
Der Bentheimer Wald 
Geschichte, Physiognomie und Vegetation 

eines ehemaligen Hude- und Schneitelwaldes 

Von R. Povr und E. BtJRRICUT~ L 

1 Einleitung 

Uber das natiirliche und anthropo-zoogene Standorts- und Vegetationsgefiige nordwest- 
deutscher W~ilder mit rezenter oder ehemaliger Extensivwirtschaft und ihre bisherige bo- 
tanische Erforschung wurde bereits mehrfach an anderer Stelle berichtet (BuaRmHvz~ et al. 
1980, POTT 1981 a, 1981 b, 1982, BUR~ICHTEa U. POrT 1983). 

Der Wald war mit wenigen Ausnahmen seit dem Neolithikum bis in die historische Zeit 
hinein Allmende, wobei er neben selner Funktion als Hotzreservoir zu alien Zeiten auch 
als Streu- und D/ingerlieferant, als Weidefliiche, ats Laubheuspender und gebietsweise sogar 
als rotationsm~ifliger Acker in Anspruch genommen wurde. 

Dabei spielte his zur Markenteilung am Beginn des 19. Jahrhunderts die extensive 
Wirtschaftsform der Waldweide die Hauptrotle, Die Laubheugewinnung in Form der 
Schneitelwirtschaft d~irke demgegeni~ber in maritimen Klimagebieten eine untergeordnete 
Bedeutung eingenommen haben. Beide Wirtschaftsformen standen abet in nutzungstech- 
nischer Sicht in engem Zusammenhang; die Watdhude diente der Futterwirtschaft fiir den 
Sommer und der Schneitelbetrieb als Vorratswirtschaft ffir den Winter (BRocKu*NN- 
JeROSCH 1936, Bu~/~xc~rr~R u. POTT 1983). 

Von allen herk6mmlichen Nutzungsformen/.ibertraf wohl keine die Waldhude in Brei- 
tenwirkung und Andauer (vgl. u. a. ELLEN,~'~G 1982, SCI~R'qB~R 1982). [hre Auswirkungen 
auf die Waldvegetation waren in den Markengebieten teilweise so verheerend, daft sich 
schon im Sp~itmittelalter die jeweiligen Landesherren gen6tigt sahen, in einigen Allmend- 
bezirken ihres Herrschaftsbereiches alle Nutzungsbefugnisse an sich zu ziehen und neben 
ihrem Privatbesitz umfangreiche Fliichen mit verschiedenartigen Bannvorschriften zu be- 
legen, denen nicht selten jagdliche Interessen zugrunde lagen. Auf diese Weise konnte die 
Extensivnutzung in gem~iftigte Bahnen gelenkt und die drohende Devastierung der betref- 
fenden W~ilder verhindert werden. Zu solchen Bannw~ildern geh6rte auch der Bentheimer 
Wald. 

Die im folgenden mitgeteliten Ergebnisse wurden wiihrend mehrerer Vegetationsperio- 
den der Jahre 1979-1981 gewonnen. Die Herren Privatforstmeister J. v. B~ocxm~uszN und 
Privat-.Oberf6rster TEVZDM~RS (Fiirst zu Bentheimsches Forstamt, Bentheim), sowie Herr 
Archivar LtX;I)~Rc~R (F~rst zu Bentheimsches Archiv, Steinfurt) gewiilxrten weitestge- 
hen& Unterstfitzung bei den Gel~indearbeiten und in der Bereitstellung von Archivunter- 
lagen. 
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2 Lage und stand6rtlicher r3berblick 

Der Bentheimer Wald erstreckt sich nahe der deutsch-niederl~.ndischen Grenze n6rdlich 
der Stadt Bentheim fiber eine Fl~iche yon mehr als 1200 Hektar, davon zeigen heute noch 
etwa 75 Hektar (s. Abb. 1), .  im Volksmund als ,,Urwald" bezeichnet - den Reliktcharakter 
eines ehemaligen Hude- und Schneitelwaldes. 

I 

Abb. i. i.age des Benthei- 
mer Waldes und der heu- 
tigen Reliktt].ichen des 
Hude- und Schneitelwal- 
des 

Fig. l. Location of the 
Bentheim Forest and of 
today's relict areas of gra- 
zing/coppicing forest 

Die klimatischen Verhiilmisse werden durch maritimen Einflug bestimmt und sind als 
euatlantisch anzusprechen, wobei die Jahresniederschlagsmenge 715 mm erreicht und die 
durchschnittlichen Jahrestemperaturen bei 8,6 ~ C liegen. 

