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Vorwor t  

In den achtziger Jahren dieses Jahrhunderts wurde das kulturlandschaft- 
lithe Bewusstsein in weiten Kreisen der Gesellschaft geweckt. Die Verant- 
wortlichen des Schweizerischen Nationalparks erkannten, dass nicht nur die 
naturlichen Gegebenheiten und die Entwicklung von Fauna und Flora von 
wissenschaftlichem Interesse sind, sondern auch die vom Menschen geprag- 
ten und beeinflussten Elemente im Schweizerischen Nationalparks. Nicht zu- 
letzt dank des Impulses des einheimischen Forstingenieurs N. Bischoff ge- 
lang es, das Projekt der Nutzungsgeschichte des Gebietes des Schweize- 
rischen Nationalparks zu lancieren. 1985 bewilligte der Forschungsrat des 
Schweizerischen Nationalfonds zur Forderung der wissenschaftlichen For- 
schung ein Projekt mit dem Titel "Die Nutzung des Gebietes des Schweize- 
rischen Nationalparks vor der Parkgriindung und die seither erfolgten 
Landschaftsveranderungen". Das Forschungsgesuch, das vom Prasidenten 
der Wissenschaftlichen Nationalparkkommission Prof. Dr. B. Nievergelt als 
Hauptgesuchssteller eingereicht wurde, gliederte sich in zwei personell und 
zeitlich voneinander unabhiingige Teile. 

Das Teilprojekt A befasste sich rnit der Nutzungsgeschichte des Gebietes und 
das Teilprojekt B rnit den natiirlichen Formungsprozessen, welche das Land- 
schaftsbild im Nationalpark seit seiner Griindung pragen. Das Teilprojekt A 
wurde nach der Ausarbeitung eines umfangreichen Vorprojektes durch 
Forsting. D. Konz durch den Autor dieser Arbeit in Zusarnmenarbeit rnit dem 
damdigen Nationalparkdirektor Dr. R. Schloeth und Forsting. N. Bischoff im 
Jahre 1986 begonnen. Als personlicher Berater wirkte der Historiker PD Dr. 
J. Mathieu. Diese Tatigkeit dauerte bis in das Jahr 1989 an. Im Einverstiindnis 
rnit dem Prasidenten der Wissenschaftlichen Nationalparkkommission, Prof. 
Dr. B. Nievergelt, konnte Ende 1991 rnit der vorliegenden Promotionsarbeit 
zum Thema der Waldnutzung, einem Hauptthema des gesarnten Nutzungspro- 
jektes, begonnen werden. 

Den Anstoss zur Ausarbeitung dieser Dissertation gaben Gesprache rnit den t 
t Herren Prof. Dr. F. Schmithusen und Prof. Dr. A. Schuler. Dem Referenten 
1 und Doktorvater Prof. Dr. F. Schmithiisen danke ich herzlich fur die kriti- 
I 
I sche Begleitung der Arbeit, die Durchsicht mehrerer Entwiirfe und die in- 
1 tensive fachliche Betreuung. Zu grossem Dank verpflichtet bin ich dem 
I ersten Korreferenten Prof. Dr. A. Schuler. Durch seine langjiihrige Unter- 

stutzung, die fachlichen Anregungen und die genaue Durchsicht verschie- 
I dener Entwiirfe hat er wesentlich zum Gelingen der Arbeit beigetragen. 

Herrn Prof. Dr. J. F. Bergier danke ich ebenfalls fur seine Bereitschaft, das 
zweite Korreferat ubernommen zu haben. Die Promotionsarbeit wurde zum 
Teil durch Forschungsmittel, die Herr Prof. Dr. F. Schmithiisen zur Verfii- 
gung stellte, ermoglicht. 

Vor allem in der Anfangsphase der Arbeit waren PD Dr. J. Mathieu, Forsting. 
N. Bischoff und Forsting. D. Konz sehr hilfreiche Gesprachspartner. Allen 
gebiihrt herzlicher Dank fur ihre grosse Unterstutzung. Bedanken mochte 
ich mich auch beim ehemaligen Direktor des Nationalparks Dr. R. Schloeth 
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fur die Projektbetreuung des Nationalfondprojektes sowie bei den Park- 
wachtern . Mit ihrer Hilfe konnte die Archivarbeit durch interessante Funde 
und Beobachtungen bei der Feldarbeit erganzt werden . Im weiteren bedanke 
ich mich besonders bei Hem Prof . Dr . B . Nievergelt. der als Hauptgesuchs- 
steller des Nationalfondsprojektes das Nutzungsprojekt errnijglicht hat und 
sein Einverstiindnis zur Ausarbeitung einer Dissertation gab . 
Mein Dank richtet sich ebenfalls an die Verantwortlichen der verschiede- 
nen Archive im Engadin. in Chur und in Innsbruck. der Kantonsbibliothek 
in Chur. der ETH-Bibliothek in Zurich sowie an die miindlichen Informanten . 
Von den Personen. die sich aus eigener Erfahrung an die traditionellen Nut- 
zungen im Gebiet des Nationalparks erinnerten. ist vor allem der verstor- 
bene dip1 . Forsting . E . Carnpell zu envanen . Zum Schluss danke ich allen 
hier nicht namentlich erwahnten Freunden. Kollegen. meiner Freundin 
sowie meinen Eltern. die mich wahrend der letzten Jahre bei dieser Arbeit 
begleitet und tatkraftig unterstiitzt haben . 

Scuol. November 1995 

Jon Domenic Parolini 
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Die periphere Lage des Gebietes des heutigen Nationalparks zwischen den 
Gemeinden des Engadins, des Munstertals, des Veltlins und Livignos lasst im 
ersten Moment auf ein extensiv bewirtschaftetes Gebiet oder sogar auf eine 
wenig beriihrte Naturlandschaft schliessen. Wurde man nur die Nutzungen 
der Subsistenzwirtschaft betrachten, so wurde dieser Eindruck stimmen. Die 
Gemeinde Zemez, als Eigentumerin eines grossen Teils der Wiilder im Unter- 
suchungsgebiet, hatte wegen der ausreichenden Grosse der ubrigen Gemein- 
dewdder und der weiten Verbreitung der fur die einheimischen Nutzungen 
eher bedeutungslosen Bergfohre wenig Interesse an Holznutzungen in die- 
sem Gebiet. Lediglich fur die bis urn 1600 expandierende einheimische Alp- 
wirtschaft, die Einzelhofsiedlungen und die kleineren Weiler sowie teilweise 
fur die Kohlerei und die Kalkbrennerei waren Nutzungen im Untersu- 
chungsgebiet notig. Diese Aspekte der Nutzungsgeschichte sind fur ein peri- 
pher gelegenes Gebiet in den Alpen an sich nicht ungewohnlich. Einige 
spezielle Voraussetzungen und Umst'dnde, vor allem natiirlicher, topographi- 
scher und wirtschaftlicher Art, waren hingegen ausschlaggebend fur in- 
tensive und abwechslungsreiche Nutzungen in diesem Gebiet. 

Durch das Vorhandensein von abbaubaren Erzen und den Waldreichtum in 
diesem Gebiet ergab sich eine erste bedeutende Nutzungsmoglichkeit fur die 
Zeit zwischen dem 14. und 17. Jahrhundert. Der Bergbau gab einem Teilgebiet 
nicht nur den Namen "I1 Fuorn" (Schmelzofen), sondern brachte auch erste 
grossere Veranderungen der Wiilder und der ubrigen Naturlandschaft mit 
sich. Das Holz wurde vor allem in Form von Holzkohle fur die Erz- und Eisen- 
verarbeitung verwendet. Die direkte Verbindung des Untersuchungsgebietes 
uber den Wassenveg mit der Saline Hall im Tirol war eine wichtige Voraus- 
setzung fur eine zweite bedeutende Nutzungsart vor allem fur die Zeit vom 
17. bis 19. Jahrhundert. Durch die Entwicklung der Holztransporttechnik mit 
dem Bau von Triftklausen und Holzriesen konnte Brennholz aus abgelegenen 
Gebieten uber die Seitenbache und den Inn bis nach Hall befordert werden. 
Diese teilweise kostspieligen Anlagen zwangen zu grossflachigen Nutzun- 
gen, um die Rendite der Holzschlage zu sichern. 

Bis 1652, dem Jahr des Loskaufs der tirolischen Hoheitsrechte im Unterenga- 
din, beanspruchte der Graf von Tirol teilweise das Bergwerks- und das Forst- 
regal in der Region. Er sicherte sich dadurch die Kontrolle der Metallproduk- 
tion und die Holzlieferungen fur den Grossbetrieb der Saline Hall. Diese Vor- 
machtstellung des Grafen von Tirol stiess jedoch in den Unterengadiner 
Gemeinden immer mehr auf Opposition. Nachdem die tirolischen Hoheits- 
rechte ausser Kraft waren, traten die Gemeinden, allen voran Zernez, als 
Holzverkaufer gegenuber der Saline Hall auf. Von der zweiten Halfte des 17. 
Jahrhunderts bis in die erste Hiilfte des 19. Jahrhunderts wurde ein Grossteil 
der Wdder des Untersuchungsgebietes grossflachig genutzt. Die Holzbezuge 
der einheimischen Bevolkerung wurden gleichzeitig einer strengen Nut- 
zungsordnung unterstellt. Auffallend sind dabei die Klagen uber die Holz- 
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verschwendung, fur welche die Einwohner teilweise verantwortlich ge- 
A.1L 

macht wurden, wobei gleichzeitig ganze Talhange fur die kommerzielle 
Nutzung kahlgeschlagen wurden. A b s t r a c t  
Die Holzverkaufe stellten seit dem 17. Jahrhundert eine bedeutende Einnah- 
mequelle der waldreichen Gemeinden dar. Daher stiessen auch alle Inter- 
ventionen der ubergeordneten Behorden, diese kahlschlagartigen Nutzun- The peripheral site of the Swiss National Park of today, situated between the 
gen einzudiimmen, auf die Opposition der Gemeindevertreter. Einzelne communes of the Engadine, Val Miistair, Valtellina and Livigno, gives the 

schriftliche Quellen im Zusammenhang mit den Holzverkaufsverhandlungen impression of an extensively exploited area or even of a natural landscape 

und der Holzpreisgestaltung zeigen allerdings auch die einseitige wirtschaft- hardly affected by man. This impression is true if the exploitation of 
liche Abhagigkeit des Unterengadins von der Saline als dem einzigen gros- subsistence is considered exclusively. The commune of Zernez, proprietor of 

sen Holzabnehmer. an important part of the forests of the area under investigation, owned 
sufficient other forests and was therefore, not much interested in wood use 

Erst nach 1835 wurden erste Massnahmen zur Eindiimmung der Kahlschlag- within this area consisting mostly of the economically insignificant 
wirtschaft seitens des Kantons Graubiinden wirksam. Nach der Einschran- mountain pine. Wood was only exploited by local alpine farming, which had 
kung der Trift und dem Aufbau geregelter Waldnutzungen in der zweiten been expanding up until 1600, by the single farm settlements and the smaller 
Hhlfte des 19. Jahrhunderts nahm die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Holz- hamlets, and, to a certain extent, by the charcoal plants and the limekilns. 
schlage zusehends ab. Die grossen Brennholzmengen liessen sich vor allem These aspects of history of land use are not unusual for a peripherally 
im 20. Jahrhundert immer schlechter verkaufen. situated area in the ADS. Some  articular vreconditions and circumstances, 

grosser Bedeutung. Diese Nutzungsart hatte im 18. und 19. Jahrhundert ihre 
Bliitezeit. Wegen der Verschleppung der Maul- und Klauenseuche aus Italien 
wurde sie aber im Jahre 1910 endgiiltig verboten. From the 14th up to the 17th century, a first important possibility of 

exploitation resulted from the existence of minable ore and the forest riches 
Die Gemeinden sahen sich zusehends ihrer bisherigen Einnahmequellen be- within this area. The mining industry not only gave its name "il Fuorn" 
raubt und so kam ihnen die Suche der Naturschutzpioniere nach einem Ge- (nielting furnace) to a part of the area, but also brought along the first 
biet zur Griindung des Schweizerischen Nationalparks entgegen. Obwohl die larger changes within the forests and the other natural landscapes. The 
Verpachtung als Naturreservat mit j*rlich wiederkehrenden sicheren direct link between this area and the saltworks in Hall in Tirol (Austria) by 
Pachtzinsen verbunden war, wollten sich die Gemeinden aber nicht alle water was another important precondition for the exploitation of firewood. 
Moglichkeiten kiinftiger Alternativnutzungen verbauen. Zu einer Zerreiss- New developments in wood transportation technology, e.g. the construction 
probe fuhrte in diesem Zusammenhang die Frage der Wasserkraftnutzung. of dams for driving timber as well as timber shoots, made possible the 

transport of wood from the remote areas by smaller streams and the river Betrachtet man das Verhalten der Nutzungsberechtigten vom Spatmittelalter 
Inn to Hall. These costly installations forced extensive exploitation in order to bis in das 20. Jahrhundert, so wird ersichtlich, dass wirtschaftliche Uberle- 
ensure the yield of the clearings. gungen fast immer die treibende Kraft waren. Ein peripheres Gebiet gewann 

zusehends an Bedeutung und wurde Gegenstand von Machtkiimpfen. Die Ge- 
meinden verstanden es, die fur ihre bauerliche Wirtschaft nicht benotigten 
Naturgiiter zu vermarkten. Da die Wirtschaftlichkeit der herkommlichen Up until 1652, the year of the buy-up of the Tirolian regales in the Lower 

Wald- und Weidenutzungen im 20. Jahrhundert nicht mehr gegeben war, Engadine, the Count of Tirol partly claimed the mining and forest regale in 

ergab sich die Moglichkeit, hier den Schweizerischen Nationalpark zu the region, thereby controlling metal production and wood supplies for the 

griinden. Dank der touristischen, naturschiitzerischen und wissenschaft- large-scale saltworks in Hall. This preponderance of the Count of Tirol, . . . . 

Angesichts der Ausmasse der verschiedenen Nutzungen kann man nicht major part of the forests of this area were used extensively. The purchase of 
mehr von einer wenig beriihrten Naturlandschaft sprechen. Es handelt sich wood by the local population was at the same time subordinated to a severe 
vielmehr um einen stark genutzten Naturraum und um eine Kulturland- use regulation. The complaints on the wastage of wood, which the 
schaft im umfassenden Sinn. inhabitants were partly made responsible for, are remarkable. At the same 
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time, however, entire valley slopes were completely deforested.Wood sales 
were one of the important sources of income of these forest owning 
communes. All interventions of superior authorities to bring under control 
this deforestative use, therefore, encountered the opposition of municipal 
representatives. Some written sources about the procedure of wood sales and 
the establishment of wood prices, however, make clear that the Lower 
Ennadine was economically dependent of the saltworks of Hall. 

Resurnaziun 

11 territori dal Parc naziunal odiern, situa tranter las vischnancas 
d7Engiadina, la Val Miistair, la Vuclina e Livigno, dat a prima vista 
l'impressiun d'ina regiun cultivada a moda extensiva u schizunt d'ina 
cuntrada natirala strusch influenzada da l'uman. Questa impressiun constat, 

drifting timber in wild water and the establishment of regulated forest use in part da tieu economicamain nuninteressant. 11s guauds da la regiun da 
the second half of the 19th centurv. the ~rofitability of single clearings retschertga vegnivan utilisads unicamain per l'economia alpestra che 
decreased noticeably. Particularly in the 20th century, large amounts of s'extendeva fin a 1600 m, per ils bains purils isolads e per ils aclauns pli 
firewood were increasingly difficult to sell. pitschens, parzialmain era per las charvunarias e las chaltgeras. Quests 

. . .  ,- aspects da l'istorgia d'utilisaziun n'en betg nunusitads per ina regiun 

to the dispersion of the foot-and-mouth disease from Italy, however, this kind 
I - 

l'explotaziun intensiva e variada da quest territori. 
of land use was definitely vrohibited in 1910. I - 

d A 

Dal 14avel fin al 17avel tschientaner e sa dada in emprima pussaivladad 
impurtanta d'explotaziun tras 17existenza da minerals decumponibels e la 

The rnmmunes were noticeably deprived of their income sources. The search ritgessa da guauds en questa regiun. L'industria da minieras nun ha be da il 

I of the pioneers of nature conservation for an appropriate area for the num ad ina part da la regiun "I1 Fuorn" (furn da luentar), ma ha era 
planned Swiss National Park came to meet the communes' needs. Although cha~chuna las emprimas grondas midadas en ils guauds ed en l'ulteriur 
the demise as a nature reserve guaranteed a fixed annual rent, the communes terri tori natiral. 

did not want to spoil all the possibilities of future alternative uses. The issue I1 lain vegniva duvra surtut en furma da charvun da lain per l'elavuraziun 
of hydraulic power exploitation, therefore, proved to be a crucial source of da metal e fier. La colliaziun directa sin l'aua da la regiun da perscrutaziun 
conflict. cun la salina da Hall en il Tirol era ina premissa impurtanta per ina ulteriura 

metoda d'explotaziun surtut per il temp dal 17avel al 19avel tschientaner. 
Grazia a novas tecnicas da transport pudeva la laina da brisch vegnir 

Economic considerations were the main driving force behind the actions of glischnada tras irals e flottada sin ils flums laterals e sin 1'En fin a Hall. 
the entitled forest and land users from the late medieval times to the 20th Quests indrizs na bunmartgadas han sfurza ad in'explotaziun extensiva per 
century. A peripheral area could visibly gain importance and was, therefore, segirar la rendita dal tagl. 
subject to struggles for power. The communes knew how to sell their natural 
goods which were not useful to their rural economy. As the profitability of Enfin al 1652, l'onn da la cumpra dals dretgs suverans tirolais en 17Engiadina 
the traditional forest and pasture use was no longer guaranteed, establishing Bassa, pretendiva il cont dal Tirol ina part dal regal da la miniera e dal guaud 
the qwicc Nntinnnl  Pnrk w i t h i n  thew V ~ J I P V ~  herame a nossihilitv. Thanks to en la regiun e controllava uschia la producziun da metal e la furniziun da 

--2--- - -I 

marginal economic significance became a mainstay of the regional economy. ch'ils dretgs suverans tirolais eran ord vigur vendivan las vischnancas, cun 
Zernez a la testa, lur laina directamain a la salina da Hall. Da la segunda 

The intensity and diversity of the uses, to which it is subjected, make the 
Swiss National Park anything but a virgin territory. A strongly used natural L'acquist da laina da la populaziun indigena era suttarnessa a reglas 

I 

I d'explotaziun severas. 
" . . 

I space and a cultivated land in a comprehensive way of meaning would be a 
I 

I debostgadas cumplettamain per il diever commerzial. 



La vendita da laina era en il l7avel tschientaner ina funtauna da gudogn 
impurtanta per las vischnancas cun bler guaud. Tuttas intervenziuns da las 
autoritads superiuras per restrenscher l'explotaziun exagerada dals guauds 
vegnivan perquai cumbattidas dals represchentants da las vischnancas. 
Intginas funtaunas scrittas davart tractativas 
stabilir ils pretschs da la laina mussan per6 
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Resume 

per la vendita da laina e per ~a situation peripherique du Parc National actuel entre les communes de 
era fitg cler che 17Engiadina 17Ennadine et celles du Val Mustair, de la Valteline et de Livigno fait penser - - - 

Bassa era economicamain dependenta da la salina per vender sia laina. au premier abord a un territoire exploite de facon extensive ou m&me a un 
I%- c i ~ a n t n ~  ;I 1 Q ~ C  LO ;I  PA~..L...,. ----A> I - -  -- A - .  ~aysage nature1 intact. Cette impression serait juste si l'on ne considerait que 
r LL U U L L I ~ ~ ~  rL l u J J  L L ~  LL LLLCUILULL U I L ~ C L L U L I  ~ L C I ~ U L  l a b  erIlpnmas meslras per A -  - 

l'exploitation de subsistance. La commune de Zernez, en tant que ~ r o ~ f i e t s r e  
metter sut controlla il tag1 cumplet dals guauds. Suenter la restricziun dal . . - A  - : -  A -  A A 1 .+r\im r l ~ i n x ~ n c t i r r ~ t i n n  nncc6dait  
transport da laina sin l'aua e l'introducziun d'ina explotaziun regulada dals 
guauds en la segunda mesadad dal 19avel tschientaner, sa reduciva la 
rentabilitad dals singuls tagls successivamain. Surtut en il 20avel 
tschientaner eri pli e pli difficil da vender grondas quantitads da laina da 
brisch. 

In'autra impurtanta moda d'utilisar il terren da la regiun da perscrutaziun 
era l'affitaziun da las pastgiras a pasturs bergamascs, e quai surtut durant il 
18avel e 19avel tschientaner. Pervi da la derasaziun da la zoppina na da 
1'Italia e la pasculaziun vegnida scumandada definitivamain l'onn 1 9 10. 

Las vischnancas eran privadas pli e pli da lur funtaunas d'entradas. La 
tschertga dals pioniers da la protecziun da la natira per in intschess adatta 
per in Parc naziunal svizzer vegniva gist il dretg mument. Malcra che 

a'une grarlut. y d  L ~ C  u c a  LUL CLD U-13 IF LFII ILVII l r l v  LuLr5uLrvrr7 yvvU,u,u, 

suffisamment d'autres for&ts communales et etait, par consequent, peu 
interessee a l'exploitation de bois dans cette aire consistant preponderam- 
ment en pins alpins largement diffuses, mais economiquement insignifiants. 

Des exploitations n'etaient necessaires dans le territoire d'investigation que 
pour l'exploitation des alpages, en expansion jusqu'en 1600, pour les 
agglomerations en ferrnes singulieres, et pour les hameaux plus petits et 
partiellement pour les charbonnieres ainsi que pour la chaufournerie. Ces 
aspects de l'histoire . . de l'exploitation ne representent rien d'extraordinaire 

, . , , . _ 3 -  - -  I-- *I--- ,-,--,I ,,,A:*:,,n -+ pour un terntoire penpnenque aans les ayeb. uuclqura LUILULUWL~D CL 

quelques circonstances particulieres, en premier lieu topographiques et 
economiques, etaient par contre determinantes pour les exploitations 
intensives et variees dans ce territoire. " 

l'affitaziun dal reservat natiral purtava tscheins annuals regulars, na Entre le 14e et le 17e siecle une premiere possibilitk importante d'exploi- vulevan las vischnancas tuttina betg sa privar da tuttas pussaivladads per 
tation etait due a l'existence de minerais exploitables et a la richesse en forets 

rurLL lruu ao U L U L  a*. I =L q ~ d i  ha lura purta pli tard la dumonda da 
d h s  le teetoire. L'exploitation des mines n'a pas seulement pr&te le nom "I1 

1 rxplu~ulun da la forza idraulica blers conflicts. 
~u01-n" (le four de fusion) a une partie du territoire, mais elk a aussi 

Davent dal temp medieval tardiv enfin al 20avel tschientaner en adina entrain6 les premieres modifications plus importantes des forets et du reste 
ponderaziuns economicas stadas ils motivs principals per las acziuns dals 
usufructaris. Ina regiun perifera era daventada pli e pli impurtanta e 
perquai ina funtauna per cumbats da pussanza. Las vischnancas chapivan co 
vender lur bains natirals ch'els na duvravan per lur economia purila. En il 
20avel tschientaner, cura ch'il profit dal guaud tradiziunal e da la 
pasculaziun n'era betg pli garanti, era sa dada la pussaivladad da crear in 
Parc naziunal en questa regiun. Grazia a l'impurtanza da quest reservat 
natiral per il turissem, la protecziun da la natira e la scienza e pervi da 
l'explotaziun restrenschida da la forza idraulica e quest territori d'impur- 
tanza economica rnarginala daventa in factur economic decisiv per la regiun. 

du paysage naturel. Le bois etait utilise surtout en forme de charbon pour 
l'dlaboration des minerais et du fer. La communication directe du terroire 
avec les salines de Hall en Tyrol par voie d'eau constituait une importante 
condition pour une deuxieme exploitation importante surtout pendant la 
periode entre le 17e et le 19e siecle. Le developpement de la technologie du 
transport de bois consistant dans des barrages pour le flottage de bois et des 
ravins pratiques pour devaler les ffits rendit possible le transport du bois de 
chauffage des endroits isoles par les rivieres transversales et 1'Inn jusqu'a 
Hall. Ces installations coiiteuses exigeaient des exploitations tres extensives 
pour assurer la rentabilite des abattages. 

Jusqu'en 1652, 17$nee du rachat des droits regaliens du Tyrol en Basse- 
I 

Sch'ins considerescha la dimensiun e la diversitad da las differentas 
utilisaziuns, na Pan ins nblmnar il Parc naziunal svizzer ins cuntrada Engadine, le Comte de Tyrol reclamait une partie de la regale des mines et des 
natirala. I sa tracta plitost d'in spazi natiral fernamain utilis5 e d'ina forets dans la region en question. I1 s'assura ainsi le contr6le de la produc- 
cuntrada culturala en il senn cumplessiv. tion en metaux et de la fourniture de bois pour l'entreprise des salines de 

I I 
Hall. Cette position privilkgike du Comte de Tyrol suscita de plus en plus 
l'opposition de la part des communes de la Basse-Engadine. Les droits regs- 
liens tyroliens expires, les communes, Zernez en tete, se present2rent elles- 

i 
memes comme vendeurs de bois vis-a-vis de la saline de Hall. Entre la 
deuxieme moitie du 17e siecle et la premiere partie du 19e siecle, une grande 
partie des forets du territoire investigue furent exploites extensivement. La 
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consommation en bois de la population indigene etait en m&me temps soumise 
a une reglementation stricte quant a l'utilisation. Des plaintes et reproches 
de gaspillage de bois etaient adresses aux habitants indigenes rendus ainsi 

R i a s s u n t o  I 

responsables de ces abus. Des versants entiers furent denudes pour 
l'exploitation commerciale. La collocazione periferica dell'area dell'odierno Parco nazionale svizzero - 

situato fra i comuni dell'Engadina, della Val Miistair, della Valtellina e di 
Les ventes de bois des le 17e siecle representaient une importante ressource Livigno - fa pensare in un primo momento ad un territorio sfruttato 
pour les communes riches en for&ts. C'est pour cette raison que les interven- 

. ._ I , . . . intensivamente oppure ad un paesaggio quasi intatto. Quest'impressione ~t a contrbler les coupes I 
sarebbe corretta se si considerasse esclusivamente l'economia di sussistenza 

ques documents ecrits concernant les negociations pour la vente de bois et la 
fixation des prix montrent par contre la dependance economique unilaterale Il comune di Zemez, quale proprietario di gran parte dei boschi nella zona di 
de la Basse-Engadine de la saline de Hall en tant que seul acheteur important studio, era scarsamente interessato all0 sfruttamento del legname in 
de bois. quest'area, da una parte grazie alla sufficiente estensione boschiva restante 

1 . 1  4 1 .  
sul territorio comunale e dall'altra per la notevole presenza di pini silvestri, 

' pratique des coupes il cui legname e di scarso interesse per gli usi locali. Lo sfruttamento 
Dlancnes ae ra pan au Lanron aes bnsons ne rurent efficaces qu'apres 1835. dell'area per l'economia agricola alpina, in espansione fino a1 1600, si 
A la suite de la limitation du flottage et de la rkglementation de l'exploitation limitava a piccoli insediamenti rurali o singoli casali, cosi come alla 
des forkts durant la seconde partie du 19e siecle, la rentabilite des abatte- produzione di carbone di legna e alla preparazione della calce. Questi aspetti 
ments de bois s'est diminuee visiblement. Les grandes quantites de bois de della storia dello sfruttamento non sono inusuali per una regione periferica 
chauffage se vendaient de plus en plus mal, surtout au 20e siecle. Outre alpina. Alcune particolari premesse e circostanze, soprattutto di carattere 
l'exploitation de minerai et les exploitations de bois de chauffage dans le naturalistico, topografico ed economico, sono state decisive per uno 
territoire sous examen, etait importante l'amodiation de pkturages a des sfruttamento intensivo e variato del territorio. 
bergers bergamasques. Ce genre d'exploitation trouva son apogee au 18e et 
au 19e siecles. A cause de la vehiculation de la fi&vre aptheuse issue de Grazie alla presenza di metalli estraibili e la ricchezza boschiva, si sviluppb 
171talie, cette amodiation fut defendue definitivement en 19 10. fra il quattordicesimo e il diciassettesimo secolo una significativa possibilita 

di.sfruttamento. L'attivita mineraria diede non solamente ad una zona il 
Les communes se virent depourvues de leurs ressources traditionelles. La nome "11 Fuorn" (il forno), ma porto anche primi cambiamenti nella 
recherche d'un territoire pour la fondation du Parc National Suisse de la part struttura boschiva e paesaggistica. 
des pionniers de la protection de la nature produisit des effets positifs pour 
les communes. Quoique l'affermage comme reserve naturelle assurait des 11 legname trovava soprattutto applicazione sotto forma di carbone di legna 
bails reguliers, les communes ne voulaient pas perdre toutes les possibilites nella lavorazione dei minerali e del ferro. I1 collegamento diretto via acqua 
d'utilisations alternatives. La question de l'utilisation des forces hydrau- con le saline di Hall, in Tirolo, fu un'importante prerogativa per una seconda 
liques mit a l'epreuve l'idee d'une reserve naturelle. importante possibilita di sfruttamento, specialmente nel period0 fra il 

diciassettesimo e il diciannovesimo secolo. Grazie all0 sviluppo delle tecniche 
Si l'on examine l'attitude des ayant droit a l'utilisation depuis le Moyen-Age di trasporto del legname, con la costruzione di scivoli per tronchi e chiuse, fu 
tardif jusqu'au 20e siecle, on s'aper~oit que des considerations economiques possibile far arrivare la legna da ardere attraverso ruscelli laterali e il fiume 
constituerent la force motrice. Une region peripherique gagna de plus en Inn, fino a Hall. Queste costruzioni in parte molto costose obbligarono ad uno 
plus d'importance et devint l'objet de luttes pour le pouvoir. Les communes sfruttamento di larga portata per garantire un live110 di redditivita 
s'entendirent a ieter sur le marche les biens naturels aui n'ktaient Das 

I exploitations traditionnelles des forkts et des piiturages n'etait plus assuree Engadina, il conte del Tirolo deteneva un diritto di sfruttamento dei boschi e I 
au 20e siecle, s'offrit la possiblite d'y fonder le Parc National Suisse. Grace a delle miniere della regione, assicurandosi cosi il controllo sull'estrazione di 
l'importance touristique, ecologique et scientifique de cette reserve metallo e la fornitura di legname per la grande salina di Hall. Questa 
naturelle et grhce a 17exploitation modkree de la force hydraulique, le posizione di supremazia del conte del Tirolo incontrd vieppiir opposizione nei 
territoire sans importance economique se transforma en un territoire comuni engadinesi. 
important pour l'economie de la region. Appena i dihtti tirolesi di sovranita sulla regione furono aboliti, i comuni, 
Compte tenu du degre des differentes utilisations on ne peut plus parler d'un primo fra tutti quello di Zernez, si proposer0 come nuovi fornitori di legname 
paysage nature1 peu atteint. I1 s'agit au contraire d'un espace nature1 utilise alle saline di Hall. Dalla seconda meta del diciassettesimo secolo una gran 

I en large mesure, voire d'un paysage culture1 au sens large du terme. parte del territorio considerato venne sfruttato estensivamente. 



sperpero di legname da parte della popolazione indigena, malgrado interi 
pendii della valle venissero completamente disboscati a fini commerciali. 

La vendita del legname costitui, dal diciassettesimo secolo in poi, una notevole 
fonte d'introito per i comuni ricchi di superfici boschive. Per questo gli 
interventi ad opera delle autorita superiori, con l'intento di arginare un 

1.1. Ausgangslage und Zielsetzung 

disboscamento totale, incontrarono l'opposizione dei comuni interessati. . . .  .._ . , . 1.1.1. Ausgangslage 

e 1; trattative dei prezzi, testimoniano inoltre la dipendenza unilaterale-della 
bassa Engadina rispetto alle saline di Hall, quale unico grande acquirente. 

Solo dopo il 1835 vennero introdotte, da parte del cantone dei Grigioni misure 
per contenere il disboscamento totale in atto. Con la lirnitazione della 
fluitazione e l'istituzione di una regolamentazione di sfruttamento, nella 
seconda meta del diciannovesimo secolo, la redditivita dei singoli tagli di 
bosco diminui sensibilmente. Specialmente a partire dal ventesimo secolo il 
mercato per le grandi quantita di legna da ardere peggiorb. 

Der Schweizerische Nationalpark ist seit seiner Griindung vor 80 Jahren ein 
zentrales Objekt fur den "Schweizer Naturschutz". Oft wird das Gebiet dabei 
als "unberiihrte Naturlandschaft" bezeichnet. Diese und iihnliche Ausdriicke 
werden verwendet, weil die ausgedehnten Walder in einem, gemass landlau- 
figer Auffassurig, "ungeordneten Zustand" anzutreffen sind. Ein Grossteil der 
Offentlichkeit zieht daraus sogar den Schluss, dass es sich um "Urwiilder" 
handelt. Diese Meinung war in der ganzen Parkgeschichte in weiten Kreisen 
immer wieder verbreitet. Es wurde gar von der "unverfdschten Gotteswelt in 
seiner reinsten Form", von der "urtiimlichen Heimat" sowie vom "Sanctua- 

Accanto all0 sfruttamento minerario e il taglio di legname, il territorio qui rium" und vom "Naturheiligtum" geschrieben.1 Unter einem Urwald ist aber 

considerato vide soprattutto l'affitto dei pascoli ad allevatori di pecore berga- ein "Naturwald mit natiirlichem Bestandesaufbau ohne jeden anthropogenen 

maschi. Questa attivita ebbe la sua fioritura massima nel diciottesimo e Einfluss in Vergangenheit und Gegenwart" zu verstehen.2 Nach der gleichen 

diciannovesimo secolo. Per evitare il contagio con l'afta epizootica, diffusa in Definition ist auch eine Unterscheidung zwischen "primiirem" und "sekun- 

Italia, il pascolo di animali provenienti dal bergamasco fu definitivamente diirem" Urwald moglich. Der primiire Urwald entspricht der eben aufgefiihr- 

proibita nel 1 9 10. ten Definition. Beim "sekund&en Urwald" handelt es sich hingegen um 
einen "naturlichen oder naturnahen Waldzustand, der heute keinen offen- 

I comuni si videro improwisamente privati delle fonti d'entrata fino ad sichtlichen anthropogenen Einfluss mehr erkennen lasst, beziehungsweise 
allora sfruttate. La ricerca operata dai pionied della protezione della natura friihere menschliche Einwirkungen nicht oder nur in unwesentlic hen 
venne incontro ai bisogni dei comuni. Per quanto l'utilizzazione del Merkrnalen aufweist". Fiir die Nationalparkbestiinde treffen aber keine die- 
territorio, quale riserva naturalistica, garantisse degli introiti regolari e ser beiden Definitionen des Urwaldes zu. Die Spuren der frirheren Wald- und 
sicuri, i comuni si riservarono il diritto di sfruttare ulteriormente il Alpnutzungen sind an vielen Stellen noch deutlich sichtbar. Diese Walder 
territorio. La prova del fuoco in questo contest0 si dimostrb lo sfruttamento wurden friiher, wie zahlreiche andere Waldbestiinde in den Alpen, fur die 
delle acque per la produzione di energia elettrica. Bediirfnisse der regionalen Bevolkerung genutzt. Sie wurden jedoch im 

. ,. , . *. Vergleich zu anderen Wiildern ausserordentlich stark beansprucht. Ein loneva del diritto di sfruttamento 
UbILU r51VLLb ..- CLU UV LLILe~im~ sec010, si nota che quasi Grund dafiir ist das Erz, das in der Region abgebaut und verarbeitet wurde. 

sempre considerazioni economiche furono le forze trainanti di ogni Dafiir waren grosse Mengen an Holzkohle notig. Ein weiterer Grund sind die 

sviluppo. Una zona periferica ottenne maggiore importanza e divenne grossen Brennholzmengen, die aus dem heutigen Nationalparkgebiet auf 

nooettn di lntte di nntere T rnm~ini t-iiicrirnnn 3 ~ f m i t t ~ i - n  ernnnmirqmontn dem Spol und dem Inn bis zur Salzproduktionsstatte in Hall im Tirol geflosst 

ventesimo secolo gli introiti dello sfruttamento di boschi e pascoli era sceso 
oltre il live110 di redditivita si apri la possibilita di costituire il Parco 
nazionale Svizzero. Grazie alla rilevanza turistica, scientifica ed ecologica il 
territorio, una volta economicamente irrilevante, si 11 trasformato in zona di 
interesse per l'economia regionale. 

