - - - -
401- 600 - - - -
bis 400 - - - -

Gesamt 424 33 100,0 0,4 

251 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

2843 16 66,7 13,3 
627 29 14,7 2,4 
393 34 9,2 1,5 
218 35 5,1 0,9 
125 51 2,9 0,6 
57 61 1,4 0,4 

- - - -
- - - -
- - - -

4263 13 100,0 2,9 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

44 89 89,8 1,9 
5 100 10,2 0,1 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

49 81 100,0 0,1 
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Tab. 98. Stammzahl naeh H6henlage, Arve (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 3513 9 86,1 14,7 
1601-1800 504 25 12,4 1,5 
1401-1600 59 50 1,5 0,1 
1201-1400 2 100 0,0 0,0 
1001-1200 - - - -
801-1000 - - - -
601- 800 - - - -
401- 600 - - - -
bis 400 - - - -
Gesamt 4078 9 100,0 0,8 

Jura 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 - - - -
801-1000 - - - -
601- 800 - - - -
401- 600 - - - -
bis 400 - - - -

Gesamt - - - -

Mittelland 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 - - - -
801-1000 - - - -
601- 800 - - - -
401- 600 - - - -
bis 400 - - - -

Gesamt - - - -

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 44 100 50,6 15,7 
1601-1800 28 58 32,2 0,7 
1401-1600 15 100 17,2 0,1 
1201-1400 - - - -
1001-1200 - - - -
801-1000 - - - -
601- 800 - - - -
401- 600 - - - -
bis 400 - - - -

Gesamt 87 57 100,0 0,1 

Ber. Eidgen6ss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342, 1996 

Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 3450 8 87,1 16,2 
1601-1800 464 27 11,7 1,8 
1401-1600 44 57 1,1 0,2 
1201-1400 2 100 0,1 0,0 
1001-1200 - - - -
801-1000 - - - -
601- 800 - - - -
401- 600 - - - -
bis 400 - - - -

Gesamt 3960 9 100,0 2,7 

Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 19 65 61,3 0,8 
1601-1800 12 100 38,7 0,3 
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 - - - -
801-1000 - - - -
601- 800 - - - -
401- 600 - - - -
bis 400 - - - -

Gesamt 31 56 100,0 0,1 



Tab. 99. Stammzahl naeh Héihenlage, Larehe (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 7110 5 33,7 29,7 
1601-1800 4706 7 22,3 13,7 
1401-1600 3578 9 16,9 7,9 
1201-1400 1773 13 8,4 3,0 
1001-1200 1175 17 5,6 1,6 
801-1000 711 17 3,4 0,9 
601- 800 759 16 3,6 0,8 
401- 600 1121 14 5,3 1,2 
bis 400 172 59 0,8 1,9 

Gesamt 21105 4 100,0 4,2 

Jura 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über 1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 40 100 11,7 0,2 
801-1000 4 71 1,2 0,0 
601- 800 74 49 21,7 0,3 
401- 600 178 41 52,2 0,8 
bis 400 45 100 13,2 2,0 

Gesamt 341 30 100,0 0,4 

Mittelland 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 - - - -
801-1000 33 46 2,9 0,4 
601- 800 258 22 22,6 0,8 
401- 600 737 17 64,5 1,3 
bis 400 115 79 10,0 2,8 

Gesamt 1143 15 100,0 1,1 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 4 100 2,6 0,0 
1201-1400 7 77 4,5 0,0 
1001-1200 14 65 9,0 0,1 
801-1000 70 40 45,2 0,2 
601- 800 21 40 13,5 0,1 
401- 600 39 39 25,2 0,8 
bis 400 - - - -
Gesamt 155 22 100,0 0,1 
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Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über 1800 5964 6 41,2 27,9 
1601-1800 3088 9 21,4 11,9 
1401-1600 2476 11 17,1 9,5 
1201-1400 1072 15 7,4 4,4 
1001-1200 824 21 5,7 4,0 
801-1000 540 21 3,7 3,4 
601- 800 389 25 2,7 3,6 
401- 600 118 39 0,8 3,0 
bis 400 - - - -

Gesamt 14471 4 100,0 9,7 

Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 1146 12 22,9 49,3 
1601-1800 1618 10 32,4 39,0 
1401-1600 1098 15 22,0 17,0 
1201-1400 694 22 13,9 8,5 
1001-1200 297 28 6,0 3,5 
801-1000 64 45 1,3 0,8 
601- 800 17 68 0,3 0,2 
401- 600 49 65 1,0 0,6 
bis 400 12 57 0,2 0,5 

Gesamt 4995 7 100,0 8,9 
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Tab. 100. Stammzahl naeh H6henlage, Eibe (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 10 71 1,3 0,0 
1001-1200 28 52 3,8 0,0 
801-1000 118 31 15,8 0,2 
601- 800 390 24 52,2 0,4 
401- 600 181 28 24,2 0,2 
bis 400 20 71 2,7 0,2 

Gesamt 747 15 100,0 0,1 

Jura 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 18 71 7,6 0,1 
801-1000 52 50 21,8 0,3 
601- 800 115 51 48,3 0,5 
401- 600 43 52 18,1 0,2 
bis 400 10 100 4,2 0,5 

Gesamt 238 29 100,0 0,3 

Mittelland 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 - - - -
801-1000 37 62 12,5 0,5 
601- 800 132 39 44,4 0,4 
401- 600 128 35 43,1 0,2 
bis 400 - - - -
Gesamt 297 24 100,0 0,3 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 10 71 6,9 0,0 
801-1000 20 61 13,7 0,1 
601- 800 111 41 76,0 0,7 
401- 600 5 100 3,4 0,1 
bis 400 - - - -
Gesamt 146 33 100,0 0,1 
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Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück +% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 10 71 19,2 0,0 
1001-1200 - - - -
801-1000 5 100 9,6 0,0 
601- 800 32 56 61,6 0,3 
401- 600 5 100 9,6 0,1 
bis 400 - - - -

Gesamt 52 40 100,0 0,0 

Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 - - - -
801-1000 5 100 33,3 0,1 
601- 800 - - - -
401- 600 - - - -
bis 400 10 100 66,7 0,4 

Gesamt 15 74 100,0 0,0 



Tab. 101. Stammzahl naeh Hõhenlage, Buehe (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

Hohenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 74 58 0,1 0,2 
1401-1600 1490 17 1,5 3,3 
1201-1400 8389 7 8,6 14,1 
1001-1200 16332 5 16,7 22,6 
801-1000 20008 4 20,5 25,6 
601- 800 26763 3 27,5 29,4 
401- 600 .23452 3 24,1 25,2 
bis 400 959 16 1,0 10,8 

Gesamt 97467 2 100,0 19,2 

Jura 

Hohenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 44 58 0,1 4,6 
1201-1400 2048 11 6,7 26,1 
1001-1200 5044 7 16,5 28,6 
801-1000 6087 7 19,9 33,8 
601- 800 9359 5 30,5 39,8 
401- 600 7562 5 24,7 35,9 
bis 400 491 24 1,6 22,1 