Den geologischen Untergrund des Waldgebietes bilden Schiefertone des Wealden, aus 
denen sich staufeuchte oder geringr~iumig auch staunasse Lehmb6den in ebener Lage ent- 
wickelt haben. Die Bodentypen geh6ren daher ausschlieglich dem Formenkreis der Pseu- 
dogleye oder echten Gieye mit unterschiedlichem Basengehalt an. 

3 Geschichte des Bentheimer Waldes 

Die allm~ihliche besitzrechttiche/dberfiihrung des Bentheimer Waldes yon einer marken- 
ihnlichen Verfassung des Mittelalters zum Bannwald der Grafen bzw. F0rsten yon Bent- 
helm ging mit einer starken Einschr~inkung der ehemaligen markengenossenschaftlichen 
Nutzungsrechte einher, und das war letztlich die Voraussetzung dafiir, dal~ der Hudewald 
zwar extensiv genutzt, aber nicht total iibernutzt wurde. 

3.1 Ver~inderungen der M a r k e n s t r u k t u r e n  

Die erste schriftliche Nachricht fiber eine landesherrliche Einflugnahme auf den Benthei- 
mer Wald ist bereits fiir das Jahr 1415 datiert. Zu dieser Zeit gestand Graf Bernhard yon 
Bentheim den Markgenossen des Recht zu, aus dem,,Wolda to Benthem" ihr ,,Vurynge" 
(Brennholz) and ,,Tymmerynge" (Bauho!z) zu er.mehmen. Es war ihnen auch gestattet, zur 
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Abb. 2. H61tingstuhl im Bentheimer 
Wald. An dieser Stelle wurde dreimal 
j~ihrlich das Holz-, bzw. Markengerlcht 
mlt Nutzungsanweisungen (H61ting) ver- 
anstaltet 

Fig. 2. Seat of the ,H6lting" in the Bent- 
helm Forest. Here an assembly was con- 
vened three times a year (H/51ting) to de- 
termine the regulations for the use of the 
common forest and pasture ground 

Eichelmast ,,viftig swin" und ,,enen beer" (50 Schweine und elnen Eber) in den Wald zu 
treiben. Er selbst verpflichtete sich, jiihrlich drei ,#chte Holtinge" abzuhalten (JimG 1773). 
Die Funktion der Grafen von Bentheim beschr~inkte sich somit zun~ichst nut auf die 
T~.tigkeit als Markenrichter bet den jeweiligeu Holzgerichten (H61tingen, Ab.. 2). Doch als 
im Laufe der Zeit die einger~iumten Privilegien immer wieder miflbraucht und [ibergangen 
wurden, erging 1698 das generelle Verbot, Laub oder Holz aus dem Wald zu holen. 

Im Jahre 1719 war nach weiteren Bannvorschriften bereits die Rede vom ,fftochgm~Clichen 
Bentheimer Wald", f~r dessen Territorium aber noch ,dntereflirte Marckgenoflen" angefiihrt 
werden (HEsMEr~ U. ScuRoEDert 1963). Das Recht der Markenberechtigten bestand allerdings 
im Jahre 1764 ausschliel~lich in der Waldhude mit ihren Nebennutzungen, woran sich 
s~imtliche umliegenden Bauerschaften beteiligten (FiJrstl. Bentheimsches Archiv, Acta Nr. 
3). An der Mast hatten dabei nut noch benachbarte K16ster und einige Privatleute Anteil. 

Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wurden immer wieder die Weidegerechtsame sowie 
die Bedingungen der weiteren Extensivnutzungen zugeteilt (Fiirstl. Bentheimsches Archiv, 
Acta Nr. l, 2, 4, 6, 7, 15 u. 19). Eine Abl6sung der servitutischen Berechtigungen erfolgte 
erst ab 1856 und land ihr Ende im Jahre 1890 (FOrstl. Bentheimsches Archiv, Acta Nr. 11, 
12, 13, 14, 16, 17 u. 19). Auch der letzte Kopfholzabtrieb im Bentheimer Wald l~il~t sich f~r 
das Jahr 1888 belegen (R~sNG~ u. SPEcHv 1953) und weist zeitliche Parallelen zur letzten 
Schneitelung in k6niglich-englischen Bannw~ildern auf (vgl. RacKuau 1978, B^KEI~, MoxEr 
u. OXFORD 1978). 

3.2 Waldschonende Malgnahmen und Anpflanzungen 

Aufgrund der enormen Sch~iden, die sich unter anderem durch Waldhude und Laubschnei- 
telung in den extensiv genutzten Wiildern wetter Teile Nordwestdeutschlands zeigten, 
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wurden ab Beginn der Neuzeit, zum Teil schon im Mittelalter beginnend, Maflnahmen zu 
ihrer Verhinderung und zur Waldregeneration eingeleitet. Um den B~ntheimer Wald als 
Bannwald weitgehend zu schonen und den Baumbestand zu erhalten, durften der Plaggen- 
stich und die extrem sch~idliche Schaf- und Ziegenhude nur in sehr geringem Umfang 
ausgeiibt werden (Fiirstl. Bentheimsches Archiv, Acta Nr. 9 u. 15); weiterhin wurden alle 
0bertretungen der markgenossenschaftlichen Nutzungsanspri~che sofort geahndet (Fi~rstl. 
Bentheimsches Archiv, Acta Nr. 5, 10, 18 u. 20). 

