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ne sont en mesure d'influencer le transport de limon; seule la. restauration de 
la foret dans ces bassins de reception est ca.pable d'intervenir favorablement 
en ce sens. 

M. Muller conclut que, pratiquement, la reduction de l'ecoulement maxi
mum etant impossible, tous les tra,vaux devront done etre etablis en fonction 
des plus grands debits observes jusqu'a ce jour. Pour la creatfon de terres 
cultivables, l'endiguement des terrains parait etre la solution la meilleure 
dans le Val l\faggia. La correction et le reboisement des torrents les plus 
dangereux constituent le complement des grands travaux. (R. K.) 

Femelschlag und Plenterung 
Beitrag zur Festlegung waldbaulicher Begriffe 

Von Prof. Dr. H. Leibundgut, Zurich 

Wo klar umschriebene Begriffe fehlen, ist MiBverstandnissen und 
fruchtlo.sen Aussprachen Tiir und Tor geoffnet. AuBerdem stehen be
griffliche Unklarheit und Planlosigkeit im Handeln gewohnlich in deut
lich erkennbarer Wechselbeziehung. Wohl nirgends zeigt sich diese 
Tatsache eindrticklicher als im Waldbau. Ammon (1) betont in seinem 
Plenterwaldbuch mit Recht : « Obschon der bloBe Name bekanntlich nur 
Schall und Rauch ist und das wirkliche Handeln in1 Walde selber das 
Entscheidende bleibt, so konnen wir bei wissenschaftlichen und grund
satzlichen Erorterungen um eindeutige, begrifflich klare Bezeichnungen 
nicht herumkommen. » Der Mangel festgeftigter, eindeutiger Begriffe 
begtinstigt zunehmend in der VValdbauliteratur eine mehr journa1istisch 
freigewahlte als wissenschaftlich klare Fachsprache, und vor allem 
bilden gerade mit Vorliebe solche Fragen den Gegenstand fachlicher 
Erorterungen, denen die erste Grundlage zur tiefgrtindigen Erfassung, 
Behandlung und Beantwortung fehlt : der Ida.re, abstrakte Begriff. Die
ser Mangel wird vor allem vom Studierenden, vom jtingeren Praktiker, 
vom Fremdsprachigen und vo1n nicht besonders forstlich ausgebildeten 
N aturwissenschafter empfunden. 

Wenn wir uns im folgenden auf das alte Kampffeld waldbaulicher 
Dogmatiker und in den argsten Wirrwarr der forstlichen Fachsprache 
begeben, um einer Klarung des heutigen Inhaltes und U1nfanges der bei
den Begriffe « Femelschlag » und « Plenterung » zu dienen, so entspre
chen wir einer wiederholtenAnregung und einem oft geauBerten Wunsche. 

·vvahrend Ammon (1) selbst das schweizerische Plenterprinzip um
fassend behandelt, vermiBt er fur den verfeinerten Femelschlag eine 
« maBgebliche authentische Festlegung », und er sttitzt daher die Gegen
tiberstellung von Plenterung und Femelschlag auf den von Karl Gayer (2) 
vor bald 70 Jahren festgelegten Femelschlagbegriff. Auch Kreisober-
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forster Riiedi (3) empfindet als Mangel, daB sich unsere neuere Forst
wissenschaft im allgemeinen eher neutral zuriick.hielt im Ringen um den 
Geltungsbereich von Femelschlag und Plenterung. 

Wir glauben der Klarung damit am besten zu dienen, daB wir vor
erst grundlegende begriffliche Bezeichnungen in folgerichtiger Entwick
lung eindeutig umschreiben, um nachher Femelschlag- und Plenter
betrieb sachlich gegenUberzustellen und zu wtirdigen. 

I. Umschreibung grundlegender Begriffe der 
waldbaulichen Betriebslehre 

Unser Waldbau hat seit Arnold Engler und gefordert durch Ammon, 
Arnold, Balsiger, Biolley, Burger, Deck, Favre, Landolt, Muller (Biel), 
Schadelin und zahlreiche andere eine eigene und spezifisch schweize
rische Entwicklung gefunden. Damit haben sich auch Inhalt und Um
fang mancher Begriffe gewandelt, und fortwahrend wurden neue ge
pragt. Heute spricht daher beinahe jeder einzelne seine eigene, fiir den 
andern leicht miBverstandliche wa.ldbauliche Fachspra,che. Es werden 
deshalb im folgenden einige zwar allgemein, jedoch haufig ungleich 
verwendete Begriffe der waldbaulichen Betriebslehre so festgehalten, 
wie sie heute im W aldbau-Unterricht an der ETH verstanden werden. 