Gesamt 30635 3 100,0 33,6 

Mittelland 

Hohenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 230 30 0,9 33,0 
1001-1200 355 20 1,4 30,2 
801-1000 1791 11 7,3 23,6 
601- 800 8653 5 35,0 25,9 
401- 600 13241 4 53,6 23,8 
bis 400 210 43 5,3 5,1 

Gesamt 24716 3 100,0 23,9 

Voralpen 

Hohenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 153 57 0,8 1,3 
1201-1400 1730 14 9,4 9,2 
1001-1200 3826 8 20,7 15,9 
801-1000 6508 6 35,2 22,3 
601- 800 4713 8 25,5 31,3 
401- 600 1553 13 8,4 33,1 
bis 400 - - - -

Gesamt 18483 4 100,0 17,2 

255 

Alpen 

Hohenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 121 46 0,9 0,5 
1201-1400 1719 16 13,0 7,1 
1001-1200 3775 11 28,6 18,2 
801-1000 3483 11 26,4 22,2 
601- 800 3197 10 24,2 29,7 
401- 600 914 21 6,9 23,6 
bis 400 - - - -

Gesamt 13209 6 100,0 8,9 

Alpen-Südseite 

Hohenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 74 57 0,7 1,8 
1401-1600 1171 19 11,2 18,1 
1201-1400 2662 13 25,5 32,6 
1001-1200 3333 12 32,0 38,8 
801-1000 2139 15 20,5 27,3 
601- 800 840 23 8,1 10,1 
401- 600 182 34 1,8 2,3 
bis 400 22 72 0,2 1,0 

Gesamt 10423 7 100,0 18,6 
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Tab. 102. Stammzahl naeh Hohenlage, Hagebuehe (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 - - - -
801-1000 20 71 0,7 0,0 
601- 800 400 22 13,5 0,4 
401- 600 1911 11 64,4 2,1 
bis 400 637 19 21,4 7,2 

Gesamt 2968 9 100,0 0,6 

Jura Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mü.M. Stück ±% % Baumarten mü.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 - - - - 801-1000 
601- 800 300 27 21,3 1,3 601- 800 
401- 600 809 17 57,3 3,8 401- 600 
bis 400 302 26 21,4 13,6 bis 400 

Gesamt 1411 13 100,0 1,5 Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mü.M. Stück ±% % Baumarten mü.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 - - - - 801-1000 
601- 800 80 34 5,5 0,2 601- 800 
401- 600 1049 14 71,9 1,9 401- 600 
bis 400 330 25 22,6 7,9 bis 400 

Gesamt 1459 12 100,0 1,4 Gesamt 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 - - - -
801-1000 10 100 22,7 0,0 
601- 800 - - - -
401- 600 34 78 77,3 0,7 
bis 400 - - - -
Gesamt 44 65 100,0 0,0 
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1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

10 100 50,0 0,1 
5 100 25,0 0,0 
5 100 25,0 0,1 
- - - -

20 61 100,0 0,0 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

15 100 42,9 0,2 
15 100 42,8 0,2 
5 100 14,3 0,2 

35 62 100,0 0,1 



Tab. 103. Stammzahl naeh H6henlage, Hopfenbuehe (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 26 80 2,7 0,0 
801-1000 100 46 10,5 0,1 
601- 800 348 34 36,6 0,4 
401- 600 243 34 25,5 0,3 
bis 400 235 61 24,7 2,6 

Gesamt 952 22 100,0 0,2 

Jura Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mü.M. Stück ±% % Baumarten m ü.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 - - - - 801-1000 
601- 800 - - - - 601- 800 
401- 600 - - - - 401- 600 
bis 400 - - - - bis 400 

Gesamt - - - - Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mü.M. Stück ±% % Baumarten mü.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 - - - - 801-1000 
601- 800 - - - - 601- 800 
401- 600 - - - - 401- 600 
bis 400 - - - - bis 400 

Gesamt - - - - Gesamt 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 - - - -
801-1000 - - - -
601- 800 - - - -
401- 600 - - - -
bis 400 - - - -

Gesamt - - - -
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1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

26 80 2,7 0,3 
100 46 10,5 1,3 
348 34 36,6 4,2 
243 33 25,5 3,1 
235 61 24,7 10,4 

952 22 100,0 1,7 
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Tab. 104. Stammzahl naeh Héihenlage, Stieleiehe (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 70 100 1,9 0,1 
1001-1200 82 64 2,3 0,1 
801-1000 176 26 4,9 0,2 
601- 800 926 14 25,8 1,0 
401- 600 1949 11 54,2 2,1 
bis 400 391 21 10,9 4,4 

Gesamt 3594 8 100,0 0,7 

Jura Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 7 77 1,0 0,0 801-1000 
601- 800 161 29 22,2 0,7 601- 800 
401- 600 432 19 59,5 2,0 401- 600 
bis 400 126 30 17,3 5,7 bis 400 

Gesamt 726 14 100,0 0,8 Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 47 45 2,3 0,6 801-1000 
601- 800 484 18 23,7 1,4 601- 800 
401- 600 1315 13 64,3 2,4 401- 600 
bis 400 199 33 9,7 4,8 bis 400 

Gesamt 2045 10 100,0 2,0 Gesamt 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 - - - -
801-1000 85 39 35,4 0,3 
601- 800 101 29 42,1 0,7 
401- 600 54 47 22,5 1,2 
bis 400 - - - -

Gesamt 240 21 100,0 0,2 
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1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

77 68 31,7 0,4 
26 81 10,7 0,2 

111 57 45,7 1,0 
22 72 9,0 0,6 

7 74 2,9 2,5 

243 36 100,0 0,2 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -

70 100 20,6 0,9 
5 100 1,5 0,1 

12 100 3,5 0,2 
68 56 20,0 0,8 

126 69 37,1 1,6 
59 44 17,3 2,6 

340 36 100,0 0,6 



Tab. 105. Stammzahl naeh H6henlage, Traubeneiehe (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

Hi:ihenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 103 54 1,4 0,2 
1001-1200 415 32 5,4 0,6 
801-1000 668 26 8,7 0,9 
601- 800 2082 13 27,3 2,3 
401- 600 4118 10 53,9 4,4 
bis 400 253 25 3,3 2,8 

Gesamt 7639 7 100,0 1,5 

Jura Alpen 

Hi:ihenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller Hi:ihenklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über 1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 5 100 0,2 0,0 1001-1200 
801-1000 69 73 2,8 0,4 801-1000 
601- 800 1048 21 43,0 4,5 601- 800 
401- 600 1283 19 52,7 6,1 401- 600 
bis 400 32 43 1,3 1,4 bis 400 

Gesamt 2437 14 100,0 2,7 Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

Hi:ihenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller Hi:ihenklassen 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 10 71 0,4 0,1 801-1000 
601- 800 505 20 17,3 1,5 601- 800 
401- 600 2280 13 78,3 4,1 401- 600 
bis 400 117 30 4,0 2,8 bis 400 

Gesamt 2912 11 100,0 2,8 Gesamt 

Voralpen 

Hi:ihenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 5 100 3,3 0,0 
801-1000 7 77 4,7 0,0 
601- 800 102 35 68,5 0,7 
401- 600 35 68 23,5 0,7 
bis 400 - - - -