Erste landesherrliche Mai~nahmen fiir den Holzanbau sind aus dem 18. Jahrhundert 
bekannt. So ordnet ein Edikt yon 1719 u. a. die Heisterpflanzung sowie die Sammlung und 
Aussaat bestimmter Mengen yon Eichetn an (zit. aus HESME~ u. SCHRO~Ea 1963): 

,,Sechtens anbefohlen, die gemeinen platze so wohl, als die gemeine wie auch private Telgen 
Ka~npfe mit telgen und Heisteren dergestalt zu bepflanrzen und repective zu Besaamen, daft ein 
jedes gantzes Erbe dieses Jahr Vier- ein drittel Erbe drey- und ein halbes Erbe Zwey scheffel, so 
dan ein jeder Kotter ein Stint eicheln, so ein Jeglieher bey dieser Zeit, da selbige reiff werden, zu 
samrnelen hat, unter arbitrari zu saen gehalten seyn sollen. 

Wobey da allen intereflirten Marckgenoflen des Hochgr#lich. Bentheimer walds unter Verlust 
ihrer Marckgenoflenschafft anbefohlen wird, daft ein jeglicher ein stint Eicheln anhero auf das 
Schlo[~ Bentheim Liefere." 

In einer Beschreibung des Bentheimer Waldes von 1764 ist lediglich erneut das Vorhan- 
densein yon Telgenk'~mpen (Anzuchtfliichen) erw~ihnt. Auch im Jab.re 1815 wird iiber 
gr6f~ere Anbauten berichtet, so z. B. iiber die Pflanzung yon 4700 Eichenheistern sowie yon 
Saaten und Setzungen verschiedener anderer Hotzarten (vgl. HESM~R 1958, HrS~aER u. 
SCHROED~R 1963, Fi.irstt. Bentheimsches Archiv, Acta Nr. 8 u. 21). 

Wiihrend der friihe Laubholzanbau vorwiegend zur Erg.:inzung und Verbesserung der 
Mast in den aufgelichteten W~ildern durchgefiihrt wurde, setzten nach der endgiiltigen 
Abl6sung der extensiven Nutzungsrechte ein gezielter Waldbau sowie Aufforstungen yon 
Waldfl3.chen gr6f~eren Umfangs ein. 

4 Das gegenwart ige  Waldbi ld  und  seine V e g e t a t i o n s s t r u k t u r  

Die derzeitige Bestandesstruktur bietet naturgem~il~ nicht mehr das Bild eines intakten 
H(~dewaldes. Etwa 100 Jahre nati~rliche Eigenentwicklung ohne menschliche Eingriffe 
haben sowohl das physiognomische GeprSge als auch die floristische Struktur verS.ndert. 
Dennoch haben sich bis heute viele Reliktzeugen der ehematigen Extensivwirtschaft halten 
kollllen. 

4.1 Baumformen als Relikte der Hude- und Schneitelwirtschaft 

Charakteristische Zeugen der ehemaligen Waldhude t*nd Mastnutzung sind zahlreiche, 
teilweise mehr als 500 Jahre alte Mafteichen. Sie welsen als urspri~ngllch lichtstehende 
B~iume Solit~irwuchsformen auf und sind nicht selten mit Verbit~marken an den unteren 
Stammpartlen gezeichnet (Abb. 3), Eine gr61~,ere Anzahl von ihnen zeigt typische Kappungs- 
phiinomene, die auf eine einmalige Entgipfelung in HShen yon 2,50 bis 3 Metern schlief~en 
lassen (Abb. 4), um mit welt ausladenden Baumkronen friihzeitige und nachhaltige Master- 
triige zu erzielen (s. BuRaxctrrER et al. 1980, WEGNF.t~ 1982). Wie am Beispiel rezenter- 
Waldhude festgestellt werden konnte, ist die Anzucht oder die natiirliche Entwicktung 
solcher Masteichen bei anhaltender Verbiggef~ihrdung nur m6glicla, wenn fi~r die Zeit ihres 
Aufwuchses entweder ein k[instlicher oder natiirlicher Schutz aus bewehrten Str~iuchern 
vorhanden war. 