Der w a 1 db au 1 i ch e B e tr i e b , worunter wir die d a u er n de 
Verbindung aller auf die waldbauliche Leistung 
g er i c ht e ten Prod u kt ions mitt e 1 verstehen, ist vor allem 
gekennzeichnet durch die Methoden und Verfahren der einzelnen wald
baulichen Haupttatigkeiten : Die Bestandesgriindung, die Bestandes
erziehung, die Bestandesausformung und die mit diesen Funktionen in 
_unmittelbarem Zusammenhang stehende Durchfiihrung der Ernte. Die 
waldbauliche Betriebsfiihrung bestimmt damit in entscheidender Weise 
sowohl die B e s t a n d e s f o r m , d. h. den A u f b a u d e r e i n z e 1 -
n e n B e s t, a n d e, als auch die B e t r i e b s f o r m, d. h. den A u f -
b a u d e s g a n z e n W a 1 d e s. 

Wahrend die Bestandesform vor allem die Verwirklichung der Bo
standeserziehung und Bestandesausformung ist, wird die Betriebsform 
weitgeheild gepragt · durch die bei der Bestandesgriindung gewahlten 
Methoden und Verfahren. Wir verstehen daher unter Bet r i e b s art 
im hergebrachten Sinne die Art de r Schlag f ii hr u n g z u r Ver -
j ting u n g u n d E r n t e de s W a 1 db e s t an de s. Der Verjiin
gungsbetrieb ist also fur die Kennzeichnung der Betriebsart maBgebend, 
obwohl er heute in seiner waldbaulichen Bedeutung mehr und mehr 
zuriicktritt hinter den Erziehungsbetrieb. Dementsprechend wird der 
Begriff «Sch 1 a g f ii hr u n g » zweckmaBig nur im Zusammenhang 
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mit der Verjungung und Ernte gebraucht. Sie ist gekennzeichnet durch 
die zur Verjtingung eines Bestandes gewahlte Hiebsart, Schlagform und 
raumliche Ordnung. 

Unter Hieb wird ganz allgemein ein waldbaulicher Eingriff in ~inen 
Waldbestand verstanden (Erziehungs-, Ausformungs- und Verjungungs
hiebe). Fur die Betriebsart sind hauptsachlich die Verjtingungshiebe 
maBgebend, ausgenommen die Plenterung. Daher ist flir die Umschrei
bung der einzelnen Hieb s art en in erster Linie die olcologische Stel
lung der Verjtingung wegleitend. Grundsatzlich bieten sich folgende 
l\foglichkeiten : 

a) die Verjungung genieBt keinerlei Schutz, 
b) die Verjungung ist tiberschirmt, 
c) die Verjtingung genieBt seitlichen Schutz. 

Danach unterscheiden wir folgende1 Hi e b s art en : 

1. K ah I hi e b : alle Baume werden auf der ganzen Verjtingungs
flache g I e i ch z e it i g entfernt. 

2. Schirm hie b : der l\Iutterbestand wird in mehreren Eingriffen 
durch auf der ganzen Verjungungsflache g I e i c h m a Bi g v e r -
t e i I t e Au s hie b e entfernt. 

3. S au m hi e b : Der Mutterbestand wird in periodisch wiederkeh
renden Eingriffen von einem Bestandesrande her fortschreitend 
entfernt, so daB die Verjtingung wahrend einiger Zeit seitlichen 
Schutz genieBt. (Haufig wird ihr vorausgehend auch der Schutz 
durch die Uberschirmung zuteil.) 

4. F em e I hi e b : Der Mutterbestand wird « femelnd », d. h. durch 
u n g I e i c h m a B i g v e r t e i I t e A u s h i e b e in zahlreichen, 
uber einen langen Zeitraum verteilten Hiebseingriffen entfernt. Er 
beschrankt sich zeitlich nur auf Kleinflachen (Gruppe, Horst) und 
zeigt ortlich alle Ubergange vom Schirmhieb bis zum Saumhieb. 

5. PI e n t er hi e b : ursprtinglich gleichbedeutend mit Femelhieb. 
Heute unterscheidet er sich dadurch, daB er einen erweiterten, 
jedoch fester umgrenzten Sinn erhalt, indem er alle Funktionen der 
Verjfingung, Erziehung, Ausformung und Ernte im Plenterwald 
umfaBt. 

Unter « Schlag » verstehen wir ganz allgemein eine Nut z u n gs -
f I a c h e , insbesondere Verjungungsflache. Die Schlagformen kenn
zeichnen daher die Form und Ausdehnung einer Verjfingungsflache und 
sind demhach zu gliedern in Gruppe, Horst, Streifen, Saum, GroBflache 
usw. Durch die Verbindung der Schlagform mit der Hiebsart ergeben 
sich die fiblichen Bezeichnungen fur die Betriebsart (z. B. GroBkahl
schlag, Saumfemelschlag usw.). 
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Die ortliche und zeitliche Folge der Hiebseingriffe bedingt schlieB
lich die r a u m I i c h e 0 r d n u n g eines Wal des, d. h. die o r t I i c h e 
V e r t e i I u n g d e r e i n z e I n e n E n t w i c k 1 u n g s s t u f e n der 
Bestande und des ganzen Waldes (Jungwuchse, Dickungen, Stangen
holzer, BaumhOlzer, AlthOlzer). 