Gesamt 149 30 100,0 0,1 
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1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -

66 78 9,3 0,3 
141 40 19,8 0,7 
197 45 27,7 1,3 
226 45 31,7 2,1 

82 32 11,5 2,1 
- - - -

712 22 100,0 0,5 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -

36 54 2,5 0,4 
264 46 18,5 3,1 
385 36 26,9 4,9 
202 32 14,1 2,4 
438 26 30,7 5,6 
104 48 7,3 4,6 

1429 16 100,0 2,6 
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Tab. 106. Stammzahl naeh H6henlage, Bergahorn (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 116 37 0,7 0,3 
1401-1600 997 15 5,8 2,2 
1201-1400 2638 9 15,4 4,4 
1001-1200 3555 7 20,8 4,9 
801-1000 3046 7 17,8 3,9 
601- 800 3403 7 19,9 3,7 
401- 600 2940 8 17,2 3,2 
bis 400 417 28 2,4 4,7 

Gesamt 17112 3 100,0 3,4 

Jura Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 125 40 3,0 13,1 1401-1600 
1201-1400 373 19 8,9 4,7 1201-1400 
1001-1200 868 13 20,6 4,9 1001-1200 
801-1000 841 13 20,0 4,7 801-1000 
601- 800 1015 11 24,1 4,3 601- 800 
401- 600 832 13 19,8 3,9 401- 600 
bis 400 152 33 3,6 6,8 bis 400 

Gesamt 4206 6 100,0 4,6 Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 57 38 1,5 9,5 1401-1600 
1201-1400 57 49 1,5 8,2 1201-1400 
1001-1200 45 39 1,1 3,8 1001-1200 
801-1000 280 23 7,1 3,7 801-1000 
601- 800 1408 14 35,8 4,2 601- 800 
401- 600 1874 11 47,7 3,4 401- 600 
bis 400 210 43 5,3 5,1 bis 400 

Gesamt 3931 8 100,0 3,8 Gesamt 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 5 100 0,1 0,1 
1401-1600 332 27 7,1 2,9 
1201-1400 663 14 14,2 3,5 
1001-1200 1537 11 32,9 6,4 
801-1000 1293 10 27,7 4,4 
601- 800 716 11 15,4 4,8 
401- 600 120 27 2,6 2,6 
bis 400 - - - -

Gesamt 4666 6 100,0 4,3 
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1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
95 42 2,5 0,4 

389 27 10,2 1,5 
1391 14 36,5 5,8 
1015 15 26,6 4,9 
574 16 15,1 3,7 
215 25 5,6 2,0 

75 42 2,0 1,9 
55 90 1,5 19,9 

3809 8 100,0 2,6 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
16 88 3,2 0,4 
94 36 18,8 1,5 

154 41 30,7 1,9 
91 32 18,2 1,1 
58 47 11,5 0,7 
48 51 9,6 0,6 
40 46 8,0 0,5 
- - - -

501 18 100,0 0,9 



Tab. 107. Stammzahl naeh H6henlage, Spitzahorn (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 50 40 5,5 0,1 
801-1000 120 31 13,2 0,2 
601- 800 380 20 41,9 0,4 
401- 600 312 19 34,5 0,3 
bis 400 44 61 4,9 0,5 

Gesamt 906 12 100,0 0,2 

Jura Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mü.M. Stück ±% % Baumarten m ü.M. 

über1800 - - - - über 1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 30 58 8,4 0,2 1001-1200 
801-1000 14 54 3,9 0,1 801-1000 
601- 800 107 32 30,0 0,5 601- 800 
401- 600 162 29 45,4 0,8 401- 600 
bis 400 44 60 12,3 2,0 bis 400 

Gesamt 357 6 100,0 0,4 Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mü.M. Stück ±% % Baumarten m ü.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 44 69 19,4 0,6 801-1000 
601- 800 87 48 38,3 0,3 601- 800 
401- 600 96 26 42,3 0,2 401- 600 
bis 400 - - - - bis 400 

Gesamt 227 25 100,0 0,2 Gesamt 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 10 71 9,5 0,0 
801-1000 20 61 19,0 0,1 
601- 800 26 56 24,8 0,2 
401- 600 49 55 46,7 1,0 
bis 400 - - - -

Gesamt 105 6 100,0 0,1 
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1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
7 78 3,3 0,0 

42 41 19,6 0,3 
160 31 74,8 1,5 

5 100 2,3 0,1 
- - - -

214 25 100,0 0,1 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
2 100 100,0 0,0 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

2 100 100,0 0,0 
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Tab. 108. Stammzahl naeh H6henlage, Feldahorn (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 5 100 0,5 0,0 
1001-1200 15 75 1,3 0,0 
801-1000 203 29 18,0 0,3 
601- 800 277 18 24,5 0,3 
401- 600 523 18 46,2 0,6 
bis 400 108 60 9,5 1,2 

Gesamt 1131 12 100,0 0,2 

Jura Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über1800 - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 66 48 10,4 0,4 801-1000 
601- 800 190 22 30,0 0,8 601- 800 
401- 600 344 23 54,4 1,6 401- 600 
bis 400 33 66 5,2 1,5 bis 400 

Gesamt 633 16 100,0 0,7 Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 - - - - 801-1000 
601- 800 27 45 12,0 0,1 601- 800 
401- 600 123 37 54,7 0,2 401- 600 
bis 400 75 81 33,3 1,8 bis 400 

Gesamt 225 34 100,0 0,2 Gesamt 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 5 100 16,7 0,0 
1001-1200 - - -
801-1000 5 100 16,7 0,0 
601- 800 15 58 50,0 0,1 
401- 600 5 100 16,6 0,1 
bis 400 - - - -

Gesamt 30 41 100,0 0,0 
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1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

10 100 5,4 0,0 
122 40 65,2 0,8 
30 71 16,0 0,3 
25 59 13,4 0,6 

- - - -

187 30 100,0 0,1 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
5 100 9,1 0,1 

10 70 18,2 0,1 
15 57 27,3 0,2 
25 52 45,4 0,3 

- - - -

55 33 100,0 0,1 
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Tab. 109. Stammzahl naeh H6henlage, Esehe (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 5 100 0,0 0,0 
1201-1400 325 25 1,8 0,5 
1001-1200 1693 13 9,3 2,3 
801-1000 3158 9 17,3 4,0 
601- 800 6217 6 34,1 6,8 
401- 600 5952 6 32,6 6,4 
bis 400 888 15 4,9 10,0 

Gesamt 18238 4 100,0 3,6 

Jura Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - - über1800 - - - -
1601-1800 - - - - 1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - - 1401-1600 5 100 0,2 0,0 
1201-1400 17 100 0,4 0,2 1201-1400 248 28 10,9 1,0 
1001-1200 193 38 4,8 1,1 1001-1200 519 19 22,8 2,5 
801-1000 618 24 15,3 3,4 801-1000 653 22 28,7 4,2 
601- 800 1318 12 32,8 5,6 601- 800 559 24 24,6 5,2 
401- 600 1641 13 40,8 7,8 401- 600 250 33 11,0 6,5 
bis 400 237 24 5,9 10,7 bis 400 41 51 1,8 -