Die unterst~indige Baumschicht besteht aus uralten Kopf-Hainbuchen, welche im An- 
satzbereich bi~schelartig angeordneter Austriebe m~ichtige, verborkte Kallusbildungen be- 
sitzen (Abb. 5). Dieses Phiinomen deutet darauf lain, dat~ dieselben B~iume i~ber l~ingere Zeit 
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Abb. 3 (links). Alte Mastelche rnh nat~irlichem Solit~irwuchs im Bentheimer Wald. Derartig gewachsene 
Biiume sind oft gepflanzt und wurden fi~r die Zeit ihres Aufwuchses gegen Viehverbig geschfitzr 
Fig. 3 (left). Old mast-bearing oak with natural solitary growth in the Bentheim Forest. Trees grown 
in such a manner were often planted; for the initial period of growth they were protected against 
browsing by cattle 

Abb. 4 O'echts). Ehemals gekappte Masteiche. Die Kappung erfolgte einmalig in Stammh6hen yon 2,50 
bis 3 Metern 

Fig. 4 (right). Forme]y lopped mast-bearing oak. Lopping took place once at trunk heights of 2,5 to 
3 metres 

hinweg immer wieder in der gleichen Ebene oder an den gleichen Stellen geschneiteh 
wurden, und das unterscheidet sie auch yon den Kappungsformen der Masteichen. Die 
Kappung erfolgte einmalig und die Schneitelung periodisch wiederholt; f/ir die Laubheu- 
gewinnung meist in Abst~inden von 3-4 Jahren, wobei dutch das fortw~ihrend k(instlich 
erzeugte Ungleichgewicht zwischen Wurzelsystem und Baumkrone die anfallende Laub- 
masse infolge Vergr6flerung der Blattspreiten gef6rdert wurde (Bu~CHVER U. Po'r'r 1983). 

Die Holzartenauswahl fiir die Laubschneitelung richtete sich in erster Linie nach dem 
vorhandenen Arteninventar der einzelnen Naturriiume, nach dem Futterwert des Laubes 
und der Regenerationsf~ibigkeit der Geh61ze. In den Carp in ion -Geb ie t en  Nordwest- 
deuuchlands d~irften unter partieller Schonung der Mastbiiume (Eiche und Buche) die 
Hainbuche und Esche als vorrangige Laubheulieferanten gedient haben. Ihre Gattungsna- 
men lassen sich auch der Nutzung entsprechend etymologisch ableiten. Der wissenschaft- 
liche Name Fraxinus (Esche) stammt vom lateinischen frangere i brechen und Carpinus 
(Hainbuche) yon carpere ~ rupfen (TR~R 1952, 1963). 
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Abb. 5 (links). Kopfgeschneitelte Hainbuche mit starken Kalluswucherungen im Ansatzbereich der 
Austriebe (aus BuR~.lcu'r~.~. u. Povr 1983) 
Fig. 5 (left). Top-coppiced hornbeam with hea~'y callus growths ai the base of sprouts (from Bu~RrcurE8 
and Port 1983) 
Abb, 6. (rechts). Alte Kopfhainbuchen mit bfischelartig angeordneten, kandelaberf(Srrnigen Austrieben 
als Relikte ehemaliger Kopfschneitelung; der letzte Kopfholzabtrieb erfolgte im Jahre 1888 
Fig. 6. (right). Old topped hornbeams with bunches of candelabra-shaped sprouts as relict of former 
top coppicing; topping was tast carried out in 1888 

Alle Reliktb~iume lassen den Schlut~ zu, dai~ yon den bei BURR:CHVER U. Port (1983) 
aufgef/ihrten Schneiteltypen die Kopfschneitelung als g~ngiges Verfahren im Bentheimer 
Wald vorgeherrscht hat (Abb. 6). Diese Kopfholz-Hainbuchenbewirtschaftung ist auch aus 
anderen Bannw~ildern Nordwestdeutschlands bekannt (vgl. EHL~RS 1926, P rewar  1931, 
NrrzscH~(~ 1932, Koop 1981, Po'r'r 198l b, 1982). Sie hatte zwei Vorteile, einen in wirtschaft- 
licher Sicht und den anderen unter nutzungstechnischem Aspekt. Denn in der Bewirtschaf- 
tung konnte ein- und derselbe Wald sowohl als Hude- wie auch als Schneitelwald genutzt 
werden, da die Kopfaustriebe bei den iiblichen Schneitelh6hen von 2-2,50 Metern nicht 
durch Viehverbit~ gefiihrdet wurden. Diese kombinierte Wirtschaftsform ist unserem mo- 
dernen M~ihweidebetrieb vergleichbar. Ihre verschiedenartige Nutzung vollzog sich aller- 
dings nicht im zeitlichen Wechsel, sondern in zwei Ebenen (B~Rr~icHvr~ u. Port  1983). 