Considerando le proponioni dei diversi tipi di sfruttamento susseguitisi non 
si pub piu parlare di un territorio intatto. Si tratta piuttosto di un ambiente 
naturale fortemente sfruttato, come pure di un paesaggio trasformato 
dall'intervento dell'uomo nel senso piu ampio. 

Als Reaktion auf die Industrialisierung in Europa und den touristischen Auf- 
schwung in den Alpen begann zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der 
Schweiz die Entwicklung der Heimat- und Naturschutzbewegung. Nachdem 
einzelne Objekte vor menschlichen Eingriffen geschiitzt werden konnten, 
waren die Naturschutzpioniere bestrebt, ein grosseres Gebiet den anthropo- 
genen Einfliissen zu entziehen und es dadurch seinem Zustand vor der men- 

Zeller (1949): 124; Zimmerli (1949): 12; Schroter (1918): 171, vgl. auch SBN 
(1947): "Nationalpark oder internationales Spolkraftwerk". 
Definition nach Briinig u. Mayer (1980): 177. 
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schlichen Beeinflussung wieder naherzubringen. Nach verschiedenen an- Nach der Griindungsphase, mit einer teils bewussten und teils unbewussten 
deren Projekten wurde schliesslich das Val Cluozza im Unterengadin als zur ~berbetonung der Urspriinglichkeit und Unberiihrtheit des Gebietes, be- 
Ve~irklichung dieser Idee geeignet erachtet. schlossen die verantwortlichen Gremien, die Nutzungsgeschichte des Natio- 

nalparkgebietes zu erforschen. In den Richtlinien fur das Arbeitsprograrnrn 
Einigen Griindern des Nationalparks war allerdings bekannt, dass sich dieses der wissenschaftlichen Erforschung des Parks aus dem Jahre 19 16 wurde 
~ a l  und die umlieg enden, fur die Parkerweitemng in Frage kommenden unter anderem "das Studium der Besiedlungsgeschichte und der Waldge- 
Gebiete in friiheren Zeiten stark genutzt worden Waren. So schrieb der ein- schichte des Gebietes" aufgefuhrt. Steivan Brunies bemiihte sich, Quellen 
heimische Botaniker und Mitbegriinder des Nationalparks, Steivan Brunies, iiber die Nutzungsgeschichte des Nationalparkgebietes, vor allem uber die 
van "kahlen Abholzungen" und von manchen Waldern der FuomgruPPe, die Forstgeschichte, aufzuspiiren. Gemass den ersten Jahresberichten der wis- 
"durch unvernunftige Bewirtschaftung und durch Verschleuderung des senschaftlichen Nationalparkkommission hatte er dabei Erfolg, auch wenn 
Holzreichtums gelitten haben".3 kaum etwas dariiber publiziert wurde.7 In den ersten Jahrzehnten wurden 

Wahrend der Griindungsjahre des Nationalparks wurde die Nutzungsge- im Zusammenhang mit der Nutzungsgeschichte nur kiirzere Berichte veriif- 
schichte des Gebietes jedoch kaum thematisiert. Sie fand in ~ufsatzen und fentlicht, und zwar iiber die urgeschichtliche Fundstelle "ns Cuvels" in Ova 
Gutachten, in der bundesratlichen Botschaft und in den politischen Debatten Spin in den Jahren 1931/32 sowie eine Arbeit iiber den Bergbau am Ofenpass 
nur am Rande Erw&nung.4 Zur Zeit der Parkgriindung, als man ein ~ e b i e t  im Jahre 1 936.8 Von den bis heute publizierten 85 Arbeiten der Reihe 
mit "urspriinglichem Geprage1's suchte, wiire es unpassend gewesen, aus- "Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen im Schweizerischen 
fiihrlich iiber ehemalige intensive Kahlschlage im Gebiet zu reden und zu NationalparkVg befasst sich nur eine einzige mit der N~tzungsgeschi~ht~; 
schreiben. Die Parkinitianten betonten vielmehr die Ursprunglichkeit und 1960 erschien ein detailliertes und umfassendes Werk iiber den "Bergbau am 
die wenigen Nutzungen in diesem Gebiet seit dem 19. Jbfhundert. En 
Hauptforderer des Nationalparks, Nationalrat Buhlmann, sagte in der Der Schwerpunkt der Forschungsarbeiten lag bis in die achtziger Jahre in 
Eintretensdebatte am 25. M&z 1914 im Nationalrat: "Das Val ~luozza ist von der monographischen Erforschung und Darstellung in anderen Fachbe- 
einer Unberiihrtheit, Einsamkeit und naturlichen Schbnheit wie kein ande- reichen.11 Fur gewisse Teilgebiete, unter anderem auch fiir die Waldent- 
rer Teil der ganzen Schweiz". Zum Gebiet von Cluozza und I1 Fuorn sagte er: wicklung, wurden Dauerbeobachtungsflachen eingerichtet, um die auf- 
"Das ganze Gebiet ist zum Teil noch ganz unberiihrt, mit Ausnahme einzelner tretenden Veranderungen studieren zu kiinnen.12 
Jager, von keinem Holzfixller, von niemand betreten worden und in seiner 
Wildheit und Einsarnkeit der geeignetste Bezirk, den man finden k ~ n n t e . " ~  Im letzten Jahrzehnt wurde schliesslich ein neues Forschungskonzept erar- 

beitet, rnit dem die langfristige Entwicklung der verschiedenen Lebens- 

3 Brunies (1906): 223, 225. Vgl. auch (1914): 36. ~ u c h  der spatere Prasident der 
wissen~~haftlichen Nationalparkkommission und ETH-Professor der ~otanik,  car1 Brunies hat lediglich in seinem Werk "Der Schweizerische Nationalparkw, das in 

Schroter, schrieb bereits 1910: "Die Bewaldung ist eine reiche und wohlerhaltene, vier jeweils erganzten Auflagen erschienen ist, einige wenige Erkenntnisse uber 
kaum durch Anpflanzung getrubt. Wohl waren die Waldungen in friiherer Zeit die Nutzungsgeschichte niedergeschrieben. Brunies (1914): 36; (1918): 56, 66ff, 
durch schonungslose Raubwirtschaft venviistet worden, namentlich solmg die 92, 217; (1920): 50, 170; (1948): 42, 145. Brunies (1906): 243 schreibt, dass viele 

Bergwerke im Scarltal und am Ofenpass (der ja davon seinen Namen hat!) noch im alte Vertragsakten beim Brand von Zernez im Jahre 1872 vernichtet wurden. 
Betrieb waren. Auch Waldbriinde scheinen arg gehaust zu haben." Schroter (1910): Burckhardt (1991): 116 ist der Meinung, dass Unterlagen verschwunden seien. Bei 
18. Im Jahre 1918 schrieb er zudem von der "schonungslosen Raubwirtschaft" und den Akten von Brunies im Archiv der Lia Rumantscha konnten nur wenige NotiZen 
vom "Wald, der fur die Salzpfannen dezimiert" wurde. Schroter (1918): 190. iiber seine Nachforschungen in den Gemeindear~hive~ van Zernez, s-chanf und 

4 In der Botschaft des Bundesrates (1912): 5 steht zur ~aldnutzung: "Bis in diese Zuoz gefunden werden. Dieter Burckhardt, bis 1992 Vizepraident der Eidgenossi- 
entlegenen, meist sehr schwer zuganglichen Waldungen, ist die ~aldwirtschaft schen Nationalparkkommission, war von 1959 his 1987 Zentralsekretar des 
bisher nur ausnahmsweise gedrungen und da dieselben, als Teile der Reservation, Schweizerischen Bundes fur Naturschutz (SBN) in und somit einer der 
kfinftighin nicht mehr genutzt und vom Tritt und Biss des Weideviehes unberiihrt Nachfolger vom ersten SBN-Sekretar Steivan Brunies, der geburtig van Cinuos- 
bleiben werden, so wird der Wald sich naturlich verjiingen und iiber die chel/S-chanf war. Brunies war bis 1922 Aufseher des SNP-Betriebes. Bis 1941 war 
Weideflachen, auch bergwarts, bis an die durch das Klima bezeichnete er Vertreter des SBN in der ENPK. 
Waldvegetationsgrenze ausbreiten." Boesch (1936); Zu "11s Cuvels" vgl. Kapitel 1.3.3. 

5 Zitat aus dem Auftrag des Bundesrates an die schweizerische~~aturschutzkom- Die Publikationsreihe heisst seit der Nummer 85, Zoller, (1995) "Nationalpark- 
mission, Vorschlage fur die Wahl cines Schutzgebietes zu unterbreiten. Brunies Forschung in der Schweiz". Hg. WNPK. 

Schlapfer (1960)- Eine ~bersicht  der "Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersu- 
6 Bundesversammlung, Amtl. stenogr. Bulletin XXIV (1914) Nr. 9, Nationalrat: 172. chungen im schweizerischen Nationalpark" liegt im Nationalparkhaus in Zernez 

Carl Schroter schrieb in Jahre 1918 ebenfalls vom geringen Einfluss der ~ e n s c h e n  sowie im Bundner Naturmuseum in Chur vor. 
im Gebiet. Zum linksseitigen Hang des Spoltals schrieb er "hier wurde ausser von WNPK (1987). 
den Hirten niemals geholzt". Schroter (1918): 180. 1920 kann man aus seiner Burgerfla~hen (Burger (1950)), Leibundgutflachen (Leibundgut/Schlegel (1985) 
Feder von den "wildesten, unberiihrtesten und wenigst besuchten" Gebieten unse- Schlegel (1985 1) u. das Landesforstinventar. Vgl. dazu WNPK (1986): 15-22; WNPK 
rer Alpen lesen. Schroter (1920): 11. (1987): 39-41 u. WNPK (1991). 
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gemeinschaften im Nationalpark besser als bisher verfolgt und analysiert 
werden soll. Auch die fachubergreifende Forschung und Zusammenarbeit 
soll gefordert werden. Als Hilfsmittel dazu dient das geographische In- 
formationssystem GIS.13 

1.1.2. Zielsetzung 
In dieser Arbeit geht es prinzipiell darum aufzuzeigen, wie "natiirlich" dds 
Gebiet des Nationalparks heute ist oder, anders formuliert, wie stark die an- 
thropogenen Eingriffe im Gebiet waren. Anhand des geschichtlichen Ma- 
terials soll dargelegt werden, wann, wo, wie und wozu der Wald genutzt wur- 
de. Es soll auch ein raumliches Bild der Nutzungen im Park vermittelt wer- 
den. Zudem wird versucht, die Intensitat der verschiedenen Nutzungen zu 
beurteilen. Daraus konnen Schliisse uber die Auswirkungen der Nutzungen 
auf den heutigen Waldzustand gezogen werden. Von Interesse sind ebenfalls 
das soziookonomische Umfeld, die politischen und rechtlichen Umstiinde 
sowie die Einstellung der Bevolkerung im allgemeinen zu den Waldnutzun- 
gen. Einer Antwort bedarf zudem die Frage nach den Griinden der Gemein- 
den, das Gebiet zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter Naturschutz stellen zu 
lassen. 

Die in der vorliegenden Arbeit untersuchte Waldnutzung ist ein Teil der ge- 
samten Nutzungsgeschichte des Gebietes des heutigen Nationalparks. Die 
ubrigen Nutzungen, wie der Bergbaubetrieb und die Weidenutzung, werden 
nur insofern behandelt, als sie im Zusammenhang mit der Waldnutzung und 
mit der Griindung des Nationalparks stehen. Der Bergbau war vor allem we- 
gen der benotigten Holzkohle auf den Wald angewiesen. Die Weide- und Alp- 
wirtschaft beeinflusste durch Rodungen, Waldbeweidung, Holz- und andere 
Waldnutzungen die Wader stark. Andere Nutzungen, zum Beispiel Jagd und 
Verkehr, werden nur am Rande erwahnt. 

1.2. Untersuchungsgebiet, Methode und Quellenlage 

1.2.1. Untersuchungsgebiet 
Im Mittelpunkt der Untersuchungen steht das Gebiet des heutigen Schwei- 
zerischen Nationalparks. Dieser umfasst eine Flache von 168.7 km2 rnit zahl- 
reichen Tdern, Wadern, Weiden und Bergen. Bei dieser Untersuchungs- 
einheit handelt es sich aber nicht um ein friiher in sich geschlossenes und 
zusammenhangendes Wirtschaftsgebiet, sondern um einzelne periphere 
Teile, die zu verschiedenen Gemeinden und zu den drei Regionen Unteren- 
gadin, Oberengadin und Munstertal gehoren. Die Nutzungen im Parkgebiet 
mussen somit jeweils im Gesamtzusammenhang der regionalen Nutzungs- 
situation betrachtet werden. In den einzelnen Kapiteln dieser Arbeit ist 
meistens die gesamtregionale Lage Ausgangspunkt der Uberlegungen; da- 
nach wird auf die kommunale Situation und in einem weiteren Schritt auf 

13  Allgower u. Bitter (1992), u. Jager (1988). 

die konkreten Gegebenheiten im engeren Untersuchungsgebiet eingegan- 
gen. Beim regionalen Raster steht vor allem die Region Unterengadin im 
Mittelpunkt, da uber 81% des Nationalparkgebietes in dieser Region liegen. 
Besondere Gegebenheiten des Oberengadins und ausnahmsweise solche des 
Munstertals werden speziell envahnt. Bei Anwendung des kommunalen 
Rasters steht die Gemeinde Zernez mit einem Anteil von 68% am National- 
parkgebiet im Vordergrund. Die Gemeinde Scuol und die vier Oberengadiner 
Gemeinden der Plaiv Suot Funtauna Merla werden ebenfalls soweit wie notig 
beriicksichtigt. 

Das zum Nationalpark gehorende Val Nuglia muss an dieser Stelle besonders 
erwiihnt werden. Es gehort politisch gesehen als einziges Gebiet des Natio- 
nalparks zum Val Mustair. Die Gemeinde Valchava nutzte hier die Schafalp 
und den Legfohrenbestand. Vermutlich wurden die Legfohren vor allem als 
Brennholz fur die Alphiitte des Schafers genutzt. Von Holznutzungen fur die 
Dorfbevolkerung oder fiir den Verkauf erfahren wir nichts.14 Die Wiilder 
dieses obersten Talabschnittes machen dem seit langem gelaufigen Namen 
des Tales (romanisch "Nuglia" = nichts) damit alle Ehre.15 Dieser Legfohren- 
bestand ist fur die weiteren Betrachtungen dieser Arbeit von geringer Be- 
deutung und bleibt deshalb unberiicksichtigt. 

Bei Anwendung des Rasters fur das eigentliche Untersuchungsgebiet, dem 
Schweizerischen Nationalpark, wurden zum Teil die unmittelbar angrenzen- 
den Gebiete von Buffalora, Champsech, Val S-char1 und Val Varusch vor al- 
lem bei einzelnen konkreten Nutzungen mitberiicksichtigt, da sie oft zur 
gleichen Nutzungseinheit gehorten. 

1.2.2. Methode und Quellenlage 
Die vorliegende Arbeit versucht, Fragen im Zusammenhang mit den men- 
schlichen Nutzungen des Waldes zu beantworten. Darunter kann jede Tatig- 
keit verstanden werden, die den Wald, das heisst di; Waldflache und die Wald- 
produkte beansprucht, um daraus einen Nutzen zu ziehen. Neben den Holz- 
nutzungen werden die Nutzungen der Harze, der Nusse, der Streue, der 
Bodenvegetation und vieles mehr behandelt. Dazu gehort auch die Veriin- 
derung der Waldflache durch Rodungen. Selbst die Waldbriinde, die zur Ge- 
winnung von Weideland oder aus anderen Griinden, durch Menschenhand 
gelegt wurden, konnen zu den Waldnutzungen im weiteren Sinne gez*lt 
werden. 

Das Thema dieser Arbeit kann der "Geschichte der Beziehung des Menschen 
zum Wald" oder der "Forstgeschichte" zugeordnet werden. Eine mogliche 
Unterscheidung zwischen der "Waldgeschichte" und der "Forstgeschichte im 

l 4  Im GA Valchava und beim KFA Val Miistair in Valchava konnten keine entspre- 
chenden Angaben gefunden werden. 
Kurth et al. (1960): 267 envahnt ebenfalls, dass Vorrat und Zuwachs im Val Niiglia 
absolut und relativ gemessen sehr gering sind und wirtschaftlich keine Bedeutung 
haben. Zum Ursprung des Namens: Volksetymologische Anlehnung eines alteren 
Valliiglia aus lat. vallucula "Talchen" an rom. niiglia, lat. nullia, nichts. Schorta 
(1988): 110. 
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engeren Sinn" erscheint dabei wenig sinnvoll.16 Fur die vorliegende Arbeit 
werden die geisteswissenschaftlichen Methoden der Geschichtsforschung 
angewendet. Hinweise aus der Geologie, der Pollenanalyse, der Dendrochro- 
nologie, der Archaologie und anderen Wissenschaften sind dabei als Prima- 
quellen.17 Auf die naturwissenschaftlichen Aspekte der Waldentwicklung 
wird eingegangen, sofern eigene Beobachtungen im Geliinde oder entspre- 
chende Untersuchungen aus den Bereichen der Bodenkunde, der 
Vegetations- und Waldkunde vorliegen. 

Die Atesten Dokumente, die auf die Holznutzungen im Untersuchungsgebiet 
hinweisen, stammen aus dem 14. Jahrhundert, der Uebergangszeit zum Spat- 
mittelalter. Es handelt sich um die Zeit, in der die ersten nachweisbaren 
grosseren Nutzungen im Gebiet erfolgten. Das 14. Jahrhundert ist somit der 
zeitliche Ausgangspunkt. Die untersuchte Zeitspanne dauert bis ins 20. 
Jahrhundert hinein. Zeitlicher Schlusspunkt der traditionellen Nutzungen 
ist die Griindung des Nationalparks beziehungsweise die Eingliederung der 
einzelnen Teilgebiete: 1910 wurde das Val Cluozza als erstes Gebiet unter Na- 
turschutz gestellt. Es folgten dann von 1910 bis 19 12 ein Grossteil der heuti- 
gen Parkgebiete auf dem Gemeindegebiet von Zernez, dann das Val Minger, 
Foraz und Tavrii sowie die rechte Talseite von Trupchun. Zwischen 191 8 und 
1961 kamen weitere Gebiete dam. Eine genaue Ubersicht dieser Entwicklung 
gibt die Tabelle 13 im Kapitel4 "Griindung und Entwjcklung des National- 
parks". Aus der Zeit nach der Griindung wird kurz auf die verschiedenen 
heutigen Beanspruchungen des Gebietes des Schweizerischen Nationalparks 
eingegangen. 

Die Quellenlage fiir die gesamte Zeitspanne vom 14. bis zum 20. Jahrhundert 
ist verstiindlicherweise sehr unterschiedlich. Aus der Zeit vor 1500 liegen 
nur vage Angaben uber die erfolgten Holznutzungen vor. Fur den Zeitraum 
zwischen 1500 und 1800 gibt es teilweise konkrete Notizen, die im Zusamrnen- 
hang mit den Nutzungen stehen. Fur die Zeit vor 1800 liegen aber fast nur 
Quellen qualitativer Natur vor. Fur die Nutzungen im 19. ~ahrhundek stehen 
teilweise genauere Angaben iiber den Nutzungsort und die Nutzungsmenge 
zur Verfiigung. Von einer quantitativ fast luckenlosen Auflistung der 

1 6 Unter der "Forstgeschichte im engeren Sinn" wird in einem 1973 herausgegebenen 
Leitfaden einer Gruppe von Forstwissenschaftlern die "Geschichte der menschli- 
chen Tatigkeit" im Zusammenhang mit dem Wald verstanden. Die "Waldgeschichte" 
hingegen befasst sich vonviegend mit den "Veranderungen der Waldausdehnung, 
der Baumartenvertretung oder des Bestandesaufbaus", zunachst unabhiingig davon, 
ob der Mensch dabei eine Rolle spielt. Die Trennung der beiden Begriffe ist mehr 
eine Arbeitshilfe als eine unuberschreitbare Abgrenzung der Arbeitsgebiete. Die 
ganzheitliche Betrachtung verlangt in allen Fdlen die Synthese. IUFRO-Leitfaden 
(1973): 11. Schuler betont zudem, dass die Unterscheidung zwischen Wald- und 
Forstgeschichte primar eine Frage des Forschungszieles und der Fragestellung ist. 
Schuler (1981): 248. Vgl. im Gegensatz dazu Irniger (1991): 38f. Sie ist der 
Meinung, dass die "wenn auch nur formale Trennung der Forst- und Wald- 
geschichte" sich erubrigt, wenn man den Menschen als Teil der Natur und des 
~kosystems insgesamt versteht. Historiker und Historikerinnen wie beispiels- 
weise Radkau/Schafer sprechen nach Irniger bloss von "Waldgeschichte" oder 
"Geschichte des Waldes". 
Vgl. Schuler (1980): 5 u. Schuler (1981): 247. 

holznutzungen kann aber erst seit der letzten Jahrhundertwende gespre 
hhen werden. Diese unterschiedliche Quellenlage, die allgemein-politischen 
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es-ch, Scuol und Valchava, im Staatsarchiv Graubiinden, im Tiroler 
esarchiv Innsbruck, im Archiv des kantonalen Forstinspektorates Grau- 
n sowie bei den Kreisforstiimtern Zemez, Zuoz und Scuol sowie im 
der Lia Rumantscha in Chur. Die Auswertung vieler in Frage kom- 

er Quellen war mit einem sehr grossen Zeitaufwand verbunden. Im 
iroler Landesarchiv Innsbruck sind noch zahlreiche Biicher und Akten des 

urspriinglichen Salinenarchivs Hall vorhanden. Diese enthalten neben 
elem anderen auch Notizen iiber Holznutzungen im Engadin. Einen mir 
ichtig erscheinenden Teil dieser Akten und Biicher habe ich durchge 

e zahlreichen ungedruckten Quellen liegen in den verschiedenen Archi- 
n in Form von Urkunden, Vertragen, Korrespondenzen, Waldbeschrei- 

n, Protokollen der Forstkomission, Notizen in den Gemeindekassabii- 
, Holznutzungskontrollen, Dorfordnungen usw. vor. Bei den Forstiim- 

tern sind vor allem die forstlichen Jahresberichte der Gemeinden, die Wirt- 
schaftspliine, die Holzschlagtabellen und verschiedene Waldkarten von Be- 
deutung. Aus der Zeit vor 1800 konnten Angaben uber mogliche Nutzungen 
in den envahnten nichtforstlichen Biichern und Akten gefunden werden. 
Fur das 19. und 20. Jahrhundert kann man sich beziiglich der Holznutzungen 
vorwiegend auf forstliche Akten konzentrieren. , 

< 

Als weitere Quellen dienten Beschreibungen in den Chroniken von Campell 
(urn 1570) und Sererhard (1742) sowie der "okonomischen Gesellschaft" 
(1 779-1 81 2). Kasthofer ( 1825) hinterliess ebenfalls wertvolle Notizen auf sei- 
ner Reise durch das Engadin im Jahre 1822. Bereits vorhandene Literatur 
wurde venvendet, um bestimmte Nutzungen, das geschichtliche Umfeld sowie 
die Griindung des Nationalparks zu umschreiben. Miindliche Angaben, vor 
allem von betagten Personen, die Interpretation von Luftbildern und die ei- 
genen Beurteilungen vor Ort erlaubten es zudem, die Nutzungen besser ein- 
zuordnen und zu gewichten sowie weitere Spuren der anthropogenen 
Einfliisse zu entdecken. 

Bei systematischer Durchsicht aller in Frage kommenden Akten konnte vermutlich 
noch einiges gefunden werden. Im Zuge der vielen Abtretungen von Forstakten von 
der Salinendirektion an die Forstbehorden sind jedoch viele Archivalien iiber die 
Forstangelegenheiten der Saline verloren gegangen, andere verbliebene Bestiinde 
wurden von der Salinenverwaltung ausgeschieden; die Reste dieser Bestande wur- 
den im Jahre 1926 gerettet. Die alte Ordnung dieser Akten konnte jedoch nicht 
mehr hergestellt werden. TLA Repertorium 160. 
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i 
aufrechte Bergfohre.2 1 So dehnen sich die Bergfohrenwiilder von Ova Spin 

1.3. Generelle Aspekte uber Grimmels und I1 Fuorn bis nach Susom Give aus. Auch in weiten Teilen ' 1  
der Val dal Spol und in Minger sind sie vorherrschend. In allen eben ge- l 
nannten Gebieten sowie im Val Cluozza sind neben der aufrechten Bergfohre 

1.3.1. Naturraumliche Aspekte such Legfohrenbestiinde weit verbreitet.22 Dies beiden Bergfohrenarten 

Das Gebiet des Schweizerischen Nationalparks gehort orohydrographisch unterscheiden sich hauptsachlich durch die Wuchsform. Bei der ersten han- 

ganz zum Engadin. Es liegt eingebettet zwischen dem inneralpinen Liingstal delt es sich um die aufrechte Baumform der Bergfohre, bei der zweiten um 

des Engadins im Norden und Nordwesten, den italienischen Regionen von die niederliegende Baumform. In ~sterreich kennt man dafiir die beiden Na- 

Livigno und Bomio/Fraele im Suden sowie dem Val Mustair (Munstertal) und men Spirke beziehungsweise Latsche, im Engadin und Munstertal heissen sie I 
dem Val S-char1 im Osten. Die Haupttder im zentralen Teil sind das Val Spol "agnieu" oder "miif" beziehungsweise "zuonder" oder "giaschigl". In tieferen 

I 
rnit den beiden wichtigsten Seitentdern Il Fuorn und Val Cluozza, im westli- Lagen des Val dal Spol dominiert die Waldfohre, im Engadin "tieu" genannt, 

chen Teil das Val Trupchun und im Osten das Val Minger. Die hochsten Erhe- teilweise in Form der Varietat der Engadiner F ~ h r e . ~  

bungen sind an der nordlichen und ostlichen Parkgrenze der Piz Pisoc mit Die grosse Verbreitung der Fohrenwaldgesellschaften hiingt stark mit den 
3 173 m u. M. und der Piz Tavrii mit 3168 m u. M. sowie im westlichen Park- ausgedehnten Humuskarbonatboden, der Niihrstoffarmut dieser Boden und 1 
gebiet der Piz Quattervals mit 3 164 m u. M. Die tiefsten Punkte liegen dort, wo dem kontinental-trockenen Klima zusammen.24 Friihere anthropogene Ein- 

I 

die wichtigsten Gewasser das Parkgebiet verlassen: Ova da Trupchun auf 1780 griffe hatten ebenfalls einen nicht unwesentlichen Einfluss auf das heutige 
m ii. M., Spol auf 1507 m u. M. und die Clemgia auf 1380 m u. M. Diese Stellen Verbreitungsgebiet der Fohrenwald-Gesellschaften. Auf dieses fur die vor- 

I 
befinden sich in tief eingeschnittenen Tiilern oder Schluchten. Die ausge- liegende Arbeit wichtige Thema wird im Kapitel 3.10. " Auswirkungen der 
dehnten Waldflachen des Nationalparkgebietes liegen hingegen hoher, Nutzungen auf den Waldzustand und den Boden" n'dher eingegangen. 
grosstenteils zwischen 1700 und 2100 m ii. M. Sie gehoren alle zur subalpinen 
Stufe, rnit der oberen Waldgrenze auf rund 2200 m ii. M. Wir finden aber in Die am meisten verbreitete Fohrenwald-Gesellschaft ist der Schneeheiden- 

I 

der subalpinen Stufe grossflachige vegetationslose ~ebietb, die rnit Fels- Bergfohrenwald.25 Kurth und seine Mitautoren haben aufgrund von Stich- 
wiinden, Gerollhalden oder Blockstromen bedeckt sind. Diese Steinwusten probenerhebungen berechnet, dass 64% aller Hochwiilder im Schweize- 
unterbrechen die Waldflachen teilweise bis in den Talboden hinunter. rischen Nationalpark zu dieser Gesellschaft gehoren.26 Als flachenmassig 

Weitere Zergliederungen der Waldbestiinde sind auf die zahlreichen Lawi- zweitwichtigste Gesellschaft tritt das Legfohrengebusch mit Erika in Er- 
nenzuge und auf gerodete, ehemalige alp- und landwirtschaftlich genutzte scheinung.27 Die aufrechte Bergfiihre sowie die Legfohre sind vorherr- 
Flachen, zuriickzufuhren. Das Parkgebiet umfasst heute etwa ein Drittel schend oder bilden sogar reine Bestiinde in diesen beiden Gesellschaften. 
Waldareal, ein Drittel Bergmatten und ehemalige Alpweiden sowie ein Drittel Beigemischt sind die L'drche, seltener die Arve, in den tieferen Lagen auch 
Gestein, Gerollhalden, Schuttfelder und Fels. die Waldfohre und die Fichte. In der Kleinstrauchschicht finden wir ausge- 

Von den 5534 Hektaren Waldareal entfielen im Jahre 1957 3600 Hektaren auf Vegetationskarte des SNP von Zoller (1995). Im weiteren wurden folgende Werke 
Hochwdd und 1650 Hektaren auf Legfohrenbestiinde. Dies geht aus den Un- hinzugezogen: Vegetationskarte des SNP von CampelVTrepp samt Beschreibung 
tersuchungen von Kurth und Mitautoren der Schweizerischen Anstalt fur (1968); Braun-Blanquet (1917), (1926); Braun-Blanquet et al. (1954) und WNPK 

das forstliche Versuchswesen in Bimensdorf "Beitrag zur Kenntnis der (1966). Die wissenschaftlichen Namen werden nach Zoller (1995) und teilweise 
nach Ellenberg u. Klotzli (1972) angewendet. Einige Namensabweichungen von 

Waldverhaltnisse im Schweizerischen Nationalpark" von 1960 hervor. Der Braun-Blanquet und Trepp werden jeweils vermerkt. 
Holzvorrat erreichte im Jahr 1957, als man die Untersuchungen aufnahm, 21 Pinus mugo grex arborea bei Zoller (1995) = Pinus montana arbore bei 
320'000 m3, wovon der Hochwald den Hauptanteil von iiber 270'000 m3 bei- Ellenberg/Klotzli (1972). 
steuerte.19 2 Legfohre = Pinus mugo grex prostrata 

2 3  Pinus silvestris var. engadinensis. Zoller (1995): 37 u. Ellenberg/Klotzli (1972): 
Was die Waldgesellschaften betrifft, ist im Untersuchungsgebiet vor allem 736, 751. Brunies (1906): 230 - 240 nannte die Engadiner Fohre eine 
der Verband der Schneeheiden-Fohrenwald-Gesellschaften vorherr- Zwischenform zwischen Pinus silvestris und Pinus montana. 

s ~ h e n d . ~  In grossen Waldgebieten dominiert dabei eine einzige Baumart, die 2 4  Zoller (1995): 37, 40, 48. Vgl. zur Geologie und zur Bodenkunde im 
Nationalparkgebiet: Dossegger (1987) (Geologische Karte); Boesch (1948): 84ff; 
WNPK (1966): 29-42; Braun-Blanquet, et al. (1954) u. Zoller (1995): 13-17. Vgl. 