Gesamt 4024 8 100,0 4,4 Gesamt 2275 11 100,0 1,5 

Mittelland Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - - über1800 - - - -
1601-1800 - - - - 1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - - 1401-1600 - - - -
1201-1400 5 100 0,1 0,7 1201-1400 47 81 3,4 0,6 
1001-1200 65 65 1,0 5,5 1001-1200 335 29 24,5 3,9 
801-1000 225 24 3,4 3,0 801-1000 261 35 19,1 3,3 
601-800 2347 10 36,0 7,0 601- 800 326 25 23,8 3,9 
401- 600 3424 8 52,5 6,1 401- 600 244 32 17,8 3,1 
bis 400 455 24 7,0 11,0 bis 400 156 31 11,4 6,9 

Gesamt 6521 6 100,0 6,3 Gesamt 1369 14 100,0 2,4 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 6521 6 100,0 6,3 
1201-1400 7 77 0,2 0,0 
1001-1200 581 24 14,3 2,4 
801-1000 1401 12 34,6 4,8 
601- 800 1667 13 41,2 11,1 
401- 600 393 21 9,7 8,4 
bis 400 - - - -

Gesamt 4049 8 100,0 3,8 
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Tab. 110. Stammzahl naeh H6henlage, Kirsehbaum (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 32 45 1,6 0,1 
1001-1200 162 24 8,0 0,2 
801-1000 264 18 13,1 0,3 
601- 800 567 17 28,0 0,6 
401- 600 888 16 43,9 1,0 
bis 400 109 26 5,4 1,2 

Gesamt 2022 9 100,0 0,4 

Jura Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über 1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 5 100 1,3 0,0 1001-1200 
801-1000 28 55 7,5 0,2 801-1000 
601- 800 100 27 26,8 0,4 601- 800 
401- 600 207 21 55,5 1,0 401- 600 
bis 400 33 46 8,9 1,5 bis 400 

Gesamt 373 15 100,0 0,4 Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über 1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 10 71 1,4 0,1 801-1000 
601- 800 173 22 23,7 0,5 601- 800 
401- 600 522 25 71,4 0,9 401- 600 
bis 400 26 54 3,5 0,6 bis 400 

Gesamt 731 19 100,0 0,7 Gesamt 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 42 47 14,2 0,2 
801-1000 118 27 40,0 0,4 
601- 800 125 52 42,4 0,8 
401- 600 10 70 3,4 0,2 
bis 400 - - - -

Gesamt 295 26 100,0 0,3 
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1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -

27 49 7,1 0,1 
72 40 19,0 0,3 
83 36 21,8 0,5 

125 39 32,9 1,2 
63 34 16,6 1,6 
10 100 2,6 0,0 

380 18 100,0 0,3 

1000 Fehler Anteil in % aller 
SWck ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -
5 100 2,0 0,1 

43 41 17,6 0,5 
25 44 10,3 0,3 
44 37 18,0 0,5 
88 29 36,1 1,1 
39 42 16,0 1,7 

244 17 100,0 0,4 



Tab. 111. Stammzahl naeh H6henlage, Winterlinde (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 5 100 0,2 0,0 
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 60 55 2,4 0,1 
801-1000 285 31 11,3 0,4 
601- 800 669 19 26,6 0,7 
401- 600 1247 16 49,5 1,3 
bis 400 253 30 10,0 2,8 

Gesamt 2519 11 100,0 0,5 

Jura Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über1800 - - - - über 1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 5 100 1,7 0,0 1001-1200 
801-1000 12 61 4,1 0,1 801-1000 
601- 800 89 42 30,5 0,4 601- 800 
401- 600 114 29 39,0 0,5 401- 600 
bis 400 72 48 24,7 3,2 bis 400 

Gesamt 292 21 100,0 0,3 Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 - - - - 801-1000 
601- 800 72 35 16,2 0,2 601- 800 
401- 600 223 27 50,2 0,4 401- 600 
bis 400 149 44 33,6 3,6 bis 400 

Gesamt 444 21 100,0 0,4 Gesamt 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 - - - -
801-1000 20 79 10,9 0,1 
601- 800 48 58 26,1 0,3 
401- 600 116 45 63,0 2,5 
bis 400 - - - -

Gesamt 184 34 100,0 0,2 

265 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
5 100 0,6 0,0 
- - - -
- - - -
5 100 0,6 0,0 

160 48 18,9 1,0 
293 32 34,5 2,7 
385 29 45,4 9,9 

- - - -

848 20 100,0 0,6 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

50 65 6,6 0,6 
93 41 12,4 1,2 

167 40 22,2 2,0 
409 33 54,4 5,2 

33 48 4,4 1,5 

752 22 100,0 1,3 

Ber. Eidgen6ss. Forsch.anst. Wald Schnee Landsch. 342, 1996 



266 

Tab. 112. Stammzahl naeh Hi:ihenlage, Sommerlinde (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

Hohenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 2 100 0,1 0,0 
1201-1400 - - - -
1001-1200 173 40 12,6 0,2 
801-1000 242 37 17,6 0,3 
601- 800 510 21 37,0 0,6 
401- 600 420 21 30,5 0,5 
bis 400 31 63 2,2 0,3 

Gesamt 1378 13 100,0 0,3 

Jura Alpen 

Hohenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller Hohenklassen 
mÜ.M. SWck ±% % Baumarten m ü.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 89 59 18,6 0,5 801-1000 
601- 800 205 33 42,9 0,9 601- 800 
401- 600 165 30 34,5 0,8 401- 600 
bis 400 19 81 4,0 0,9 bis 400 

Gesamt 478 21 100,0 0,5 Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

Hohenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller Hohenklassen 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über 1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 5 100 4,2 0,1 801-1000 
601- 800 16 76 13,3 0,0 601- 800 
401- 600 99 39 82,5 0,2 401- 600 
bis 400 - - - - bis 400 

Gesamt 120 34 100,0 0,1 Gesamt 

Voralpen 

Hohenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 - - - -
801-1000 20 100 20,0 0,1 
601- 800 25 55 25,0 0,2 
401- 600 55 100 55,0 1,2 
bis 400 - - - -

Gesamt 100 60 100,0 0,1 
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1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

82 55 23,4 0,4 
113 60 32,2 0,7 
145 41 41,3 1,3 

11 71 3,1 0,3 
- - - -

351 29 100,0 0,2 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
2 100 0,6 0,0 
- - - -

91 56 27,6 1,1 
15 74 4,6 0,2 

119 47 36,2 1,4 
90 36 27,4 1,2 
12 100 3,6 0,5 

329 26 100,0 0,6 



Tab. 113. Stammzahl naeh H6henlage, Bergulme (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 50 46 2,0 0,1 
1001-1200 393 16 15,6 0,5 
801-1000 653 13 25,9 0,8 
601- 800 792 13 31,4 0,9 
401- 600 606 15 24,0 0,7 
bis 400 27 70 1,1 0,3 

Gesamt 2521 7 100,0 0,5 

Jura Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 72 37 12,8 0,4 1001-1200 
801-1000 136 22 24,2 0,8 801-1000 
601- 800 249 25 44,3 1,1 601- 800 
401- 600 103 37 18,3 0,5 401- 600 
bis 400 2 100 0,4 0,1 bis 400 