Der zweite Vorteil lag in der einfachen Technik des Schneitelvorganges. Ohne Zuhil- 
fenahme einer Leiter war die Schneitelung entweder mit der Axt oder mit einem spezifi- 
schen, an der Ti~lle rechtwinkelig abgebogenen und langgestielten Schneitelmesser durch- 
zufiihren. Bei der Kopfholzwirtschaft aus der sp~iten Neuzeit steht aUerdings nicht mehr 
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eindeutig fest, ob es sich vorwiegend um Holznutzung oder um echte Schneitelung im Sinne 
der Laubheugewinnung gehandelt hat. 

4.2 Pflanzensoziologische Zuordnung des Waldes 

Der natiirliche Wald des Gebietes ist ein Eichen-Hainbuchenwald vom Typ des SteUario- 
Carpinetum. Er tritt je nach Feuchtigkeitsgradient sowie unterschiedlichem N~.hrstoffgehalt 
der Bbden in drei charakteristischen, aber jeweils kleinfl?ichig miteinander verzahnten 
Subassoziationen auf. 

Als syn6kologisch und floristisch ~irmste Ausbildungsform kommt das Stellario - Car- 
pinetumpericlymenetosum (Tab. 1, Nr. 1-5 u. 8-16) fiber typischen Pseudogleyen vor. Es wird 
dutch die Acidophyten Lonicera periclymenum, Frangula alnus, Mnium hornum, Dryopteris 
spinulosa, Maianthemum bifolium, Polytrichum attenuatum und Luzula pilosa yon den beiden 
iibrigen Subassoziationen differenziert. Das Stellario - Carpinetum typicum (Tab. 1, Nr. 
17-18) besitzt als stand6rtlich intermedi~ire Untergesellschaft keine Differentialarten. Den 
anspruchsvollsten und artenreichsten Flhgel der Eichen-Hainbuchenwiilder bildet das Stel- 
lario-Carpinetum stachyetosum (Tab. 1, Nr. 6-7 u. 19-22). Es unterscheidet sich von den 
fibrigen Subassoziationen vor allem durch seine eutraphenten Differentialarten Stachys 
silvatica, Sanicula europaea, Carex silvatica, Geum urbanum, Arum maculatum, u. v. a.. Von 
diesen drei Untergesellschaften nimmt die artenarme Ausbildungsform, das Stellario- 
Carpinetum periclymenetosurn, bei weitem den gr6gten Raum ein. Die beiden anderen 
Untergesellschaften sind nut 6rtlich in etwas feuchteren Mulden und Rinnen mit feindi- 
spersen Lehmb6den verbreitet. Hinsichtlich weiterer 6kologischer Zusammenhiinge in 
Eichen-Hainbuchenw~ildern sei an dieser Stelte auf die aufschluf~reichen Studien yon RuxcE 
(t940), LOU~EVER (1967) und BURIUcu'rER (1973) verwiesen. 

4.3 Strukturunterschiede im Wirtschafts- und Hudewald 

Neben den verschiedenartigen hude- und schneitelbedingten Baumformen unterscheiden 
sich die ehemals extensiv genutzten Waldparzellen yon den modern bewirtschafteten Fl~i- 
chen vor allem dutch ihre plenterartig aufgelichtete Bestandesstruktur, dutch einen ver- 
schiedenaltrigen Aufbau und durch ungleichm~iflige Anordnung der einzelnen Baumarten. 
Der Wirtschaftshochwald dagegen ist v611ig durchgeforstet und weist eine gleichm~i~ige 
und dichte Baumschicht auf (Tab. 1 u. 2). 

In der ausgepr~igten und unregelmiigig verteilten Strauchschicht dominieren im Hude- 
und Schneitetwatd vor allem bewehrte Str~iucher wie llex aquiJ:olium, Crataegus oxyacantha 
und Rubus vestitus mit teilweise hohen Deckungsgraden (Tab. 1). Im Wirtschaftswald da- 
gegen fehlen die Str~iucher fast v/511ig oder treten nur ganz vereinzelt auf. 