Diese Angaben beziehen sich nur auf die vor 1961 zum Nationalpark gehorenden zum Klima: WNPK (1966): 13ff7 Uttinger (1968): 41 u. Zoller (1995): 9-11. 
Teile, das heisst, dass die linke Talseite Trupchun, Murtarol, Costas Cluozza und Erico-Pinetum mugo (arboreae) nach Zoller (1995). Erico-Pinetum montanae nach 
Brastuoch dlIvraina nicht berucksichtigt sind. Dies gilt auch fur alle weiteren Ellenberg/Klotzli (1972), Mugeto-Ericetum nach Braun-Blanquet et al. (1954) u. 
Angaben aus Kurth et al. (1960). Erico-Mugetosum nach Campell/Trepp 
Die nachfolgenden Ausfiihrungen stiitzen sich weitgehend auf die pflanzensozio- 2 6  Kurth et al. (1960). Dieser prozentuale Anteil ist unter Berucksichtigung der erst 
logischen Untersuchungen im SNP von Braun-Blanquet et al. (1954), die Vege- 1961 in den SNP eingegliederten Gebiete etwas geringer. 
tationskarte des SNP und seiner Umgebung (1992) und den Erlauterungen zur Erico-Pinetum mugo (prostratae). Zoller (1995): 40. 
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dehnte Erica carnea-Teppiche. Diese Bergfohrengesellschaften mit Erica feuchtell Lagen des Spoltals und im ausseren Teil von Val Trupchun gedeiht 

variieren je nach Boden und Topographie stark. Deshalb hat sie ~raun-Blan- hingegen der Larchen-Fichtenwald.34 

quet in, drei Subassoziationen unterteilt.28 An den feucht kiihlen lagen auf 
gemischten Karbonat- und Silikatgestein finden wir eine weitere Pflanzen- 
gesellschaft und zwar den Bergfohrenwald rnit der bewimperten ~ l p e n -  

1.3 -2. Heutige Eigentumsverhaltnisse 

rose.2 9 Sie ist mit etwa 9% am Hochwald im Parkgebiet beteiligt. In den Eigentiimer des an die Eidgenossenschaft verpachteten Gebietes sind die vier 
tiefsten Lagen des Spoltals wird die Bergfohre weitgehend durch die Enga- Gemeinden Zernez, S-chanf, Scuol und Valchava. Dazu kommen drei Gemein- 
diner Fohre ersetzt. Hier kommt anstelle des ~rika-Bergfohrenwaldes der den, die Waldeigentumer im Val Trupchun sind. Zernez und scuol g e  
haheren Regionen vor allem der ~rika-Fohrenwald30 vor. An einigen Orten horen zur Region Unterengadin. S-chanf hingegen ist die (jstlichste Ober- 
kommen auch Bergfohren-Larchen-, Bergfohren-Arven- und an wenigen engadiner Gemeinde. Die Gemeinde Valchava liegt im Val Mastair. Das zum 
Orten sogar Bergfohren -Fichtenwalder V O ~ . ~  Nationalpark gehorende Val Nuglia befindet sich auf dem Gemeindegebiet 

van Tschiem, ist aber Eigentum von Valchava.35 Im S-chanfer Gebiet val 
Der Verband der ~accinien-~ichtenwald-Gesellschaften ist im Parkgebiet Tru~chun haben wir eS mit Waldsuperfizies zu tun. Alle vier Gemeinden der 
wenig verbreitet. Er ist auf kristalline Gesteine rnit Podsolboden oder stark Plaiv Suet Funtauna Merla, das heisst des unteren Teils des Oberengadins, 
deckenmijrige Humuskarbonatboden uber Kalkgestein angewiesen. Dieser haben Waldeigentum in Trupchun, wiihrend der Boden ausschliesslich der 
Verband kommt am Nordhang des Munt La Schera, auf einzelnen Mor-en- Gemeinde S-chanf gehort. So ist Zuoz Eigentumerin des God Purcher und des 
bijden in tieferen Lagen des Val Spol, in Trupchun und teilweise in Minger God Mdogetta; die Gemeinde Madulain nennt den God Trupchun ihr Eigen 
vor. Die am meisten verbreitete Gesellschaft dieses Verbandes ist der LAr- und La hnt-Chamues-ch den God Chanels und den inneren Teil des ~ o d  
chen-Arvenw ald.3 Der Flachenanteil der Larchen- Arvenw alder im Schwei- Dschembrina (ram. "god" = Wdd). Der aussere Teil des God Dschembrina und 
zerischen Nationalpark betragt, gemass Kurth und seine Mitautoren, 1 der Wald auf der linken Seite im Val Miischauns sind Eigentum van s-chanf. 
Diese Gesellschaft kommt vor allem in Val Minger, am Nordhang von ~a' 
Schera und im hinteren Teil von Val Trupchun vor. In den tieferen luft- 

I 

i, 

2 8  Am meisten verbreitet ist dabei die Subassoziation caricetosum humilis (mit der 
niederen Segge). Sie besiedelt die sehr trockenen und warmen, steilen ~udhange 
auf einem wenig entwickelten Humuskarbonatboden. Der Baumbestand besteht 
meist nur aus der Bergfijhre. Gemass Kurth und Mitautoren gehoren 40% der 
Hochwaldfliiche zu dieser Subassoziation. 22% der Hochwaldflache gehoren hinge- 
gen zur Subassoziation hylocomietosum. Dieser ~chneeheiden-~er~fohrenwaldtyp 
rnit Waldmoosen kommt an miissig trockenen Hangen, in Talgrunden, Mulden und 
auf Terrassen vor. Neben der dominierenden Bergfohre sind die Larche und die 
Arve, in tieferen Lagen die Waldfohre und die Fichte gelegentlich beigemischt. Die 
Subassoziation cladonietosum (mit Strauchflechten), die dritte Untereinheit, ist 
mit lediglich 2% der Hochwaldflache wenig verbreitet und besiedelt 
Geliindebuckel rnit ungiinstigem Lokalklima und sehr flachgrundig-steinigem 
Untergrund. Braun-Blanquet (1954): 35-53. Vgl. auch Zoller (1995): 44. ~llenberg 
u. Klotzli (1972): 755 hingegen haben sich gegen eine Untergliederung ausgespre 
chen: "Diese erscheint uns trotz der Arbeiten von Kuoch und Amiet (1970) noch 
problematisch." 

2 9  Rhododendro hirsuti - Pinetum mugo (arboreae). Mugeto-Rhodoretum hirsuti, nach 
Braun-Blanquet ( 195 4). 

30 Erico-Pinetum silvestris. Ericeto-Pinetum silvestris nach Braun-Blanquet (1954) 
3 4  Larici-Piceetum nach Ellenberg/Klotzli (1972), Zoller (1995): 57. Piceetum sub- 

u. Erico-Pinetum vaccinietosum (Schneeheide-Fohrenwald mit Preiselbeere) nach alpinurn nach Braun-Blanquet (1954). 
CampelVTrepp ( 1968). An den SNP wurden an sich die Weiderechte von Valchava und nicht der Grund- 

3 1 Trifft fur die aufrechte Bergfohre als auch fur die Legfohre zu. Zoller (1995): 44 u. besib van Tschierv verpachtet. Irn 17. Jh. kam es zu DifferenZen wegen den ~ ~ t -  
zungen im Bereich Buffalora - Val Nuglia. Vom 28. Sept. 1663 datiert cine Vereirr 

3 2  Rhododendro ferruginei-Lariceturn. Zoller (1995): 49; Larici-Pinetum cembrae. barung zwischen Vertretern der beiden Gemeinden Zernez und Valchava. Vdchava 
Ellenberg/Klotzli (1972); Rhodoreturn-Vaccinietum cembretosum Braun-Blanquet sol1 die Schafweide Val Nuglia nutzen konnen, falls sich die Schafe nicht nach 

Buffalora begeben. Als Untere Grenze der Weide Val Nuglia wurde die Eimundung 
3 3  ~ a b e i ' ~ u r d e n  alle Liirchen-Arvenwalder, die Bergfohrenwalder mit Alpenrosen- des Seitentals Valbella bezeichnet. Ein Schneefluchtrecht bestand noch in einem 

Heidelbeer-Unterwuchs und die baumlose ~lpenrosen-Kleinstrauchheiden Teil der sich unter dieser Grenze befindenden Legfohrenwalder beidseits des 
miteinbezogen. Tales. GA Valchava Documaint 4. Vgl. auch Pin(isch (1982): 83. 
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Tabelle 1 Neben den eben aufgefiihrten Eigentumsverhaltnissen ist das ganze Umfeld 
der Nutzungsrechte vom Spatmittelalter iiber die Neuzeit bis ins 19. und 20. 

Eigentumsverhaltnisse im Nationalpark ~ahrhundert ebenfalls von Bedeutung fur die Waldnutzung im Untersu- 

Grundeigentum Waldeigentum Gesamtareal SNP waldfliiche3 chungsgebiet. Auf die Entwicklung der rechtlichen und politischen Voraus- setzungen der Nutzungen wird jeweils zu Beginn der beiden Hauptkapitel 2 
und 3 eingegangen. 

68.0 4'333 

1.3.3. Regionale Besiedlungs- und Wirtschaftsgeschichte 
La Punt-Ch. 

1.3.3.1. Die Zeit vor 1300 
Madulain 

Ein erster Besiedlungshohepunkt kann im Engadin von der mittleren Bron- 
zezeit bis zur friihen Eisenzeit nachgewiesen werden.3 8 Bekannt ist auch die 

Valchava Valc hava bronzezeitliche Siedlung "11s Cuvels" bei Ova Spin, also unmittelbar an der 
heutigen ParkgrenzeS3 Ob die Region von der mittleren Bronzezeit an, das 
heisst seit zirka 1500 v. Chr., fortdauernd besiedelt war, gilt nicht als ge- 
sichert. Fur die Zeit von der romischen Epoche bis ins Mittelalter vermutet 

Die Parkgrenze im Siiden ist auf weiten Strecken rnit der Landesgrenze zu Bundi aber in seiner umfassenden Arbeit iiber die Besiedlungs- und Wirt- 
Italien identisch. Eine Ausnahme bildet der Abschnitt zwischen der Punt dal schaftsgeschichte Graubundens eine fortlaufende Besiedlung in der Re- 
Gall und der Ova da Chaschabella. Hier ist ein Waldg ebiet auf Schweizer I 

den Eigentum der italienischen Gemeinde Livigno. Andererseits ist Zernez 
Eigentiimerin eines etwa gleich grossen Waldkomplexes auf italienischem Unter der Herrschaft der friinkischen Kaiser nach 800 setzte ein starker 
Staatsgebiet siidlich der Ova da Chaschabella.37 Die einzige Enklave im Natio- Kolonisationsvorgang in Churratien ein.4 Andere Machthaber und Grund- 
nalparkgebiet ist das private Gut von I1 Fuorn. besitzer des Mittelalters, sowohl weltliche als auch geistliche, gaben eben- 

falls Impulse fur neue Rodungstatigkeiten.42 Vom 11. bis 14. Jahrhundert 

36 Es handelt sich um die Gesamtwaldflache rnit Legfohrenbestdden und teilweise 
auch Lawinenzugen u.a. Ausser fur das Gesamtareal liegen keine offiziellen Zahlen einbaren die zwei italienischen Gemeinden Livigno und Bormio eine neue Grenze 
vor. In der Publikation von Kurth et al. (1960): 362 u. 262 sind die erst 1961 ein- zwischen ihren Gemeindegebieten bei "Val del Orsaw und "Grass0 del Larici". 
gegliederten Gebiete nicht beriicksichtigt. In einem Gutachten betr. Neuregelung Betreffend der Waldsuperfnies von Zernez und Livigno auf italienischem bzw. 
der Entschadigung fur den SNP an die Gemeinden S-chanf u. La punt-~hamues-ch schweizerischem Gebiet schlug Zernez im Jahre 1906 ohne Erfolg vor, die 
(verfasst von Niggli R. Chateau d'Oex, 9. 9. 1958 an die ENPK) wird die totale Landesgrenze gleichzeitig als Waldeigentumsgrenze zu bezeichnen. Angaben aus: 
Waldflache von S-chanf mit 103 ha, von La Punt-Ch. mit 92 ha, von Zuoz mit 159 ha Rovaris Sandro "I confini del Bosco del Gallo", Typoskript, ohne Jahreszahl. Vgl. 
u. von Madulain mit 41 ha angegeben, die produktive Waldflache hingegen nur mit auch Brunies (1948): 77 u. Notizen zur Grenzfrage in: LR-Brunies-Akten. 
66 ha (fur S-chanf) u. 54 ha (fur Punt-Cham.). In weiteren Quellen werden andere 

38  Ziircher (1982): 15f7 68, 49; Stauffer-Isenring (1983); Bundi (1989): 460; Frei et 

Flachenangaben gemacht: Fur Madulain: 18.63 ha Nutzwald, 17.11 ha Weide u. al. (1971). 
Lawinenzuge u. 5.31 ha Bach u. Rufe (Gemas WP 1953-1972, GA Madulain 561 / 

39 Burkart (1951): 239; Conrad (1940): 27ff u. Tafeln XIV-XVII; Ziircher (1982): 49 
XVIII). Fur Zuoz: 104.51 ha kluppierte Flache. Gemiiss Dokumentenbuch uber die mit Literaturangaben. i 

Waldungen der Gemeinde Zuoz, KFA 28. Fur Punt-Cham. 56 ha. Gemass Gemeinde- 
40  Bundi (1989): 460. Rageth (1986). Gegen Ende der spatromischen Zeit erfuhr das 

waldungen-Flachenverzeichnis, GA Punt-Cham. 4.58. Kurth et al. (1960) 262 UE erstmals einen Landesausbau. Wahrend dreier Jahrhunderte entwickelte sich 
schreibt von einer Waldflache von La Punt-Charnues-ch von "uber 90 ha", und von eine bluhende Wirtschaft. Fiir das OE hingegen fehlen die Beweise einer breiteren 
S-chanf von "rund 70 ha". Die aufgefuhrten Zahlen von Zernez und Scuol enthalten Besiedlung vor dem Hochmittelalter. Bundi (1989): 24f. Vgl. such Plants A. 

auch die Legfohrenflachen (Legfohrenanteil vor 1961: Zernez 27%, Scuol 52%, die (1987): 109ff zu den romisch-friihmittelalterlichen Verkehrswegen u. Siedlungen 
dementsprechenden Hochwaldanteile sind 3040 ha bzw. 430 ha). Bei der im unteren UE u. Meyer (1992): 119. Die alpine Viehwirtschaft sol1 nach der 
Waldflache von Valchava handelt es sich um reine Legfohrenbestande. Vermutung von Meyer (1992): 124 einen ur- oder wenigstens fruhgeschichtlichen 

Die Grenzfrage zwischen Zernez und Livigno beziehungsweise Bormio war uber vier Ursprung haben. 

Jahrhunderte Gegenstand von Verhandlungen. Aus dem Jahr 1523 liegt eine erste Bundi (1989): 40f. 
Grenzbeschreibung zwischen Zernez und Bormio vor. Es folgen Diskussionen, 

4 2  Fiir den Zernezer Raum waren die Herren von Tarasp, van Frickingen und van Wil- 

Vereinbarungen u.a. bis im Jahre 1904. Am 18.7.1904 erfolgt eine denberg bis ins 12. respektive 13. Jahrhundert die Forderer der Urbarmachung. 
Grenzbeschreibung zwischen Livigno und Zernez fur das Gebiet rechts des Spols Das im Jahre 1095 gegrundete Kloster in Scuol initiierte grosse Rodungen in der 

bis nach Jufplaun. Bereits fruher ging die Alpweide "del Gallo" von Bormio an engeren Region, insbesondere im Gebiet von Tarasp. Das Bistum von Chur und das 
Livigno uber. Im Jahre 1857 wird in einem Schreiben vermerkt, dass die Alp del Kloster Mustair ihrerseits trugen einiges zur Forderung des Landesausbaus im val 
Gallo der Gemeinde Livigno verkauft wurde, jedoch ohne den Waldteil. 1955 ver- Mustair bei. Bundi (1989): 106f7 465, 473, 540. 



kam es , wie in weiten Teilen Europas, zu einem noch nie dagewesenen Be- 
volkerungswachstum. Dies hatte zusammen rnit einer Intensivierung der 
landwirtschaftlichen Nutzung eine starke Urbarmachung43 zur Folge. Das 
Gebiet um Scuol wurde im 12. Jahrhundert bereits intensiv genutzt und war  
weitgehend gerodet. Im Zernezer Becken erlaubten die ausgedehnten Wiilder 
und die natiirlich vorhandenen Weidegebiete noch eine extensive Nut- 
zung.44 Im Oberengadin hatten sich die zwei Ortschaften Zuoz und Samedan 
am stiirksten entwickelt. S-chanf war nur schwach besiedelt, und das Gebiet 
zwischen S-chanf und Zernez stellte im 13. Jahrhundert eine "noch kaum 
von Siedlungen aufgelockerte Waldwildnis darU.45 Im 13. und 14. Jahrhun- 
dert vollzog sich dann ein intensiver Ausbau der Randlagen. Dazu gehorten 
neben dem Gebiet zwischen Guarda und Zernez das Tarasper Waldgebiet, das 
obere Val Miistair und das Oberengadin.46 Diese raumliche Expansion er- 
folgte oft in Form von Einzelhofsiedlungen oder Weilern. Gleichzeitig wur- 
den die alten Siedlungskerne grosser und verdichteten sich zu Haufendor- b< 

U fern.47 Moglicherweise betraf diese Expansion auch Teile des heutigen Natio- 
nalparkgebietes. Die natiirlich vorhandenen Weidegebiete vor allem ober- 
halb der Waldgrenze wurden genutzt, bevor die Wdder gerodet wurden. Die 
Rodungen der Bestiinde auf den wenig fruchtbaren Boden des Untersu- 
chungsgebiets erfolgten erst nachdem die besseren Standorte belegt waren. 

1.3.3 -2. Bevolkerungs- und Siedlungsentwicklung seit 1300 

Die Entwicklung der Bevolkerung hatte einen direkten Einfluss auf die Nut- 
zung der Wdder. Die Zeiten demographischen Wachstums hatten eine ver- 
starkte Nutzung zur Folge. Ein Riickgang der Bevolkerung minderte hinge- 
gen den Nutzungsdruck der Einheimischen auf die Wdder. 

Nach der raumlichen Expansion um 1300 stagnierte die Bevolkerungszahl. 
Erst seit dem 15. Jahrhundert ist ein deutliches Wachstum zu verzeichnen, 
das gegen Ende des 16. Jahrhunderts einen Hohepunkt erreichte. Dieser 
wurde sparer vermutlich nie mehr iiberschritten. Im Unterengadin betrug 
die Bevolkerung vor 1600 vermutlich etwa 7400 Personen.48 Durch Kriegs- 
verheerungen, Hunger, Typhus und Pest der 1620er und 1630er Jahre nahm 
die Bevolkerungszahl wiederum ab.49 Nach einer Erholungsphase karn es zu 

43 Urbarmachung = Urbarisierung = roden, reuten; urbar = nutzbar, fruchtbar, an- 
baufahig. 

44  Bundi (1989): 463,490. Vgl. aber auch S. 540; u. Muller (1979): 24. 
45  Bundi (1989): 173ff. 
46  Bundi (1989): 104, 148, 465. Auch im benachbarten oberen Vintschgau ist gegen 

Ende des 13. Jahrhunderts eine verstarkte grundherrliche Siedlungstatigkeit zu 
beobachten. Loose (1976): 156. 

47 Mathieu (1987): 7f, 35. 
Rosch (1805): 354 schatzt die Unterengadiner Bevolkerung zu Campells Zeiten 
(1580) auf mindestens 7400 Einwohner. Er kommt zu diesem Schluss aufgrund der 
Anzahl Hauser in den beiden Kreisen Sur- und Suot Tasna, die,Campell angibt. 
Vgl. auch Liver (1981): 20f; Mathieu (1987): 36 und Campell (1900): Anm. S. 2f. 

4 9  Mathieu (1987): 211,36. 

15 
einem weiteren Hohepunkt gegen 1700.50 In der zweiten Hafte des 18. Jahr- 
hunderts, insbesondere kurz vor 1800, war wiederum ein Bevolkerungs- 
riickgang zu verzeichnen. 1780 lebten nur noch rund 5700 Personen in der 
Region. Diese Entwicklung war vor allem auf die starke Auswanderungswelle 
der Engadiner zuriickzufiihren.5f Im Verlauf des 19. Jahrhunderts gab es 
wiederum einen Bevolkerungszuwachs rnit einem vorlaufigen Hohepunkt 
beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges.52Danach stagnierte die Bevolke- 
rungszahl bis in die Fiinfziger Jahre. Die touristischen Zentren im Ober- und 
Unterengadin verzeichneten seither einen Zuwachs, wogegen die kleineren 
landwirtschaftlich gepragten Gemeinden Miihe hatten, die Bevolkerungs- 
zahl zu halten. 

Von den heutigen Nationalparkgemeinden erlebte Zernez im 19. Jahrhun- 
dert einen Aufschwung. Es hatte im Jahre 1806 wegen der starken Auswan- 
derung vermutlich nur 350 Einwohner, im Jahre 1850 bereits 603, 1920 760 
und 1990 869 Einwohner.53 Scuol war im 18. Jahrhundert rnit uber 900 Seelen 
nach Sent die zweitgrosste Engadiner Gemeinde.54 Durch den aufkommenden 
Bade- und Kurtourismus entwickelte es sich um die Jahrhundertwende wei- 
ter. 1920 wies es eine Bevolkerung von 1347 und 1990 eine solche von 1889 
Einwohnern auf. 

Das Oberengadin hatte bis kurz nach 1900 immer eine niedrigere Bevolke- 
rungszahl als das Unterengadin. Ein Grund war vor allem das rauhere Klima 
im oberen Talabschnitt, das keine hohen landwirtschaftlichen Ertrage er- 
moglichte und damit keine grossere Bevolkerung erncihren konnte. Die 
Parkgemeinde S-chanf hatte in der zweiten Hiilfte des 19. Jahrhunderts ziem- 
lich konstant eine Bevolkerung von etwa 400 bis 450 Personen. Im Gegensatz 
zum ausserordentlich starken Bevolkerungszuwachs in den touristischen 
Zentren des Oberengadins stieg die S-chanfer Einwohnerzahl bis im Jahre 
1920 lediglich auf 523 und fie1 1990 wieder auf 504 Einwohner. In Valchava 
im Val Miistair blieb die Bevolkerungszahl zwischen 1850 und 1920 praktisch 
gleich. So wies es im Jahre 1920 rnit 21 8 Einwohnern nur 10 Einwohner mehr 
auf als 70 Jahre z ~ v o r . ~  1990 sank diese Zahl sogar auf 204 Einwohner. 

Neben der Bevolkerungsentwicklung hatten auch die Veriinderungen der 
Siedlungen Auswirkungen auf die Waldnutzung. Der dorfliche Konzentra- 
tionsprozess setzte sich nach der Epoche des Landesausbaus um 1400 bis ins 
17. Jahrhundert fort. Verschiedene Siedlungen wurden wieder verlassen, urn 

I 
Die Bevolkerungszahl schwankte, gemks Mathieu, zwischen dem spaten 17. und 
dem 18. Jahrhundert zwischen 5200 und 7300. Mathieu (1987): 12, 125, 211. Vgl. 
auch Mathieu (1980): 35 u. Stolz (1924): 59ff. 
Rosch (1805): 361,359; Mathieu (1980): 35; Mathieu (1987): 226. * Bei der Volksziihlung von 1920 zahlte man 6840 Personen. 1910 war die Bevolke- 
rung im UE fur wenige Jahre rnit 7862 Einwohnern bedeutend grosser als 1920. 
Dies ist teilweise auf den Eisenbahnbau und auf den touristischen Aufschwung im 
Engadin bis vor dem 1. Weltkrieg zuruckzufuhren. Eidg. Volkszahlung, Bd. 11, Kt. 
GR, 1964. 1990 war die Bevolkerungszahl bei 6886. 
Rosch (1806): 454; Eidg. Volkszahlung, Bd. 11, Kt. GR, 1964. Bei der Volkszahlung 
von 1910 wies Zernez rnit 1075 auffallend viele Einwohner auf. 

54  Im Jahre 1781 hatte es 935 Einwohner. Vital (1927): 79 f; GA Scuol C.14/3. 
Gillardon (1931): 6. 



sparer teilweise als Maiensasse genutzt zu werden.56 Die Maiensasswirtschaft 
war im Engadin im Gegensatz zu anderen Regionen jedoch nicht so stark 
au~gepragt.~ Die meisten Bauern besassen alle baulichen Einrichtungen im 
Dorf. Seit dem spaten 16. und friihen 17. Jahrhundert wurden diese unter 
einem Dach zusammengefasst und rnit Mantelmauern versehen. Die Um- 
mauerung der alten Holzhauser durfte zu dieser Zeit zu einem Aufschwung 
der Kalkbrennerei gefuhrt haben.58 Die Dorfer wurden zudem mehrmals 
durch Dorfbriinde verwustet und danach wieder aufgebaut. So wurden prak- 
tisch alle Unterengadiner Dorfer in den Jahren 1499 und 1622 durch kriege- 

von den insgesamt 200 Hausern eingeaschert.60 Im Jahre 1872 verwustete 
nochmals ein Dorfbrand 1 17 der 157 Zernezer Hau~er .~  

1.3.3.3. Land- und Alpwirtschaft seit 1300 E? 

1.3.3.4. ~ b r i g e  Wirtschaft, Handel und Verkehr 

Neben der Land- und Alpwirtschaft waren vor allem drei Rohstoffe bezie- 
hungsweise Elemente von grosser wirtschaftlicher Bedeutung fiir die Re- 
ion: Erze, Holz und Mineralquellen. Der Bergbau und die grossflachigen 
olzschlage fur den Export verursachten die grossten Veriinderungen in den 

peripheren Waldungen der Region. Sie sind daher von zentraler Bedeutung 
fiir diese Arbeit und werden im Kapitel 2 und 3 detailliert behandelt. Als 

* -  Y !" Fuom und S-char1 von Bergwanderern und Bergsteigern besucht. In den 
60er und 70er Jahren des 19. Jahrhunderts kam es zu verschiedenen Erstbe- 
steigungen im Gebiet.65. Eine nicht unwesentliche Einnahmequelle fur die - - 

Im Unterengadin war die gemischtwirtschaftliche Agrarstruktur mit Acker- Regionen war vor allem seit dem 18. Jahrhundert das auswiirts verdiente Geld 
bau und Viehwirtschaft vom 14. bis ins 20. Jahrhundert stark verbreitet. Bei der ausgewanderten Engadiner, die teilweise nach etlichen Jahren im Aus- 
der Viehhaltung lasst sich seit dem 14. Jahrhundert eine Gewichtsverlage- land mit betrachtlichem Kapital in ihren Herkunftsort ~uriickkehrten.6~ 
rung von der Schafhaltung zur Grossviehhaltung feststellen. Spatestens jm 
16. Jahrhundert war  die Milchkuh das wichtigste Nutztier des Bauern. Diese Das Handwerk als eigenstiindige Berufsgattung war lange Zeit kaum vorhan- 

Verschiebung hatte gemass Mathieu, der sich rnit der Geschichte des Unter- den. Der Bauer stellte die meisten Gebrauchsgegenstiinde selber her. Es gab 

engadins von 1650 bis 1800 auseinandersetzte, durch die Bewasserung eine nur einige "Halbhandwerker", die selber noch einen kleinen bauerlichen 

In t ensivierung im Wiesenbau zur Folge sowie eine Ausdehnung und organi- Betrieb besassen.67 Gut ausgebaut und im Dorfverband integriert waren nur 

satorische Neuerung der Alpwirtschaft .62 Im spaten 1 6. Jahrhundert er- das Muhlengewerbe, die Schmieden und die Sagereien. Ein Grossteil der ein- 

reichte die Weidenutzung vermutlich ihren hochsten Stand. In der leidvol- heimischen Bevolkerung lebte weitgehend autark. 

len ersten Hiilfte des 17. Jahrhunderts (Bundner Wirren) und vor allem im Im'Laufe der Jahrhunderte entwickelte sich der Handel mit anderen Regi- 
18. Jahrhundert kam es zu einer Abnahme der Viehbestiinde und einer / onen. So fuhrten die Unterengadiner in der Neuzeit Holz ins Tirol und Butter 
Extensivierung der Bewirtschaftung. Zahlreiche aufgelassene Kuhalpen i 

vor allem Richtung Vintschgau und sogar bis nach Venedig und Trient aus. 
wurden hauptsachlich vom 18. bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts systema- Vieh, Rohhaute, Harze und Getreide wurden ebenfalls exportiert. Die Oberen- 
tisch an Bergamasker Schafhirten verpachtet.63 gadiner hatten sich auf den Kaseexport spezialisiert.68 Im Gegenzug wurden 

Wein, Reis, Polentamehl und Kastanien vom Veltlin und Vintschgau einge- 
fuhrt. Das Salz kam aus Hall in Tirol. Die Oberengadiner waren zudem auf 
Vintschgauer Getreide ange~iesen.~ 

Der Pass dal Fuorn war fur diesen interregionalen Verkehr von grosser Be- 
Rundi (1 989): 1 82-  Mathien 1 19891: 9 f  15. Schwar;renhach 11 9 1 1  1: 459f. deutung. Wegen seiner relativ geringen Hohe, welche die Waldgrenze nicht 

5 8  Mathieu (1987): 35f; Bundi (1989): 570ff. Die Ummauerung der Holzhauser und mittleren Engadin und dem Vintschgau.70 Fiir den Nord-Sud-Transit hinge- 
die zunehmende Verwendung von Stein anstatt Holz als Baumaterial konnte Aus- 
druck einer "gewissen wirtschaftlichen Prosperitat des Bauherren, also Ausdruck 
des sozialen Status des Erbauers" sein. Loose (1976): 223f. Vgl. auch Rauch 
(1934). 6 4  Rucki (1992): 207. 
Die OE-Gemeinden brannten ebenfalls im Jahre 1499 nieder. Wieser (1991): 49. 6 5  Tschudi I.(1871): 105, 107, 114, SAC-Clubfiihrer: Tgetgel (1946) u. Kaiser (1947). 

60 Tonjachen (1930): 155. Zernez brannte zusatzlich im Jahre 1533 teilweise ab. 6 6  Vgl. Mathieu (1987): 225. 
Campell (1851) 2: 338. Mathieu (1987): 93. 

61 Schorta (1972): 70. Ein weiterer Brand zerstorte im Jahre 1879 18 Hauser von Campell (1851) 1: 64 erwiihnte urn 1577 den Kiise als Exportgut des Engadins. 
Cluozza in Scuol. Gaudenz (1976): 26ff u. (1982): 202. Die Dorfbrande hatten auch Loose (1987): 218f. 
zur Folge, dass einige Familien in die Nachbardorfer umsiedelten oder zum '0 Fur den "hochwertigen" Verkehr mit Bozen bevorzugten die Oberengadiner aber 
Auswandern gezwungen wurden. \ trotzdem die Engadiner Talstrasse bis Nauders und die Reschenroute. Vermutlich 

6 2  Mathieu (1987): 8. war der kurzere Weg iiber den Pass dal Fuorn wenig ausgebaut und unsicher. Ma- 
63  Rosch (1806/3): 455; Mathieu (1987): 54ff. thieu (1980): 375f. 



gen war er nie von grosser Bedeutung.71 Fur die Munstertaler spielte der 
Pass dal Fuorn zu Beginn der Neuzeit wirtschaftlich eine untergeordnete 
Rolle, denn sie waren wie die Engadiner Richtung Vintschgau, Veltlin und 
Hall ausgerichtet. Kulturell, konfessionell, politisch und kriegsstrategisch 
betrachtet war der Pass dal Fuorn aber wichtig, da er neben den schlechte- 
ren Wegen uber S-char1 die einzige Verbindung zum ubrigen Gebiet der Drei 
Bunde darstellte. Seit dem letzten Jahrhundert erlangte der Pass dal Fuorn 
dann zusehends eine wirtschaftliche Bedeutung fur die Miinstertaler, nach- 
dem sich das Val Mustair immer staker nach dem ubrigen Graubunden und 
der Schweiz ausrichtete. Bis in die zweite Hiilfte des 19. Jahrhunderts war die 
Strasse iiber den Pass dal Fuorn schlecht befahrbar. Im Jahre 1872 wurde die 
neue Passstrasse eroffnet. Von interregionaler Bedeutung waren zudem der 
schmale Fahrweg vom Gebiet von I1 Fuorn - Punt La Drossa nach Livigno und 
der Saumpfad uber La Schera - Val Chaschabella - Fraele nach Bormio. ,, 

Wirtschaftliche Impulse erhielt die Region durch die Engadiner Talstrasse, 
die zwischen 1863 und 1865 gebaut wurde, und durch die Linie Bevers - Scuol 
der Rhatischen Bahn, die im Jahre 1913 ihren Betrieb aufnahm. 

71 Fiir das Jahr 1742 erwahnt Mathieu (1980): 375 einen Transitverkehr uber den 
Pass dal Fuorn von allerhochstens 22 Zentner oder 7 Saum, eine Menge, die sogar 
im Vergleich zum unbedeutenden Transitverkehr auf der Unterengadiner Tal- 
strasse minimal war. 

2 .  H O L Z N U T Z U N G  U N D  A N D E R E  
W A L D N U T Z U N G E N  V O R  1800 

Der Wald war wahrend des Spatmittelalters und wahrend der friihen Neuzeit 
als Energie- und Rohstofflieferant von grosster Bedeutung. Bei den Waldern 
im Untersuchungsgebiet stand vor allem das Brennholz im Vordergrund. Als 
Hauptverbraucher kennen wir die Bergbaubetriebe in der Region, die tiroli- 
sche Salzstatte Hall und die einheimische bauerliche Wirtschaft. Eine 
Aufteilung der Holznutzung nach diesen drei Verbrauc h e rgruppen er- 
scheint zweckmassig. So werden die Nutzungen aus der Perspektive der 
Verbraucher und ihren Bediirfnissen betrachtet. 

2.1. Rechtliche und politische Voraussetzungen der 
Nutzungen 

Der Wald war lange Zeit einer ziemlich regellosen Behandlung uberlassen. 
Die Auffassung bei der Bevolkerung, er gehore allen und niemand konne die 
verschiedenen Waldnutzungen einschriinken, war vorherrschend. Zu dieser 
Ansicht der relativ freien Verfiigbarkeit der Wiilder gesellte sich teilweise 
eine gewisse Geringschatzung des im Uberfluss vorhandenen Waldes, da 
dieser die Entwicklung der Land- und Alpwirtschaft behinderte.1 

Spatestens beim Aufbliihen des Montanwesens im Mittelalter stiegen aber die 
~nteressen der Feudalherren am Wald als Holzlieferant. Zu ihren territoria- 
len Nutzungsanspriichen gehorte auch das Forstregal. Sie versuchten, die 
Bedurfnisse der ortlichen Bevolkerung in einem gewissen Rahmen zu hal- 
ten, um die Wader fur das Montanwesen nutzen zu konnen. 