Gesamt 562 15 100,0 0,6 Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten m ü.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 30 73 5,3 2,6 1001-1200 
801-1000 24 46 4,3 0,3 801-1000 
601- 800 109 27 19,3 0,3 601- 800 
401- 600 378 20 67,0 0,7 401- 600 
bis 400 23 81 4,1 0,6 bis 400 

Gesamt 564 16 100,0 0,5 Gesamt 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über 1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 9 81 1,3 0,0 
1001-1200 108 29 15,9 0,4 
801-1000 251 19 37,1 0,9 
601- 800 232 24 34,3 1,5 
401- 600 77 40 11,4 1,6 
bis 400 - - - -

Gesamt 677 13 100,0 0,6 

267 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -

31 62 4,6 0,1 
178 24 26,8 0,9 
242 25 36,4 1,5 
186 26 28,0 1,7 
28 41 4,2 0,7 

- - - -

665 14 100,0 0,4 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -

10 100 18,9 0,1 
5 100 9,4 0,1 
- - - -

16 75 30,2 0,2 
20 79 37,7 0,3 

2 100 3,8 0,1 

53 43 100,0 0,1 
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Tab. 114. Stammzahl naeh H6henlage, Kastanie (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 256 44 2,1 0,4 
801-1000 1931 17 16,0 2,5 
601- 800 4503 13 37,4 4,9 
401- 600 4452 12 36,9 4,8 
bis 400 910 24 7,6 10,2 

Gesamt 12052 7 100,0 2,4 

Jura Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 

mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über1800 - - - - über1800 

1601-1800 - - - - 1601-1800 

1401-1600 - - - - 1401-1600 

1201-1400 - - - - 1201-1400 

1001-1200 - - - - 1001-1200 

801-1000 - - - - 801-1000 

601- 800 - - - - 601- 800 

401- 600 - - - - 401- 600 

bis 400 - - - - bis 400 

Gesamt - - - - Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten m ü.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 - - - - 801-1000 
601- 800 10 100 6,4 0,0 601- 800 
401- 600 147 59 93,6 0,3 401- 600 
bis 400 - - - - bis 400 

Gesamt 157 55 100,0 0,2 Gesamt 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 - - - -
801-1000 - - - -
601- 800 - - - -
401- 600 5 100 100,0 0,1 
bis 400 - - - -

Gesamt 5 100 100,0 0,0 
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1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

23 60 17,6 0,1 
43 64 32,8 0,4 
65 57 49,6 1,7 
- - - -

131 37 100,0 0,1 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

256 44 2,2 3,0 
1908 16 16,2 24,4 
4450 11 37,9 53,4 
4235 9 36,0 54,3 

910 21 7,7 40,3 

11759 7 100,0 21,0 
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Tab. 115. Stammzahl naeh H6henlage, Birke (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

Héihenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 5 100 0,1 0,0 
1601-1800 88 36 1,4 0,3 
1401-1600 582 20 9,0 1,3 
1201-1400 734 16 11,4 1,2 
1001-1200 1659 14 25,8 2,3 
801-1000 1650 14 25,7 2,1 
601- 800 874 16 13,6 1,0 
401- 600 752 16 11,7 0,8 
bis 400 87 39 1,3 1,0 

Gesamt 6431 6 100,0 1,3 

Jura Alpen 

Héihenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller Héihenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 

mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - - über1800 5 100 0,4 0,0 
1601-1800 - - - - 1601-1800 42 49 3,6 0,2 
1401-1600 - - - - 1401-1600 160 42 13,8 0,6 
1201-1400 - - - - 1201-1400 207 25 17,8 0,9 
1001-1200 - - - - 1001-1200 310 26 26,7 1,5 
801-1000 35 74 33,7 0,2 801-1000 178 29 15,4 1 ,1 

601- 800 20 79 19,2 0,1 601- 800 145 41 12,5 1,3 
401- 600 34 56 32,7 0,2 401- 600 99 36 8,5 2,6 
bis 400 15 57 14,4 0,7 bis 400 15 71 1,3 0,0 

Gesamt 104 35 100,0 0,1 Gesamt 1161 13 100,0 0,8 

Mittelland Alpen-Südseite 

Héihenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller Héihenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - - über1800 - - - -
1601-1800 - - - - 1601-1800 47 53 1,0 1,1 
1401-1600 - - - - 1401-1600 422 21 9,3 6,5 
1201-1400 - - - - 1201-1400 527 19 11,6 6,5 
1001-1200 - - - - 1001-1200 1316 15 29,0 15,3 
801-1000 8 100 1,6 0,1 801-1000 1355 14 29,9 17,3 
601- 800 59 31 12,1 0,2 601- 800 621 19 13,7 7,5 
401- 600 389 25 79,7 0,7 401- 600 223 24 4,9 2,9 
bis 400 32 72 6,6 0,8 bis 400 25 82 0,6 1,1 
Gesamt 488 21 100,0 0,5 Gesamt 4536 8 100,0 8,1 

Voralpen 

Héihenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 32 44 22,4 0,1 
801-1000 74 44 51,7 0,3 
601- 800 30 62 21,0 0,2 
401- 600 7 75 4,9 0,1 
bis 400 - - - -

Gesamt 143 28 100,0 0,1 
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Tab. 116. Stammzahl naeh Htihenlage, Aspe (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 32 50 2,5 0,1 
1201-1400 166 43 13,2 0,3 
1001-1200 279 32 22,2 0,4 
801-1000 342 35 27,2 0,4 
601- 800 143 31 11,4 0,2 
401- 600 247 26 19,6 0,3 
bis 400 49 56 . 3,9 0,6 

Gesamt 1258 15 100,0 0,2 

Jura 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 - - - -
801-1000 73 78 58,4 0,4 
601- 800 15 75 12,0 0,1 
401- 600 32 44 25,6 0,2 
bis 400 5 100 4,0 0,2 

Gesamt 125 48 100,0 0,1 

Mittelland 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 - - - -
801-1000 20 79 10,0 0,3 
601- 800 52 59 26,0 0,2 
401- 600 128 38 64,0 0,2 
bis 400 - - - -
Gesamt 200 30 100,0 0,2 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 - - - -
801-1000 39 40 100,0 0,1 
601- 800 - - - -
401- 600 - - - -
bis 400 - - - -

Gesamt 39 40 100,0 0,0 
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Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 32 50 5,6 0,1 
1201-1400 82 52 14,5 0,3 
1001-1200 215 38 37,9 1,0 
801-1000 200 51 35,3 1,3 
601- 800 15 57 2,6 0,1 
401- 600 23 64 4,1 0,6 
bis 400 - - - -

Gesamt 567 25 100,0 0,4 

Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über 1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 84 68 25,8 1,0 
1001-1200 64 54 19,6 0,7 
801-1000 10 70 3,1 0,1 
601- 800 61 46 18,7 0,7 
401- 600 63 54 19,3 0,8 
bis 400 44 60 13,5 1,9 