Dichte Unterholzbest~inde von Ilex aquifolium finden sich ira wintermilden, atlantischen 
Klimabereich Nordwestdeutschlands vor allem in nur m~ilgig iiberformten ehemaligen 
Waldhutungen, so in vielen hofnahen Privatw~ildern alter Bauernh6fe, in ehemaligen Bann- 
w~.ldern und in schw~.cher genutzten Waldmarken (vgl. BURRmHTr~ 1973, POTT 1982). Der 
gehiiufte Ilex-Unterwuchs dfirfte in den genannten W~ildern wie auch im Bentheimer Wald 
vorwiegend drei Ursachen haben: 
- Ilex aquifolium wird aufgrund seiner stacheligen Hartlaubbl~itter weitgehend vom Grof~- 

vieh gemieden und bei der Waldhude somit positiv ausgelesen. 
- Die Hihigkeit zur intensiven vegetadven Vermehrung durch Bewurzelung und Ausschlag 

der am Boden liegenden Zweige fbrdert die Expansion und dichte Bestandesbildung 
dieser Art (s. auch Lou~lE~cr~ u. BouN 1973). Sie kann sich im Watdesschatten vollziehen, 
wirkt sich aber bei etwas st~irkerer Belichtung optimal aus, entweder infolge Auflichtung 
der W~ilder oder bei Seitenlicht. Unter diesen Bedingungen kommt llex auch zur Blfiten- 
und Fruchtbildung. 
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Tabelle 2 

Strukturunterschiede im Bentheimer Wald 
Structural differences within the Bentheim Forest 

Wirtschaftshochwald [ Ehemaliger Hude- und Schneitelwald 

1. Gleicha]triger und gleichm~ifliger Bestandes- 
aufbau 

2. Gering ausgebildete Strauchschicht 
3. Wenig bewehrte Str~iucher 
4. Relativ gteichm~il~ig verteilte Krautflora 

1. Verschiedenaltriger und ungleichm~iffiger 
Bestandesaufbau (Wechsel von Lichtungen 
und schattigen "Partien) 
2. Ausgeprligte und unregelm~igig verteilte 
Strauchschicht 
3. Uberwiegend bewehr~e Str~iucher mit fa- 
ziesbildendem Ilex aquifolium 
4. Unregelm~igig verteilte Krautflora mit 
stark unterschiedlichen Deckungsgraden 

- Als atlantisch-submediterranes Geh61z mit mild-humiden Klimaanspriichen und langer 
Vegetationsperiode ist llex schon be{ uns friih- und sp~itfrostgefiihrdet. Diese Beeintr~ch- 
tigung steigert sich mit zunehmender Ausrichtung nach Osten und mit steigender H6he 
im Bergland. Daher ist die Art auf einen Oberh~.tterschutz angewiesen, der in ehemals 
m,.igig iiberformten Hudew~,ldern ausreichte, aber in stark degradierten Markenw~ildern 
vielfach nicht mehr vorhanden war. 

Als wichtiges, durch m~igige Waldhude gef/Srdertes Element erscheint llex verstarkt auch 
in Pollendiagrammen zu Beginn neolithischer Siedlungst~itigkeit und bezeugt damit den 
friihen Anfang der Waldweidewirtschaft. Der Kurvenverlauf des [lex-Poltens zeigt weiter- 
hin ein paralleles wie synchrones Verhalten mit siedlungsintensiven Phasen und Siedlungs- 
depressionen, wobei solche konvergenten Poilenspektren eine hudebedingte Ausbreitung 
yon flex aquifolium offenkundig erscheinen lassen (vgl. u. a. TRorLs-S,~lrr~ 1960, PoT'r 1982). 

Wie bet den Geh61zen zeigen sich auch in der Krautschicht mit steigender Intensit~it der 
st6renden Einfl~.isse qualitative und quantitative Unterschiede in der Artenkombination. Im 
Wirtschaftshochwald ist die Krautflora relativ gleichm~igig verteilt; die ehemalig extensiv 
genutzten WaldflSchen besitzen dagegen aui:grund der unterschiedlichen Belichtungsver- 
Mlmisse eine sehr unregetm~if~ig verteilte Krautvegetation (Tab. 2). Trotz nahezu gleich- 
bleibender Ordnungs- und Klassencharakterarten sind insbesondere die Verlichtungsstel- 
len durch diverse Rubus-Arten gekennzeichnet. 

5 Bes tandess icherung  u n d  Schutz  

Als anthropo-zoogen /~berformte Best~in'de besitzen die pr~ihistorisch und historisch ge- 
wachsenen Hude- und Schneitelw~.lder neben ihrer naturwissenschaftlichen Bedeutung 
auch einen hohen kulturhistorischen Rang. Der Schutz solcher Relikte vergangener Jahr- 
hunderte sollte uns ein besonderes Anliegen sein, da sie einmal das Landschaftsbild ver- 
gangener Epochen in gewissen Teilen widerspiegeln und zum anderen heute nicht mehr 
bestehende Wirtschaftsformen und deren Auswirkungen auf Vegetation und Standort ver- 
deutlichen k6nnen. 