2.1.1. Voraussetzungen im Unterengadin 

2.1.1.1. Wahrend der Zeit unter direktem tirolischem Einfluss 

Im Unterengadin betrachtete sich der Graf von Tirol von der Mitte des 13. 
Jahrhunderts an bis zum Jahre 1652 als Verfugungsberechtigter uber alle 
Wiilder.2 Der Tiroler Landesfurst machte seine Rechte vorerst wegen der 
Holznachfrage im Bergbau geltend. So genehmigte er im 14. Jahrhundert die 
Bergwerksverleihung von Buffalora mit "dar zuo wasser unn holz von den 
joh Jufell hinvert gain Zarnetz, as vere unn unser graffschaft raiht" (= mit 
dazu Wasser und Holz vom Joch Jufell hinwws gegen Zernez so weit unsere 

\J 

Schmitter (1991): 26, 277 schreibt, dass die Bauern den Wald lange Zeit vor allem 
als Hindernis fur ihre Arbeit betrachteten. Vgl. auch Pieth (1948): 75 u. Tramer 
(1950): 84. Liver (1936): 68 erwahnt gar einen "Waldhass" der Bauern. Die Be- 

- volkerung hatte aber im allgemeinen sicherlich ein differenzierteres Bild vom 
Wald. Vgl. Radkau/Schafer (1987): 53. 
Stolz (1924): 108; Hammer1 (1923): 54f; Plattner (1893): 7, 39. 
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Grafschaft reicht).3 Die Bergwerksbesitzer durften aufgrund der landes- der Ausiibung dieses Rechtes ungestort fort, obwohl ein Gerichtsurteil zu 
furstlichen Verleihung die Nutzungen von Wasser und Holz anfordern, so- Nauders den Tiroler Landesfurst zum rechtmaigen Eig en tumern erklarte .8 

weit es fur ihren Betrieb notig war. Um die Holznutzungsrechte fur den Die Zernezer verliehen bereits im Jahre 1489 in eigener Kompetenz die Forst- 
Bergbaubetrieb in S-char1 sicherzustellen, wurde der Bergrichter, der Be- und Rodungsrechte fur den Bau und den Betrieb einer Schmiede und demon- 
amte der Grafschaft Tirol, auch rnit der Einhaltung der Waldordnung beauf- strierten dadurch ihre Loslosung von der tirolischen K~ntrolle.~ Im Verlauf 
tragt. Vom 15. Jahrhundert bis 1652 war in S-char1 durchgehend ein Berg- des 16. Jahrhunderts verkaufte Zernez immer mehr Holz an verschiedene 
richter tatig. In den letzten Jahrzehnten beschaftigte sich dieser vonviegend Abnehmer. Die Beschwerden Tirols gegen diese Verkaufe blieben nicht aus; 
rnit der Waldnutzung. sie waren aber wirkungslos. Im Jahre 1570 wurden die Waldnutzungsrechte 
Der Landesfirst beanspruchte die Wader des Unterengadins nicht nur fur der Gemeinden faktisch anerkannt, indem Tiroler Hiindler Holz von zwei 
die Bergwerke und Schmelzhiitten in der Region, sondern auch fur die Saline Unterengadiner Gemeinden kauften.10 
Hall im Tirol. Dorthin wurde das Holz auf dern Inn getriftet. In diesem Zusam- Im Val S-char1 machten die Scuoler Bauern dern Tiroler Bergwerksbetrieb 
menhang ist die Verpachtung der Wdder durch Herzog Friedrich im Jahre und den Taraspern ihre Nutzungsrechte immer wieder streitig. So beklagte 
1423 zu sehen. Einem Hans Eriber wurde der "Schlag zu Perg" und'ein Drittel sich der Pflegsvenvalter von Tarasp, Eustachius von Starnpa im Jahre 155 1, 
der Walder und Bache im Engadin ~ e r l i e h e n . ~  dass die Scuoler der "koniglichen Majestatit" die "schonsten Wader" in der Alp 
Neben der Grafschaft Tirol machten die einheimischen Bauern ihr Recht Mingkr, die zur Herrschaft Tarasp gehorten, entzogen hatten.11 In den 
geltend, Bau- und Brennholz aus den Waldern in ihrer Umgebung zu holen. Jahren 15 59 und 1592 wurden zwischen Tarasp und Scuol Vertrage uber die 
Diese gegensatzlichen Interessen wurden verstiirkt durch den ~ k a n g  der Regelung der Alpen und der Walder in Minger abgeschlossen.12 Unzufrie- 
Gotteshausleute, sich von den tirolischen Hoheitsrechten und Regalien loszu- denheit der Tarasper iiber diese Abmachungen und Vonviirfe an die Scuoler 
losen. Ein Grossteil der Bevolkerung des oberen und mittleren Unterengadins uber ihre Nichteinhaltung wahrten noch lange. 
gehorte im 15. Jahrhundert zum 1367 gegriindeten Gotteshausbund. Die Span- In der ganzen Region Unterengadin dauerte der Widerstand der Gemeinden 
nungen fuhrten zu grossen und lange andauernden Konflikten und fanden gegen die Holzaneignungen Osterreichs uber das ausgehende 16. Jahrhun- 
in kriegerischen Auseinandersetzungen rnit der Calvenschlacht im Jahre dert bis in die erste H2lfte des 17. Jahrhunderts an. Neben den Holzverkaufen 
1499 ihren vorlaufigen Hohepunkt.5 Tirol anerkannte in einem begrenzten w urden in vermehrtem Masse Wader angezundet.13 Der Drang nach Aus- 
Rahmen die Nutzungsrechte der Einheimischen. So schreibt der Innsbrucker weitung der Weideflachen vermag dieses Verhalten ilicht ganz zu erklaren, 
Historiker Stolz in seinen "Beitragen zur Geschichte des unterengadinsv, dass denn teilweise blieben die abgebrannten Walder noch viele Jahre ungenutzt 
die Besitzer der Wader, das heisst die Gemeinden oder Einzelne, ihren Holz- stehen.14 Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass einige Wald- 
bedarf aus den ihnen nahegelegenen WSdern beziehen konnten, "aber briinde aus Protest gelegt wurden, um dadurch die Holzschlage fur die Saline 
nicht nach freiem Belieben, sondern rnit Rucksicht auf den Holzbedarf der und fur das Bergwerk S-char1 unmoglich zu machen oder zumindest zu er- 
Bergwerke, Schmelzofen und der Saline in Hal1."6 Die Unterengadiner Ge- schweren.15 Der Tiroler Landesfurst versuchte, das Brennen der Wader rnit 
meinden gaben sich damit aber nicht zufrieden. Sie wehrten sich gegen die der Androhung zu unterbinden, die Salzlieferungen an das Unterengadin zu 
in Ausfuhrung begriffenen Holzschlage und vertrieben mehrmals die tiro- 
lischen Holzrneister und Holzfaler. Diese versuchten daraufhin, rnit den Stolz (1924): 1lOff. 
Holzschlagen auf abgelegene, von den Einheimischen kaum genutzte Wader Vgl. Kap. 2.4.1. (Bergbau) u. Kap. 2.5.2. (Saline). 
auszuweichen. Die Opposition wurde aber trotzdem immer stiirker. Ein Die Tiroler Handler traten nicht als offizielle Vertreter des Staates im Engadin 
weiterer Grund fur den steigenden Widerstand war die Absicht "rirols, das auf. Das Forstwesen fur die Saline Hall war aber schon seit Beginn des 16. Jahr- 
landesfurstliche Forstregal im 15. und 16. Jahrhundert noch strenger als bis hunderts dem gesarnten Regiebetrieb eingegliedert worden. Daher kann man, zu- 

dahin zu handhaben.' Der Landesfurst versuchte auch, das Recht auf Ro- sammen mit Mathieu (1980): 344 zu dem Schluss gelangen, dass diese Kaufe als 

dungen unter seine Kontrolle zu bringen und dafiir Grundzinsen einzu- faktische Anerkennung der Gemeindeforstregale aufgefasst werden konnen. vgl. 
Peter (1952): 23. Vgl. auch Campell (1851)2: 339f. 

ziehen. Es blieb jedoch beim Versuch. Die Gemeinden setzten die Praxis bei Gillardon (1958): 205. Vgl. auch Kap. 2.4. 
Ganzoni (1954): 102. 
Grabherr (1949): 366ff. Der grosste Teil der Waldbrande betrifft die Grenzwalder 
bei Tschlin. Aus dern Jahre 1555 liegt aber eine Quelle von einem Wald-bei Zer- 
nez-Pontalta vor, der "schachtelweise" junges, unenvachsenes Holz hat, und "des 

Verleihung des Bergwerks Buffalora im Jahre 1347. Mohr (1852-54): Nr. 308. diirren, schrofigen, untrachtigen [unfruchtbaren] Bodens, auch der Engadiner 
Gemas Stolz (1924): 109 im TLA Schatzarchivrepertorium 2, 1616. Schwenden und Brennen halber, nicht envachsen kann". 
Hammer1 (1923): 54f, 79ff; Stolz (1924): 17f, 26f; Tonjachen (1962): 242; Liver TLA Sal. Ber. 1610/11, 36, Bericht der Zollamtsleute von Finstermunz. 
(1970): 333. l 5  Vgl. Beschwerden der oster. Kommissarien gegen Scuol betreffend dem 
Aufgrund eines Dokumentes aus dem Jahre 1436. Stolz (1924): 108. Bergwerksbetrieb in S-char1 im Jahre 1575. STAGR B 1566, S.272-377, siehe Kap. 

7 Stolz (1924): 17f, 26f; Hammer1 (1923): 54f. 



verweigern.l Sie hatten jedoch keinen grossen Einfluss. Bereits im Jahre osterreichische Truppen waren die politischen Umstande fur die Verhand- 
1578 hiess es in einem Bericht der Saline, dass die Engadiner "seit jeher und , lungen iiber Holzschlage fur das Tirol gunstig. Die folgende Einleitung im 

Tagebuch der tirolischen "Gubernialkommission", die mit den Verhandlun- 
gen beauftragt wurde, bestatigt diesen Sachverhalt: "Nun trat allerdings die 

gerichtet werden konnte, sie hingegen jederzeit auf ihrem Hochmut und b6- gliickliche Periode ein, dass Graubiinden von der KK Armee besetzt wurde. 
sem trutzieen Verhalten verblieben und seither tun. was ihnen wohlgefdlig 

u - - 

ist".l 

Bezeichnend fix das gespannte Verhdtnis warend dieser Zeit ist die Tatsa- 
che, dass sich die tirolischen Arntsleute bei einer im Jahre 1615 durchge- Die "gluckliche Periode" der Besetzung Graubiindens durch die koniglich- 
f u hrten Waldbeschau nicht selber ins Unterengadin wagten. Fur eine Amts- kaiserliche Armee ging aber bald darauf zu Ende. Franzosische Einheiten 
handlung, die zum Ziel hatte festzustellen, inwiefern die Wdder fiir die Sa- vertrieben die osterreichischen Truppen und zwangen Graubiinden, sich als 
line geschlagen werden konnten, war der Unterengadiner Boden, wie es "Kanton Rhatien" der zentralistisch gepragten helvetischen Republik anzu- 
Stolz ausdriickt, "besonders heissW.l8 In der Zeit nach 1618, das heisst w d ~  schliessen.22 Wa'hrend dieser Zeit versuchte man, eine fortschrittliche 
rend dem Dreissigjahrigen Krieg und den Biindner Wirren, erlebte das Un- Nutzungsweise der Wdder zu praktizieren. Der von den Franzosen einge- 
terengadin eine schwere Krise. Nachdem es dreimal von habsburgischen setzte Priifekturrat in Chur intervenierte gegen die grossen Kahlschlage und 

bewirkte eine Herabsetzung der Holzmenge und eine Erhohung der Klafter- 
~ r e i s e . ~  - 

Unterengadiner Gemeinden die tirolischen Hohheitsrechte los, die zu staats- 
rechtlichen Servituten verkiimmert waren.19 Diese Abtretung der Rechte er- Zu besonderen Streitigkeiten kam es nochmals wegen der Eigentums- und 

Nutzungsrechte im Val Minger. Scuol und das osterreichisch gebliebene - 

Tarasp stritten sich um das bis im 16. Jahrhundert gemeinsam bewirtschaf- I I 

stark verschuldet war, benotigte zusatzliche Einnahmen. tete Val Minger.24 Erst im Jahre 1733 wurde die Eigentumsfrage von MingGr 
gelost, indem die Herrschaft Tarasp durch eine Kompromisslosung zugunsten I 

2.1.1.2. Nach dem Loskauf der tirolischen Rechte 
konnten e'rst nach 1900 beendet werden. Seit 1652 waren die Unterengadiner Gemeinden nicht nur de facto, sondern 

auch de jure die Nutzungsberechtigten der Wader auf ihrem Gemeinde- 
gebiet. Fur den Holzkonsum der einheimischen Bevolkerung wurden strenge 2.1 - 2 .  Voraussetzungen in der Plaiv Suet Funtauna Merla 
Nutzungsordnungen aufgestellt. In krassem Gegensatz zu dieser restriktiven Im Oberengadin war das Holz iiber die ganze untersuchte Zeitspanne ein 

knappes G&. Die Gerichtsgemeinden und deren Nachbarschaften machten I 

daher ihre Nutzungsrechte uber alle Walder bereits friih geltend. Sie be- 
gehend wirtschaftlich bedingt. Die grosstmoglichen Ertrage des Waldes stan- stimmten vermutlich bereits vor der Aufteilung des Territoriums auf die 
den fiir die Gemeinden im Vordergrund. Vor allem fiir die waldreiche Ge- 
meinde Zernez wurden die Holzexporte zu einem wichtigen Wirtschafts- 
faktor. TLA Grenzakten Fasz. 3 8 Pos. 12. 

c, \ '  Vgl. dazu N 
Die Saline Hall und teilweise die Stadt Innsbruck hatten als einzige grosse Planta P. v. , 

Holzabnehmer an der Wasserstrasse des Inns weitgehend das Monopol als 2 4  Angesichts der ~ i d l o s i ~ k e i t  dieser Streitigkeiten sollen sowohl die Drei Biinde als 

Kaufer des Engadiner Holzes. Ihr Einfluss auf die Nutzungs- und Preispolitik auch ~sterreich entschieden haben, dass sie alleine iiber diese Frage zu entschek 
den hatten und nicht die zwei Gemeinden. Gemiiss Rauch (1930) sol1 Scuol darauf 

der Gemeinden war  daher trotz der rechtlichen Unabhangigkeit des Unter- mit einem Holzschlag von 1300 Baumen in Mingkr und dem Bau je einer Sage zu 
engadins erheblich. Im Jahre 1799 erreichte diese Macht einen ausser- ausserst in Mingkr und in Cliisa geantwortet haben. Der betreffende Wald und das 
gewohnlichen Hohepunkt. Nach der Besetzung des Unterengadins durch geschlagene Holz sollen dann als Vergeltung von der Gegenpartei angeziindet wor- 

den sein. Zahlreiche andere ZwischenfalIe setzten diese Streitigkeiten noch~fort. 
Einige Scuoler Bauern sollen wahrend des Holzens oberhalb Tarasp ermordet wor- 

TLA Sal. A. Ber. 3/26, 1602/03: 109. den sein, und im Jahre 1719 wurde der Vermittler in dieser Angelegenheit, der 
Grabhen (1949): 368, Anm. 7. Innsbrucker Lachemayr, ermordet. Die Drei Biinde sollen sogar gedroht haben, 

E ,  Soldaten nach Scuol zu senden, urn Ordnung herzustellen. Rauch (1930). 

osterreichisch. Miiller (1980): 142, 150; Plattner (1893): Sf. 
20 Vgl. Mathieu (1987): 10; Stolz (1924): 31ff; Pieth (1945): 228ff. 
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Nachbarschaften weitgehend die Nutzungspolitik.26 Im 13. Jahrhundert be- 
sass der Bischof von Chur noch das Forstregal. So verlieh er im Jahre 1295 
der Familie Planta alle Erze und Bergwerke in der Region mit den dazugeho- 
rigen Rechten, das heisst auch rnit den Holznutzungsrechten.27 

Durch die Territorialteilung der Plaiv Suot Funtauna Merla im Jahre 1543 
kam es in den heutigen Nationalparkwddern im Val Trupchun zu einer 
Waldsuperfizies. Der Grund und Boden in Trupchun gehorte der Gemeinde S- 
chanf. Die darauf wachsenden Wdder hingegen wurden auf die vier Gemein- 
den der Plaiv Suot Funtauna Merla La Punt-Chamues-ch, Madulain, Zuoz und 
S-chanf aufgeteilt.2 8 Aus den folgenden Jahrhunderten liegen verschiedene 
Dorfordnungen rnit teilweise sehr restriktiven Regelungen der Waldnutzun- 
gen vor.29 

d J  

2.2. Rodungen und Waldbrande 

Unter Rodung versteht man die Umwandlung einer Waldflache in ein an- 
derweitig nutzbares Areal. Die Rodungen erfolgten teilweise durch das 
"Schwemmen", das heisst das Schden der Rinde eines stehenden Baumes, 
damit dieser verdorrt, und das spatere Raumen des diirren Holzes. Auf roma- 
nisch heisst diese Rodungsart " ~ h a v r i r " . ~ ~  Eine weitere verbreitete Methode 
war die Brandrodung, das Anzunden eines Waldbestandes in der Absicht, die 
Flache vom Wald zu befreien. Die Griinde firr die Rodungen sind vor allem bei 
der Gewinnung von land- und alpwirtschaftlichem Boden und in einem klei- 
neren Ausmass beim Erstellen von Bauten, Siedlungen und Verkehrswegen 
zu suchen. Es wurden vonviegend flachere Partien in der Waldzone selber 
und an der oberen Waldgrenze fur die Land- und Alpwirtschaft gerodet. 

2 -2.1. Alp- und landwirtschaftlich bedingte Rodungen 
Bevor die Menschen aufwendige Rodungen vomahmen, wurden zuerst die 
natiirlich vorhandenen ~lpweiden vor allem oberhalb der Waldgrenze ohne 
grossen Aufwand genutzt. Spatestens rnit der zunehmenden Bedeutung der 
Viehhaltung und der Knappheit an Alpweiden im 15. Jahrhundert waren Ro- 
dungen zur Gewinnung von zusatzlichem Weideland nMig. Bundi schreibt in 
diesem Zusammenhang von einem Karnpf um jeden Weideplatz.3 Die idtesten 
vorhandenen Urkunden der Alpen Stabelchod und Buffalora stammen aus 
den Jahren 1421 und 1434. Spater folgt die schriftliche Dokumentierung der 

2 6  Meuli (1902): 55, 15, 35. 
2 7  Kreisarchiv OE Nr. 4, gemass Schwarzenbach (1931): 53, 355; Meuli (1902): 21. 

Danach kam es zu langwierigen Streitigkeiten zwischen den Bischofen und den 
Plantas. Vgl. Planta P. (1892). 

2 8  Meuli (1902): 30 - 52; GA S-chanf Urkunde Nr. 125. 
Vgl. Kap. 2.3.1.5. und Meuli (1902): 56ff. 

30 DRG 3: 527. Eustachius Stamp, Pflegsvenvalter in Tarasp schreibt 1551, dass die 
Scuoler jiihrlich einen Ort in einem Wald der Herrschaft Tarasp ausw'dhlen, um 
dort zu "schwenden" und dieses "geschwente Holz" nach ihrem Gefallen vier oder 
funf Jahre stehen" lassen. Gillardon (1958): 211. 

3 1 Bundi (1989): 479,463. 
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Alpen La Schera ( 15 23), Grimmels (1 5 5 1 ), Laschadura (1 5 5 1 ), La kossa 
( 16 12), Val Niiglia ( 1663), Murter ( 1664) und Murtar61(1724).3 2 Die beiden 
Alpen Trupchun und Purcher auf S-chanfer Gebiet sind in einer Teilungs- 
urkunde von 1543 bereits dokumentiert,33 und die Alp Pisoc (= Alp Minger) 
wird im Jahre 1551 erstmals env2hnt.34 Beinahe alle genannten Alpen wa- 
ren zur Zeit ihrer ersten urkundlichen Erw2hnung bereits urbarisiert. Die 
Rodungen waren also friiher erfolgt.35 Einige benachbarte Alpen im V~[S:) ' 
char1 und im Val Plavna wurden bereits im 11. beziehungsweise 14. ~ahr-''....-'.' 
hundert beweidet.3 6 Gegen Ende des Spatmittelalters, das heisst bis 1500, kon- 
nen wiederum viele Neulandrodungen vor allem auf der rechten Talseite des 
Unterengadins nachgewiesen werden.37 Zu dieser Zeit und vermutlich noch 
im 16. Jahrhundert, als der Viehbestand in der Region noch im Zunehmen 
begriffen war, wurden weitere kleinere Alpweiden und Beialpen im Unter- 
suchungsgebiet urbarisiert. Neben einigen der oben envanten Alpen 
konnte es sich um die Weidegebiete Margun da Grimmels, Plan Praspol, Plan 
Murtarous, Charbunera (zwischen Punt La Drossa und Alp La Schera), Mar- 
gun Vegl (gegeniiber Stabelchod) und Era Foraz handeln. 

Die Urbarisierung der Alpweiden erfolgte grosstenteils durch die Bewohner 
der Engadiner Gemeinden. In weiten Teilen Ratiens sowie in den angrenzen- 
den Regionen konnte man jedoch eine allgemeine Stossrichtung bei der An- 
eignung von zusatzlichem Bewirtschaftungsland von Suden nach Norden 
feststellen.3 8 Man kann deshalb annehmen, dass der Druck der siidlichen 
Nachbarn auch im Untersuchungsgebiet zu spiiren war. Bekannt ist, dass die 
Valle di Livigno, San Giacomo di Fraele und die Valle del Gallo von Bormio aus 

3 2  Schorta (1988, Alpen): 182, 145, 58, 196, 238, 81, 232, 166, 233; vgl. auch 
Schlapfer (1960): 74f. 
GA S-chanf Urkunde Nr. 125 
In "Pisockh" existierte im Jahre 1551 bereits eine "(Mager)-Wiese". Gemass 
Bericht des Pflegsvenvalters von Tarasp im Jahre 1551 stand "vor uber 10-12 
Jahren" weder "Haus, Stall noch Acker" dort. Gillardon (1958): 203-205. 

35 Vgl. Schorta (1988, Alpen): 141. Nur die Alp La Drossa wurde rnit Sicherheit erst 
nach der schriftlichen Env'dhnung von 1612 gegrundet. Schorta (1988, Alpen): 81. 
Eberhard von Tarasp schenkte (1089-1096) dem neu gegrundeten Kloster in Scuol 
unter anderem eine Alp Astras im Val Scharl. Bundi (1989): 461f; Muller (1980): 
41. Im Rode1 des Vogtes Ulrich N von Matsch uber seine Besitzungen im UE (1369- 
1371) ist die Rede einer Alp in "Pladna" (vermutlich Alp Plavna), der Alp "Sem- 
brina" (Dschembrina), "Praditsches" (Praditschol), "Astas" (Astras), und zweier 
Alpen "in Summas altas" und einer in "Sumas Astas" (vermutlich obere Regionen 
von Astras-Tamangur), allesamt im Val S-charl. Nach Jecklin (1922): 1, 5, 23, 35. 
Das Kloster Mustair besass im Jahre 1170 eine "Alp Maior". Nach Schorta (1988, 
Alpen): 141 in BUB I (9.281). "Alp Maior": event. in Val Mora oder dann Alp Cla- 
stra bei DGss Radond? Nach Loose (1976): 136 u.  hale; (1931): 141-148 handelt 
es sich dabei um die Alp Clastra. 

3 7  Der Tiroler Landesfurst verlieh im Jahre 1480 einem seiner Amtsleute voh Nau- 
ders die "Neugereute" und "Einfiinge" im Unterengadin (= im Wald neu gerodete 
und rnit Zaunen umfangene Feldstucke) rnit dem Auftrag, diese genau zu verzeick 
nen und die falligen Zinse/Zehnten einzuziehen. Stolz (1924): 110, 160f; Bundi 
(1989): 485 u. Mohr (1848-52), rnit Campells Beschreibung der Rodungen in Susch. 
Fur die Alpenregion im allgemeinen wird das 15. Jahrhundert als die Beendung 
der Zeit der "grossen Rodungen" betrachtet. Bavier (1949): 52; ~ieth'(1948): 73f. 
Bundi (1989): - 665ff. 
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bewirtschaftet und teilweise auch besiedelt wurde. Bormio besass einst zwei landwirtschaft sank das Bediirfnis, diese hoher gelegenen Acker zu be- 
Alpen im abgelegenen Val Mora zwischen Buffalora-Jufplaun, Fraele und Val bauen. ~ i e  wurden in einer ersten Phase Wiesen und dann Weiden ge- 
Miistair. Ein Dokument iiber die Miinstertaler Alpteilung aus dem Jahre 1466 nutzt. Ein Beispiel fur diese Nutzungsmderung liefert der Flumame "Erger" 
env*nt, dass die Gemeinde Miistair diese beiden Alpen von der Gemeinde der Terrassierung beim Hof 11 Fuorn. Das ratoromanische Wort "Erger" heisst, 
Bormio gekauft hatte.39 Der Biindner Sprach- und Namenforscher Andrea gemass r-tischem Namensbuch "in Wiese umgewandeltes Ackerland". Bei 11 
Schorta envahnt die Moglichkeit, dass Buffalora ebenfalls in urspriing- Fuorn wurden neben dieser Terrassierung auch die ubfigen gerodeten Par- 
lichem Besitz von Bormio war. Zu diesem Schluss kommt er, weil der Atere zellen als Wiesen genutzt. Diese warfen in nicht zu trockenen Jahren einen 
Name f i r  Buffalora "Arsura" (= Brandflache) borminischen und nicht rato- hohen Heuertrag ab.45 In Stabelchod weisen die Reste cines gut ausgebauten 
romanischen Lautgesetzen f~lgt.~O Bewasserungssystems auf eine ehemalige intensive Wiesenflur 

Wiesen wurden such in Buffalora47 in Plan MingW8 und bei Chanels/Plaun Zu einer kleinflachigen, aber lange andauernden Ausdehnung der Weiden 
la Cravunera in Trupchun4 gepflegt. 

auf Kosten des Waldes kam es im 18. Jahrhunden4 Zahlreiche Alpweiden 
wurden an Bergamasker Schafhirte verpachtet. Diese waren bestrebt, ihre 

Weiden zu verbessern und zu vergrijssern. Dazu rodeten sie die ~ e s t & d ~  auf 2 .2 .2 .  Rodungen fiir Siedlungen und Verkehrswege 
den besten Bodenpartien. Angesichts der hohen Bestoss~ngszahle~ mit 

Neben den alp- und landwirtschaftlich bedingten Rodungen erfolgten solche Schafen und der sehr langen Verpachtungsdauer uber Jahrzehnte hinweg 
such zur mchtung von Siedlungen und Rasthausem, die dem Bergbau 

ist es verstmdlich, dass die Bergamasker selber dafiir sorgten, die Weide- und dem Passverkehr im Zusarnmenhang standen. Spatestens in der ersten gebiete, die ihnen zur Verfiigung standen, zu enveitern. 
Halfte des 14. Jahrhunderts wurden die Siedlungen Buffalora und S-charl als 

Die WAder wurden aber nicht nur von den nomadisierenden Sch&irten Zentren der Bergbautatigkeit in der Region gegriindet. Buffalora wurde ver- 
gerodet; auch die Einheimischen versuchten immer wieder, neues Weideland rnutlich bei der Aufgabe des Bergbaubetriebes am Munt da Buffalora verlas- 
zu gewinnen, um diese Gebiete zu verpachten. Die Weideverpachtung wurde sen, das heisst in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhundert~.~O Zu einem 
im 18. Jahrhundert als rentable Alternative zu der Kahlschlagwirtschaft ent- spateren Zeitpunkt wurde wiederum der Gedanke geaussert, Buffalora als 
deckt. Es karn zu einer gewissen Konkurrenz zwischen diesen beiden Nut- ganzj&rig bewohnte Siedlung aufzubauen. Es handelt sich um die Zeit nach 
zungsformen. In einem Bericht iiber die Holznutzung fkr die Saline Hall 1685, als der franzijsische Kijnig Ludwig XIV. die kalvinistischen Hugenotten 
wurde im Jahre 1764 vermerkt, dass, "aus dem Engedein derzeit auch in zu Tausenden zu Fluchtlingen machte. In Buffalora hatte cine kleine G ~ P P ~  
hohem Preis keine Waldung zu erkaufen, noch in Zukunft anzuhoffen" sei, dieser *Vertriebenen eine neue Heimat erhalten ~o l l en .~  
da die zum "dortigen Nutzen ausgehauenen Maissen nunmehr gazlich Der Weiler S-char1 war wahrend der ganzen Untersuchungsperiode vermut- 
aufgereutet und zur Vieh-Atzung zubereitet, sodann aber der Mailmdischen lich ganzj&fig besiedelt.52 Es ist anzunehmen, dass im Val MingGr einzelne Schaferei gegen hohen Bestandes-Zins iiberlassen werden."42 

Die gerodeten Flachen im Untersuchungsgebiet wurden nicht nur fiir die 
4 5  Trepp (1968): 31. 

Beweidung genutzt, sondern auch als Wiesen und sogar als 8cker. In den 46 NOch nach der Parkgriindung wurde eine eingezaunte Wiese bei der Alp ~tabelchod 
Zeiten hoher Besiedlung entwickelte sich eine Verdragungskette vom Wald gem&ht. Gian Grass pachtete sie 1927 fur 10 Jahre fur einen jahrlichen Zins von Fr. 
iiber die Weide und die Wiese bis zum Acker auch in diesen peripheren R ~ -  40.-. GA Zernez 11. b 17 agric. C 1  I1 actas d'alp. 
gionen. Terrassenackerfluren, schriftliche Dokumente und Flumamen zeu- 47  Schorta (1988, Alpen): 145; Schlapfer (1960): 75. 
gen vom Ackerbau in Val Miistair bis auf 1900 m ii. M.43 Im parkgebiet ist die 4 8  Um 1540 sollen die Scuoler in Plan Minger einen Hof mit Wiesen und Acker er- 

stellt haben. Bis zu diesem Zeitpunkt war hier nur eine Magemiese, die nach der Ackeflerrassiel-Ung bei 11 Fuorn (1804 m ii. M.) noch gut sichtbar, und in 
Heuernte von Tarasper Vieh beweidet wurde. Stecher (1983): 164ff u. ~ a u c h  

Plan da Minger ( 1720 m u.M.) ist der Gerstenanbau dok~menti~~t .4  4 Bei der 
vor allem im 18. Jahrhundert einsetzenden Extensivierung der 4 9  Im ubersichtsplan von S-chanf (1944) heisst die Ebene bei Chanels "Pros da Cha- 

nels" (= Wiesen von Chanels). 
Alpen in "Val Mayur" (=Minor), Nach Schorta (1988, Alpen): 144 im GA Mustair. 50  Im Jahre 1577 kaufte die Gemeinde Zernez die Alp und den Wald Buffalora von der 
Schorta ( 19887 Alpen): 144f. A U C ~  der Name "Buffaloraw k(jnnte seiner Meinung Gemeinde Tschierv und ist heute noch deren Eigentumerin. Schorta (1988, ~ lpen) :  
nach alpin-lombardischer Herkunft sein. Das romanische "Arsuras" (mit umlaut) 145ff, 1 5 8 e  Schlapfer (1960): 74-77. 
ist in der Region sehr verbreitet. Schorta (1988, Namen): 64. 5 1  Tram& (1886): 282 schreibt, dass "einige" (es ist dabei unklar, um wen ey sich 
Vgl. im allgemeinen Schuler (1993): 8. handelt) die Idee hatten, in Buffalora eine Hugenottensiedlung zu griinden. ES kann 

4 2  Paraphrase des Originals durch Grabherr (1947): 461, Original in TLA sd. Ber. vermutet werden, dass die Bereitschaft der Zernezer, ihre Alp und den Wald 
1764,596. Buffalora fur Neuansiedler zu opfern, fehlte. 
Braun-Blanquet (1917):s; vgl. auch Rohner (1972): 66f. 5 2  Laut Pol (1804/1): 68, lebten um 1784 noch 14 Familien in S-charl. Im Jahre 1904 

44  Christ (1879): 245; Stecher (1983): 164ff; Rauch (1957). In S-charl wurden um blieben zirka 35 Personen vom Sommer bis Neujahr in S-charl, um ihre Heuvorrate 
1882 30 k k e r  mit Gerste und Kartoffeln auf 1820 m ii. M. bebaut. coaz Schr(jter zu verfiittern. Dann zogen sie, bis auf wenige, mit ihrem Vieh nach ~ c u o l  hinaus. 
(1905): 8; vgl. auch Kasthofer (1825): 165f. Coaz/Schroter (1905): 8. 
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Behausungen, die durch den mittelalterlichen Bergbau in diesem Tal bedingt weise zu einer "nahezu krankhaften Feuersucht" a~sgeartet.6~ Auf die aus 
waren, existierten. Ob bereits im 14. Jahrhundert eine Suste in I1 Fuorn exi- Protest gegen die tirolischen Holzaneignungen verubten Waldbriinde sind 
stierte, ist nicht bekannt. Die Zlteste Urkunde von I1 Fuorn stammt aus dem wir bereits unter Kapitel 2.1. gestossen. Solche konnen vor allem im Val 
Jahre 1490.5 Die Siedlung Stabelchod datiert wahrscheinlich aus dem 15. Minger angenommen werden. In den Kriegsjahren (1499, um 1622, 1799) wa- 
Jahrhundert. In der N2he befand sich einer der atesten Schmelzofen des ren vermutlich einige Wallder wegen der Gefechte und der Stationierung 
Bergbaus von Buffalora.S4 Diese Siedlung sol1 in den Jahren 1799/1800 von verschiedener Truppen im Gebiet des Ofenpasses von Br2inden betroffen.62 
den Franzosen zerstort worden sein.55 Im S-chanfer Gebiet zwischen Va- 
rusch und Acla Chanels am Eingang zum Val Trupchun entstanden verschie- 
dene, vermutlich ganzjahrig bewohnte Ein~elhofe.~ Kleinere Rodungen wa- 2.3. Holznutzung fiir die ortliche Bedarfsdeckung 
ren zudem fur die Schneisen der Wege uber den Pass dal Fuorn und nach 
Livigno sowie fur die Wege notig, die irn Zusammenhang mit den verschie- 2.3.1. Holznutzung fur die Dorfbevolkerung 
denen Nutzungen im Gebiet standen. 