II. Plenterhetrieh und Femelschlaghetrieh 

Die Plenterung, ursprunglich lediglich im regellosen Aushieb ein
zelner zweckdienender Baume bestehend, ist vor allem in der Schweiz 
mehr und n1eh_r zu einem schonenden, pflegenden, weitgehend intuitiv 
aufbauenden Ernte- und Erziehungsverfahren im hochst ungleichformi
gen Hochwald geworden. Ihr entspricht die durchaus kennzeichnende 
Bestandesform, die Plenterform. vVohl dieser Umstand mag Ammon 
veranlaBt haben, zur Unterscheidung von Plenterwald und Feme1sch1ag
wald von der Bestandes f o rm auszugehen, obwoh1 er selbst hervor
hebt, daB es eine spezielle Femelschlagbestandesform uberhaupt nicht 
gebe, « wei1 beim Femelschlagbetrieb verschiedene Ausformungen von 
ausgesprochener Gleichformigkeit -Uber maBige oder starke gruppenweise 
Ungleichheiten und zwefachichtige Formen bis zu vorubergehend plen
terigem StufenschluB vorkommen ». Die Merkmale des Plenterwaldes 
sind von Ammon im wesentlichen ausgezeichnet festgelegt : 

« Keine Umtriebszeit. Vorrat in gemisicl1tem und ge1sh1ftem Aufbaru iiber 
die ganze WaLd[la0he gleicihmaB1ig verteilt. Zumeist stufig ges1cihlos,sene Be
standesiausformung; keine groBen, weitgedehnten Luftraumzonen ohne Chloro
phyll. Der V erjiingurngsrprozeB i,st nirigmlids aibsfolhtlich auf Ian1gere Zeit unter
brochen. Ke,in Abtrieb. AMer Hol1z,ertrag wird nur a1uf dem Wege dauerrnider 
Veredlungsauslese entnommen 1 • Keine Schlagfront (Grenze zwischen geraum
tem Jungwuchs und A1tholz) und keine Hieibs1zugsr:i!cht1ung erkennbar. Keill!e 
« Aufrollung » des Bestandes. Die T'rarnsportgrein:zei hat nur eirntete1chnis1c:he, 
aber keine wa11dbauliche Beideutung. Auf aJlen T'eilflachen nur geringes 
Sehwanken des Y orrates. » 

Mit vollem Recht wird auch betont, daB der Plenterwald - in die
sem Sinne aufgefaBt - nicht an das Gebiet gebunden sei, wo WeiBtanne, . 
Buche und Fichte von Natur aus vorkommen. Fraglich ist nur, ob die 
typische Plenterform auch mit anderen, insbesondere Lichtholzarten, 
dauernd moglich bleibt. Zurn Vergleich von Femelschlag- und Plenter
betrieb durfen wir aber jedenfalls nicht von den durch sie geschaffenen 
Bestandesformen ausgehen, s·ondern maBgebend ist das waldbauliche 
Handeln. 

Bei der Plenterung ist das Streben nach einem « Gleichgewichts
zustand » dauernd hochster Wertleistung auf kleinster Flache und die 

1 Der Plenterhieb umfaJ3t in Wirklichkeit nicht nur die «Veredelung'sauslese », 
sondern alle Funktionen der Ve1rjtingung, Erziehung, Aus form u n g und Ernte. 
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gleichzeitige Austibung aller waldbaulichen Funktionen ohne jede raum
liche Ordnung kennzeichnend. Dberall wird ununterbrochen verjtingt, 
gepflegt, erzogen, ausgeformt, geerntet, wobei dem intuitiven waldbau
lichen Empfinden, der hochsten waldbaulichen Fahig·keit oder dem 
« Fingerspitzengefiihl », wie es Ammon nennt, eine entscheidende, Rolle 
zukommt. Das Streben bis zur letzten Konsequenz nach der Ausntitzung 
aller individuellen Zuwachskrafte verbietet, der Transportgrenze mehr 
als eine erntetechnische Bedeutung beizumessen. 

Der schweizerische Plenterbetrieb im heutigen Sinne darf daher wie 
folgt umschrieben werden : 

Der Plenterbetrieb ist eine waldbauliche Be
t r i e b s a r t (i m e r w e i t e r t e n S i n n e !) , w e I c h e s i c h z u r 
gleichzeitigen Verjiingung, Erziehung, Ausfor
mung und Ernte des Waldes ausschlieBlich des 
Plenterhiebes bedient, mit dem Streben nach 
einem ununterbrochenen Gleichgewichtszustand 
nachhaltig hochster Wertleistung des Einzel
b est and es. 