Gesamt 326 26 100,0 0,6 
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Tab. 117. Stammzahl naeh H6henlage, Weide (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 35 47 1,7 0,1 
1401-1600 143 26 7,0 0,3 
1201-1400 269 27 13,1 0,5 
1001-1200 360 21 17,6 0,5 
801-1000 306 24 15,0 0,4 
601- 800 324 30 15,8 0,4 
401- 600 512 29 25,0 0,5 
bis 400 99 46 4,8 1,1 

Gesamt 2048 11 100,0 0,4 

Jura Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - - über1800 - - - -
1601-1800 - - - - 1601-1800 35 48 4,9 0,1 
1401-1600 5 100 1,4 0,5 1401-1600 81 32 11,4 0,3 
1201-1400 - - - - 1201-1400 113 45 16,0 0,5 
1001-1200 42 58 11,8 0,2 1001-1200 165 32 23,3 0,8 
801-1000 61 69 17,2 0,3 801-1000 97 34 13,7 0,6 
601- 800 101 41 28,5 0,4 601- 800 132 62 18,7 1,2 
401- 600 135 36 38,0 0,6 401- 600 85 89 12,0 2,2 
bis 400 11 71 3,1 0,5 bis 400 - - - -

Gesamt 355 23 100,0 0,4 Gesamt 708 20 100,0 0,5 

Mittelland Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten m ü.M. Stück ±% % Baumarten 

über 1800 - - - - über1800 - - - -
1601-1800 - - - - 1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - - 1401-1600 52 51 14,0 0,8 
1201-1400 - - - - 1201-1400 105 41 28,3 1,3 
1001-1200 - - - - 1001-1200 101 40 27,2 1,2 
801-1000 10 71 2,6 0,1 801-1000 40 43 10,8 0,5 
601- 800 70 35 18,5 0,2 601- 800 12 85 3,2 0,1 
401- 600 255 46 67,3 0,5 401- 600 17 58 4,6 0,2 
bis 400 44 70 11,6 1,1 bis 400 44 73 11,9 1,9 

Gesamt 379 33 100,0 0,4 Gesamt 371 20 100,0 0,7 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 5 100 2,1 0,0 
1201-1400 51 51 21,7 0,3 
1001-1200 52 37 22,1 0,2 
801-1000 98 48 41,7 0,3 
601- 800 9 100 3,9 0,1 
401- 600 20 79 8,5 0,4 
bis 400 - - - -

Gesamt 235 26 100,0 0,2 
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Tab. 118. Stammzahl naeh H6henlage, Sehwarzerle (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 22 60 0,8 0,0 
1201-1400 105 50 3,8 0,2 
1001-1200 154 40 5,6 0,2 
801-1000 230 63 8,4 0,3 
601- 800 570 25 20,7 0,6 
401- 600 1299 18 47,2 1,4 
bis 400 370 42 13,5 4,2 

Gesamt 2750 13 100,0 0,5 

Jura Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mü.M. Stück ±% % Baumarten mü.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 25 100 10,0 0,1 801-1000 
601- 800 30 75 11,9 0,1 601- 800 
401- 600 194 45 77,3 0,9 401- 600 
bis 400 2 100 0,8 0,1 bis 400 

Gesamt 251 37 100,0 0,3 Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mü.M. Stück ±% % Baumarten mü.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 50 91 3,9 0,7 801-1000 
601- 800 228 42 17,9 0,7 601- 800 
401- 600 700 26 54,8 1,3 401- 600 
bis 400 299 50 23,4 7,2 bis 400 

Gesamt 1277 20 100,0 1,2 Gesamt 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 75 63 23,8 0,4 
1001-1200 99 42 31,4 0,4 
801-1000 15 74 4,8 0,1 
601- 800 21 80 6,7 0,1 
401- 600 105 71 33,3 2,2 
bis 400 - - - -

Gesamt 315 32 100,0 0,3 
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1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -

15 74 30,0 0,1 
- - - -
5 100 10,0 0,0 
5 100 10,0 0,0 
- - - -
- - - -

25 100 50,0 9,0 

50 57 100,0 0,0 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
7 100 0,8 0,1 

30 74 3,5 0,4 
49 92 5,7 0,6 

135 100 15,8 1,7 
291 35 34,0 3,5 
301 36 35,1 3,9 

44 55 5,1 1,9 

857 25 100,0 1,5 



Tab. 119. Stammzahl naeh Héihenlage, Weisserle (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 10 100 0,1 0,0 
1401-1600 617 25 8,8 1,4 
1201-1400 1991 18 28,3 3,3 
1001-1200 1826 19 25,9 2,5 
801-1000 1280 21 18,2 1,6 
601- 800 604 23 8,6 0,7 
401- 600 603 30 8,6 0,6 
bis 400 104 46 1,5 1,2 

Gesamt 7035 9 100,0 1,4 

Jura Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 5 100 3,2 0,0 801-1000 
601- 800 95 95 60,5 0,4 601- 800 
401- 600 57 74 36,3 0,3 401- 600 
bis 400 - - - - bis 400 

Gesamt 157 63 100,0 0,2 Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten m ü.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 10 100 4,5 0,1 801-1000 
601- 800 51 40 23,1 0,2 601- 800 
401- 600 90 39 40,7 0,2 401- 600 
bis 400 70 61 31,7 1,7 bis 400 

Gesamt 221 27 100,0 0,2 Gesamt 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 20 100 1,2 0,2 
1201-1400 385 29 23,5 2,1 
1001-1200 413 32 25,2 1,7 
801-1000 445 36 27,1 1,5 
601- 800 122 36 7,4 0,8 
401- 600 255 56 15,6 5,4 
bis 400 - - - -

Gesamt 1640 17 100,0 1,5 
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1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
10 100 0,3 0,0 

381 30 13,0 1,5 
1086 23 37,1 4,5 
762 28 26,0 3,7 
463 31 15,8 3,0 
204 33 7,0 1,9 

25 82 0,8 0,6 
- - - -

2931 13 100,0 2,0 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -

216 46 10,4 3,3 
520 45 24,9 6,4 
651 34 31,2 7,6 
358 43 17,2 4,6 
132 47 6,3 1,6 
175 50 8,4 2,2 
34 63 1,6 1,5 

2086 19 100,0 3,7 
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Tab. 120. Stammzahl naeh H6henlage, Mehlbeere (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % alier 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 45 53 1,7 0,1 
1401-1600 40 43 1,5 0,1 
1201-1400 307 20 11,4 0,5 
1001-1200 599 14 22,3 0,8 
801-1000 724 13 26,9 0,9 
601- 800 676 13 25,1 0,7 
401- 600 267 21 9,9 0,3 
bis 400 32 49 1,2 0,4 

Gesamt 2690 7 100,0 0,5 

Jura Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % alier H6henklassen 
mü.M. Stück ±% % Baumarten mü.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 10 70 0,9 1,0 1401-1600 
1201-1400 90 43 7,9 1,1 1201-1400 
1001-1200 175 23 15,3 1,0 1001-1200 
801-1000 357 18 31,3 2,0 801-1000 
601- 800 379 17 33,2 1,6 601- 800 
401- 600 124 29 10,8 0,6 401- 600 
bis 400 7 77 0,6 0,3 bis 400 