2.2.3. Brandrodungen und Waldbriinde 2.3.1.1. Verwendungszwecke 

Das Holz war fur die bauerliche Bevolkerung als Bau- und Brennstoff von 
Brandrodungen waren im Unterengadin weit verbreitet. Gemass Unter- existentieller Bedeutung. Fur den taglichen Bedarf stand die Brennholz- 
suchungen von Grabherr ziihlt diese Region zu den grossen Waldbrand- nutzung im Vordergrund. Die friihen Einrichtungen zum Heizen und Kochen 
regionen der Ostalpen vor allem im ausgehenden 16. und zu Beginn des 17. erforderten betrachtliche Holzmengen. Sparherde waren noch nicht be- 
Jahrhundert~.~ Uber die ganze Zeitspanne zwischen 1555 und 1804 sind 25 kannt, und ein Grossteil der W m e  ging durch den Rauchfang verloren.63 
grossere Waldbriinde im Unterengadin dokumentiert.5 8 Ein Teil davon ist auf Mengenmassig lasst sich der jiihrliche Brennholzkonsum einer Engadiner 
die Bestrebungen, das Weide- und Wiesenland zu vergrossern, zuriickzufiih- Familie nur schwer abschatzen. Aufgrund von Angaben in der Literatur 
ren. Die Brandrodung wurde in vielen Regionen auch fur den temporaen kann man vermuten, dass er um 1800 je nach sozialem Status und An- 
Ackerbau als sehr wirtschaftliche Methode erkannt. Im Untersuchungs- spriichen der Familie zwischen 12 m3 und uber 25 m3 schwankte.64 
gebiet kam es ebenfalls zu Brandrodungen. Forstingenieur Eduard Campell, 
ein guter Kenner des Nationalparkgebietes, fiihrt einige Waldbriinde im God 
Val Briina und dem God Murtarous auf die Brandrodungsmethode zuriick.59 6 1  . Grabherr (1949): 367. Vgl. auch Beschreibung von Pater Placidus a Spescha zum 

Tujetsch: "nur aus Kurzweil" angezundet "um Rauch oder eine grosse Flamme zu 
Zu Waldbriinden kam es auch aus anderen Griinden. Bei den Alphutten wur- sehen". Gemass Jenny (1960): 228. 
den oft einzelne Baume oder Waldpartien angezundet, um Biiren, Wolfe und Brunies (1906): 243.' 
andere wilden Tiere zu vertreiben und sogar, um "bose Geister" auszurot- 6 3  Pieth (1948): 83; NSR (1812)7: 3. 

ten.60 Nach der Auffassung von Grabherr soll es sogar gewisse pyromani- 
6 4  Eine Tschliner Familie "mittleren Standes" soll nach Bosch (1808): 269f im Jahre 

1808 12 Klafter Brennholz verbraucht haben (umgerechnet sind es vermutlich sche Veranlagungen gegeben haben. So sei das Anzunden der Wiilder zeit- zirka 24 m3, zur Umrechnung vgl. Anmerkung zu den Klaftermassen im Kap. 
3.8.1.1. unter "Uberlegungen zu den Ausmassen .."). Eine iihnliche Berechnung fur 
eine Samnauner Familie kommt auf 10 Klafter (= zirka 20 m3). Gem& Mathieu ~ 
(1980): 301 wurde bei diesen Berechnungen aber moglicherweise das unbezahlte I 

Brennholz nicht mitgerechnet, da es sich um die Aufstellung eines ~ Diese Urkunde hat den Verkauf eines Hofes zum Gegenstand. Gemas Schorta (1988, 
Alpen): 104, in STAGR Nr. 278 AI/12a (B440/3). Haushaltbudgets handelt. Landolt (1860): 53 hat einen durchschnittlichen 

54  Schlapfer (1960): 80. "Holzkonsum" einer Familie in Graubunden von 320 Kubikfuss berechnet. Das ! 

Rosch (1806/3): 455. konnte einer Menge von 8.64 m3 (bei einem Fuss von 30  cm) entsprechen. Der 
56  Bundi (1989): 182; Schwarzenbach (1931): 157f7 resp. 459f. Es ist moglich, dass Holzkonsum in den hohergelegenen Regionen wie das Engadin war aber bedeutend i '  

im Val Trupchun und Val Varusch auch einzelne Bauten im Zusammenhang mit dem grosser als im kantonalen Durchschnitt. Sprecher (1951): 107 schreibt, dass ~ 
kaum dokumentierten Bergbau vom Piz Fier standen. Celerina mit 60 Familien im Jahre 1808 einen ~olzkonsum von 600 Fuder Losholz I 

Grabherr (1949): 367. fur den Hausverbrauch hatte, also im Durchschnitt fur jede Familie 10 Fuder 
Grabherr (1949): 366ff. Der grosste Teil der Waldbrande betrifft die Grenzwalder (Fudergrosse unbekannt, ev. zwischen 0.6 bis 1.5 m3). Sprecher fiihrt im weiteren 
bei Tschlin. Aus dem Jahre 1555 liegt aber eine Quelle von einem Wald bei Zer- eine Berechnung von Bansi auf, wonach ein Stubenofen im Oberengadin im 
nez-Pontalta vor, der "schachtelweise" junges unerwachsenes Holz hat, und "des Durchschnitt taglich 20-24 Scheiter von 11/2 Fuss Lange und somit in den 8 
durren, schrofigen, untrachtigen (= unfruchtbaren) Bodens, auch der Engadiner Monaten "Winter" (Oktober bis Mai) mindestens 4800 Scheiter verbraucht habe 
Schwenden und Brennen halber, nicht erwachsen kann". (Scheitermenge pro Klafter unbekannt). Im NSR (1805/1): 265f wird das Beispiel 
Campell (1949): 20 u. mundliche Aussage (1989). von Seewis im Prattigau aufgefuhrt: Das 600 bis 700 Seelen umfassende Dorf hatte 

60 Zitat zu einem Waldbrand in Val Nandro im Oberhalbstein. Steier (1932): 59f. Vgl. einen Brennholzkonsum von 1200 Klafter. Bei Annahme einer durchschnittlichen 
auch ~ r a b h e r r  (1949): 366, zum Unterengadin und Tirol; sowie DRG 7: 631, u. 3: 



Bauholz wurde fur die Errichtung und die Renovierung von Hausern und 
Stallen samt ihren Schindeldachern benotigt.65 Bei diesen Holznutzungen 
schwankte der Konsum uber die Jahrhunderte hinweg stark. Vom 14. bis ge- 
gen Ende des 16. Jahrhunderts verursachte der Dorfbildungsprozess und die 
Bevolkerungszunahme einen hohen Verbrauch an Bauholz. Diese wurden zu 
anderen Zeiten nur beim Wiederaufbau nach den Dorfbraden erreicht.G6 
Holz wurde ausserdem fur die Herstellung von Mobeln, Brunnen, Werkzeu- 
gen und Fuhnverken venvendet, wobei einige Werkzeuge und Bestandteile 
von Fuhrwerken fast jahrlich ausgewechselt wurden.67 Holz wurde auch fur 
den Bau und Unterhalt von Briicken, Wegen, Zaunen, Wasserfassungen und 
Leitungen sowie Wuhrdihmnen68 gebraucht. 

Grosse Brennholzmengen wurden zudem fiir die Produktion von Kqlk und 
Kohle verwendet. Auf diese und andere Holznutzungen fur spezielle Gewer- 
bezweige sowie auf die Holznutzungen fiir die Alpwirtschaft werde ich im 
Kapitel 2.3.2. eingehen. 

5 

2.3.1.2. Nutzungsorte 

Eine zentrale Frage, die sich bei dieser Arbeit stellt, ist die des Ortes der Holz- 
nutzungen. Die entscheidenden Kriterien fur die Wahl des Ortes waren vor 
allem die Distanz zwischen diesem und dern Verbrauchsort sowie die Trans- 
portrnoglichkeiten. Grundsatzlich ist daher fur den Holzkonsum der Dorf- 
bevolkerung davon auszugehen, dass die dern Dorfe nahe gelegenen Wader 
intensiv genutzt wurden. Die weiter entfernt liegenden Wader, zu denen die 
Wdder des Untersuchungsgebietes gehoren, wurden um so extensiver 
genutzt, je grosser die Distanz und je schlechter die Transportmoglichkeiten 
waren. Dieses naheliegende Verhalten hatte zwangslaufig eine Uberlastung 
der dorfnahen Wader zur Folge. Es folgten daher Einschrankungen der 
Holzbezuge fur diese Wader. Die Nutzungen wurden teilweise auf die ent- 
fernteren Wader verlagert. ( 0  

Fur Seewis liegt im NSR (1805/I): 265f die Berechnung vom Seewiser Landamann 
Salzgeber fur den Bauholzkonsum vor. Dieses Dorf von 600 bis 700 Seelen sol1 
einen Konsum an Bauholz von 400 bis 450 Stammen von 1 bis 1.5 Schuh Dicke (Je 
nach Liinge, z.B. zwischen 5 und 12 m, ergibt es zwischen 900 und 2200 m3) und 
500 Beigen Schindeln pro Jahr haben. Die Holzbauart und die dezentral errichte 
ten Heustale im Prattigau verursachten jedoch einen sehr hohen Holzkonsum, der 
nicht mit den Verhiiltnissen im Engadin (Steinbauart und zentralisierte 
Landwirtschaftsgebaude) vergleichbar ist. Vgl. Angaben zum Holzkonsum in 
Maissen (1943): 2; Simonett, Bauernhauser (1965). 

G 6  Vgl. Kap. 1.3.3.2. 
6 7  Die Holzlatten der Schleifwagen (= tragliun), zweiradriger Wagen mit zwei 

Holzschleifen, die dazu dienten Heu, Holz und Molke auf steilen Wegen zu Tal zu 
fuhren, mussten fast jedes Jahr ersetzt werden. Vgl. Coaz (1869): 22. Fur diese 
Latten ("chammas d'tragliun") venvendete man in Scuol meistens Bergfohrenholz. 
Mundliche Angabe von Pola Rauch, Scuol(1987). 

6 Zum Beispiel das Wuhr des Spols in Sfuondra vor Zernez. 

2.3.1.3. Dorfordnungen und Nutzungseinschrankungen 

Wichtige Dokumente, die uns Auskunft uber die Waldnutzungen geben, sind 
die Dorfordnungen. Vom 16. Jahrhundert bis nach 1800 sind die schriftlich 
verfassten Dorfordnungen teilweise vorhanden.69 In ihnen wurden die Nut- 
zungen zur ortlichen Bedarfsdeckung geregelt. Es wurden vor allem Nut- 
zungseinschrankungen und Verbote geographischer und mengenmassiger 
Art erlassen, um einer sich abzeichnenden Holzknappheit zu begegnen. Aus 
diesen sogenannten "normativen" Quellen geht vor allem hervor, wie die 
Obrigkeit die Holznutzungen der einzelnen Einwohner zu regeln gedachte. Es 
handelt sich daher um "Wunschvorstellungen", die nicht in jedem Fall ver- 
wirklicht wurden. Im Vorspann der Dorfordnungen wurde oft von einer 
grossen Sorglosigkeit und einem verschwenderischen Umgang mit dern Holz 
geschrieben. Auf die Frage, wie ernst die Lage im allgemeinen wirklich war, 
kommen wir nochmals weiter unten zuriick. Tatsache ist, dass die waldarmen 
Gemeinden sich zeitweise wirklich um ihre Holzvorrate sorgten. Dazu ziihlten 
irn Unterengadin Ftan und Guarda und im Oberengadin ein Grossteil der Ge- 
meinden.70 Gemass den Dorfordnungen dieser Gemeinden unterstand die 
Verbrauchsmenge jedes einzelnen Bauern einer Kontrolle. Wer Bauholz in 
Form von Tragbalken, Tennen- oder Dachstuhlholzer benotigte, musste zu- 
erst den Bedarfsnachweis erbringen. Nach erteilter Bewilligung durch die 
Kassiere wurde die erlaubte Menge im Gemeindebuch vermerkt. Das Bauholz 
musste unter Androhung einer Geldbusse innerhalb von drei Jahren verar- 
beitet werden.7 1 

Zernez mit seinem Waldreichtum kannte diese Beschrankung der Holznut- 
zungsmenge f i r  seine Einwohner nicht. Jeder durfte in den zur Nutzung 
freien Waldern soviel Holz fallen und sammeln, wie er benotigte. Die Holzaus- 
fuhr seitens der Burger wurde hingegen auch in Zernez verboten. Ein sol- 
ches Holzausfuhrverbot fur die Einzelbiirger war in anderen Regionen bis 
um 1800 allgemein ublich. Bemerkenswert ist, dass Zernez spatestens im 16. 

Lediglich von Zernez sind die Dorfordnungen aus dern Jahre 1575 noch vorhanden. 
Schorta (1982, UE): W nimmt aber an, dass alle Gemeinden der Region seit dern 16. 
Jahrhundert kodifizierte Dorfordnungen hatten. Tram& (1950): 58, weist hingegen 
darauf hin, dass sich keine Anhaltspunkte fiir die Existenz von kodifizierten DO 
fur die anderen Gemeinden finden lassen. Er vermutet, dass in den meisten 
Gemeinden die mundliche ~berlieferung und die mundlichen Vereinbarungen un- 
ter den Genossen noch lange Zeit genugten. In der deutschen Waldgeschichte 
spricht man ebenfalls von dern im 16. Jahrhundert anbreclienden "Zeitalter der 
Forstordnungen". Radkau/Schafer (1987): 101. 

70 Neben Ftan und Guarda war das Holz teilweise auch in Ardez Mangelware, ohne 
dass man jedoch von ausgesprochener Holzknappheit reden konnte. Vgl. Mathieu 
(1980): 301. Im Oberengadin spurten vor allem die Gemeinden im oberen und 
mittleren Teil als erste die Holzknappheit. Die Gemeinde Samedan beklagte sich 
zum Beispiel im Jahre 1542 daruber, dass Zuoz, S-chanf und Chamues-ch ihr kein 
Holz mehr verkaufen wollten. Diese Gemeinden enviderten darauf, dass sie keines 
mehr abgeben konnten, weil sie selber kaum mehr genug Holz hatten. Nach 
Schwarzenbach (1931): 154 resp. 456 im GA Zuoz Urk. Nr. 117; vgl.,auch Kap. 
2.3.1.5. "Holznutzungen fur Plaiv Suot Funtauna Merla". 

71 DO Ardez in: ASR Nr. 29 (1915): 24 ; DO 1717 Ftan in: Schorta (1982, UE): 308, 
361, vgl. auch 359-363, 301,313, u. Parolini (1991): 70. 
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Jahrhundert Wader unter Bann stellte. Es wurden vor allem Waldbestiinde, 
die eine ausgesprochene Schutzfunktion fur die Gemeinschaft hatten, ge- 
bannt. Im Vordergrund stand dabei die Schutzwirkung des Waldes fiir eine 
unmittelbar darunter liegende Siedlung oder einen Weg. Es wurden aber 
auch Wader aus Sorge um den Holzvorrat und zur Schonung der Natur- 
verjungung unter Bann gelegt. Ein Beispiel dafiir ist der Wald Carolina, der 
keine Siedlung und keine wichtigen Wege direkt schutzt.72 

Unter "Bann" im forstlichen Sinne wird verstanden, dass ein umgrenzter 
Waldbestand der sonst iiblichen und erlaubten Nutzung entzogen wird. Es 
kann sich um ein Verbot aller Nutzungen oder nur einer bestimmten Nut- 
zungsart handeln.73 In den Dorfordnungen der Engadiner Gemeinden tau- 
chen im Zusammenhang mit den Bannwaldern immer wieder dieqwei Aus- 
driicke "god giira"74 und "god scumandaW75 auf. Das erste heisst "beschwore- 
ner Wald" oder "durch Eid geschutzter Wald", das zweite bedeutet "verbotener 
Wald". Obwohl eine Unterscheidung dieser beiden Begriffe grundsatzlich 
gemacht werden konnte,76 ist eine Trennung aufgrund der PrUs der Ge- 

7 2  DO von Zernez, 1575 In: Schorta (1982, UE): 577. Dazu gehorten auch einige Walder 
auf der rechten Seite im Haupttal bei Scuol, sowie ein GrossteiI der Walder im 
Oberengadin. Eine solche Bannung ist auch vom God Cumoen (Eigentum mehrerer 
Gemeinden von Suot Funtauna Merla) im Jahre 1665 bekannt. Weil der Wald "fast 
vollstandig vernichtet ist" (rom. "redut quasi a totela destrucziun"), so dass keine 
Partei ihn mehr nutzen kann, sol1 er fur 30 Jahre gebannt werden. Notiz von 
Brunies in Akten Brunies "gods, cunfins" aufgrund einer Urkunde v. 14. Sept. 
1665 des GA Zuoz. Weitere Beispiele in NSR (1805): 105 u. NSR (1808): 72; Bavier 
(1949): 17; Sprecher (1951): 102; Schuler(1992): 110-112. Gunter (1981): 525 
erwiihnt eine Bannung in Davos, um sich "unerwunschte Nutzniesser von dern 
bequem gelegenen Walde ob dern Heimwesen fernzuhalten." 
Schuler (1987): 1059; vgl. auch Coaz (1869): 6. 

7 4  Andere Varianten und Begriffe sind: gurada (Ternez), jurada (Scuol), god suot sa- 
rarnaint (Ardez), god fudria (UE), god mungio, god guro (QE), god taiss, - tasieus 
(Bann- oder Schutzwald im allgemeinen, OE), DRG 7: 615-618. 
Weitere Varianten und Begriffe: god resalvo, scummando, avuado, god serra, god da 
reserva, DRG 7: 615-618. u. DRG 7: 1063-1065. 
Die ursprungliche Unterscheidung des beschworenen Waldes vom verbotenen Wald 
erfolgte vermutlich durch den unterschiedlichen Vorgang bei der Unterschutzstel- 
lung und bei der Einhaltung der Nutzungsverbote. So wurden in der Regel nur die 
"gods gurats" im voraus von den Einwohnern durch Eid geschutzt. Der Schutzstatus 
eines Waldes wurde aber auch geandert. In Ardez wurde ein Bannwald, in dern die 
Nutzungen weiterhin unter Androhung einer Geldstrafe verboten waren, aus der 
Eidespflicht herausgenommen. Schorta (1982, UE): 660. Die Bedeutung der stren- 
geren Regelung des beschworenen Waldes muss jedoch relativiert werden. Die er- 
wachsenen Einwohner mussten jahrlich im nachhinein beschworen, dass sie die 
ganze Waldordnung, das heisst neben den "gods gurats" auch die Regelungen in den 
verbotenen Waldern und die weiteren Bestimmungen, nicht verletzt hatten. Die 
Geldbussen bei Holzfrevel im beschworenen Wald waren teilweise etwas hoher als 
diejenigen im verbotenen Wald. In Silvaplana sind die verbotenen Walder ebenfalls 
der offentlichen Kontrolle unterstellt, jedoch einer zeitlich und sachlich be- 
schriinkten Nutzung zuganglich. Wahrend 8 Tagen im Herbst durften Stocke genutzt 
werden. In den beschworenen Waldern hingegen durfte nur vereinzelt Leseholz und 
nur ausnahmsweise griines Holz geholt werden. Die Erlaubnis fur diese Ausnahmen 
wurde von den Dorfmeistern'erteilt. Art. 52 DO Silvaplana 1671-1791 in: Schorta 
(1982, OE): 46-48. Tramer (1950): 84 schreibt, aufgrund der Statuten von Tschlin 
(ASR 17): 162f, dass im Bannwald jeder Eingriff untersagt war. Nur ausnahmsweise 

meinden des Untersuchungsgebietes nicht sinnvoll.77 Im folgenden wird 
von Bannwald die Rede sein, wenn nicht schriftliche Quellen mit anderen 
~usdriicken zitiert oder envant  werden. 

Die Dorfordnungen der Engadiner Gemeinden enthielten noch weiterge- 
hende Massnahmen, die eine Nutzungsbegrenzung der teilweise knappen 
Guter Wiesen, Weiden und Wald zur Folge hatten. Ausserdem wurde auch die 
Zahl der an den Nutzungen beteiligten Personen eingeschrat. So wurde die 
Aufnahme auswwiger Personen im Dorfverband zusehends erschwert. Im 
Jahre 1658 erliessen Vertreter aller zehn Unterengadiner Gemeinden sogar 
ein grundsatzliches Verbot. Ohne Erlaubnis aller durfte keine Gemeinde aus- 
wiirtige Burger aufnehmen.7 Wie lange dieser Entscheid Gultigkeit hatte, ist 
ungewiss. Gemass den Dorfordnungen von Zernez aus dern Jahre 1664 scheint 
die Gemeinde selber befugt gewesen zu sein, bei Einwilligung "der ganzen 
Gemeinde" und gegen Bezahlung von 60 Gulden, Zuzuglern das Recht zu er- 
teilen, im Dorf zu hausen oder sogar Burger zu werden.79In anderen 
Gemeinden mussten die Fremden hohe Burgschaften (200 - 300 Gulden) lei- 
sten, um als Einwohner aufgenommen zu werden.80 Die Bereitschaft, neue 
Burger aufzunehmen, nahm zusehends ab und endete im 18. Jahrhundert mit 
einem kategorischen Aufnahmeverbot. Die Zernezer-Statuten aus dern Jahre 
1724 sowie die Dorfordnungen anderer Gemeinden stellten jeden Versuch, 
diese Bestimmung zu umgehen, unter scharfste Strafe.81 Die 

und unter besonderer Aufsicht soll es an gewissen Tagen gestattet sein, Leseholz 
zu sammeln. In den verbotenen Waldern soll das Holzschlagen ebenfalls verboten 
gewesen sein; Leseholz und Streue konnten hingegen ohne spezielle Erlaubnis ge- 
nutzt werden. Vgl. auch DRG 7: 617,623. 
Auch Bauholz konnte mit Bewilligung im beschworenen Waid geschlagen werden 
(1816, GA Zernez I C 17.2) und in der "jurada da Ravitschana" in S-char1 waren 
nur die Amen geschutzt (1815, GA Scuol C.14.1). Ein beschworener Wald mit 
striktem Nutzungsverbot scheint nur der "god Baselgia" in Zernez gewesen zu sein. 
In diesem wichtigen Schutzwald oberhalb des Dorfes durfte "niemand unter keinen 
Umstiinden stehendes und liegendes Holz, Streue, Baumstriinke und anderes weder 
nehmen noch geben." Muoth (1898): 70; Vgl. DRG 7: 616. 
Statuten der mittleren Gerichtsgemeinde des Unterengadins. RQGRUE (1981): 245. 

79  Schorta (1982, UE): 622. 
In S-chanf waren die Zuzuger oder Hintersibsen (rom. = "hindersaes" oder "fore- 
sters", aus italienisch "foresto" zu spatlateinisch "forestis" und ratoromanisch 
"fulasters", DRG 8: 49 u. 6: 474), die sich in der Gemeinde niederlassen wollten, 
verpflichtet, fur ihr gutes Betragen ausreichende Burgschaft zu leisten. Diese 
Burgschaft musste hoch genug sein, um alle moglichen Schaden und Vergehen der 
Zuziiger zu decken. Personen, die nicht aus einer angesehenen Pamilie stammten, 
sollten nicht aufgenommen werden. Die Zuziiger hatten jahrlich einige Gulden 
Wohngeld und Weidegeld zu entrichten. Die Zuzuger, die das Wohngeld und die 
Burgschaft nicht bezahlt hatten, wurden von den Waldnutzungen ganz ausgeschlos- 
sen. Art. 16. DO S-chanf 1787 in: Schorta (1982, OE): 127-131. In Scuol mussten 
die Zuziiger eine Burgschaft von 200 Gulden fur ihr gutes Betragen leisten. Falls 
diese nicht entrichtet werden konnte, mussten die Dorfmeister die Zuzuger aus 
dern Dorf weisen. Art. 7. DO Scuol, 1726, in: Schorta (1982, UE): 227f. Fur die an- 
deren Gemeinden galten gleiche oder ahnliche Bestimmungen. Punt-Cham. DO 1767 
in Schorta (1982, OE): 553, 575 u. Madulain DO 1728 in Schorta (1982, OE): 713; 
vgl. auch DRG 8: 49-51 u. 6: 676ff. \ 

' 8  Muoth (1898): 97; DO Scuol 1726: giinzlich verboten (= "tottalmaing scomenda") 
neue Burger aufzanehmen, Art. 8. in: Schorta (1982, UE): 228; DO Zuoz 1608 Art. 



Ausschliessungstendenzen waren jedoch nur teilweise auf die okonomisch- 
demographische Situation zuriickzufiihren. Nach Mathieu waren in erster 
Linie politische Uberlegungen dafiir ausschlaggebend. Die einheimischen 
Herrscherfamilien, allen voran die Plantas von Zernez, wollten verhindern, 
dass auswiirtige Aristokraten (Plantas von Zuoz, Salis von Samedan und an- 
dere) das Burgerrecht in den Unterengadiner Gemeinden erhielten und sich 
dadurch fur politisch interessante h t e r ,  welche durch die Gemeinden er- 
teilt wurden, bewerben konnten. Erst im friihen 19. Jahrhundert, nach dern 
Verlust des Veltlins und der daraus folgenden Entwertung der verfugbaren 
h t e r ,  wurde die Haltung gegenuber der Aufnahme neuer Burger fle- 
xibler.8 2 

'P 
2.3.1.4. Holznutzung fiir Zernez 

Aufgrund des envanten Prinzips, das Holz in der nachsten Umgebung des 
Verbrauchsortes zu nutzen, kann man annehmen, dass die qbgelegenen Wal- 
der um 11 Fuorn bis ins 15. Jahrhundert von den Nutzungen fur das Dorf 
weitgehend unbetroffen blieben. Eine erste Urkunde, die auf einheimische 
Nutzungen im Gebiet von Il Fuorn hkheist, stammt aus dern Jahre 1489. Die 
Gemeindebewohner sollten danach die Moglichkeit haben, in der Umgebung 
von La Drossa Holz fur ihre Bediirfnisse zu schlagen.83 Wahrscheinlich han- 
delte es sich dabei um lokale Nutzungen fur den Hof I1 Fuorn und fur die 
dazumal vermutlich bereits existierende Alp Grimmels sowie um einzelne 
Nutzungen der Dorfbevolkerung. Fur das 17. Jahrhundert weisen zwei wei- 
tere Urkunden auf Holzbeschaffungen durch die Einheimischen hin. Im 
Jahre 1645 wurde sogar angeordnet, eine Sage im Gebiet von I1 Fuorn zu 
bauen.84 Obwohl weder weitere schriftliche Quellen noch eindeutige Spuren 
im Geliinde auf die Existenz einer Sagemuhle schliessen lassen, ist es moglich, 
dass diese Anlage tatsachlich gebaut wurde.85 Um die hohen Transportkosten 
zu reduzieren, war es bereits fur eine kleine Holzmenge sinnvoll, das Nutz- 
holz an Ort und Stelle zu verarbeiten.86 Etwa 40 Jahre spater scheint in der 
Gemeinde das Bedurfnis zu bestehen, Holzkohle in Il Fuorn fur den eigenen 
Gebrauch sowie fur den Verkauf brennen zu konnen.87 

31 in Schorta (1982, OE): 622; Tram& (1950): 52 fuhrt als weitere Beispiele die 
Gemeinden Lavin, Sent und Scuol (Art. 10 der DO von 1793, in Privatbesitz von 
Vital, Zuoz ) auf. 

8 2  Mathieu (1983): 185f; Mathieu (1986): 336. 
8 3  Laut Verpachtungsurkunde fur eine Schmiede in La Drossa. Vgl. Kap. 2.4.3. u. 

Schlapfer (1960): 26, 49f. 
8 4  DO Zernez, 1645, Schorta (1982, UE): 634. 

In den Gemeindestatuten vom Jahre 1724, also rund 80 Jahre spater, wird aber nur 
noch von einer Gemeindesage gesprochen, die in Dorfnahe liegt. Muoth (1898): 72. 

8 6  ES besteht auch die Moglichkeit, dass mit der "reisgia" (rom. = Sage und 
Sagemuhle) in den Gemeindeordnungen keine Sagemuhle, das heisst eine mit 
Wasserkraft betriebene Sage, gemeint ist, sondern eine einfache Sageeinrichtung. 
Vgl. Kap. 3.9.2. 

8 7  Dies geht aus dern Vorvertrag zur Wiedererrichtung der Verhuttungsanlage I1 
Fuorn 1684 hervor. GA Zernez UB 15. 

Die alteste noch vorhandene Dorfordnung von Zernez stammt aus dern Jahre 
1560.88 Sie ist in lateinischer Sprache verfasst. Alle jungeren Dorfordnun- 
aen sind ratoromanisch, nachdem die Engadiner Reformatoren das Ratoro- 
b 

manische im 16. Jahrhundert erstmals schriftlich festhielten. Sie nennt be- 
reits einige vonviegend im Haupttal liegende Bannwdder. Der God Carolina 
und der God Sura e Suot, beide zwischen Val Verda und Val Tantermozza (am 
heutigen Parkgebiet angrenzend), wurden gebannt. Diese Banne erfolgten 
aus Sorge um den Holzvon-at und zur Forderung der naturlichen Wiederbe- 
waldung nach einem Holzschlag. 

Eine spezielle Art der Waldbanne ist aus dern Ofenpassgebiet bekannt. Hier 
wurde ein Waldstreifen liings des Weges gebannt. So heisst es in der Dorf- 
ordnung: "Simili mod0 prohibiturn est, a Serra Molendinorum, Cuuel et La- 
schadura usque ad Crucem versus Fuldera, ultra et infra viam, mensura octo 
ulnarum (Zinquaismas); quique sumpserit ille pro singula planta castigetur 
tantum una veronense."89 Von Laschadura einwms wurde also die Nutzung 
eines "octo ulnarum", das heisst eines 15 Metergo breiten Waldstreifens ober- 
und unterhalb des Weges verboten. Diese Massnahme wurde ergriffen, um an 
den teilweise sehr steilen Hagen die Rufenbildung und die Erosion der 
berg- und talseitigen Boschung zu verhindern. Es handelt sich also um einen 
Schutzwald im engeren Sinn, das heisst um einen Wald mit einer Schutz- 
wirkung fur eine unmittelbar betroffene Siedlung oder Strasse. Etwas Miihe 
bereitet der Versuch, diesen verbotenen Waldstreifen genau zu lokalisieren . 
Er beginnt bei La Serra unmittelbar oberhalb Zernez und fuhrt uber Lascha- 
dura bis zum "Kreuz gegen Fuldera".gl 

Der Bann iiber alle genannten Wader und Waldstreifen blieb im 17. und 18. 
Jahrhundert teils gleich, teils karnen neue Bannwalder hinzu. Dem Pachter 
der Eisenhiitte I1 Fuorn wurde im Jahre 1684 zum Beispiel verboten, Holz in 
Las Traversas, zwischen Ova da Val Ftur und Champlonch, zu schlagen. 
Dadurch sollten " Lawinen" auf den Verbindungsweg verhindert werden.9 
Im Jahre 1724 ist der Bannwaldstreifen ober- und unterhalb des Weges von 
der Ova Laschadura taleinwiirts wiederum aufgefuhrt. In der Zwischenzeit ist 
hier ein neuer Weg erstellt worden ("via nouva"), der geschutzt wurde. Es 

Gemks Schorta (1982, UE): 553f wurde die alteste noch vorhandene Kopie einer DO 
um 1575 geschrieben. Redigiert wurde die Ordnung aber bereits um 1560, wie aus 
einigen nachtraglichen Anmerkungen aus den Jahren 1561 und 1563 hervorgeht 
(vgl. fol. 54, 56, 58 auf Seiten 589f). Noch dtere DO stammen, gemass einer Notiz 
in der 1560er DO, aus dem Jahre 1541 . g 

89  DO von Zernez, 1575 In: Schorta (1982, UE): 577. 
"octo ulnarum" = 8 Zinquaismas = 8 Klafter, als Langenmass, 1 Klafter = 1.845 m in 
Sur Tasna, Sprecher (1951): 588. 
Ein Kreuz befand sich an der Grenze der beiden Gerichtsgemeinden Unterengadin 
und Val Mustair in Buffalora. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass es 
solche Kreuze auf den Anhohen von Ova Spin und Champlonch, bei der Gemeinde- 
und Weidegrenze in Jufplaun gegen Val Mora und auf der Passhohe in Susom Give 
gab. In Champlonch hatte man den Blick gegen I1 Fuorn ("versus Fuldera"), wie es 
in der Dorfordnung heisst. 

9 2  "Item in las Travers nun des gnir tut laina causa dallas lavinnas et que per causa 
da pudair mantgner las vias." Auszug aus dern Vertrag uber die Wiedererrichtung 
der Eisenhutte J684 in: Schlapfer (1960): 56, 45. 
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handelte sich um die Abschnitte von "Ova Spin" bis zum "Vallun dell Margun" dauerten iiber Jahrhunderte an und wurden teilweise noch verscharft.loO 
und von "crap" bis zur "Ova dal Fuorn". Obwohl die hier genannten Namen Im Jahre 1724 unternahm die Gemeinde Zernez erstmals einen weiteren 
nicht alle genau lokalisiert werden konnen, konnte man vermuten, dass die- Schritt zur Einschriinkung des Holzverbrauchs durch die Einheimischen. Fiir 
ser Weg bereits von Ova Spin uber Las Crastatschas nach La Drossa fiihrte. die Arve wurde ein generelles Schlagverbot in allen Wddern eingefuhrt.lo1 
Die deutsche Ubersetzung der Dorfordnung lautet: "Taglieda 93  und neuer 
Weg: Niemand soll Baume fiillen, beim Wasser von Laschadura beginnend bis 
nach Champsech, beim Hang der Taglieda oberhalb des Weges alles Holz und 2.3.1.5. Holznutzung fur Plaiv Suot Funtauna Merla 

unterhalb des Weges 10 "Cinquaismas"94 bis nach Champsech. Sowie vom Tor Im Oberengadin war das Holz bereits friih ein knappes Gut. Einzelne Gemein- 
Champsech bis zur Ova Spin, ober- und unterhalb des Weges sol1 der ganze den verboten das Schwenden und Brennen aller, auch der nicht gebannten 
Hang, unter Androhung der unten aufgefiihrten Busse, gebannt sein. Fur die Wader, und sogar das nachtliche Verweilen im Walde.102 Die Gemeinden hat- 
Strecke von Ova Spin bis zum Vallun dell Margun auf einer Breite von 3 ten zahlreiche Wdder ganz oder teilweise gebannt und fiihrten eine strenge 
" ~ r g s " ~ ~  ober- und unterhalb des Weges sol1 es auch verboten sein, Holz zu Kontrolle uber die Brenn- und Nutzholzbeziige der Burger. Jeglicher Holz- 
schlagen. Vom "Stein" (="crapn) bis zur Ova dal Fuorn 6 "Args" ober- und export durch Einzelpersonen war verboten.103 Dokumentiert ist diese re- 
unterhalb des Weges ist das Holzfiillen ebenfalls verboten."96 striktive Nutzungspolitik seit 1600.104 Ein Hinweis dafur, dass das Holz bereits 

vor diesem Zeitpunkt ein knappes Gut war, ist die Notiz des Chronisten Ulrich Der Waldstreifen "La Taglieda" von Laschadura bis Champsech wyrde im 18. Campell, der um 1570 Holzkaufe der Oberengadiner in Zernez erwahnt.lo5 Es 
Jahrhundert nicht wie vorgeschrieben geschont. So wurde irn Jahre 1761 in kann daher angenommen werden, dass die Nutzungen in den abgelegenen den Dorfordnungen festgelegt, dass in Zukunft der "Unordnung und den Seitentalern bereits vor oder spatestens zu dieser Zeit eingesetzt haben. Missverstiindnissen" mit einem neuen Bann von Laschadura bis Champsech 
entgegengetreten werden soll. Dadurch konne "die Strasse und der Durch- 
gang der Reisenden gesichert" werden.97 Von anderen gebannten Wddern 
im heutigen Nationalparkgebiet von Zernez ist in den Dorfordnungen nicht 100 1664: Art. 10, 60, Schorta (1982, UE): 604, 615; fiir 1724: Muoth (1898): 70f und 
die Rede. Es stellt sich aber die Frage, ob im Gebiet von I1 Fuorn zeitweise fur 1816: GA Zernez I C 17.2. 
nicht trotzdem Wiilder gebannt wurden.9 8 101 Muoth (1898): 70f. Zudem wird allen Burgern und Zugezogenen verboten, sowohl in 

den verbotenen als auch in den freien Wddern "laina fessa" zu machen (= gespal- 
Die Bestrebungen zur Eindwmung der privaten Holzverkaufe sind bereits in tenes Holz, Brennholz gemeint). Dieses Verbot wird erst im Jahre 1752 fur die 
den iiltesten Dorfordnungen von 1575 aufgefiihrt. Den Zernezern wurde freien Wdder aufgehoben. GA Zernez I C 17.2. 
grundsatzlich verboten, sowohl unbearbeitetes als auch bearbeitetes Holz, lo2 Sprecher (1951): 111; NSR (1812)l: 9. 