Der Femelschlagbetrieb ist in seinem inneren vVesen grundsatzlich 
verschieden von der Plenterung. Obwohl sich Plenterform und Femel
schlagform seit der Begriffsumschreibung durch Karl Gayer (1880) 
scheinbar zunehmend genahert haben, sind die Gegensatze heute groBer 
und vor allem klarer als je zuvor, so daB an eine Synthese kaum mehr 
zu denken ist. 

Ursprtinglich aus dem Schirmschlagbetrieb hervorgegangen, unter
schied sich der Femelschlag anfanglich von diesem nur durch die un
gleichmaBige Lichtung der Altholzbestande zur Einleitung der Verjtin
gung und die infolge der Staffelung der Besamungsschlage stark ausge
dehnten Verjtingungszeitraume (badischer Femelschlag). In Bayern und 
in der Schweiz fand er dageigen eine eigene und typische Entwicklung. 
Der bayrische Femelschlag kennzeichnet sich vor allem durch die aktive 
Begriindung von Verjiingungszentren ( « Gruppenanhiebe ») und die 
« Umrandelung » der Verjtingungshorste. Wahrend der Femelschlag aber 
auch hier infolge der Dberbetonung des Ordnungsprinzipes mehr und 
mehr in schematischen Formen erstarrte (Saumfemelschlag, kombinier
ter Femelschlag), erfolgte in der Schweiz eine Befreiung von jedem 
Schema, eine weitgehende Verfeinerung und eigene Entwicklung. 

In der Praxis fuhrte die Befreiung van den streng geregelten Be
triebsarten jedoch in vielen Fallen zit einer ganz unbegrundet plan- und 
regellosen H'iebsfuhrung. Dem heutigen Stand der theoretischen und 
systematischen Entwicklung des Femelschlagbetriebes entsprechen 
daher nur wenige vollkommene praktische Beispiele. 
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Fur die Entwicklung des Femelschlages in der Schweiz waren weg
leitend : 

a) das Erz i eh u n gs pr in zip nach den Richtlinien des Auslese
und Veredelungsbetriebes (SchiideUn); 

b) das Prinzi p de r Vo r rats pf 1 e g e zur hochstmoglichen 
Ausntitzung aller individuellen Zuwachskrafte (Biolley_, Engler, 
Ammon, Schiidelin u. a.); 

c) das Prinzi p de r r au m 1 i ch en 0 rd nun g zur Vermei
dung der Fall- und Rtickschaden und aus erntetechnischen Grun
den (Schiidelin). 

Unser Femelschlagverfahren mu(J als eigene und besondere Betriebs
art angesprochen werden mit folgenden l\Ierkmalen : 

1. Da,s V erjilligiungsverfahren wird eiDJgegilierdert in den Auslese- und Ver
edelungs1betrie1b. In Jogi1S>cher Entwickl1um1g und a:uf Grunid einer g1ewis
sen raumlichen Ordnurng foligen sicih die :MaBnahmen der Jungwuchs
pflege, Sarnbenrnig, Durchforstung, Lichtung und Verjtingung. 

2. Die V erjtingunig beiginrnt mit der von langer Hand vorbe,reiteten, initia
tiven 8chaiffung vorn gruppen- und horstfOrmigen Verjtingungs1zentren 
im Bereiche der Transportgrenzen. 

3. Die Hiebsart zur Einleitung der Verjtingung wird nach Standort, Mutter
bestand und. zu verjtingenden Holzarten frei gewahlt. Schirmhieb, Saum
hieb und F'eme~hieh ge1larngen unt,er Umstanden im gfoichen Be,stand 
zur Anwendurnig. 

4. Umtriebs1zeit1en und Verjtingungszeitraume sind nicht festgeileigt und 
sipielen wa1dbaulioh keine Rolle,, inderm alle wailidbaulichen Eingriffe den 
biologischen Eigens1ch:aften der Holza,rten, den Sta.nidortsverhaltnissen 
und den Erfordernissen de.r Bestandes1erziehung angepaBt sind. 

\iVir konnen danach den verfeinerten schweizerischen Femelschlag
betrieb wie folgt umschreiben : 

Unter schweize1 rischem Femelschlagbetrieb 
sind dem Auslese- und Veredelungsbetrieh ein
gegliederte Verjtingungsverfahren zu verstehen, 
bei denen in Berticksichtigung einer gewissen 
raumlichenOrdnung die einzelnen Bestandespar
tien in freigewahlter Hiebsart neben- und nach
einander, meist gruppen- und horstweise, in ge
staffelten und daher ausgedehnten Verjtingungs
z e i t r a u m e n v e r j ti n g t w e r d e n. 