Gesamt 1142 10 100,0 1,3 Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % alier H6henklassen 
mü.M. Stück ±% % Baumarten mü.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 15 74 6,5 1,3 1001-1200 
801-1000 78 41 33,9 1,0 801-1000 
601- 800 85 43 37,0 0,3 601- 800 
401- 600 42 56 18,3 0,1 401- 600 
bis 400 10 100 4,3 0,2 bis 400 

Gesamt 230 24 100,0 0,2 Gesamt 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % alier 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 6 100 1,7 0,1 
1201-1400 62 35 17,8 0,3 
1001-1200 84 30 24,0 0,3 
801-1000 122 26 35,0 0,4 
601- 800 45 53 12,9 0,3 
401- 600 30 62 8,6 0,6 
bis 400 - - - -

Gesamt 349 16 100,0 0,3 
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1000 Fehler Anteil in % alier 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
30 61 4,6 0,1 
10 100 1,5 0,0 

100 30 15,3 0,4 
247 26 37,7 1,2 
115 33 17,6 0,7 
92 29 14,0 0,9 
61 49 9,3 1,6 

- - - -

655 14 100,0 0,4 

1000 Fehler Anteil in % alier 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
15 100 4,8 0,4 
15 74 4,8 0,2 
55 52 17,4 0,7 
77 35 24,4 0,9 
52 38 16,5 0,7 
76 45 24,1 0,9 
10 70 3,2 0,1 
15 74 4,8 0,7 

315 19 100,0 0,6 



Tab. 121. Stammzahl naeh H6henlage, Vogelbeere (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

Hbhenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 39 58 2,0 0,2 
1601-1800 166 25 8,7 0,5 
1401-1600 514 14 26,9 1,1 
1201-1400 587 15 30,7 1,0 
1001-1200 426 16 22,3 0,6 
801-1000 110 29 5,8 0,1 
601- 800 47 34 2,4 0,1 
401- 600 23 55 1,2 0,0 
bis 400 - - - -
Gesamt 1912 8 100,0 0,4 

Jura Alpen 

Hbhenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller Hbhenklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten m ü.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 62 31 17,4 6,5 1401-1600 
1201-1400 120 35 33,6 1,5 1201-1400 
1001-1200 151 33 42,3 0,9 1001-1200 
801-1000 11 71 3,1 0,1 801-1000 
601- 800 5 100 1,4 0,0 601- 800 
401- 600 8 73 2,2 0,0 401- 600 
bis 400 - - - - bis 400 

Gesamt 357 20 100,0 0,4 Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

Hbhenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller Hbhenklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über 1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 - - - - 801-1000 
601- 800 17 58 100,0 0,1 601- 800 
401- 600 - - - - 401- 600 
bis 400 - - - - bis 400 

Gesamt 17 58 100,0 0,0 Gesamt 

Voralpen 

Hbhenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 15 74 2,7 0,1 
1201-1400 193 25 34,1 1,0 
1001-1200 209 21 36,9 0,9 
801-1000 89 30 15,7 0,3 
601- 800 40 46 7,1 0,3 
401- 600 20 50 3,5 0,4 
bis 400 - - - -

Gesamt 566 13 100,0 0,5 
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1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

39 58 4,6 0,2 
135 28 15,8 0,5 
241 20 28,2 0,9 
243 26 28,5 1,0 
141 27 16,5 0,7 
50 47 5,8 0,3 

5 100 0,6 0,0 
- - - -
- - - -

854 12 100,0 0,6 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
16 75 13,6 0,4 
17 72 14,4 0,3 
15 57 12,7 0,2 
45 40 38,1 0,5 
10 70 8,5 0,1 

- - - -
15 74 12,7 0,2 

- - - -

118 25 100,0 0,2 
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Tab. 122. Stammzahl naeh H6henlage, Robinie (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

Hêihenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 15 100 1,6 0,0 
801-1000 35 100 3,8 0,0 
601- 800 2 100 0,2 0,0 
401- 600 508 27 54,9 0,5 
bis 400 365 30 39,5 4,1 

Gesamt 925 19 100,0 0,2 

Jura Alpen 

Hêihenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller Hêihenklassen 
mü.M. Stück ±% % Baumarten mü.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 - - - - 801-1000 
601- 800 - - - - 601- 800 
401- 600 21 76 16,7 0,1 401- 600 
bis 400 105 82 83,3 4,7 bis 400 

Gesamt 126 70 100,0 0,1 Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

Hêihenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller Hêihenklassen 
mü.M. Stück ±% % Baumarten mü.M. 

über1800 - - - - über 1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 - - - - 801-1000 
601- 800 2 100 0,8 0,0 601- 800 
401- 600 185 36 69,0 0,3 401- 600 
bis 400 81 55 30,2 2,0 bis 400 

Gesamt 268 30 100,0 0,3 Gesamt 

Voralpen 

Hêihenklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 - - - -
1201-1400 - - - -
1001-1200 - - - -
801-1000 - - - -
601- 800 - - - -
401- 600 2 100 100,0 0,0 
bis 400 - - - -

Gesamt 2 100 100,0 0,0 
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1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

15 100 60,0 0,1 
- - - -
- - - -

10 100 40,0 0,3 
- - - -

25 72 100,0 0,0 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -

35 100 6,9 0,4 
- - - -

291 39 57,6 3,7 
179 26 35,5 7,9 

505 26 100,0 0,9 



Tab. 123. Stammzahl naeh Hi:ihenlage, übrige Exoten (ab 12 em BHD). 

Sehweiz 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
m ü.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 5 100 0,4 0,0 
1601-1800 9 33 0,7 0,0 
1401-1600 17 12 1,4 0,0 
1201-1400 6 100 0,5 0,0 
1001-1200 3 100 0,2 0,0 
801-1000 289 26 22,9 0,4 
601- 800 369 17 29,3 0,4 
401- 600 503 15 40,0 0,5 
bis 400 58 36 4,6 0,7 

Gesamt 1259 10 100,0 0,2 

Jura Alpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten m ü.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 54 35 15,0 0,3 801-1000 
601- 800 104 29 29,0 0,4 601- 800 
401- 600 165 37 46,0 0,8 401- 600 
bis 400 36 55 10,0 1,6 bis 400 

Gesamt 359 20 100,0 0,4 Gesamt 

Mittelland Alpen-Südseite 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller H6henklassen 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten mÜ.M. 