Die Erhaltung der physiognomischen Eigenart solcher Best~inde ist aber nur mit der 
Wiederaufnahme der althergebrachten Wirtschaftsweisen m6glich. Da der Grogviehein- 
trieb zur Zeit aus verschiedenen Griinden nicht zur Debatte steht, es andererseits abet 
vordringlich erscheint, zumindest einen Teit des Kopfhainbuchenbestandes als Zeugen 
ehemaliger Schneitelwirtschaft zu erhalten, hat die Fiirstlich Bentheimische Forstverwal- 
tung zwei Hektar des Waldes fiir die Wiederaufnahme des Kopfholzabtriebes freigegeben. 
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Diese Magnahme ist unbedingt notwendig geworden, weit bereits eine gr6gere Anzahl yon 
Kopfhainbuchen im Laufe der Zeit eingegangen ist. Zudem besteht fiir vide alte StS.mme, 
die mittlerweile aufgrund der erstarkten, etwa lO0j~ihrigen Austriebe kopflastig geworden 
sind, die Gefahr des Auseinanderbrechens. 

Die periodische Schneitelung regte die HainbuchenstSmme immer wieder zur Regene- 
ration an, so dag sie sich fiber das natiirliche Alter hinaus stellenweise mehrere hundert 
Jahre erhalten konnten. Bei Wiederaufnahme des Kopfholzabtriebes in Abst/inden von 
etwa 5 Jahren k6nnten die verbleibenden Schneitelhainbuchen wieder verjiingt und in ihrer 
Substanz fiir l~ingere Zeit gerettet werden. 

Der Holznachwuchs, der sich nach Wegfall der Hude eingestellt hat und 6rtlich aus 
gr6t~eren Anteilen der Buche besteht, miigte aus Griinden des allzu starken Schattenein- 
flusses weitgehend entfernt werden, wobei die Ilex- und Crataegus-Gebfasche zu schonen 
sin& 

Um den Kopfhainbuchenbestand zu sichern und seine Ausf~ille zu ersetzen, sollten im 
Zuge dieser Maflnahmen einzelne Junghainbuchen in H/Shen yon 2,50 Metern zusiitzlich 
gekappt und im weiteren Verlauf periodisch geschneitelt werden. Dutch einmalige Entgip- 
felung einzetner Eichen und Buchenstiimmchen k6nnte zudem auf l~ingere Sicht fiir den 
Fortbestand der herktimmlichen, mastbedingten Kappungsformen gesorgt werden. 
AIIe ,,Urwald"-Parzellen, die sich selbst iiberlassen bleiben, verlieren allm~ihlich ihr ur- 
spriingliches, hudebedingtes Bild und entwickein sich unter 6rtlich st~irkerer Beteiligung 
der Buche zum natiirlichen Stellario-Carpinetum welter. 

Zusammenfassung 

Der Bentheimer Wald war fiber mehrere Jahrhunderte bis 1890 ein extensiv genutzter, 
kombinlerter Hude- und Schneitelwald. Er unterstand dem Wild- und Forstbann der Gra- 
fen bzw. Fiirsten yon Bentheim und bietet noch heute auf einer Fl~iche yon etwa 75 Hektar 
das Bild eines nur miigig /Jberformten, aber trotzdem stark gelichteten, unregelmSgig 
strukturierten Reliktwaldes, dessen zahlreiche Masteichen und Schneitelhainbuchen letzte 
Zeugen traditioneller Wirtschaftsweisen sin& 

Vegetationssystematisch geh6rt der Wald zum Stellario-Carpinetum mit drei feuchtig- 
keits- und n~hrstoffbedingten Untergesellschaften. lm Vergleich zu den Parzellen mit 
Wirtschaftshochwald treten neben physiognomischen Strukturunterschieden in der Vege- 
tationsschichtung und -verteilung auch deutliche floristisch-soziologische Abwandlungen 
auf. Sie zelgen sich vor allem in der hohen Frequenz yon bewehrten, licht- und hudebe- 
dingten Straucharten, yon denen Hex aquifolium als Relikt einer gem~igigten Hudewirt- 
schaft fasziesbildend dominiert. 

Summary 

Bentheim Forest 
History, physiognomy and vegetation of a former grazing and coppicing forest 

For several centuries up to 1890, the Bentheim Forest was subject to extensive utilisation 
as a combined grazing and coppicing forest. The forest and its game were the preserve of 
the Counts or Princes of Bentheim; nowadays, covering an area of around 75 hectares, it 
presents itself as a relict forest, only moderately altered, but nonetheless extensively thinned 
and with an irregular structure. Its largenumber of mast-bearing oaks and coppiced horn- 
beams still bear witness to these traditional methods of woodland management. 
With regard to the vegetation system, the forest is in the Stellario-Carpinetum category, with 
three sub-communities conditioned by humidity and nutrient factors. Compared with the 
plots managed as high forest, structural differences in the physiognomy of the vegetation 
stratification and distribution are found besides marked floristic-sociological variations. 
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These are revealed above all in the abundance of tho rny  shrub species as a result of th inn ing  
and grazing; the dominan t  feature of the facies is Ilex aquifolium as a relict of moderate  
grazing activity. 
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Arch iva l ien  