Es fehlt keinesweigs an deutlichen Unterschieden, die auch bei weit
gehender Verfeinerung des Femelschlages bzw. bei einem mehr gruppen
formigen Aufbau des Plenterwaldes noch hervortreten : 
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1. Bei der Plenterung sind alle waldbaulichen Funktionen, mit Aus
nahme der Jungwuchspflege und Sauberung, in e in em Eingriff 
zusammengefaBt, wahrend sich beim Femelschlagbetrieb die ein
zelnen MaBnahmen der Jungwuchspflege, Sauberung, Durchfor
stung, Lichtung und Verjtingung zeitlich folgen. 

2. Bei der Plenterung wird jede raumliche Ordnung aufgegeben. Es 
wird ilberall gleichzeitig verjtingt, gesaubert, durchforstet, geerntet, 
wahrend im Femelschlagwald deutlich zu unterscheiden ist zwi
schen bereits verjiingten, unverjtingten und in Verjilngung begrif
fenen Bestandesteilen. 

3. Bei der Plenterung wird bereits innerhalb e,iner relativ kleinen 
FJache (etwa 3-4 ha) ein « Gleichgewichtszustand », d. h. Normal
zustand angestrebt, wahrend sich beim Femelschlagbetrieb je nach 
Holzarten, Verjtingungszeitraumen und Standortsverhaltnissen 
Vorrat und Bestandesaufbau mehr oder weniger veranderlich 
zeigen. 

Was einen Wald zum Plenterwald bzw. zurn Femelschlagwald 
m,acht,, ist n:icht die einzelne Bestandesf orm, sondern der Auf bau des 
ganzen W aldes. 

III. Plen~erung oder Femelschlaghetrieh 

Die Beantwortung der Fr age, ob sich unser "\Valdbau mehr in·· der 
Richtung einer weiteren Verfeinerung des Femelschlages bewegen oder 
zunehmend zur Plenterung ftihren soll, ist nur auf Grund einer objektiven 
vVtirdigung beider Betriebsarten inoglich. Neben den vielen gemein
samen Vor- und N achteilen bietet die PI e n t er u n g im Vergleich zum 
Femelschlag folgende 

Vorteile: 
1. Unbegrenzte Moglichkeit zur Ausntitzung aller wertvollen indivi

duellen Zuwachskra.fte. 
2. N achhaltige Wirtschaft und ununterbrochen ho he Wert- und Mas

senerzeugung schon auf kleiner Flache. 
3. Bestmogliche Erftillung aller Schutzaufgaben. 
4. Geringere Gefahrdung durch atmospharische Einwirkungen. 

Nachteile: 
1. Ungtinstigere Voraussetzungen ftir die Anwendung des Auslese

und Veredelungsprinzipes. 
2. Erschwerte Nachzucht der Lichtholzarten. 
3. Schwierigere Holzerei und erschwertes Holzrlicken. 
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Je nach Holzarten, Standorten und Wirtschaftsgrundlagen ist das 
Gewicht der einzelnen Vor- und N achteile verschieden zu bewerten. In 
Gebirgswaldungen und irn nattirlichen Buchen-, WeiBtannen-~ Fichten
gebiet wird in der Regel das Hauptgewicht bei den VorteHen der Plen
terung liegen, wa.hrend anderseits bei Lichtholzarten und im Laubwald
gebiet eher dom verfeinerten Femelschlag der Vorzug gehort. 

lJnser Femelschlag und die Plenterung sind nicht getrennt durch 
die grundsatzliche Verschiedenheit der wegleitenden wa.ldbaulichen 
Prinzipien, sondern vor allem durch die graduelle Betonung einzelner 
Gesichtspunkte. Im Plenterwald herrscht die Bestandes form, im ver
feinerten Femelschlagbetrieb die Bestandes er z i eh u n g. Je mehr im 
Plenterwald das Erziehungsprinzip betont wird, um so mehr erlangt die 
geschlossene Gruppe als einzige und kleinste Erziehungseinheit Bedeu
tung. Damit findet aber leicht auch eine gewisse raumliche Ordnung Ein
gang in den waldbaulichen Gedankenkreis. Anderseits ftihrt der Auslese
und Veredelungsbetrieb bei starker Forderung nach Ausniitzung aller 
Werterzeugungsfaktoren zum Verzicht auf eine Umtriebszeit, zur Ver
langerung der Verjiingungszeitraume, zur Verkleinerung der Verjiin
gungsflachen, zu kleineren Vorratsschwankungen in der Abteilung und 
zur Vorratsverteilung im ganzen vVald. 