103 In S-chanf musste fiir alle Nutzungen auf dem Gemeindegebiet eine Bewilligung 
Kalk und Kohle ausserhalb der Gemeinde zu f ~ h r e n . ~ 9  Diese Regelungen eingeholt werden. Diese wurde nach erfolgter Bedurfniskontrolle erteilt. Bei der 

Anzeichnung der Lose Brennholz sollen die Dorfmeister lediglich "faules" Holz 
zeichnen, das nur als Brennholz venvendet werden konnte. Der Export von jegli- 

9 3  Der rom. Lokalname "Taglieda" heisst iibersetzt Schnitt, Einschnitt oder ~ 0 1 ~ -  chen Produkten des Waldes, sei es Holz, Rinde, Kohle, Asche, Kalk, Streue oder 
verarbeitetes Holz, war ohne Spezialbewilligung der Burgerversammlung verboten. 

94 1 Zinquaisma = 1 Klafter (als Langenmass) = 1.845 m in Sur Tasna, Sprecher Die Artikel, welche die Waldeinschrbkungen betreffen, sind Art. 57-63, DO S 
(1951): 588. chanf, 1787 in Schorta (1982, OE): 162.170; Original: Cudesch da las ratedas in 

95  Wahrscheinlich ein Langenmass. ES ist aber nicht bekannt, wieviel ein "ArgT ist. GA S-chanf C.2.7. Fur Zuoz: Art. 30, 31, 53, 61-64, DO 1591 u. Art. 28, 29, 30, 54, 
DRG 1: 370. 59, 61, 67 DO 1608 beide in Schorta (1982, OE): 602, 609. 612f, 627, 630. Fur Ma- 

g~ DO von Zernez, 1724 In: Muoth (1898): 68. dulain: Art. 21-23, 27-29, 38, 44, 49, 51, 54, 61, 71, DO 1728 u. Ergazungen 
GA Zernez I C 17/2. 1732-1778, Schorta (1982, OE): 709-711, 714, 716f, 718-720, 722, 736-738. Fur 

98  Eduard Campell ist der Meinung, dass der "God 11 Fuom" (angrenzend am Laviner Punt-Cham. Art. 16, 17, 21, 67, 69 DO 1767 in Schorta (1982, OE): 543-546, 548, 
La Drossa) gebannt war. In diesem Larchen-Arvenwald soll die Bannwaldgrenze so- 575. Gemas Brunies (1948): 126 wurde im Jahre 1699 im Oberengadin beschlos- 
gar einst verschoben beziehungsweise teilweise aufgehoben worden sein, so dass sen fur einige Jahre, ausser in dringenden Fallen (Brandungluck, Wassernot), kein 
seit dem dort erfolgten Kahlschlag ein Streifen Bergfohrenbestand (Pionienvald) Bauholz abzugeben. 
mit ~lpenrosen (Zeigerpflanze fur L&chen/Arvenwald) stockt. Mundliche Aussage 104 Vermutlich bestand eine Waldordnung bereits vor 1543, als die Walder im Val 
von E. Campell (1989). Es konnte sich dabei aber auch um das im Jahre 1724 erlas- Trupchun auf die vier Gemeinden von Suot Funtauna Merla aufgeteilt wurden. 
sene generelle Nutzungsverbot fur Arven in Zernez handeln. Dieses Verbot hatte, Meuli (1902): 55 meint, dass die wahrend und kurze Zeit nach der Teilung ge- 
falls es befolgt wurde, ahnliche Folgen fur die Entwicklung des genannten troffenen, noch vorhandenen Bestimmungen uber die Nutzung der Wader einen 
Arvenwaldes wie eine Bannung. In der Verpachtungsurkunde von 1580 fiir den solchen Ruckschluss als sehr wahrscheinlich zulassen. Er weist u.a. auf eine 
Verhiittungsbetrieb von I1 Fuorn wird dem Pachter das Recht gegeben, die Walder Urkunde vom 22. Juni 1546 im GA Zuoz hin. Gemas Brunies (1914): 62 soll die 
der Gemeinde zu nutzen "ausser an den verbotenen Orten". Ob es sich dabei auch Teilungsurkunde von 1543 eine von ihm als "naturschutzerisch" (!) bezeichnete 
um Orte in der unmittelbaren Umgebung (La Drossa - I1 Fuorn) handelt, bleibt of- Bestimmung enthalten, wonach den Waldern nur "das allernotigste Holz entnommen 

werden durfe." 
99  Art. 110, 111, 113, 114, 115, u. Art. 20, Schorta (1982, UE): 586f, 568. 105 Campell (1851)l: 78 und Campell (1900): Anmerkungen S. 11. 



38 
Aus dern 18. Jahrhundert sind Massnahmen bekannt, die es zum Ziel hatten, 
die einheimischen Nutzungen in den abgelegenen Wddern, unter anderem 
in Trupchun, zu fordern. Dadurch wollte man den Druck auf die dorfnahen 
Wiilder mildern. In S-chanf wurde nur eine halbe Holztaxe fur Nutzungen im 
Wald Muschauns in Trupchun und in anderen abgelegenen Wiildern ver- 
langt. Zudem wurden die Zuozer Burger rnit Gutern auf dern Gemeindegebiet 
von S-chanf angehalten, das benotigte Bauholz in den abgelegenen Waldern, 
das heisst unter anderem in Muschauns zu holen.106 

Eine andere Methode, um die Nutzungen auf die entfernt liegenden Wdder zu 
verlagern, war die Pflicht aller Einwohner, in diesen Wddern Holz zu besor- 
gen. So mussten die Burger von Madulain im Jahre 1728 unter Strafandroh- 
ung mindestens zwei Holzfuder pro Haushalt aus dern God Trupchun holen. 
Diese Verpflichtung wurde jedoch 4 Jahre spater bereits fallengelassen.107 
Fur La Punt - Charnues-ch bestand, gemass den Dorfordnungen von 17 17, 
eine iihnliche Regelung, um das Holzfdlen in den abgelegenen\Wddern zu 
f ordern.108 

Die Abgelegenheit der Wdder im Val Trupchun hatte auch zur Folge, dass die 
Sorge und die Aufsicht uber die Nutzungen weniger intensiv waren als im 
Haupttal. Die Dorfmeister konzentrierten sich vorwiegend darauf, die Wald- 
ordnung in den dorfnahen Wddern unter Kontrolle zu halten. Das Holzfiillen 
in den Wddern im Val Trupchun wurden hingegen zeitweise kaum beauf- 
sichtigt. In diesem Sinn kann eine Mmerkung in der Dorfordnung von La 
Punt-Charnues-ch im Jahre 17 17 verstanden werden. Hier wird vermerkt, 
dass die Vorsteher die Pflicht haben, die Wiilder auf Gemeindegebiet von S;- 
chanf in Val Trupchunlog gleich zu huten wie die niiher liegenden Wal- 
der.1l0 Dieser ausdriickliche Vermerk in den Dorfordnungen bedeutet, dass 
die strenge Kontrolle nicht praktiziert wurde. Gemass den Bestimmungen in 

106 Dieser Entscheid wurde damit begrundet, dass die Gemeinde Zuoz Burgern von S 
chanf, die auf ihrem Gemeindegebiet Hofe haben, auch abgelegene Walder zugewie- 
sen habe. (Vgl. Ausfuhrungen weiter oben zu den Zuzuglern), Art. 58-60? DO S 
chanf, 1787 in Schorta (1982, OE): 164-169; Original: Cudesch da las ratedas in 
GA Schanf C.2.7. 

107 Art. 51, DO Madulain 1728 In: Schorta (1982, OE): 719. 
108 ES bestand die Pflicht fur jeden, der Zugtiere sommerte, mindestens zwei Holz- 

fuder Leseholz aus den eigenen Wddern auf Gemeindegebiet von Schanf zu holen. 
Gesetz- und Verordnungsbuch 1717-1768, Art. 28, 2. GA Punt-Cham. 2.7. Zuoz 
kannte vor 1800 keine ahnlichen Massnahmen. In den DO von 1608 wurden die 
Wiilder Purcher u. Malogetta nicht narnentlich erwkhnt. Es wird aber vermerkt, 
dass alle Walder geschutzt und gebannt seien (rom. "intessieus") und niemand 
ohne Erlaubnis Holz fiillen durfe. Schorta (1982, OE): 630. 

log In den alten DO von La Punt-Charnues-ch werden die drei Walder von La Punt-Ch. 
in Trupchun teilweise nicht rnit den heute bekannten Namen "Chanels", 
"Muschauns" und "Dschembrina" auf der rechten Talseite bezeichnet. Oft ist die 
Rede von "God Purchera" (vermutlich God Chanels gemeint, teilweise aber inklu- 
sive des Waldes auf der linken Talseite im Val 'Muschauns), "Muschains" (heute 
Muschauns und ev. auch Dschembrina) und "Trupchum" (zum Teil alle drei Wader 
in Val Trupchun und zum Teil nur Dschembrina gemeint). 

lo Nr. 5. Gesetz- und Verordnungsbuch 1717-1768, GA Punt-Cham. 2.7. 
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den Dorfordnungen des 18. und 19. Jahrhunderts scheint sich die Nutzungs- 
aufsicht vor allem bezuglich des Waldes Chanels gebessert zu haben.111 

2.3.1.6. Holznutzung fur Scuol 

Die Scuoler Walder im Haupttal waren bereits im Spatmittelalter vorwiegend 
auf die rechte Talseite beschriinkt. Die linke Talseite war grosstenteils ent- 
waldet.112 Die Dorfbewohner waren somit vermutlich seit der Zeit der Bevol- 
kerungszunahme im 15. Jahrhundert und nach dern Dorfbrand von 1499 auf 
die Holzbestiinde aus dern Val S-char1 angewiesen. Das Val Minger liegt in der 
vorderen Hiilfte der Val S-charl. Wir finden in Minger und im Gebiet 
Pradatsch, auf der gegeniiberliegenden Seite der Clemgia, von Scuol her- 
kommend die nahegelegensten Waldbestiinde im Val S-charl. Daher wurden 
diese Wglder fur die Holzversorgung bevorzugt. Um das Jahr 1700 sollen die 
Scuoler sogar eine Sage in Minger Dadora gebaut haben.113 

Fur das Val S-char1 liegen schriftliche Quellen aus dern 16. Jahrhundert vor, 
die auf eine Waldnutzungsordnung schliessen lassen. Diese Ordnung wurde 
nicht von der Gemeinde erlassen und uberwacht, sondern vom tirolischen 
Bergrichter in S-charl. Sie zielte unter anderem darauf ab, den Holzver- 
brauch die Holmutzungen der Einheimischen einzuschriinken, um die- 
jenigen fur den Betrieb der Bergwerke zu sichern. Im Jahre 1547 heisst es in 
einem Brief der Innsbrucker Regierung, dass es ein vertragliches Recht der 
Scuoler sei, in den Wddern in S-char1 Holz hauen zu durfen, sie hatten aber 
dazu die Erlaubnis des Bergrichters einzuholen.114 Gemass einem Beschwer- 
debrief aqs dern Jahre 1575 gegen die Gemeinde sollen die Scuoler jedoch 
lediglich das Recht haben, Bauholz vom Markstein Pradatsch gegenuber 
Minger Dadora taleinwws zu fdlen.115 Die Missachtung dieser vermutlich 
nur einseitig aufgestellten Regelung war aber an der Tagesordnung. 

Die Praxis des Artikels 28 aus dern Jahre 1717 wurde 1722 fur die W2lder auf 
dern Gemeindegebiet von S-chanf fortgesetzt. Im Jahre 1727 folgte dann ein funf- 
jkhriges Verbot fur Brenn- und Bauholznutzungen in Purcher. Der Dorfmeister 
wurde beauftragt, von Zeit zu Zeit jemanden in den Wald Purcher zu schicken, um 
die Einhaltung dieser Ordnung zu uberwachen. 1732 wurde es erlaubt, Lese- und 
Bauholz rnit Bewilligung aus Purcher zu holen (mit zweimaliger Verlangerung 1737 
und 1742). Ab 1748 wurden auch andere Holzschlage in Purcher erlaubt (1752 
und 17 57 verlangert). Gesetz- und Verordnungsbuch 1717-1 768, GA Punt-Cham. 
2.7. Es bleibt offen, ob die Kontrolle auch aufgrund der neuen Dorfordnung von 
1767 fortgesetzt wurde. In dieser Ordnung werden die Walder auf dern 
Gemeindegebiet von S-chanf rnit keinem Wort erwahnt. Die strenge Regelung der 
Holznutzungen im allgemeinen lasst aber die Fortsetzung dieser Kontrolle 
vermuten. 

112 Campell (1851)l: 102 und Campell (1966): 19 schrieb fur die Zeit um 1570, dass 
sehr vie1 Holz fur Scuol aus dern Val S-char1 kommen wurde, weil sie wenig davon 
hatten "da die Gebirge im Innthale theils sehr felsig, theils rnit Wiesen und Weide 
bedeckt sind." 

113 Rauch (1930), Vgl. Kap. 2.1.1.2. 
l4 STAGR B 1340, Gemeine Missiven 1547 Blatt 457, Juni 20. 

STAGR B 1566, 272-377, Burcklechner (1621). 
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Das ungeordnete Holzen in den Wddern bereitete auch den Scuolem selber ordnung nicht verletzt habe.122 Die Einwohner hielten sich aber nur teil- 
Miihe. In den atesten noch vorhandenen Dorfordnungen aus dem Jahre weise an die Dorfordnungen und an die abgegebenen Vers~rechungen. 
1726, das heisst zu der Zeit, als die Bergwerke nicht mehr in Betrieb waren, Wenn immer wieder die gleichen Verbote in den Dorfordnungen wiederholt 
wurden verschiedene Wiilder im Haupttal sowie ein Wald oberhalb des werden, und dies teilweise mit der verzweifelten Feststellung, dass "wenn 
Weilers von S-char1 unter Bann gelegt. In Minger Dadora war im Jahre 1733 diese Verbote nicht eingehalten wiirden, man in eine grosse Not geraten 
auch ein Wald bereits gebannt.l16 Im vordersten Teil des Val S-char1 wurde werde", so kann man daraus schliessen, dass sie nicht durchgesetzt werden 
zudem in einem Waldstreifen oberhalb des Weges das Schlagen von Leg- konnten.123 Der Grund ist vor allem bei den unterschiedlichen Interessen 
fohren untersagt.l l Im Jahr 1726 wurde auch ein generelles Schlagverbot der Gemeindeobrigkeiten einerseits und der einzelnen Burger und Zuziiger 
fiir griine Arven erlassen. Verbote und Einschriinkungen des Holzhandels andererseits zu suchen. Obwohl die Dorfordnungen von der Ckmeindever- 
gehorten ebenfalls zu dieser restriktiven, aber ublichen Nutzungspolitik.ll8 sammlung, das heisst von den stimmberechtigten miinnlichen Biirgern, 

gutgeheissen wurden, pragten wenige bedeutende Personlichkeiten der Die Ausscheidung von Bannwaldern hatte auch in Scuol Auswirkungen auf 
Gemeinde die ~utzungspolitik.12~ Diese Personen waren bestrebt, die Nut- die iibrigen Wader, die um so stiirker genutzt wurden. Die Walder von Min- 
zungen der Gemeindeeinwohner zu beschranken, vermutlich nicht zuletzt 

ger waren diesem erhohten Druck ausgesetzt. Scuol griff zur gleichen Me- mit der Absicht, mehr Holz verrnarkten zu konnen. Der Einzelne hingegen thode, wie wir sie bereits von Madulain und La Punt - Chamues-ch im val versuchte seinen Holzbezug auf die einfachste Art zu decken. Die h4ahm~fe 
Trupchun her kennen. Die Einheimischen wurden im Jahre \726 unter der Obrigkeit erschienen dem Einzelnen wenig iiberzeugend, da die ~ o l z -  
Strafandrohung verpflichtet, einen Tag pro Haushalt in Minger zu hol- schlage fur die Saline die einheimischen Holznutzungen bei weitem in den zen.l lg Man ergriff ausserdem Massnahmen, um den Holzverbrauch im all- 

Schatten ~te l1 ten . l~~ gemeinen zu vermindem. Im 18. Jahrhundert wurde es verboten, neue 
Miihlen an den Clozzabach zu bauen, um dadurch Holz zu sparen. Die Siedlung Weit verbreitet war auch der Holzfrevel in den Wadern der Nachbargemein- 
St. Jon hatte wegen der Schaden am Wald in ihrer Umgebung sogar aufgege- den. So beMagt sich Zernez iiber Holzfrevler aus Livigno und ~ c u o l  iiber sol- 
ben werden sollen.120 che aus Tarasp und Sent.126 Die drei Oberengadiner Gemeinden mit ~ a l d  auf 

dem Gemeindegebiet von S-chanf wollten im Jahre 1548 erreichen, dass die 
Einwohner von S-chanf verpflichtet werden, alle Holzfrevel in den wadern 

2.3.1.7. Wirksamkeit der Einschrankungen und Entwicklung der der drei Gemeinden anzuzeigen. Das Gericht entschied gegen diese ~ffenba- 
Holznutzung 

~ufgrund der zahlreichen Ordnungen seit dem 16. Jahrhundert konnte man 
zu dem ~chluss gelangen, dass die Wiilder seither mit grosster Sorgfalt be- 

handelt worden wiiren. Die Bannwdder wurden zudem immer wieder von al- 1 2 2  Tram& (1950): 85, DO Ardez, in ASR (29):23, Mathieu (1980): 300, fur Tschlin 
len Erwachsenen neu beschworen, wobei genau Buch gefiihrt wurde, wer 1732 belegt in Schorta (1982, UE): 423. In Schlarigna/Celerina wurden alle Manner 
den Eid nachholen miisse, weil er am betreffenden Tag abwesend war.121 Die zweimal im Jahr vorgeladen, um unter Eidesleistung zu bezeugen, "ob sie etwa im 
Dorfrneister mussten jedem Einwohner den Ed abnehmen, dass er die Wald- Walde gefrevelt oder andere freveln gesehen hatten, ohne die Fdle gehorigen Ortes 

zu verzeigen." Aus Wirtschaftsplan der Gemeindewaldungen von Celerina 1888. 
123 Fur Scuol DO (1726) in Schorta (1982, UE): 233: "Veziond il disregola tagliar in 

Die "Jurata Mingor'' (= Bannwald Mingk) ist in einer Karte der Hernchaft Tarasp noss guats, dil qua1 noss comun, continuond usche gnis in gronda necesita, vain 
aus dem Jahre 1733 dokumentiert. Diese von Ing. Josef Antoni Veith gezeichnete aspramaing danof scomenda, sco es fat diversas votas eir nil pass$' = "Angesichts 
Landkarte befindet sich in der Sammlung iiber die Herrschaft Tarasp, die sich im des regellosen Holzens in unseren Waldern, durch das unsere ~emeinden ,  wenn so 
Mahrischen Landesarchiv in Brunn (Tschechische Republik) befindet. Stecher fortgefahren wurde, in grosse Not geriete, wird mit aller Entschiedenheit, wie dies 
(1992). Neu erstellte Kopien dieser Karte sind in Besitz van Johann Peder Fanzun, mehrfach in der Vergangenheit bereits geschehen ist, verboten, [..I ". Vgl. such 
Tarasp und Nicolin Bischoff, Ramosch. Rauch (1934) fur DO 1738 von Scuol. Solche bewegte Klagen iiber die Verwiistungen 
DO vOn Scuol 17267 Schorta (1982, UE): 233f Im Jahre 1815 wird ein Grossteil der der Walder gehorten auch in anderen Gebieten Europas zum "guten Ton" der 
Wilder der rechten Talseite nochmals den Nutzungen entzogen. GA scuol ~ .14/1 .  Forstordnungen. Radkau/Schafer (1987): 101 schreiben, dass diese Klagen notig 

' I8 Art- 2 6  vgl- such Art. 33c7 35, 51, 60, 66, 67, 75. Schorta (1982, UE): 2331 waren, um das Eingreifen der Obrigkeit im Wald zu legitimieren. 
l 9  DO von Scuol, 1726, In: Schorta (1982, UE): 235. 124 Nur die Gemeindeversammlung war befugt, Statuteniinderungen vorzunehmen oder 

120 So schreibt Vital (1927): 102 aufgrund von Dokumenten aus dem Gemeindearchiv: neue Statuten zu erlassen. Daher kann man theoretisch von einer "reinen Demo- 
"St. Jon st0 gnir demoli per via del dan a1 god, ed il scornand da non fabrichar plu kratie", wie es Tramer (1950): 59 erwahnt, sprechen. Massgebend an der Vorberei- 
muglins in Clozza, dvainta principalmaing per non stovar dar laina per fus, rodas tung zum Beispiel der Zernezer-DO von 1664 waren aber funf Manner, darunter der 
ed irals." Ritter Rudolf Planta, der "vornehme Ammann" (mastral) Peider Liun, der Ammann 

12' Gemass Mathieu (1980): 300, in GA Ftan I B Fasch 5. Auch die haldreiche ~ e -  Chiasper Be~chla  und der Gemeindeschreiber Jachien Michieil. Schorta (1982, 
meinde 'T'schlin kannte die alljahrliche Beschworung. Jedes Jahr sollen die DorE UE): 595, u. S. 635 fur DO 1652. 
vorsteher in Anwesenheit eines Kriminalrichters pro Haus, je einen Mann oder 25 Vgl. im allgemeinen Radkau/Schafer (1987): 13 1. 
cine Frau iiber 18 Jahre, den Wald beschworen lassen. DO Tschlin (ASR 17): 163. 26 GA Zernez, B 1 15; Vital (1927): 102. 



ber toleriert oder sogar von der Obrigkeit ausdriicklich bewilligt, ohne die 

Nutzungsdruck auf die abgelegenen Wiilder. Hier wurden die Nutzungen so- 
gar noch mit reduzierten Holztaxen und ~utzungsbflichten gefordert. 
Massnahmen zur Einschr'dnkung der Nutzung auch in diesen Gebieten wur- 
den bis 1800 mit wenigen Ausnahmen nicht ergriffen. Lediglich zur Si- 
cherung des Verkehrs iiber dem Ofenpass wurde an den sthleren Hang- 
partien je ein Waldstreifen ober- und unterhalb des Weges geschutzt. 

I Ausgesprochene Holzknappheiten scheint es vom 16. Jahrhundert bis um 
1800 nicht gegeben zu haben. Von einer allgemeinen Holznot kann ebenfalls i 

nicht vorhandenen Holznot in verschiedenen Teilen Europas um 1800 vor- 
geherrscht zu haben. Die lange Dauer der vorangehenden Kahlschlag- 
wirtschaft fiir die Saline, die zunehmende Regelung der Holznutzungen, die 
weitere Ausdehnung der Bannwiilder und eine, mitteleuropaisch betrachtet, 
formliche "Explosion" des Holzhandels, lassen diesen Schluss zu. 
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rungspflicht. Zu einem spateren Zeitpunkt fuhrten aber einige Gemeinden 
diese Pflicht ein.12' 2 -3 - 2 .  Holznutzung fiir die Alpwirtschaft und fiir das 
Die Entwicklung der Bannwaldausscheidung in Zernez und Scuol vom 16. bis 
ins 19. Jahrhundert zeigt, dass die Anzahl und die Ausdehnung der 
Bannwalder in Dorfniihe immer mehr zunahm.128 Nur selten wurde ein 2.3.2.1. Holznutzung fur die Alpwirtschaft und fur die Hofe 
ehemals gebannter Wald wieder zum freien Wald erkliirt. Vermutlich wurden 
aber zusehends Ausnahmen fur verschiedene Nutzungen im Bannwald sel- Das Prinzip, Holz mit dem kleinstmoglichen Aufwand zu nutzen, trifft insbe- 

sondere fur die Holznutzungen der Alpwirtschaft, der Einzelhofe und der 

Kategorie des Waldes in den Dorfordnungen zu 'dndern. Trotz dieser Durchlas- Kleinsiedlungen zu. So wurden die Walder in der nachsten Umgebung uber 

sigkeit der Nutzungseinschriinkungen in den dorfnahen Wddern stieg der Jahrhunderte hinweg stark belastet. Die Nutzungen erfolgten oft Hand in 
Hand mit den Bestrebungen, die Weideflachen und das Wiesland mit Hilfe von 
Axt und Feuer zu vergrossern. Die sichtbarsten Auswirkungen hatten dabei 
die Nutzungen in der Karnpfzone der oberen Waldgrenze. Die zahlreichen 
Alpbetriebe von Zernez und die einzelnen Betriebe von S-chanf, Scuol und 
Valchava im heutigen Nationalparkgebiet konsumierten irn Laufe der Jahr- 
hunderte betrachtliche Holzmengen. Benotigt wurde Holz fur den Bau und 
den Unterhalt der zahlreichen Sennhutten, der Unterstiinde und Stalle, der 
Einzaunungen sowie der kleineren Hirtenhutten, die an verschiedenen 
Orten im Weidegebiet zu finden waren.130 Die Bauphasen fur die meisten 

nicht gesprochen werden. Die grossten Sorgen um die Holzvorr'dte scheinen Alpbetriebe konnen vor 1400, also zur Zeit des Landesausbaus, und um 1600, 
aber trotz der Bevolkerungsabnahme und der teilweise "verordneten",129 gar beim Hochststand der Weidenutzung, vemutet werden. Im 18. und 19. Jahr- 

hundert, als zahlreiche verlassene Alpen von den Bergamasker Schafhirten 
gepachtet wurden, kam es nochmals zu einem Schub von Renovations- und 
Neubauten. Wihrend der Bestossungszeit in den drei Somrnermonaten wurde 
Brennholz zum Kochen venvendet. Auf den Kuhalpen und teilweise auf den 
Schafalpen wurde zudem Brennholz fur die Sennerei benotigt. Auch die 
Milchgefasse, wie zum Beispiel Rahmkellen, Schopfkellen und Melkeimer ( 
wurden aus Holz hergestellt. Fur diese Arbeit sol1 Arvenholz bevorzugt 
worden sein, da es der Milch einen "angenehmen Geschmack" gab.131 

2.3.2.2. Kohlerei 

In weiten Gebieten des Nationalparks findet man Spuren von Kohlenmeilern. 
Sichtbar sind auf ebenen Flachen feine Reste von Holzkohle, die der ganzen 
Humusschicht eine schwarze Farbe geben. Carnpell und Trepp sind bei der 
Erstellung der Vegetationskarte des Schweizerischen Nationalparks auf zirka 
50 Kohlplatze im Val dal Spol und Val dal Fuorn gestossen.l32 Weitere 30 Plat- 
ze wurden von den Parkwachtern oder von Nicolin Bischoff und dem Au- 
toren der Arbeit entdeckt. Die Kohlplatze sind auf die verschiedenen Wald- .. - 

Oberengadin (rom. = "palantedan) vgl. Meuli (1902): 58; Allgemein zur Offen- gebiete verstreut, wobei es eine Konzentration in der Umgebung der Verhut- 
barungspflicht: fur Madulain DO (1728); fur Zuoz DO (1591); fur S-chanf DO tungsanlagen von I1 Fuorn und Stabelchod sowie in der Ndhe der Verbin- 
(1787): 113,172f; fur Zernez DO (1724). dungswege in der Val dal Fuorn, Champlonch, La Schera, Minger und 

128 Eine solche Ausscheidung kann raumlich aufgrund der Angaben in den verschie 
denen erwahnten Dorfordnungen gemacht werden. Die genauen Grenzen sind jedoch 130 Fur die "Alp Pisogg" im Val Mingk zum Beispiel gewiihrte der Bergrichter von S 

char1 dem "Pfleger" und den "Maiersleuten von Tarasp" im Jahre 1559 das Recht, 
das benotigte Bau- und Brennholz aus den umliegenden Wiildern zu holen. STAGR B 

Zeitspanne strengen teilweise bannwaldiihnlichen Nutzungsregeln unterstellt; Eine 1483 5: 2644. 
raumliche Entwicklung dieser Nutzungseinschriinkungen kann aufgrund der unter- 131 Gem& DRG 1: 196. ,, 
suchten DO kaum festgestellt werden. 132 Die Kohlenmeilerspuren sind in der Vegetationskarte Campell/Trepp (1968) ein- 

Die Quantitat der einheimischen Nutzungen vor 1800 im Gebiet des heutigen 
Nationalparkes lassen sich nicht feststellen. Sie bewegten sich aber sicher- 
lich in einem vie1 kleineren Rahmen als die Nutzungen fir die Saline Hall 
und fur die Bergwerke. Im Gegensatz dazu dauerten sie aber ohne Unter- 
brechung an und wurden wegen der Bannung der Heimwalder und der 
strengeren Kontrollen in Dorfnahe zunehmend intensiver. 

I 
127 GA S-chanf, Urkunde Nr. 144. Zur spateren Einfiihrung der Offenbarungs~flicht im 'm 

wegen der vagen Angaben und den heute nicht mehr bekannten Lokalnamen nur 
teilweise nachvollziehbar. Im Oberengadin waren die Wader uber die nanze 

129 Radkau/Schafer (1987): 168, im allgemeinen S. 135-209,270-275. 



Trupchun gibt. Die Dunkelziffer ist vermutlich recht hoch. Die an verschie- 
denen Orten noch bekannten Flurnamen "La Charbunera" sind weitere 
Zeugen dieser alten Nutzungsform.l33 

Verwendungszwecke und Eigenschaften der Holzkohle 

Der Hauptgrund der grossen Anzahl von Kohlenmeilern ist die Erzgewin- 
nung und deren Verarbeitung am Ofenpass und im Val S-charl. Auf diese 
Holznutzungen wird unter Kapitel 2.4. eingegangen. Abnehmer, die kleinere 
Mengen benotigten, jedoch im Gegensatz zum Bergbau keine zeitliche Unter- 
brechung aufwiesen, waren die lokalen Schmieden. Der Schmied war in der 
Regel Angestellter einer Gemeinde und musste zu den vertraglich festgeleg- 
ten Preisen alle anfallenden Schmiedearbeiten ausfuhren. widvie1 Holz der 
Schmied fur seine Arbeit brauchte, wird aus den untersuchten Quellen aus 
der Zeit vor 1800 nicht ersichtlich. 5 

Der grosse Vorteil der Holzkohle gegenuber dem rohen Holz liegt darin, dass 
hohere Temperaturen erreicht werden konnen, die fiir den Schmelzprozess 
bei der Metallgewinnung und Weiterverarbeitung notig sind. Andererseits 
geht aber ein Teil vom Heizwert des Holzes verloren.134 Ein weiterer Vorteil 
der Kohle ist der Aufwand beim Transport vom Wald zum Verbrauchsort, der 
bei der Holzkohle viel geringer ist als beim Rohholz. Kohle ist nur ein Viertel 
bis ein Funftel so schwer wie Rohholz, volumenmassig halb so gross und 
weniger sperrig. Dank der Kohlerei konnten somit auch schwer erreichbare 
und abgelegene Waldungen in vermehrtem Masse genutzt werden.135 
Gleichzeitig bedeuteten diese Transportvorteile der Holzkohle eine Entlas- 
tung der Nutzungen in den dorfnahen Wadern. 

Nutzungsorte und EinschrPnkungen der ~ 8 h l e r e i  

Fur die Kohlerei wurde mit Vorliebe Bergfohre, Wche und soweit vorhan- 
den Wacholder, Birke und Vogelbeere verwendet. Sie ergaben eine bessere 
Holzkohle als die Fichten und die Amen. Wurzelstocke und Aste wurden teil- 
weise auch fur die Kohlerei genutzt.136 Durch die Bevorzugung vor allem der 
Bergfohre gab es in Zernez eine Konzentration der Kohlerei im heutigen 
Nationalparkgebiet. Die Gemeinde sicherte sich im Jahre 1684, bei der Ertei- 
lung der Holmutzungsrechte an den Bergwerksbetrieb von 11 Fuorn, das 

133 Der Flurname "Charbunera" kommt auf dem Weg zwischen La Drossa und der Alp 
La Schera, in der Niihe von Minger dadora und vom Weiler S-char1 taleinwarts in 
Richtung Plan Martaila vor. Unterhalb des God Chanels im Val Trupchun heisst die 
Ebene "Plaun della Cravunera". 
Radkau/Schafer (1987): 200 envahnen mindestens zwei Drittel Verlust an Heiz- 
wert. 

135 Schuler (1981): 30; Radkau/Schafer (1987): 120. ' 
1% Gerniiss Juvalta (1928): 326 soll der Kohler zu Zeiten des Befgbaus in Bergun, das 

Holz "so tief als moglich am Boden, ja bei der Wurzel abhauen". Die "&te, gross 
und klein", soll er fleissig "zusammenklauben" (zusammenlesen) und zum Werk 
ge brauchen. 
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Recht, Holzkohle an allen beliebigen Orten, also auch in der Umgebung von 
I1 Fuorn, brennen zu konnen.137 

Im Zusammenhang mit den allgemeinen Einschriinkungen der Holznutzun- 
gen fiir die Einheimischen kam es bereits im 16. Jahrhundert zu einem Han- 
dels- und Exportverbot fur Holzkohle.138 In Scuol wurde im Jahre 1726 sogar 
ein allgemeines, also auch fur die Einheimischen geltendes Verbot fur die 
Kohlerei erlassen.139 In S-chanf scheint das Alppersonal von Purcher und 
Trupchun zum Missfallen der Gemeinde zeitweise die Kohlerei als 
Nebenbeschiiftigung betrieben zu haben. Die Gemeinde erliess im Jahre 1787 
ein entsprechendes Verbot fur die Sennen und Hirten der beiden Alpen.140 

Handwerk der Kohlerei 

Die Kohlerei war eine Kunst, die durch viel Praxis erlernt werden musste. Das 
Schwierige am Brennvorgang war, die Luftzufuhr im halbkugeligen, 3 bis 4 
Meter hohen Kohlenmeiler so zu regulieren, dass eine langsame Verkohlung 
des Holzes (5 bis 18 Tage, je nach Kohlenmeilergro~se)1~1 durch unvollstan- 
dige Verbrennung stattfinden konnte. Bei diesem Vorgang entwichen Was- 
serdampf und weitere gasformige Stoffe. Als Nutzprodukt verblieb dann die 
Holzkohle, die grosstenteils aus Kohlenstoff besteht.142 Die Wahl eines ge- 
eigneten Kohlplatzes an einer windgeschutzten Stelle war wichtig und Was- 
ser in der n&eren Umgebung von Vorteil. Oft wurden altbewahrte Kohl- 
platze wieder verwendet, denn an einem neuen Standort gelang das Kohle- 
brennen meist nicht so gut.143 SO erstaunt die grosse Anzahl Kohlplatze im 
Nationalparkgebiet. Das Holz wurde vermutlich mit einem Raf oder einem 
Karren herbeigeschafft und in zirka ein Meter lange Rugel oder Spalten zer- 
sagt und wenn notig gespalten. Die Holzmenge fiir einen Kohlenmeiler von 
der Grosse der ~ntlebucher Meiler, wo heute noch Holzkohle gebrannt wird, 

Gemiiss Vorvertrag zur Wiedererrichtung der Verhuttungsanlage I1 Fuorn 1684, GA 
Zernez UB 15. Diese Option wurde offengehalten, um Holzkohle fur den eigenen 
Gebrauch sowie fur den Verkauf zu brennen. Die Moglichkeit des Verkaufs der 
Holzkohle steht aber im Widerspruch zu den Bestimmungen in den Dorfordnungen 
von 1664. Schorta (1982, UE): 604. 
DO Zernez von 1575, 1664, Schorta (1982, UE): 587, 604; DO Zernez 1724 Muoth 
(1898): 70; DO Schanf von 1787, DO Madulain von 1728, u. DRG 3: 367. 
Schorta (1982, UE): 248. Die Erlaubnis fur den Schmied Kohle zu brennen ist nicht 
vermerkt, war aber vermutlich andenveitig geregelt. 
DO S-chanf 1787 in: GA S-chanf C. 27 "cudesch da las ratedas" Art. 19 oder 
Schorta (1982, OE): 133. In Madulain war das Kohlebrennen gemiiss den DO von 
1728 fur alle Nachbarn, insbesondere fur die Backer und fur die' Sennen auf den 
Alpen verboten. DRG 3: 367. 
Angaben von der Kohlerei in Romoos. Zschokke (1825): 272, schreibt, dass ein 
Meiler von 8 Klaftern Holz ungefahr 3 bis 4 Tage, ein solcher von 50 bis 60 Klaf- 
tern hingegen zwischen 14 und 20 Tagen zum Verkohlen braucht. Jenny (1995): 29 
schreibt von einer Dauer von bis zu 6 Tagen. 
Der Kohlenstoffgebalt der Holzmasse erhoht sich von etwa 50% auf 80%. Rad- 
kau/Schafer (1987): 127; Vgl. auch Duss (1958): 4. 
Hartig (1851): 230 f. 
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Schnapsbrennereien und Salpeterproduktion 

Das Schnapsbrennen war in der Region zeitweise recht verbreitet. Aus Sorge 
um die Holzvorrate wurde aber in Scuol das Brennen von Enzianschnaps im 
Jahre 1726 verboten.156 

Salpeter, ein wichtiger Bestandteil der Salpetersaure, der aus dem Kalkstein 
gewonnen wurde, benotigte Brennholz fur den Gewinnungsprozess. Diese 
Brennholznutzungen wurden ebenfalls zeitweise ganz verboten. So enthal- 
ten die Dorfordnungen von Scuol ein allgemeines Holznutzungs- und Holz- 
verkaufsverbot fur die Salpeterproduktion in allen Waldern.157 Zu welchen 
Zwecken der hier genutzte Salpeter verwendet wurde, ist nicht bekannt. Im 
allgemeinen weiss man, dass Salpetersaure als Lose- und Trennmittel in der 
Metallurgie, zur Herstellung von Explosivstoffen, organischen Farbstoffen, 
Dungern und anderem mehr venvendet wurde. 