über1800 - - - - über1800 
1601-1800 - - - - 1601-1800 
1401-1600 - - - - 1401-1600 
1201-1400 - - - - 1201-1400 
1001-1200 - - - - 1001-1200 
801-1000 78 48 12,9 1,0 801-1000 
601- 800 218 25 36,1 0,7 601- 800 
401- 600 286 15 47,4 0,5 401- 600 
bis 400 22 44 3,6 0,5 bis 400 

Gesamt 604 13 100,0 0,6 Gesamt 

Voralpen 

H6henklassen 1000 Fehler Anteil in % aller 
mÜ.M. Stück ±% % Baumarten 

über1800 - - - -
1601-1800 - - - -
1401-1600 7 100 6,9 0,1 
1201-1400 - - - -
1001-1200 3 100 3,0 0,0 
801-1000 42 86 41,6 0,1 
601- 800 33 63 32,7 0,2 
401- 600 16 25 15,8 0,3 
bis 400 - - - -
Gesamt 101 38 100,0 0,1 
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1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

- - - -
9 33 10,4 0,0 
- - - -
- - - -
- - - -

49 100 57,0 0,3 
14 29 16,3 0,1 
14 100 16,3 0,0 

- - - -

86 51 100,0 0,1 

1000 Fehler Anteil in % aller 
Stück ±% % Baumarten 

'5 100 4,6 0,2 
- - - -

10 100 9,2 0,2 
6 100 5,3 0,0 
- - - -

66 79 60,7 0,8 
- - - -

22 36 20,2 0,3 
- - - -

109 49 100,0 0,2 
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Tab. 124. Stammzahlverteilung der Baumarten nach Bodenaziditat. Sauregrad (pH) der Feinerde aus dem Oberboden der 
Waldprobeflachen. Abnehmende pH-Werte entsprechen einer Zunahme der Bodenaziditat. 

Badenaziditãt 

keine Angabe sauer mãssig sauer basisch Tatal 
(pH < 3,8) (pH 3,8-6,2) (pH > 6,2) 

% % % % % 

Fichte 1,6 32,7 43,8 21,9 100 
Tanne 1,7 27,4 42,7 28,2 100 
Waldf6hre 2,3 14,3 31,6 51,8 100 
Bergf6hre 3,5 14,5 27,5 54,5 100 
Arve 1,0 46,2 42,1 10,7 100 
Larche 1,2 34,2 45,1 19,5 100 
Eibe 0,0 4,0 24,0 72,0 100 

Buche 1,1 21,2 40,0 37,7 100 
Hagebuche 2,8 14,0 53,0 30,2 100 
Hopfenbuche 0,0 1,6 46,9 51,5 100 
Stieleiche 3,0 23,1 41,9 32,0 100 
Traubeneiche 0,6 21,9 50,6 26,9 100 
Flaumeiche 0,0 31,7 15,5 52,8 100 
Zerreiche 0,0 19,2 68,6 12,2 100 

Bergahom 1,2 11,0 39,2 48,6 100 
Spitzahorn 0,6 8,2 27,8 63,4 100 
Feldahorn 1,0 0,9 36,8 61,3 100 
Schneeballbl, Ahorn 0,0 0,0 17,9 82,1 100 
Esche 1,9 6,6 38,3 53,2 100 
Blumenesche 0,0 0,0 42,6 57,4 100 

Kirschbaum 0,5 14,8 40,8 43,9 100 
Traubenkirsche 0,0 0,0 10,1 89,9 100 
Winterlinde 2,2 12,4 53,3 32,1 100 
Sommerlinde 0,9 3,5 33,9 61,7 100 
Bergulme 1,4 3,1 33,9 61,6 100 
Kastanie 0,0 35,1 63,5 1,4 100 
Birke 0,2 42,5 49,7 7,6 100 

Aspe 1,1 11,8 47,6 39,5 100 
Schwarzpappel 0,7 0,0 25,0 74,3 100 
Silberpappel 6,6 7,9 0,0 85,5 100 
Weide 1,7 12,0 36,4 49,9 100 
Schwarzerle 1,3 21,0 39,3 38,4 100 
Weisserle 4,8 21,6 35,3 38,3 100 

Mehlbeere 2,8 9,3 40,7 47,2 100 
Elsbeere 1,7 9,3 46,5 42,5 100 
Vogelbeere 1,0 24,1 53,5 21,4 100 
Nussbaum 0,0 0,0 15,5 84,5 100 
Wildobst (Holzapfel/-birne) 0,0 0,0 32,0 68,0 100 

Robinie 0,5 28,1 30,2 41,2 100 
übrige Exoten 1,0 40,2 34,5 24,3 100 

Alle Baumarten 1,5 26,2 42,4 29,9 100 

Die Pufferbereiche gemass ULRICH (1981) wurden wie folgt zusammengefasst: 

pH über 6,2 Calciumcarbonat-Pufferbereich 

pH 3,8-6,2 Silikat-, Austauscher- und Aluminium-Pufferbereich 

pH bis 3,8 Aluminium/Eisen- und Eisen-Pufferbereich 

Ber. Eidgen6ss. Farsch.anst. Wai d Schnee Landsch. 342, 1996 



Aide à la traduction: glossaire des principaux termes 
techniques des figures et tableaux du chapitre 4 

Les essences à I'exemple de I'Epicéa (4.1, page 35) 

Figures 

Fig.6. Aire de répartition. 

279 

Fig. 7. Proportion des tiges dans les régions forestiêres (en poureentage de toutes les tiges à partir de 12 em 
DHP). 

Fig. 8. Répartition des tiges selon I'altitude (toutes les essenees). 

Fig.9. Répartition des tiges selon le relief (relief indéterminé). 

Oberhang haut de versant 
Kuppe sommet 
Steilhang pente raide 
Mittelhang milieu de versant 

Hangfuss 
Mulde 
Ebene 

pied de versant 
euvette 
terrain plat 

Fig. 10. Répartition régionale selon I'altitude; J = Jura, M = Plateau, V = Préalpes, A = Alpes, S = Sud des Alpes. 

Zentralwert médiane, valeur eentrale 

Fig. 11. Répartition des tiges selon I'exposition et la pente. 

Fig. 12. Répartition du matériel sur pied selon eatégories de diamêtre. 

Fig. 13. Répartition du nombre de tiges selon eatégories de diamêtre. 

Tableaux 

Tabl. 10. Nombre de tiges, volume sur pied et arbre moyen selon les régions. 

Verbreitung distribution, aire de répartition 
Stammzahl nombre de tiges 
Verteilung répartition 

Holzvorrat volume sur pied 
Mittelstamm arbre moyen 
Anzahl erfasster Baume nombre d'arbres inventoriés 

Tabl. 11-13. Surfaee des peuplements selon les régions, selon les étages de végétation, selon I'âge du peuple
ment. Ensemble analysé: plaeettes eontenant au moins un épieéa de 12 em DHP ou plus = 61,5 % de la 
surfaee forestiêre totale. 

Anteil der Fiehten proportion d'épieéas 
im Bestand dans le peuplement 

beigemiseht 
haufig 
dominierend 
Vegetationsstufe 
Bestandesalter 
gemiseht 

disséminé 
fréquent 
dominant 
étage de végétation 
âge du peuplement 
mélangé 

kollin 
submontan 
untere montane 
obere montane 
untere subalpine 
obere subalpine 

eollinéen 
submontagnard 
montagnard inférieur 
montagnard supérieur 
subalpin inférieur 
subalpin supérieur 

Tabl. 14. Proportion du nombre de tiges d'autres essenees dans le peuplement. 

Seh8.tzfehler erreur d'éehantillonnage Buehe hêtre 
Fiehte 
Tanne 
Fbhre 
Larehe 
Arve 
übrige Nadelbaume 

épieéa 
sapin 
pin 
mélêze 
arole 
autres résineux 

Ahorn 
Esehe 
Eiehe 
Kastanie 
übrige Laubbaume 

érable 
frêne 
ehêne 
ehâtaignier 
autres feuillus 
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