Registraturnummern aus dem Bestand des F/~rstlich-Bentheimischen Archivs in Steini:urt. 
1. 548 Bevemsche Mastgerecbtigkeit und Einschlag im Bentheimer Walde, auch Jagd- und 

sonstige Gerechtsame 1642-1700. 
2. 626 Gemeindeholznutzung Bauernschafi Hestrup, Gericht Sch/.ittorf 1756-1810. 
3. 560 Genehmigung der Schweinehut im Bentheimer Wald 1765-1831. 
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4. G 383 

5. G 200 
6. G 344 

7. 2441 
8. G 85 

9. G 1421 

10. G 339 

il. 891 
12. 2432 

13. 2773 
14. G 343 
15. G 1418 

16. 2431 
17. 2434 
18. G342 
19. G 1420 

20. G 335 

2I. A 626 

Umwandlung des ahen Telgenkampes zwischen Bentbeim und Schiittorf zur ge- 
meinen Weide 1776. 
Verordnung gegen Forstfrevel Gt. Bentheim und Bestrafungen 1806-1812. 
Gemeinden Bentheim, Suddendorf, Auendorf und Wengsel wegen eines neuen 
Zuschlags im Bentheimer Walde 1813-1815. 
Bentheimer Wald 1815-1837. 
Anlage von Holzzuschl~igen im Bentheimer Watd und Wesseler Bruch; Streit mit 
den benachbarten Bauernschaften 1826. 
Dom~inenkammer weg. Kolon Gr6ttrup zu Wengsel wegen unerlaubter Schweine- 
mast und Schafhude auf dem sogen. Kreuzfeide 1851-1887. 
Klage Kolon Kohlenberg und andere zu Wengsel wegen Viehpf;indung im Bent- 
helmet Walde 1853-1884. 
Bentheimer Wald. Beschwerde der Servitutenberechtigten 1855. 
Abs~elltmg servitutischer Berechtigungen im Bentheimer und Langener Walde 
1856. 
Gesetz wegen Aur'hebung yon Weiderechten 1856-1872. 
Abstellung servitutischer Rechte im Bentheimer Walde 1865-1874. 
Dom~inenkammer d. Stadt Bentheim und Dorf Gildehaus wegen Weide und Hag- 
genstich im Bentheimer Wald 1884-1890. 
Abl6sung der Servituten im Bentheimer Wald 1878-1883. 
Prozel~sachen betr. Abl6sungen im Benthelmer Walde 1882-1889. 
Pf~indung von Vieh im Bentheimer Wald 1883-1889. 
Dom~inenkammer weg. Hermann Kohlenberg zu Wengsel u. a. wegen Weide im 
Bentheimer Walde 1884-1890. 
Dom~inenkammer weg. Kolon Gr6ttrup zu Wengsel wegen unerlaubter Schweine- 
mast. 
Acta Cameratia die gemeinen Teigenk~impe und gemelnen Holzungen betreffen, 
Benthelmsche Forstsachen. 
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Wie sieht die Schuljugend den Wald? 

Von H.-H. Va~GEftOW 

{n Bayern werden seit 1970 alli2ihrlich im Friihjahr Waldjugendspiele durchgefiihrt, an 
denen sich inzwlschen mehr als 400 Schulklassen mit weit tiber t0 000 Schtilerinnen und 
Schi~lern samt ihren Lehrern und die Patenf6rster beteiligen. Tr~igerin dieser Veranstal- 
tungsreihe, die an neun verl~ingerten Vormittagen im Neuburger Wald bei Passau, im 
Kleinp~feningerholz  bei Regensburg und im Nationatpark Bayerischer Wald stattfinden, 
ist die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Landesverband Bayern e. V. Die Ausrichtung 
dieser im Dienst der Umwelterziehung stehenden Aktiv-Wandertage mit ()kologieunter- 
richt ,,vor Or t "  besorgen Angeh6rige der staatlichen Forstverwaltung.' 

1 Aufgabenstellung 

Seit 1980 setzt sich der eigentliche Wettbewerb aus folgenden Spielelementen zusammen: 

- vier Bedenk- oder Sinntestaufgaben; 
- vier Wald-, Naturschutz- oder Umweltfragen; 

' Siehe hierzu auch V...NGErtow, H . - H . .  Was wissen Schtiler fiber praktizierten Naturschutz? Forstw. Cbl. 100  ( 1 9 8 1 ) ,  

H. 5. 
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