Farbereien und andere Gewerbe 

Die Fiirber benotigten fiir die Behandlung der Tucher und Wollwaren Brenn- 
holz, welches sie wie die Kalkbrenner nur an abgelegenen Orten holen 
durften. Daher waren in Scuol nur Nutzungen im Val S-char1 von Sasstaglia 
einwib-ts und in den Scuoler Wadern auf Tarasper Gemeindegebiet erlaubt. 
Zudem wurden ihnen die Preise) die sie fur ihre Arbeiten verlangen konn- 
ten, in den Dorfordnungen festgelegt; falls sie mit diesen Preisen nicht ein- 
verstanden waren, sollten ihnen die Holznutzungen in den Scuoler Wddern 
ganzlich verboten werden.158 Fur Backer, Kiifer, Wagner und Gerber galt 
ebenfalls eine restriktive Holznutzungspraxis.l~9 

2.4. Holznutzung fur den Bergbau 

2.4.1. Entwicklung der Bergbaubetriebe 
J 

Der Bergbau spielte im Mittelalter und in der fI-iihen Neuzeit in vielen Gebie- 
ten Europas eine wichtige Rolle. Neben den grossen Abbaugebieten in Kam- 
ten, in der Steiermark, im Bresciano, im bohmischen Erzgebirge und an an- 
deren Orten gab es zahlreiche kleinere Abbaugebiete, die fur den gewerbli- 
chen Bedarf an Metallen in der Region sehr wichtig waren. Im Gebiet der 
heutigen Schweiz hatte es insbesondere im Wallis, in Graubunden, Jura und 
St. Gallen relativ viele kleine Erzvork~mmen.~~* Ein Abbau dieser Erzlager 
war vor 1600 an vielen Orten eintraglich. Durch die zunehmende Bedeutung 
des Kapitals fur Grossinvestitionen im Montanwesen und durch politische 
und technische Neuerungen wurden viele Bergwerksbetriebe unrentabel 
und mussten aufgegeben werden. 

DO Scuol 1726: Schorta (1982, UE): 246. 
lS7 DO Scuol 1726: Schorta (1982, UE): 247 u. DO 1815: GA Scuol C.14/1. 

DO Scuol 1726: Schorta (1982, UE): 244f. 
DO S-chanf 1787: Schorta (1982, OE): 132. 

Der Beginn des Bergbaus im Kanton Graubunden reicht in die Bronzezeit zu- 
riick. Damals wurde Kupfer abgebaut und verhuttet.161 Ob die Erzlagerstatten 
von S-char1 bereits zu dieser Zeit genutzt wurden, ist nicht bekannt.162 Die 
Silteste urkundliche Nachricht iiber den Bergbau in Graubunden stammt aus 
dem Spatmittelalter, sie datiert vom Jahre 1200.163 Die ersten Urkunden, die 
die Bergwerke im Gebiet des Nationalparks namentlich erwahnen, reichen 
in die erste Hdfte des 14. Jahrhunderts zuriick.164 In den entsprechen'den 
Urkunden ist von "minierae" die Rede, also von Bergwerken und nicht bloss 
von Erzlagerstatten. Daraus kann man schliessen, dass sie bereits vor diesem 
Zeitpunkt eingerichtet und genutzt wurden.165 

Nachgewiesenermassen waren die Eisenerz-Bergwerke vom Ofenpass und die 
Bergwerke von S-char1 mit den silberhaltigen Blei- und Zinkerzen von der 
ersten Hiilfte des 14. Jahrhunderts bis gegen 1500 verpachtet. Die Bergwerke 
am Ofenpass erlebten in der zweiten Hdfte des 15. Jahrhunderts die grosste 
Bliitezeit, wurden dann aber verlassen. Zu zwei spateren Zeitpunkten gegen 
Ende des 16. und 17. Jahrhunderts wurde der Bergbau am Ofenpass neu auf- 
genommen. Die Bergwerke in S-char1 waren nach 1500, vermutlich mit Aus- 
nahme einiger Unterbriiche, weiter in Betrieb, arbeiteten aber in der zwei- 
ten HWte des 16. Jahrhunderts zusehends defizitiir und wurden in der ersten 
Hiilfte des 17. Jahrhunderts verlassen. Ein Teil der im Untersuchungsgebiet 
gewonnenen und verarbeiteten Metalle wurde in der Region verkauft, ein 
anderer Teil wurde ausserhalb derselben abgesetzt.166 

- 

160 Bachtiger (1982): 2. 
161 Rageth (1978) u. Zindel (1978). 
lci2 Laut Stauffer (1983): 131 deuten aber "wenige Plattenschlacken voh Ramosck 

Mottata, Kupfer- und Eisenschlacken von Scuol-Munt Baselgia sowie 
Eisenschlacken von Scuol-Russonch und Zernez-Muotta da Clus" auf eine "lokale 
oder regionale Metallgewinnung" in der Bronze- und Eisenzeit hin. 
Erzgruben im Puschlav, Mohr (1848-52): Nr. 166. 

164 Zu dieser Zeit kann ein Aufschwung vieler Bergwerke im Alpenbogen festgestellt 
werden. Pelet (1989): 32. 

Itis Eine Urkunde vom 15.2.1189 handelt von der Schenkung der Erzgruben im Dukat 
und Bistum Trient durch den osterreichischen Kaiser Friedrich an den Bischof von 
Trient. Tiroler Urkundenbuch, bearbeitet v. Franz Huter I. Abt, I. Bd. 447, Inns- 
bruck 1937. Zu dieser Zeit gehorte das UE zusammen mit dem Vintschgau als Graf- 
schaft zu dem genannten Bistum. Es ist daher moglich, dass diese Schenkung auch 
fur die Erzgruben des Unterengadins bereits von Bedeutung waren. Sie werden je- 
doch nicht namentlich erwahnt. 

166 Von I1 Fuorn (1580-1602) wurde ein kleiner Teil direkt bei der Schmiede auf I1 
Fuorn verkauft. Der grosste Teil wurde nach Zernez und Sta. Maria gebracht. Von 
dort wurden die Metalles im Engadin bis nach Samedan und ScuoVRamosch, im 
Vintschgau bis nach Prad und Glurns sowie fur das Veltiin bis nach Bormio und 
Fraele verkauft. Schlapfer (1960): 39-40. Vom Bergbau von S-char1 wurde ein Teil 
der gewonnen Erze, d. h. die Erze "der landesfurstlichen Gewinnung und Abgabe" 
zeitweise sogar zur "Verhuttung bis Hall verliefert". Stolz (1924): 118. Vgl. auch 
Bruppacher STAGR B 1340 Maximiliana XII, 50. 
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gebiet. Der Grossteil der 80 Stollen sind nur Schiirflocher, in denen nach Erz 
2.4.1.1. Ofenpassgebiet gesu~ht, jedoch keines gefordert wurde. Unter einigen Gruben befinden sich 
Der Bergbau am Ofenpass kann auf Grund der 1960 publizierten wirtschafts- hingegen grosse Schutthalden. Es handelt sich dabei um produktive Stollen, 
geographischen Arbeit von Schlapfer in vier Perioden, das heisst in die a- die vermutlich der zweiten Hiilfte des 15. Jahrhunderts, der letzten und gros- 
teste Periode von "Valdera/Buffalora" und in die drei jungeren Perioden, sten Bliitezeit des Bergwerks, angehoren. Fur die Abbauarbeit standen der 
vom "ersten bis zum dritten Bergbau um I1 Fuorn", gegliedert werden.167 gestielte Meissel, der Berghammer und in besonderen FSillen das Feuersetzen 

ur Verfiigung. Neben den Stolleneing'dngen sind zum Teil Huttenreste 
'1 sichtbar. Diese dienten den Bergknappen wahrend des Sommers als Wohn- 

Bergbau von "Valder"/"BuffaloraW statte. Die Erztransporte erfolgten mit Hilfe von Saumpferden und ver- 
Im Jahre 1332 verlieh Konig Heinrich von Bohmen, zugleich Graf von Tirol, rnutlich auch Einspiinnern. Der Schmelzofen, in dem die Erze zu Roheisen 
an Conrad Planta und dessen Sohne das Bergwerk Valder.168 "Valder" sowie verarbeitet wurden, befand sich im 14. Jahrhundert bei der Ova dals Buogls, 
"Buffalora" waren zu dieser Zeit die Namen, die fur das Fuorntal gebraucht 350 Meter unterhalb der Chasa dal Stradin in Buffalora. Spater, vermutlich 
~ u r d e n . l ~ ~  Als Zins wurde die jahrliche Abgabe von "hundert ross eisen un im Laufe des 15. Jahrhunderts, war ein Schmelzofen 600 Meter unterhalb der 
als vie1 nagel als darzu gehort" vereinbart. Aus den beiden folgenden Jahr- Einmiindung der Ova da Stabelchod in die Ova dal Fuorn in Betrieb. Beide 
zehnten liegen weitere Verleihurkunden vor.170 Der Bergbau von Buffalora Ofenanlagen besassen gemass Schlapfer ein durch Wasserkraft angetriebe 
dauerte dann bis nach 1503 an.171 Am Munt Buffalora sind heute noch zirka nes Geblase und lagen daher nahe an der "Ova dal Fuorn". Zwei Schmiede 
80 Stollen aus dieser Zeit sichtbar.172 Der Grossteil davon befindet sich ober- platze, an denen das Roheisen weiterverarbeitet wurde, befanden sich beim 
halb des Fussweges Buffalora - Munt La Schera ausserhalb des Nationalpark- Schmelzofen Stabelchod und im Abbaugebiet ~ u f f a l 0 r a . l ~ ~  
gebietes. Nur zwei Stollen befinden sich siidlich des Munt Buffalora im Park- 

) Erster Bergbau urn I1 Fuorn 
Die nachfolgenden Angaben iiber den Bergbau von Buffalora und I1 Fuorn beruhen Zernez verpachtete im Jahre 1489 einen Platz "La Drossa" samt Holznutzungs- grosstenteils auf den Untersuchungen von Schlapfer (1960). Die heute noch sicht- 
baren Reste des Bergbaus im Gebiet sowie die wichtigsten Dokumente konnten be- recht an Sigismondo de Zenoni aus Bormio, um eine Schmiede bauen und be- 
statigt werden. treiben zu l a ~ s e n . 1 ~ ~  Dieser Vertrag ist der erste derartige Abschluss, den die 

16* STAGR B 1566, BurMechner S. 585-587, Original: bischofliches Archiv, Chur u. Gemeinde Zernez machte und durch den sie das Forstrecht und das Recht auf 
Abschrift in Mohr (1852-1854): Nr. 238. Rodungen selber ausiibte. Durch diese Verpachtung an  einen Einwohner von 

169 ES wurden auch die Namen "Faldera"/"Fuldera" und spater "Puffalor"/"Biiffelijr" Bormio wurde auch ein neuer Abschnitt des Bergbaus arm Ofenpass eingelei- verwendet, wobei die erstgenannten nicht mit der Gemeinde Fuldera im Miinstertal 
zu verwechseln sind. tet. Der iiber zwei Jahrhunderte andauernde Einfluss ~sterreichs auf die 

170 Eine Urkunde von 1347 enthalt die Verleihung durch die bischoflichen Vogte von Bergbau- und Verhuttungstechnik wurde durch denjenigen der benachbar- 
Matsch. Mohr (1852-54): Nr. 308. Eine weitere von 1356 betrifft alle Bergwerke im ten Bergbauregion Bormio abgelost. Das Vertragsverhdtnis war von kurzer 
UE (von "Pont Martin" (= Martina) bis "Pont ald" = Punt ota, zwischen Brail und Dauer. Wegen ausstehender Schulden des Pachters gegeniiber der Gemeinde 
Cinuos-chel) und wurde von den Grafen von Tirol ausgestellt. Mohr (1852-54): Nr. kam es bereits 1496 zu mehreren Gerichtsverhandlungen. Der Pachter starb 
340. Aufgrund der Verleihung durch die verschiedenen Herren wird ersichtlich, kurz darauf, und die Schmiede fie1 der Gemeinde zu; danach horte man nichts 
dass die grafliche und die bischofliche Territorialherrschaft am Ofenpass nicht mehr von diesem Betrieb.175 Neben der Schmiede ist auch ein kleinerer geklart war. Zweimal erfolgte die Verleihung durch die Grafen von Tirol und ein- 
mal durch die Vogte von Matsch, die dem Bischof von Chur dienten. Diese Schmelzofen in La Drossa zu finden. Schlapfer vermutet, dass im Jahre 1489 
UnMarheiten fiihrten im 15. Jahrhundert zu Konflikten, die erst im Jahre 1503, nur die Schmiede gebaut wurde. Das Roheisen, welches hier weiterver- 
also nach dem Schwabenkrieg von 1499, beigelegt werden konnten. Vgl. 2 Urkunden arbeitet wurde, stammte hochstwahrscheinlich aus Fraele im Gebiet von 
von 1486 in Foffa (1864): 130-135; Annales Curiensis, Chur tirolisches Archiv u. Bormio. Als Transportweg kommt der "Truoi da Freel", das heisst der Weg vom 
STAGR B 1340, I. Als Kompromisslosung wurde 1503 vereinban, dass der Passo di Fraele - Val Bruna - Val Chaschabella - Alp La Schera nach La Drossa 
Bergrichter zu "Buffelor", das heisst der verantwortliche landesfiirstliche Beamte, in Frage. Der kleinere Schmelzofen war von der Grosse und dem Typ her fiir die nachsten zwanzig Jahre gemeinsam durch die "konigliche Majestat" und den 
Bischof von Chur eingesetzt werden soll. STAGR B 1566, Burklechner. S. 960-989; nicht fur die gleiche Menge konzipiert wie die Schmiede. Daher vermutet 
vgl. auch Jager (1838): 199-201. Schlapfer, dass er erst spater bei der Entdeckung der Erze der Abbaugruppe 

171 
Fiir die Zeit danach fehlen Quellen, die auf eine Fortsetzung des Betriebes hinwei- gr 

sen. Campell (1851)l: 80 u. (1884): 148 schreibt nach 1570 nur mehr von den 
Bergwerken, die nicht mehr in Betrieb sind. 

17* Siehe Ubersichtsplan in Schlapfer (1960): 59. Gemass Schlapfer (1960): 146 
schreibt Theobald (1863) von einem einstmaligen Bergbau auf silberhaltigem 
Bleiglanz am Piz Vallatscha (zwischen Buffalora und Val S-charl). E r  erwahnt aber 173 Schlapfer (1960): 58f, 82. 
nicht, wann dieser Bergbau in Betrieb gewesen sein sol1 und welche Uberreste im 'i74 Schlgpfer (1960): 49f, 26. 
letzten Jahrhundert sichtbar waren. 75 Schlapfer (1960): 26f. 
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Ftur gebaut ~ u r d e -  Die Abbaugruppe Val Ftur liegt zirka 2400 bis 2480 Mete 
iiber dem Meeresspiegel.176 Titter Bergbau um I1 h o r n  

Jahr 1684 schloss Johann von Planta aus Ardez einen Venrag ab, um die 
Zweiter Bergbau um I1 Fuorn rhiittungsanlage 11 Fuom wieder a u f z ~ b a u e n . ~ ~ ~  Dieser Betrieb stand im 

Die nachsten Nachrichten vom Bergbau um il Fuorn s t a m e n  van ulrich 
Campell (um 1570)- bkben dem alten Schmelzofen, der zerfallen sei (La Dros triebsdauer und die Produktionsmenge dieses Unt€?rrlt?hmens erfa* man 
sa), f3'wfint er das "vor wenigen Jahren" neu erstellte Eisenbergwerk.177 nichts. ES hand& sich bei dem Vemag um die letzte Ur-kunde uber den 
Uber den Betrieb dieses neuen Werkes haben wir dank der Buchhaltung des Bergbau um 11 Fuom. Sererhard schreibt im Jahre 1742 nur noch van der pachters Johann von Salis eine gute Ubersicht. Es liegen rund 40 &ten- ~ t ~ i ~ ~ ~ - S ~ h ~ e l z e " ,  die "vor einem seculo bearbeitet worden, nun aber abge- 
stiicke vor, die sich direkt mit dem Schmelz- und Schmiedebetrieb der Zeit- 
SPanne van 1577 bis 1603 befassen.178. Von Salis verpflichtete sich 1580 ge- 
geniiber der Gemeinde Zernez, auf dem Gemeindegebiet nach Erzen zu 
suchen. Einige sichtbare Schiirfstellen in der Val dal ~otsch  sind ve-mutli 2.4.1.2. Val S-char1 
Zeugen dieses 
spat- nach e Aufgrund der im Staatsarchiv Graubunden gefundenen Materialien sowie 

der bereits publizierten ~okumentel8~ uber den Bergbau in S-charl kann 

hhrtera da Grimmels in Betrieb waren. Ein weiteres Indiz d&r, dass kein man feststellen, dass hier iiber Jahrhunderte hinweg Bergbau betrieben 

abgebaut wurde, ist ein Voranschlag f i r  die Verpflegung der Arbeitersch wurde. ES erstaunt daher nicht, dass zahlreiche und zum Teil ausgedehnte 

aus dem Jahre 15 8 1. Unter den 26 aufgefiihrten &beitem befinden sich Stollensysteme vorliegen. Am Mot Madlain ist ein labyrinthmig angelegtes, 

keine Bergkna~~en- Ein Hiittenwerk, bestehend aus Schmelze und Schmiede kilometerlanges Stollensystem teilweise noch erhalten und zuganglich-' 86 

wurde aber betrieben. ES stellt sich die Frage, woher das respektive das 
Neben diesem wichtigsten Abbauort, der mindestens neun Stolleneingange 

Roheisen kam, das bier verarbeitet wurde. Es liegen Vemage vor, aus denen aufwies, sind weitere zugeschiittete Stollen Mot Madlain, in Val Sesvenna7 

ersichtlich wird, dass diese Rohstoffe aus dem benachbarten Saden, das heisst ~~t Tavrii und am Mot Foraz gegen Minger Dadaint (im Nationalpark- 

vom Monte Pedenolo bei Bormio und vom Ofen in Fraele stammen. Der gebiet) sichtbar. Weitere Abbauorte, vielleicht such nur Schiirfstellen, 

Schme1.z- und Schmiedebetrieb war somit nicht nur vom Aufbluhen und vo werden im Val For=, Val Minger, Val Plavna, Piz Vallatscha (gegen Siisom 

Niedergang des lokalen Eisenerzabbaues abhangig. Es wurden grosse Trans- Give) und an anderen Orten vermutet. Die Verhiittungsstatten lagen im 

~ofldistanzen in Kauf g~nommen, damit die Erze und das Roheisen vom Haupttal, wo drei Schmelzofen aus der Periode vor 1600 nachgewiesen 

benachbarten Bormio im waldreichen Val dal Fuorn verarbeitet werden werden konnten. Die betrachtlichste Schmelzhutte befand sich zwischen 

konnte. Das Gebiet um Bormio war zu dieser Zeit fur seine Holzmut bekmnt MingQr Dadora und S-char1 (1 km oberhalb Minger), cine zweite 1% unter- 

und die trans~oflbedingte Verteuerung der Erze konnte durch die billige halb van s-char- in der Nahe der gut sichtbaren Ruinen, die aus der Periode 

H~lzkohle van 11 Fuorn ausgeglichen werden. Im J&re 1602 leste Johann van Hitz im 19. Jahrhundert stammen, und eine dritte im Weiler S-char1 

van Salis seinen Pachtvertrag uber die Schmelze und die Schmiede auf und 
gab sic der Gemeinde zuriick. Weitere Dokumente fehlen, so dass nicht fest- 
steht, ob und wie lmge dieses Werk noch betrieben wurde. zu der zeit, als Erste Verleihung und neue Bergordnung 
S~recher seine hdesbeschreibungen verfasste ( 16 1 7), schien die Eisen- 
schmelze noch in Betrieb zu sein.180 Die Biindner Wirren undoder Dreissig- Die erste iiberlieferte Verleihung der Silberbergwerke van S-char1 datiert 

jaf ige Krieg wirkten aber sicherlich hemmend auf den Bergbau. vom Jahr 13 17.188 Eine zweite Verleihung im Jahre 1356 erfolgte zusammen 
mit den Bergwerken von Buffalora.lgg Pachter waren bei beiden Vertragen 

< 
181 GA Zernez UB Nr. 15. 
1 8 2  Scheuchzer (1707): 31, erwant die Entdeckung von reichem Eisenerz "bey offen 

welches such guten Stahel gibt". Vgl. auch Wagner (1680): 350f- 
183 Schlapfer (1960): 99-102, 112-123. 

176 Schla~fer (1960): 90-102. Heute rind nur noch zwei Reihen van verschGtteten lg4 Sererhard (1944): 109. I 
Stollen und Schiirfl~chern sichtbar. Spuren von Fusswegen und eventuellen ~ i i t ~ ~ ~  185 Stolz (1924) und andere. 
sind keine mehr zu sehen. 186 Schreiber (1995): 12 schatzt die gesamte Ausdehnung der Gruben von Madlain Sura 

177 Campell(1851)1:81undCampell(1884): 148. 
178 STAGR B 1894. 

auf ca. 10 km. 
187 STAGR B 1953/6, (1814). 

179 Schlapfer (1960): 102 - 112. 188 Mohr (1852-54): Nr. 172- 
180 Sprecher (1617): 236. 189 Mohr (1852-54): Nr. 340. 



die Plantas. Sie behielten diese Bergwerke bis 1496.190 Aus der ZwischenL, 
sind keine Schriftstiicke bekannt, die Auskunft geben, ob Unterbriiche i d  

Bergwerksbetrieb aufgetreten sind. Einen Hinweis eibt es nur ails clpm 

" --- - -(3------- 1- --**-Uvr- U L L L L I -  i 

stand.lgl In S-char1 kam es vermutlich durch die Einfiihrun~ dieser straff 

- - - - - - 
Unterengadin im Jahre 1652.194 Die Wirtschaftlichkeit der Bergwerke sc 
nur in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts einigermassen ge- 
sichert gewesen zu sein. Sachverstiindige erwahnten 1508 in einem Gut- 
achten, dass die Werke "nit iibel gebaut" sind.195 Bereits 1538 war aber der 
Ertrag aller Gmben von "kleinem AnsehenV.l96 Im Jahre 1549 wurde der 
ganze Bergbaubetrieb auf Verbesserungsmoglichkeiten hin untersucht. 
wurden auch die verlassenen Gruben auf ihre Abbauwiirdigkeit hin iibe 
priift. Dazu gehoren die alten Baue am "obern, mittern und untern 
Pisokh".lg7 Bei dieser Nachricht handelt es sich um die erste Notiz iiber 
Gruben in diesem Teil des Nationalparkgebietes. Unter "Pisokh" muss das 
Minger verstanden werden.198 Die Gruben im Val ~ i n e & r  waren also friih 

STAGR B 1340 I. 
lgl  Schlapfer (1960): 15. 

lililiii i ' lg3 ZU dieser Zeit wurden neue Gruben erijffnet und die " F n o a c l i n ~ r  Aio x m n  &;%Lo- ha- ' 

- --- - ------- --- --.-a UUI....L.,IL~lL 

rungsarchiv in Innsbruck, Abschrift durch Rrunnarh~r in TTACR R l2An 

- 
lg8 Die iilteste bekannte Karte von "Mingor" benennt die Alp und den Bach in M'--A- 

mit "Pisokh". Gemass I. Muller (1980): 169-1 77 1 A? 1 d F  riamm+ A;n V--+ 

in Betrieb, ohne dass eine Notiz aus dieser Zeit gefunden werden 
rite. Im Jahre 1549 ist das Interesse an einern Wiederaufbau dies& Gmben 

" I h 1 

handen.lg9 Es kam aber allem Anschein nach zu keiner Betriebsauf- 

,-- 
:n.20° Die drei Abbauorte "obern, mittern und untern Pisokhw wuraen 

OY- ter weder in Quellen enviihnt noch konnten sie im Gelande gefunden 
EGArnr+n. Mit Sicherheit auffindbar is1 nur noch cine Abbaugruppe am Mot 

E *---- 
I wurden.*02 Das heisst, dass Kohle vom tieferliegenden Wald den steilen ~ a n g  I 

% hinauftransportiert werden musste, um die Erze in einer Handschmiede, 
1 

.. einem kleinen Schmelzofen ohne wassergetriebenes Geblase, zu verarbeiten. 
6 Diese Art der Erzverhuttung scheint fiir die Bergbaubeniebe von I1 Fuorn 

p und S-char1 eine Ausnahme zu sein.203 

Aus dem Jahr 1549, dem Jahr der grossen Betriebsuntersuchung, wird be- - . .  

as Bergwerk zusehends schlechter.205 Im Jahre 1561 wurde ein Denzit er- 
irtschaftet, und es scheint, dass der Betrieb nur durch die Unterstiitzung 
sterreichs aufrecht erhalten werden konnte. Der Grund fir den Zufluss fi- 

nanzieller Mittel ist politischer Natur, das heisst, so der Bergrichter, um "die 

Beschwerdeliste Tirols aus dem Jahre 1575 gegen die Gemelnde scuol nervor- I 

rreht. Scuol hatte es demnach darauf abgesehen, dem Bergwerksbetrieb die 

I 4  lg9 STAGR B 1340 IX: 10-11, Embieten 1549. 

202 Vielleicht handelte es sich bei der gefundenen Schlacke um das Produkt eines 
Probierofens zur Zeit von Hitz. ! 

-- 
verlassen wurden. Eventuell wiirde eine Jahrringanalyse der umliegenden (stark 
vermoderten) Holzstucke eine Datierung erlauben. 

204 STAGR Gemeine Missiven, Blatt 392, (6.5.1549). 
205 Gemas Campell (1900): 32f kam es einmal zu einem Unterbruch des Betriebes. . . Die 

\ - - - - I  - - - - - ~ - a a A w L  uLl l  1 V l  J C l l l F l J L C l  

Pajr ais Zeichner dieser Karte. Die senarle i j h ~ r ~ r h T i f +  V--*r. I-..+A*. 



notwendigen Lebensbedingungen zu entziehen.207 Der Betrieb wurde 
fortgesetzt und fiir das Jahr 1602 liegt eine Abrechnung der funf in Betrieb 
stehenden Gruben vor, wobei 27 Bergknappen 3320 Zentner Erz gefordert 
und verhuttet hatten. Dazu wurden 2736 Sacke Kohle verbraucht; der Erlos 
betrug 3470 Florin.208 Im 17. Jahrhundert stand es dann zusehends schlech- 
ter um das Bergwerk. 1616 verkaufte die tirolische Kammer die Schmelz- 
hutte.209 Ihre Rechte auf die Bergwerke aber hielt sie aufrecht. 1617 
vermerkte Sprecher, dass die Bergwerke nicht mehr in Betrieb seien.210 In 
den dreissiger Jahren verfolgte man die Absicht, die Bergwerke und das 
wahrend des Krieges verbrannte Bergrichterhaus wieder instandzuset- 
zen.211 Dieses Vorhaben wurde vermutlich nicht mehr verwirklicht; trotz- 
dern hielten die Herren von Osterreich bis zum Verkauf ihrer Hoheitsrechte 
im Unterengadin einen Bergrichter in S-charl, wobei sich dieser vorwie- 
gend rnit der Waldordnung des Tales befasste.212 Nach 1652 wurde es dann fiir 
rund 160 Jahre still um die Bergwerke in S-charl.213 

2.4.1.3. Piz Fier - Val Trupchun 

Die Vermutung, dass am Piz Fier Bergbau betrieben wurde, liegt nahe. Der 
Name "Fier" (=Eisen) weist auf das Eisenoxyd, das den Hauptdolomit des Berges 
durchdringt und ihm eine rote Farbe gibt. In der Umgebung konnen auch 
zahlreiche erzhaltige Steine gefunden werden.214 Bis anhin sind aber keine 
Urkunden bekannt, die auf die Existenz von Bergwerken schliessen las- 
sen.215 Es sind dern Schreibenden auch keine eindeutigen Spuren auf der 
Seite der Val Trupchun, Val Mela und Val Muschauns bekannt, die auf einen 

STAGR B 1566, S. 272-377 (Beschwerde rnit 36 Punkten), nach Burcklechner 
(1621) oder Plattner (1878): 38f. Vgl. Kap. 2.4.5. Campell (1851) 1: 102, 189 er- 
wahnt nach 1570 die S-charler Bergwerke, wo nach Silber gegraben wird und dabei 
viele Arbeiter hierher kommen wurden, "die jedoch meist Tiroler und osterreichi- 
sche Unterthanen sind." 
STAGR B 1340, XV: 1-4. 
STAGR Bekennenbuch 1616, fol. 57. 
Sprecher (1617): 236-237. 
STAGR X Kopialbucher 172, XI Gemeine Missiven 1633. 
STAGR X Kopialbucher, 163 5. 
Sererhard (1742/1944): 125; Pol (1784/1804): 68f und v. Salis (1806) 3: 537 re- 
den von den verlassenen Werken. 
Salis (1783)2: 439 u. Salis (1806)3: 549. 
Eine Urkunde von 1295 umfasst alle Erze und Bergwerke des Oberengadins, er- 
w a n t  aber keine einzelnen Abbauorte. Kreisarchiv Oberengadin Nr. 4 oder STAGR 
CB I1 1360 d/3. Dasselbe gilt auch fur die Teilungsurkunde der Nachbarschaften 
aus dern Jahre 1543. Als Indizien fur eine Abbautatigkeit liegen Flurnamen und 
Funde von Berghiimmern vor. Plattner (1878): 3, envahnt den Fund eines Bergham- 

\ mers, der die Jahreszahl 1405 tragen soll. Die Gravur der Jahreszahl an einem 
Werkzeug scheint jedoch etwas ungewohnlich zu sein. Brunies (1948): 34, seiner- 
seits weist auf den Namen der Briicke uber die Ova da Varusch (Richtung Flin) hin. 
Diese heisse "Punt dal Fuorn", weil friiher hier ein Schmelzofen zur Verhuttung 
des Erzes vom Piz Fier gestanden habe. 

Abbau dieser Erze hinweisen.216 Rainalter wurde hingegen auf der italieni- 
schen Seite des Piz Fier findig. Er entdeckte unterhalb der Fuorcla Val Mela 
neben dern kleinen Bergsee bei Pt. 2751 einen Stollen rnit einer Schutthalde 
sowie Holz- und Mauerresten. Der Stollen soll ab 10 Meter Tiefe verschiittet 
sein.217 Wenn man davon ausgeht, dass es sich bei dieser Grube nicht nur um 
einen Schiirfstollen handelt, stellt sich die Frage, wohin der hier abgebaute 
Erz transportiert wurde. Eine Moglichkeit ist der Transport talabwiirts durch 
das Val del Cantone und Val Viera nach Livigno. Angesichts der grossen 
Transportdistanzen, die rnit dern Erz zuriickgelegt wurden,218 ist es aber 
durchaus moglich, dass das Erz uber einen Grat, zum Beispiel Fuorcla Val 
Mela rnit 150 Hohenmetern Aufwiirtstransport, nach Trupchun und Varusch 
befordert wurden. Der Standort der vermuteten Verhuttungsanlage "Punt dal 
Fuorn" w&e wegen des Waldreichtums und der grossen Wassermenge der Ova 
da Varusch j edenfalls ein gunstiger Platz gewesen.219 

2.4.2. Bedeutung des Holzes fiir den Bergbau 
In weiten Gebieten Europas hhg t  die Geschichte der Waldnutzung eng rnit 
dern Bergbau zusamrnen. Holz war bei der Metallproduktion ein unersetzli- 
cher Rohstoff. Erst das Vorhandensein grosser Mengen an Holzkohle ermog- 
lichte das Rosten und das Schmelzen der Erze zu Rohmetall und das Verarbei- 
ten zu geschmiedetem Eisen beziehungsweise zu Blei oder Silber. Im 18. und 
19. Jahrhundert wurde die Holzkohle im Huttenwesen schrittweise durch die 
Steinkohle verdriingt, nachdem es gelungen war, bei der Verkokung der 
Steinkohle den unerwunscht hohen Schwefel- und Phosphorgehalt zu redu- 
zieren, der machte das Roheisen briichig machte. 