Unsere waldbauliche Entwicklung befreit uns mehr und mehr vom 
hergebrachten Begriff der Betriebsart. In wohliiberlegtem, geplanten 
waldbaulichen Wirken gliedert sich die von Fall zu Fall frei gewahlte 
Hiebsart zur Bestandesverjiingung dem Erziehungsbetrieb ein. Keiner 
der beiden Betriebsarten kann daher ein schlimmerer Feind erwachsen 
als ein maBloser Freund. Die Synthese biologischer und okonomischer 
Gesichtspunkte fiihrt in jedem EinzeUall zur angemeissenen Betonung 
des Erziehungsprinzips, des Plenterprinzips und der raumlichen Ord
nung. Ob wir dann besser vom Plenterwald oder Femelschlagwald spre
chen, hangt einzig davon ab, ob eine zeitliche und ortliche 'Trennung der 
einzelnen erzieherischen :Funktionen und des Verjtingungsverfahrens 
auch weiterhin selbst auf kleinster Flache grundsatzlich aufgegeben, 
oder ob auf Grund einer gewissen raumlichen Ordnung in logischer 
Folge gesaubert, durchforstet, gelichtet, verjtingt und abgeraumt wird. 
J e mehr sich aber die au13eren Formen nahern, um so klarer muB die 
Absicht des Wirtschafters sein. Gerade die, Befreiung vom Schema ver
langt eine sorgfaltig·e waldbauliche Planung, welche sowohl die allge
meine Richtung der gelenkten vValdentwicklung festlegt, als auch das 
Wesentliche unserer kurzfristigen Aufgabe in jedem Einzelfall erkennt. 

Die Frage, ob sich unser Waldbau in der Richtung des Femelschla
ges oder der Plenterung bewege, muB in dieser allgemeinen Form abge
lehnt werden. J eder vVa.ld ist etwas Einziges und Einma.liges. J edes 
Schema widerspricht dem inneren vVesen des Waldbaues. Richtungwei-
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send fiir die Betriebsfiihrung ist daher in jedem Einzelfall die Synthese 
der biologischen und wirtschaftlichen Erwagungen. Ihr allein entspringt 
die waldbauliche Planung auf weiteste Sicht, die dem Erziehungsprinzip, 
der Vorratspflege und der raumlichen Ordnung jene Rolle einraumt, 
welche den waldbaulichen Betrieb zu nachhaltig hochster Leistung 
bef ahigt. Diese aUein ist unser \Virt,schaftsziel ! 
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Resume 
Cet art,icle cpntribue a la mise au point de certaines notfons sylvicoles. 

Son but partkulier ·est de definir clairement ces deux modes de trai,tement: 
le jardinage et le traitement en futaie reguliere avec regeneration lente, par 
groupes et bouquets. Dans ce but, !'auteur se sert des designations suivantes, 
dont il faudrait, fixer l'usage : 
Le traitement sylV'icole (waldbaulicher Betrieb) =la combinaison durable de 

touteis les mesures1 agi,sisant 'Sur la production, en vue d'un effot sylvicole. 
La forme des peuplements (Bestandesform) == le facies donne aux peuple

nients ipar leur constitution. 
La tonne du traitement (Betriebsform) est ca,ra:cterisee par la st,ructure de 

l'ensemble de la foret, telile qu'eHe resulte du traitement: sylvicole. 
Le rnode de traiternent (Betriebs,art) = la maniere d'intervenir dans la con

dui1te du rajeunis1sement et de la recolte d'un peuplement forestieir. 
La coupe (Hieb) == l'intervention sylvicole qui reg le l'a,melioration, le de

veloppement individuel, la structure, le recril et Ia. recolte dans un 
peuplement forestier. 

Les genres de coupe (Hiebsarten): 
l. La coupe rase (Kahlhieb ), (coupe a blanc etoc): tous les arbre5 

disparai'ssent simultanement de la foret a renouveler. 
2 .. La coupe d'abri (Schirmhieb): le peuplement semencier eist exploite 

en plusieurs interventions. Les. prelevements sont regulierement re
partis sur la surface ou l'on veut obtenir le recril. 

3. La coupe en lisiere (Saumhieb): le peuplement semencier est exploite 
pa,r bandes, a pa.rtfr d'une de ses li:sieres, progressivement, en coupes 
periodirquement repetees, si 'bien que le rajeunissement beneficie 
quelque temps d'un abri lateral (et souvent aussi, au prealable, de 
celuii du couvert). 
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4. La coupe JJrogressive en vue de la regeneration lente, en groupes et 
bouquets (Femelhieb): le peuplement semencier est exploite par pre
levenients irreguliers dans leur distribution, longuement echelonnes 
dans le temps, en de nombreux 1points d'attaque. Cette coupe est 
cantonnee, au moment de son execution, dans de petites surfaces 
( ou se developperont des group es et bouquets de recril) et presente 
localement toutes les transitions de la coupe d'abri a la coupe en 
lisiere. 

5. La coupe jardinatoire (Plenterhieb) : a l'origine, cette designation 
equivala.it a la precedente. Son sens differe aujourd'hui en ce qu'on 
l'a tout a la fois enrfohi et precise. La coupe ja,rdinatoire, dans 
l'acce1p,tion a,ctuelle du terme, embrasse toutes les interventions qui 
reglent le rajeunissement, !'amelioration, le developpement indivi·
duel, la 'Structure et la recolte dans la foret jardinee. 

L'ordre da:ns l'espace ou l'ordre topique (raumliche Ordnung) =la distribution 
locale des divers etages, plus OU moins avance1S dans leur developpe
ment, au sein des, peuplements et ,de l'ensemble de la foret. 

Le traitement suisse par jardinage pent etre defini comme suit: 

Le jardinage est un mode de traitement sylvicole ( dans le 1sens elargii du 
terme !) qui reunit leis mesures propres a la conidruite simultaneH du r1ajeunis1se
ment, de la selection, du de•veloppement individue1, de la 8t1ructure, et enfin 
de la recolte, en une seule intervention: la coupe jardinatoire, en vue d'ohte
nir un etat d'equilibre permanent da,ns la production, de la plus haute vaZeur 
possible, du peiuplement envisage. 

Le traitement par · coupes progTeissive,s, avec regeneraUon lentie en 
groupes et bouquets, est de nature absolument differente. Les contrastes 
qu'il pn~1s1ente a,vec le jardirnage ne s1e sont qu'appa.remment ,affaiblis au 
cours de son evoilution. En fa,it, il1g, sont actueHement plus a.0cuse1s que jamais 
et font ecarter l'idee d'une ·synthese possible. 

Dans son ada.ptation suisse, fort affinee, expurgee de toute rigidite, ce 
mode de traitement a ete pousse fort loin dans le chemin de la liberation des 
regles. II en resulte comme aboutissement, dans de nombreux cas de notre 
prat1ique sylvicole, une absence absolument immotivee d'ordre et de suite 
logique dans la conduite des coupes. C'est pourquoi1 les exemples ou se con
cretisent les conceptions systematiques et theoriques actuelles sont rares et 
surtout rarement parfaits. 

La variante suisse de ce mode de traitement, perfectionnee sous !'in
fluence des ecrH,s d'Ammon, Biolley, Engler et Schade1in, repond a la de
finition que voici: c'est un procede de rajeunisisement qui, dans le cadre de 
la selection et de l' amelioration, provoque la renaissance des diverses parties 
du peuplement, sefon un genre de coupe Hbremernt choisi et conformement a 
un certain ordre topique, parallelement et successivement, en general par 
groupes OU bouquets, en periodes echelonnees, done Ct longue echeance. 

Bien qu'une futaie reguliere traitee par coupes progressives puiss,e pre
senter loca1ement, d'une maniere passagere, un' fades analogue a celui de la 
foret jardinee, il faut insister sur ce qui distingue radicalement les deux 
modes de traitement compares : 
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1. Dans le jardinage, toutes les interventions culturales, a l'exception des 
soins au recru et des nettoiements, sont fondues en une, cependant que, dans 
le cas des coupes progressives, les soins1 au recru, les net.toiement·s, les 
ecla.ircies, les coupes de mise en lumiere et le rajeunissement presentent nne 
nette success·ion. 

2. L'eta:blissement d'un ordre topique est a:bandonne dans le jardinage. 
La, renaiss·ance, les expurgades, les .desserrements et la recolte s'y font par
tout en meme temps, a!fors que, clans l'appl1icatfon des coupes pro.gressives, i1 
faut distinguer des parties rajeunies, d'autres qui ne le sont pa.s ou qui sont 
seulement en voie de l'etre. 

3. On aspire a obtenir un etat d'equilibre (un Hat normal), c'est-a-dire 
une certaine constance, meme sur des surface·s relativement petites de la 
foret jardinee (env. 3a4ha.), ma.is de sensibles variations du ma.t.eriel et de la 
struc.ture du ·peuplement - plus ou moins accusees selon les ess1ences, la 
duree de rajeunis1sement et la. station - 1sont inherentes· au traitement par 
coupes progressives. 

Ce qui fait qu'une foret es.t jardinee, rersp. ~entement regeneree par 
coupes progressives, ce n'est pas la forme d'un peuplement, mais bien la 
constitution de toute la foret. 

Quant a sa.voir si notre sylviculture doit evoluer clans le sens d'un 
affinement encore plus prononce du rajeunissement lent rpar coupes' progres
sives ou se rapprocher du jardinage integral, voila ce qu'on ne peut decider 
qu'apres avoir pese le pour et le contre des deux modes de, traitement, en 
toute impartiaHte. Abstraction faite des qual1ites et defauts communs, 'le jar
dinage presente sur l'autre mode de traitement ces ava:ntages: 

1. la possibilite illimitee de tirer pa.rti de toutes les forces productrices 
individuelles, pour peu qu'ellers sofont de va,leur, 

2. la continuite des exploitations et de la production de valeurs et de 
volumes eleves, meme sur une petite su.rface, 

3. la meilleure realisation possible de l'action protect.rice, 

4. la meillernre resistance aux influences meteoriques. 
Ces avantages s.ont a·ccompagnes de certains desavantages: 
1. les mesures de selection et d'amelioration sont plus difficiles a 

appliquer, 
2. la regeneration des essences de lumiere est plus difficile a obtenir, 
3. le bucheronnage et la vidange sont plus compliques. 
Suivant les essences, la station et les conditions d'exploitation, res 

d1iver1s qualites ou ,defauts peseront plus• ou moins· dans 'la balance. Dans la 
foret montagnarde et dans l'aire de la foret melangee de sapin, epicea et 
hetire, le jardinage present.era dans la regle deEir a.vantages determinant·S. 
D'autre part,, les essences de lumiere et la foret feuillue s'accommoderont 
mieux du tra.itement en futaie reguliere, pa.r coupes progressives., et du ra
jeunissement par g-roupes. 

La forme des peuplements, leur structure, prevaut dans la foret jardinee, 
alorsr que c'est, dans la futaie reguliere lentement regeneree par groupes, 
clans sa variante affinee, les soins donnes a un choix d'arbres qui l'emportent. 



317 

Plus on intensifie les mesures d'amelioration dans la foret ja,rdinee, plus 
on donne aussi d'importance au groupe, qui donne la possibilite du choix 
(jardinage concentre). Mais la consideration du groupe entraine avec soi 
un certain souci d'ordre topique. D'autre part, la volonte de tirer parti de 
toutes les possibilites de hausser la valeur de la production, qui emane tout 
naturellement du traitement selectif, conduit a !'abandon d'une revolution 
fixe, a la prolongation de la duree de la renaissance, a la reduction de la 
surface des groupes de recril, enfin a une attenuation de la variabilite du 
materiel des divisions, suivi d'une repartition a,ssiez ega,Je du boi1s1 dans l'en
semble de la foret. 

Ainsi, celui qui miilite sans mesure pour l'un ou 1'autr1e de1s1 modes de 
traitmnent compa,res, et ne voit de salut qu'en son application stricte, lui rend 
le plus mauvais servi,ce. La consideration objective des divers cas qui peuvent 
se presenter, sous toutes Imus faces, suggerera des solutions et combina.isons 
diverses, dictees par des reaHtes biologiques et economiques. Mais il faut savoir 
a quoi on tell!d, veir:s quto1 on Sie' dir:iige. AiilJSii le ,diJlemme : j:a,rdiniaige OU ra
j eunissemen t lent par coupes progressives? trouvera sa solution suivant qu'on 
adoptera ou a,bandonnera la combinaison de toutes les interventions cul-
turales en une seule. Adapte par E. Badoux. 

MITTEILUNGEN ·COMMUNICATIONS 

Les Perroude 
par Sam. Aubert, Le Solliat 

Dans le Jura vaudois, nombreux sont les paturages et forets qui portent 
des noms derivant de celui de ]eurs proprietaires, communes ou particuliers. 
Ainsi nous a,vons : la Bassine a la commune de Bassins; la Givrine a celle de 
G-ivrins, etc. Perroud est le nom de deux familles vaudoises> bourgeoises l'une 
de Buchillon, l'auke de Palezieux, et si deux alpages tres boise1s, situes sur le 
district d'Aubonne s'appellent les Perroude, c'est probablement parce qu'a 
une e.poque plus ou moins reculee, ils appa,rtenaient a une famille du nom 
de Perroud. 

Nous avons, contigues, deux Perroude, l'une a la commune de Le Vaud, 
l'autre a celle de Marchissy, situees, la premiere a !'altitude moyenne de 
1360 m., la seconde a !'altitude de 1400 m. 

Voyons d'abord la Perroude de Le Vaud, d'une superficie de 92 ha., dont 
le tiers environ est en1 foret" Le relief en est peu accentue; il s'agit d'nn 
plateau faiblement incline vers le sud-ouest, au sous-sol forme de dalles cal
caires, recouvertes d'une mince couche de terre. Le peuplement forestier est 
interes,sant, car il se compose d'un melange harmonieux de resiineux, epiceas 
surtout et de fayards. Contrairement a ce que l'on observe ailleur1s, principale
menn a une altitude un peu plus elevee, l'erable de montagne et les sorbiers 
sont peu representes. On ne voit pas de gros arbres, mais des individus de 