Holz wurde in kleineren Mengen auch bei der Erzgewinnung in den Gruben 
benotigt. Diese mussten teilweise gezimmert werden, die Hauptstollen wurden 
rnit Holzschienen fur die Rollwagen und Stollenhunde versehen und fur die 
Wasserableitung wurden Holzrinnen und Holzrohren gebraucht. An einzel- 
nen Stellen wurde Holz zum Feuern verwendet, um das Erzlager sprode und 
dadurch besser abbaubar zu machen. Erst im 19. Jahrhundert setzte sich die 
Sprengung im Bergbau durch und ersetzte das F e ~ e r s e t z e n . ~ ~ ~  Holz war 
selbstverstiindlich auch zum Bau der verschiedenen Gebaude nutzlich. Was 
die Baumarten betrifft, wurde fur das Grubenholz die bestiindige Wche und 

216 Ein auf dern Luftbild gut sichtbarer Fussweg von der Alp Trupchun Richtung 
Nordosten uber den Westgrat vom Piz Fier (zwischen Trupchun und Val Mela) 
konnte in Zusammenhang rnit dem Bergbau stehen. 

217 Mundliche Mitteilung von Mario Rainalter, Cinuos-chel, (1986). 
218 Neben den Erztransporten von Fraele und Bormio nach I1 Fuorn, sind auch solche 

von S-char1 nach Hall und von Nauders nach S-char1 dokumentiert. STAGR Ak- 
tenabteilung Maximiliana XII, 50, und XV, 1602. 

219 Um genauere Angaben sowie eine zeitliche Einteilung des Bergbaues vom Piz Fier 
zu erhalten, sollte das ganze Gebiet grundlich nach Spuren untersucht werden. In 
diesem Zusammenhang waren auch Nachforschungen uber den Bergbau um Livigno 
(unter anderem am Pizzo del Ferro) notig. 

220 Radkau/SchiSer (1987): 133. 



im Notfall auch die harzreiche Fohre verwendet.221 Auf die fur dil- -_------ 
bevorzugten Baumarten ist bereits im Kapitel 2.3.2.2. hingewiesen worden. 

2.4.3. Lokalisierung der Holznutzung 
Die Verhiittungsanlagen, das heisst die Schmelzofen und die Schmieden, 
wurden an Orten errichtet, an denen die Holzversorgung gewiihrleistet war 
und in deren N&e sich ein Bach befand. Dieser lieferte die notwendige 
Antriebskraft fur das Geblase des O f e n ~ . ~ ~ z  Am Ofenpass kennen wir daher 
vier Schmelzhutten der verschiedenen Perioden an der Ova dal Fuorn. In S- 
char1 sind drei in der Niihe der Clemgia bekannt. Der Grund dafiir d a s r  dip 

- - " --------3 

/'I die neue Einrichtungen erforderte, und den sich verlagernden Standorten 
[I/ ' ! I 1  ' der Abbaugruben gesehen werden. Die vermutete Schmelzhutte der Erze des 

1 1 / 1 1  Piz Fier lag bei der "Punt dal Fuorn" an der "Ova da V a n i s c h "  nip Wald- 

- . --------------A- .. -- -- 
das Holz aus der weiteren Umgebung bis zum Schmelzofen gereistet und erst 
dort verkohlt. Holz aus entfernter liegenden Wddern und aus Gebieten mit 
schwer begehbarem Geliinde wurde an Ort und Stelle verkohlt, damit es dann 
in Form der leichteren Holzkohle trans~ortiert werden konnte. Aiif  dipw A*  

" 
erlauben konnten, sind aber sp&lich und ungenau. 

Pass dal Fuorn 

- - - - - -- 
J --r----- 

oberhalb Buffalora bis vor Zernen tatsachlich fiir den Bergbaubetrieb ge- 
nutzt wurden. Vermutlich beschrakten skh die Nutzungen im 14. und 15. 

If I 
Jahrhundert auf die Wiilder in der Umgebung von Buffalora, Stabelchod und 
eventuell I1 Fuorn. Die Urkunde aus dem Jahre 1489 lokalisiert die Holz- 
nutzungsrechte etwas genauer mit "um den Schmiedeplatz La D r ~ s s a " . ~ ~ ~  

Fur die Bergbauperiode des 16. Jahrhunderts liegen &ei Angaben vor, die 'I )I 

eine Lokalisierung der Holznutzungen erlauben. Ein Hiindler stellte der Ge- 
meinde Zernez das Gesuch, Holz im Val dal Spol bis Punt dal Gall zu nutzen. Er 
envahnte dabei, dass er dadurch die Nutzungen fur den Bergbaubetrieb nicht ,i beeintrachtigen wurde. Das Holz fiir den Bergbaubetrieb wurde somit ver- 
mutlich aus dem Gebiet von I1 Fuorn inklusive dem Gebiet um die Alp Grirn- 1 

mels und, im Zusammenhang mit den Abbaugruben der Murtera da 
3 

221 Zschokke (1825): 257. 

einwarts, jedoch ohne Las Crastatschas, erlaubt. In "las TraversV226 wurde 
- 

der Holzschlag wegen der Lawinengefahr auf dem Weg ebenfalls unter- 

D 
dl Val S-char1 

Die nachfolgende Beschreibung Landthalers aus dem Jahre 18 14 (vor Beginn 

!i schliessen kann, ist die sehr ausgedehnte u(nd) vervielvaltigte Kohlerey, 
I 
t i  welche nicht nur in denen schon erwehnten Thalern Val-Mingera, Val- 

oder vom Montfalein bis hinaus auf Bradatsch, zu sehen, welches eine m g e  
von 5/4 Stunden ist."228 ES scheint, dass alle Wader des mittleren Val S-char1 
samt Seitentiilern fur den Bergbau genutzt worden sind. Die Belastung der 
Walder von Minger war dabei in den ersten Jahrhunderten des Bergbaus 
grosser als in spateren Zeiten. Vor 1500 waren Abbaugruben in Mingt ~ 
selbst in Betrieb. Vermutlich befanden sich auch Schmelzhiitten in der 
Umgebung von Minger Dadora.229 I  

So klagt der Bergrichter Jorg Schwainsguet im Jahre 15 14 bei der oberoster- 
reichrschen Kammer in Innsbruck, dass eine Person von S-char1 verschie- 

V 

Wald ganz geschlagen vom J o c ~ ~ ~ O ,  dass niemand im Winter sicher ist mit 

228 STAGR B 1953/6. 
229 Im iahre 1562 schreibt Jakob Vogler an die oberosterreichische Kammer in Inns- 

P 2 3 0  "loch": Vermutlich handelt es sich urn den Pass da Cruschettas, die ganzjahrig of- 

[ die . . verbindung von S-char1 iiber MingGr, Sur il Foss, Val Plavna nach Tarasp han- 
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Schmelzer, und der Koler geantwortet, mich hat mein Herr geheissen. 
Solchen Schaden tut er ohne Not, denn es ist ein grosser durrer Wald in dem 
Pisokk23l, ich habe oft ihm zugeredet, den zu empfangen und zu verhauen, 
der sonst niederfalt und verfault."232 

Die Osterreicher waren bestrebt, die Walder von Minger in ihrem Einflussbe- 
reich zu behalten, um die langfristige Holzversorgung fur den Bergbau- 
betrieb zu sichem und den Scuolern dieses Tal nicht alleine zu iiberlassen. 
Nachdem die Scuoler das ganze vordere Val Minger fur sich nutzten und 
einer ihrer Einwohner sogar einen Hof in Minger Dadora baute, beklagte 
sich Eustachius de Stampa, der Pfleger zu Tarasp, im Jahre 155 1 beim Herzog 
von Osterreich. Der koniglichen Majestat seien dadurch auch die "schonsten 
Walder in der Alp Pisock zu der Herrschaft Trasp gehorig" entzogen worden. 
Obwohl diese Wader "einem Pfleger und seinen Untertanen" nicht gelegen 
waren, so seien diese Wiilder doch immer, wie von alten glaubwiirdigen 
Leuten berichtet werde, von der kgl. Majestat "gfreit" worden zu dem Berg- 
werk von S-charl. Die konigliche Majestat habe auch keine schoneren Wal- 
der, die dem Bergwerk gunstiger gelegen seien, als der Wald "Pisock."233 

2.4.4. Ausmasse der Holznutzung fiir den Bergbau 
Um das Ausmass der Holznutzungen fur den Bergbau vor 1800 abschatzen zu 
konnen, miisste man neben der Lokalisierung der Holzschlage auch die 
Mengenangaben kennen. Es liegen jedoch nur Zahlen aus zwei Jahren vor, 
die eine solche Schatzung ermoglichen. Fur das Gebiet des Ofenpasses gibt es 
Hinweise, dass im Jahre 1588 fur den Schmelzofen und die Schmiede un- 
gefiihr 74'000 kg Kohle benotigt wurden.234 Fur das Bergwerk in S-char1 
liegt die fur die Schmelze benotigte Kohlenmenge im Jahre 1602 bei 2736 
Sacken.235 Diese Quellen erlauben, unter der Annahrne einiger Urnrech- 
n ~ n g s f a k t o r e n ~ ~ ~ ,  die Schatzung der folgenden Holzmengen. 

231 Pisokk = Ming6r. 
232 STAGR B 1340, V:3, Maximiliana XII, 50. 

33 Gillardon (1958): 205. Original im Staatsarchiv Wien. 
234 Fur "I1 Fuorn 1588" ist die Menge Holzkohle: 3700 Sacke Holzkohle = 74'000 kg 

(zu 20 kg Sacken) angegeben. Davon wurden 34'000 kg fur die Schmelze u. 40'000 
kg fur die Schmiede venvendet. STAGR B 1894. 

235 Fur "S-char1 1602" ist die Menge Holzkohle mit 2736 Sacken angegeben. Unter der 
Annahme einer Sackgrosse von 20 kg (wie in I1 Fuorn) ergibt es 54'720 kg. STAGR 
B 1340, XV: 1-4. 

236 Fiir die Berechnungen der benotigten Holzmengen wurden fi!lgende Umrechnungs- 
i werte verwendet: 1. Raumgewicht: Annahme eines mittleren Raumgewichtes von 520 

kg/m3 (lufttrocken) aufgrund der bekannten Raumgewichte der folgenden 
Baumarten: Arve 490 kg/m3, Larche 590 kg/m3, Fichte 470 kg/m3, Fohre 520 
kg/m3 gem& Forstkalender (1992): Raumgewichte einheimischer Holzarten. 2. 
Ausbeute der Kohlerei: Kohle weist 20-25 Gewichtsprozente des ursprunglichen 
Holzes auf. Schuler (1980): 30. 
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Tabelle 2 

Schatzung der Holzkohlenmenge fiir die Verhiittungsbetriebe 

Ort und Jahr Verwendung Kohle Holz Holz 
Gewicht Gewicht Volumen 
in Tonnen in Tonnen in m3 

I1 Fuorn 1588 Schmelzofen 34 150 290 
Schmiede 40 180 340 

S-char1 1602 Schmelzofen 55 240 470 

Die Schatzung der Kohlholzmengen fur das Jahr 1588 in I1 Fuorn und von 
1602 in S-char1 bleiben aber Einzelzahlen, die nicht auf ganze Nutzungsperi- 
oden extrapoliert werden diirfen. Es liegen keine Angaben vor, die besagen, 
wie gross die Produktion aus dem Jahr 1588 in I1 Fuorn im Verhiiltnis zu der 
uber 30 Jahre dauernden Nutzungsperiode dieser Zeit war. Fur S-char1 deuten 
Angaben in schriftlichen Quellen darauf hin, dass die Zahl von 1602 im Ver- 
gleich zu den Jahresproduktionen im 15. und in der ersten Hafte des 16. 
Jahrhunderts niedrig war. Das Bergwerk arbeitete bereits gegen Ehde des 16. 
Jahrhunderts zusehends schlechter, bis es dann im Laufe des 17. Jahr- 
hunderts ganz eingestellt wurde.237 Ein weiterer Faktor, der es nicht erlaubt, 
die vorhandenen Werte uber ganze Zeitspannen zu extrapolieren, ist die 
Entwicklung der Verhiittungstechnik. Diese beeinflusste die benotigte Holz- 
menge sehr stark, wobei die Weiterentwicklung zu neuen Ofen- und Schmie- 
detypen nicht immer eine Holzeinsparung mit sich brachte. Die alten Anla- 
gen wurden oft ersetzt, um eine bessere Metallqualitat zu erreichen.238 

Auch ohne die genutzten Holzmengen uber eine gewisse Zeitspanne zu ken- 
nen, kann man annehmen, dass einige Wiilder sehr intensiv genutzt wurden. 
Von anderen Bergbaubetrieben ist sogar bekannt, dass der "Kahlschlag" der 
Wader vorgeschrieben wurde.239 Die weit verstreut liegenden Spuren der 
alten Kohlenmeiler weisen zudem darauf hin, dass wenigstens von Zeit zu 
Zeit auch in den abgelegenen WaldbestFden Holz gefdlt wurde. 

2.4.5. Ansatze zur Regelung der ~olznutzung 
Angaben iiber Einschriinkungen und uber Konflikte bei den Holznutzungen 
sind erste Anzeichen einer aufkommenden Holzknappheit und lassen auf das 
Bestreben nach einem wirtschaftlicheren ~mgang mit dem Gut Holz schlies- 

237 Als Mengenvergleich sei hier die Kohlenmenge aus dem Bergbaubetrieb von 
Champex (Wallis) im 14. Jahrhundert angegeben. Gemass Pelet (1989): 37 sollen 
zur Herstellung von jiihrlich 20 Tonnen schmiedbarem Eisen mindestens 70 Tonnen 
Kohle fur die Schmelzhutte ("fussine") und zusatzlich zirka 20 Tonnen fur die 
Schmiede ("forge du martinet") benotigt worden sein. Fur den Bergbau in Val 
Schons liegt die Angabe von Konrad (1808) vor, wonach im Verhaltnis zur 
Eisenausbeute zweieinhalbfach soviel Holzkohle (gewichtsmassig) notig ist. 

i38 Vgl. Fehlmann (1932); Schlapfer (1960): 104, 105. 
239 Gunter (1981): 529 zum Bergwerksbetrieb am Silberberg Davos 1513 - 1648. 
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sen. Als erste Verpachtungsurkunde von I1 Fuorn enthiilt diejenige f i r  die Indizien iiber den Transport von der Erzgrube am SDdhang des Piz Fier nach 
~erhiittungsanlage I1 Fuorn I aus dem Jahre 1580 ein Nutzungsverbot fiir di der Punt dal Fuorn zuvorderst im Val V a r ~ s c h . ~ ~ ~  
"verbotenen Gebiete".240 Aus der Urkunde von 1684 geht hervor, dass fiir di 
Kohlerei "keine Arven" und keine "dickeren &chenV genutzt werden dar- 
fen.241 Die ortlichen Umgrenzungen der Nutzungsrechte sind jedoch noch 2.5 .  Holznutzung fur die Saline Hall und fur das 
weitgehend unprazise; daher scheint zu dieser Zeit noch keine Holznot ge- 
herrscht zu haben. Im Gegenteil: das Ofengebiet war im Vergleich zum siidli 
chen Bergbaugebiet um Bormio fur seinen Holzreichtum bekannt. Wie be- Die Brennholznutzungen fur die Saline Hall im Tirol und auch fiir die Stadt 
reits erwfint, lohnte es sich sogar, das Erz von Fraele und das Roheisen von Innsbruck betrafen zahlreiche Engadiner Wiilder, allen vorm die der beiden 
Borrnio zur Weiterverarbeitung bis ins Gebiet von I1 Fuorn zu transpor- waldreichsten Gemeinden Zernez und Tschlin. Die Nutzungen dauerten vom 
tieren.242 15. Jahrhundert his nach 1800 an. Die Gebiete des heutigen Nationalparks 

wurden mil Sicherheit nach 1650 genutzt, vermutlich aber bereits im 15. und 
Aus der ~ergbauzeit des 16. Jahrhunderts in S-char1 liegen einige Dokumen 

16. Jahrhundert. 
vor, die Klagen des Bergrichters iiber die "riicksichtslosen" Holzschlage der 
Scuoler enthalten. Der S-charler Bergrichter schreibt in einem Gutachten 

iiber den Bergbaubetrieb im Jahre 1549 von Holzknappheit: "Wegen der 2 -5.1. Entwicklung der Saline und ihr Holzbedarf 
Wiilder haben wir befunden, besonders in Pisockh, dass die Schulser grosse ~n  all im Tirol wurde vom 13. Jahrhundert bis ins Jahr 1967 Salz abge- 
schaden tun und wenn sie einen stamm niederschlagen, nur das erste tmm baut.247 Das im Berg vorkommende Salz wurde rnittels sogenannter "Sink- 
[=Stuck] davon nehmen, das andere verfaulen lassen; ist zu besorgen, dass die Werke" im Wasser aufgelost. Die auf diese Art entstandene Sole wurde in die 
~chulser meinen verboten wenig achtung schenken. Wegen knappheit des Salzhiitten geleitet. Durch Verdampfung des Wassers wurde reines Salz ge- 
holzes solle solche verschwendung hinfur abgestellt werden."243 Diese ~ ~ ~ n e n . 2 4 8  Die Entwicklung der Haller Salzproduktion war von ~ n f a n g  an 
Hagen seitens der Osterreicher fanden ihren Hohepunkt bei einem Treffen his nach 1600, trotz einiger Schwankungen, in der Produktion gun- 
der Vertreter Ostemeichs und der drei Biinde im Jahre 1575 in Innsbruck. stig.249 Der Absatz war n m i c h  bis ins 17. Jahrhundert durch die faktische 
Eine Beschwerdeschrift enthidt zahlreiche Artikel, die sich gegen die Monopolstellung in weiten Gebieten, auch in Teilen der heutigen Schweiz, 
Scuoler richteten. Einer davon betrifft die Wader: "Der Bergrichter, die fiir die Saline gesichert.250 Die Produktion erreichte ihren Hohepunkt um 
Schmelzherren, die Gewerken, die von den freien Gruben, und die g a z e  1600. Nach der Erholung von einem Tiefpunkt wiihrend des 17. Jahrhunderts 
Gesellschaft in S c h ~ l  beschwerten sich gegeniiber der Gemeinde schuls, ging sic im friihen 18. Jahrhundert wieder zuriick. 
dass dieselbe die Wdder unschonlich venviiste, ohne Vowissen des Berg- 
richters sic verschwende, und nach eigenem Gutdunken das schonste ~ 0 1 ~  Die Expansion des Montm- und Salinenwesens wurde mancherorts in Mit- 
schlage, reUte, fdle und hinwegfiihre, die Kohlenplatze zemeisse, zerbreche teleuropa durch die beschriinkten Holzvorrate begrenzt. Daher wurde sogar 
und verderbe; auch hatten sie im Sinn, sogar den Wald iiber dem D(jrfchen v6n der "Holzbremse" im Wachstum der vorindustriellen Wirtschaft gespro- 
anzugreifen und zu verhacken, wodurch fiir dasselbe und dessen Einwohner chen.251 In Hall war die Holzbeschaffung iiber Jahrhunderte hinweg bis zu 
zur Winterzeit die grosste Lawinengefahr entstiinde, so dass sic Hauser ver- Beginn des letzten Jahrhunderts, als die Steinkohlenfeuemng eingefiihrt 
lassen miissten."244 wurde, das grosste Problem fur die Saline. Fast alle regierenden Fursten im 

Tirol versuchten, den Holzertrag durch bessere Waldordnungen zu steigern; 
Die Holznutzungen fir den Bergbau im Val Trupchun kamen his mhin kaum 
zur S~rache, obwohl das Waldbild in diesem Tal ohne Zweifel auf grosse ~ u t -  246 Brunies (1948): 66 vermutet, dass die grosse Entfernung zwischen dem Ort des 
zungen in friiheren Jahrhunderten hindeutet.245, Es fehlen die Quellen, die Abbaues und der Verhiittung auf die starke ~ u s b e u t u n ~  der umliegenden ~ d d e r  
auf einen bedeutenden Bergbaubetrieb am Piz Fier hinweisen. Ebenso fehlen im Val Trupchun zuriickzufiihren ist. E. campell (1944): 7 schreibt, dass die Wal- 

dungen des oberen Bernina-, Trupchun- und teilweise auch ~haschaunatales durch 
Kahlschlgge fiir die Verhiittung von Erzen vernichtet worden sind. ~rahenbiihl 
(1993): 25 e m a n t ,  dass anfangs des 15. Jahrhunderts Eisengruben am "~izfer in 240 STAGR B 1894. Dokument 26. Feb. 1580. der Gemeinde Scanf' genannt wurden, ohne aber eine Quellenangabe zu machen. 

241 GA Zernez UB Nr. 15. 247 "Hall" heisst "Stgtte zum Salzsieden" und kommt in einer Urkunde von 1263 erst- 
242 ST'AGR B 1894, Dokument 2. Nov. 1580. 

Y mals vor. Vermutlich wurde hier jedoch bereits in urgeschichtlicher Zeit ~ a l z  a b  
243 STAGR B 1340, VII: 9-11, Pestarchiv XIV, Nr. 713. {r gebaut. Pfandler (1983): 116 u. Peter (1952): 116. 
244 

STAGR B 1566 (272-377); Plattner (1878): 39, Ausfiihrungen iiber die Beschwer- 248 Radkau/Schafer (1987): 94 u. Kaiser (1992): 95. 
deschrift. 249 Peter (1952): 116. 

245 Neben dem lockeren Waldbestand in einem grossen Teil der WLilder van Trupchun 250 Ostschweiz und Graubiinden. Teilweise auch Zentralschweiz, Tessin, Chiavenna, 
ist die auffallige Senkung der oberen Waldgrenze gegen den Talhintergrund kaum und Veltlin. Die Regionen Zurich bis Base1 und Breisgau deckten sich nur zu einem 
nur klimatisch bedingt. Einzelne Baumstriinke und alte diirre Stgmme weisen kleinen Teil mit Haller Salz ein. Peter (1952): 117. Vgl. auch Bergier (1989): 190. 
darauf bin, dass der Wald friiher ein grosseres Areal bedeckte. 251 Radkau/Schafer (1987): 98. 



Tabelle 3 (1. Teil) 
t 

Nachgewiesene Holznutzung in Zernez fur Abnehmer ausserhalb der Gemeinde 

Peter (1952): 15, 21; Schlapfer (1960): 23. 
hundert 

Unterengadin Oster. Verleihung l /3  der Walder im Hans Eriber Stolz (1924): 109. Original im TLA, Schatz- 
Unterengadin archivrepertorium 2, 1616. 

Unterengadin Waldbesichtigung: "herrliche, gute Saline Hall Stolz (1924): 157, 109. TLA Salinenamts- 
Walder" buch Nr.1 "Liber offici saline Hallis 

Tyrolis f. 32". 
Unterengadin Engadiner wehren sich gegen Saline Hall TLA Grenzakten 36,l u. Hist. statistisches 

Holzmeister, Osterreich bekraftigt Archiv f. Suddeutschland (Frankfurt) 1, 
seine Rechte 198 nach Stolz (1924): 109. 

1489 Zernez, gegen Bormio Erster belegbarer Waldverkauf, Bergbau, event. Biindnerakten 1/308. 
moglicherweise fur Bergbau Saline 

1533/34 Unterengadin ~sterreichische Beschwerden uber Unbekannt Val& (1927): 76. 
Waldverkaufe 

- Aus Augsburg Bundnerakten 2/885f, 896f. 
Zwischen Zernez und Waldbeschau: "junges unerwachsenes Saline Hall Grabherr (1949): 370, in TLA Hs. 3905.149 
Pontalta Holz" u. Hs. 831.49. 

Eventuell Holz nach Hall, im Austausch Saline Hall Schwarzenbach (1931): 154,456. Urkunde 
mit Salz von 1562 im Kreisarchiv OE Nr. 53. Vgl. 

aber Anmerkung im Kap. 2.5.3. 
Vor 1567 Zernez Zwei Verkaufe Zuoz Bundnerakten 3/ 1624ff. 
Vor 1568 Zernez Unbekannt Bundnerakten 3/1673ff. 

Zernez, bei Brail Tirol TLA Sal. Bef. 1568/69. 
Vor 1570 Zernez 





68 
Entscheid, dass sie die Holzschlage ungestort weiter fuhren sollen, jedoch 
werde das Holz in Zukunft an Orten genutzt, wo keine Lawinen und Rufen 
verursacht werden und wo es den Einheimischen am gelegensten sei. 

Holz zu schlagen, meinten aber das billig getan zu haben. Es wird ent- 
schieden, der Herr von Osterreich soll seine Salzmeier und Holzmeister in 
Unterengadin schicken, soll an den Enden, wo sie Holz schlagen wollen, d 
Nachbarn, die das beriihrt, vorfordern und das (schlagbare Holz) dort ausz 
gen, wo es den Nachbarn am gelegensten sei und ihnen Liihnen und Ruffe 
nicht Schaden bringen. Doch sollen die Nachbarn und ihre Nachkommen 
und fur zu ihrem Gebrauch zum Bauen und Brennen und zu ihrer Notdurft 
Holz genug und daran keinen Abgang haben, dafur sollen sie des Herrn vo 
Osterreich Salzmeier und Holzmeister an dern Gebrauch der Wader nicht ir- 
ren."263 

Der Protest der Gemeinden gegen die unentgeltlichen Holzbezuge des Lande 
fursten war jedoch nicht mehr zu bremsen. Zernez begann seine Walder 
selber zu verkaufen, und in vielen Gemeinden wurden die Wader im ausge- 
henden 16. und in der ersten Hiilfte des 17. Jahrhunderts in erhohtem Masse 

engadins begutachten liess, zu dern Schluss, dass die Wzilder in der ganzen ,'a 

schachtlweis schiter unausgewaxnes holz, so des durren, schrofigen und 
undrechtigen poden, auch der Engedeiner schwenden und prennen halben 
zu seiner wurchperkait nit vollig erwaxen kann, wie dann auch die nach- 
pern dern enden sich daraus hart behulzen und gleichsamb dabey selbs 

Nutzunsgrechte ein eindriickliches Ende. Er wurde namlich unter ganz be- 
sonderen Sicherheitsmassnahmen ausgefuhrt: "Hunderte von Arbeitern wa- 
ren mit dern Aushau des Waldes beschwigt. Als Schutzwache dienten tausend 
Mann auserlesener Truppen" des Generals Baldir0n.~65 

L 

2.5.2.2. Kommerzielle Holzschlage von 1489 bis urn 1800 

Die Opposition der Gemeinden gegenuber den Kahlschlagen hatte nicht zum 
Ziel, die tirolischen Holznutzungen grundsatzlich zu unterbinden. Die Ge- 
meinden wollten die Wiilder in ihren ~acfitbereich fuhren und waren, als 

L,, 

Thalbewohner", da diese "daraus eine Vergrosserung ihres Weidegebietes erhoff- 

sie dies erreicht hatten, bereit, Holzschlage fiir die Saline auf kommerzieller 
Basis zu bewilligen. 

Holzschlage von 1489 bis 1652 

Die erste Periode der kommerziellen Tiroler Holzschlage begann in Zernez 
bereits im Jahre 1489. "Die von Zarnetz werent Sinen Gnaden die wad zu ar- 
beiten wider den spruch. Sy verkouffen das holtz gen Wiinns an Valdiern.266 
Sy gestatten und lassen die ob Punt alt und in under Punt alt arbeiten in den 
Waldern."267 Dieser erste belegbare Holzverkauf stand moglicherweise mit 
der Verpachtung des Bergbaubetriebes von La Drossa in Zusammenhang.268 

doch darauf hin, dass Zernez von diesem Zeitpunkt an Holz ins Tirol ver- 
kaufte. In der zweiten Hglfte des 16. Jahrhunderts scheint es einen ersten 
Hohepunkt der Holzverkaufe gegeben zu haben. Es wurde Holz ins Tirol, nach 
Augsburg und ins Oberengadin verkauft. Zu dieser Zeit versuchten auch Ein- 
zel~ersonen als Holzunternehmer ihr Gliick. So liegt ein undatierter Brief, 

S ~ o l  bis zur Punt dal Gall ausfuhren konnte. Er betonte, dass seine Holz- ; I  

des Bergbaubetriebes von I1 Fuorn, nicht beeintrachtigen wurden.269 

In der ersten Hdfte des 17. Jahrhunderts sind den schriftlichen Quellen zu- 

Fur Holzverkaufe war die Zeit auch aus politischen Uberlegungen nicht 
gunstig. Die Gemeinden waren kaum daran interessiert, Holz an die Saline zu 
verkaufen, damit Osterreich durch mehr Salzverkaufe die Kriegskasse gegen 

'I 
das eigene Tal fullen konnte. Es ist ebenfalls moglich, dass sich eine gewisse 
Erschopfung der Holzvorrate bemerkbar machte. Fur Zernez fehlen aus die- 
ser Zeit jedenfalls jegliche Quellen uber Holzschlage. 

! 
1 
11 

) 1 
1 

Holzschlage zwischen 165 2 und 1 798 
' I  

In der zweiten Hdfte des 17. Jahrhunderts, das heisst nach den Biindner Wir- 11 I1 

ren und dern Erwerb der osterreichischen Rechte im Unterengadin durch die 
Gemeinden, werden die Holzverkaufe wieder zahlreicher. Ein wertvolles 

1 1  

Dokument dieser Nutzungen ist die Beschreibung von Nicolin Sererhard, ei- 
nem geburtigen Zernezer, aus dern Jahre 1742. Hier wird der Vorgang der 
Holznutzungen im Gebiet von I1 Fuorn auf eine eindriickliche Art beschrie- 

1 1  
I 

1 ben. 

266 Wurms = Bormio; Valdiern = Fudera = I1 Fuorn / Buffalora. 
267 Bundnerakten 1/308. 
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"An Holzungen hat Cernez rings um sich her den reichsten Uberfluss, da- devemogen von 1700 bis 1738 von 205 1 auf 7910 Gulden gestiegen ist.272 
nachen sie um beynache hundert Jahr die Salzpfanne zu Hall im Tyrol aus Diese Zunahme ist vor allem auf die bluhenden Holzverkaufe zuriickzufiih- 
ihrem Thal-Gel&d mit Holz versehen haben. Die Herren zu Innspruk haben ren. In der zweiten Hdfte des 18. Jahrhunderts bis nach der Jahrhundert- 
jahrlich 70 bis 80 Tyroler Holzhaker hinauf gesandt, welche in so vielen wende kam es vor allem durch die Bemuhungen der herrschaftlichen Holz- 
Jahren ein unglaubliches Spatium Wader, der rechten Seiten des Thals nac lieferanten, der Gebriider Him aus Barwies im Oberinntal, zu weiteren gros- 
hinauf etliche Stunden weit ausgerottet haben, in dieser Ordnung, dz sie sen Holzkaufen im Engadin. So khrte die "Hirn'sche Kompagnie" im Jahre 
jarlich einen gewissen Strich Lands vor sich genommen und alles nieder- 1776 einen Holzschlag warend 3 bis 4 Jahren in den "Ofnewaldungen" 
gehauen und in flozbare Stiik zerschroten und davon Haufen gemacht, zwi- durch.273 Sie war auch nach 1799 mit grossen Holzschlagen beauftragt. 
schen welchen sie lange Tenne von drei zusarnmengefugten glatten Holzern Zernez fiihrte Holzschlage auch im Grenzgebiet zu Bormio und Livigno, im 
verfertiget, die vom Thal-Wasser an bis zu oberst der coacervirten Holzhau- Val del Gallo durch. So geht aus einem italienisch verfassten Dokument aus 
fen an der Bergseithe hinreichten, wann dann gegen dem Herbst die Flii- dem Jahre 1734 hervor, dass "Deutsche"274 im Auftrag der "loblichen Ge- 
zenszeit kame, benezten sie diese Tenne oder Holzschutz, legten die Burren meinde Zernez" auf dem Berg "del Gallo" Holz geschlagen haben.275 
oder die zum flozen bereitete Holzer auf das schlipfrige Tenn oder Schuss, 

Spatestens im 18. Jahrhundert scheinen die Holzschlage fur die Saline durch welche dann iiber diese Schussholzer so behend als ein Pfeil hinabschosse 
die Gemeinden einigermassen geregelt und kontrolliert worden zu sein. Die bis in das Thalwasser, durch welches sie hinausgeflozet werden bis in den 
Tiroler Holzfdler erhielten durch die Gemeinden jeweils ein mehr oder we- Oeni und durch denselben hinunder bis auf Hall. In den leztern Jahren, da niger genau umgrenztes Gebiet zum Holzfalen zugewiesen. Sie mussten sich I 

sie mit der Ausrottung so weit hinein geruket, dz sie nicht mehr genugsarn 
an die Anweisungen der Gemeinden halten. So geht aus den Zernezer Dorf- Wasser hatten zum flozen, haben sie rnit grosser Kunst und Arbeit Schwelle- 
ordnungen von 1724 hervor, dass "DeutscheV,276 die in den Wddern Holz 

nen gemacht, wormit sie das Wasser aufgeschwellet, wie einen See, wann sie I 

schlagen und dabei die von der Gemeinde vorgelegte Ordnung und ihre dann die Schliessen eroffnet, schwemte es das bereitete Holz rnit sich hinwe I 
Vereinbarung mit der Gemeinde ubertreten sollten, von den Vorstehern rnit ~ 

Seit vier oder funf Jahren hat diese Arbeit wegen Wassermangel aufgehort, 
einer Geldbusse bestraft werden. Diese Busse sol1 zu einer Hdfte der Ge- 

sonsten wiire noch Holzung genug fur sie vorhanden. Jahrlich komen etwel- meinde und zur anderen Halfte den Vorstehern gehoren.277 che Herren von Innsprugg gen Cernetz, das accordirte zu bezahlen und di 
nuovo wegen des Holzes zu accordiren. Dahero ist der gemeine Sekel diess 
Orts so wohl versehen, als irgend in einem Dorf des Lands, um so mehr, weil Holzschlage nach dem Vertragsabschluss von 1799 
sie die Veltlinerische Aemter Gelder nicht auf die Stimmen austheilen, wie i 

Im Jahre 1799 wurden Holzschlage von insgesamt 84'000 Klaftern mit 10 ver- Prettigeu, sondern in den gemeinen Sekel legen."270 
schiedenen Gemeinden von Tschlin bis nach Zuoz und dern italienischen 

Zernez hatte somit bereits vor 1742 die Saline um "beynache hundert Jahr" Bormio vereinbart. Die politischen Umstiinde fiir die Beschaffung von Holz 
mit Holz versehen. Es liegt auf der Hand, dass die betrachtliche Anzahl von 7 aus dem Engadin waren zu dieser Zeit, wegen der bereits erw&ten Beset- 
bis 80 Tiroler Holzfallern uber eine lange Zeitdauer einen Grossteil der zung Graubundens durch die Koniglich-kaiserliche Armee, g ~ n s t i g . ~ ~ ~  Die 
Wader von I1 Fuorn, Spol, Cluozza, Tantermozza und andere kahlgeschlagen Komrnission reiste ins Engadin, um mit den Gemeinden uber die Holzverkaufe 
oder nach Sererhards Worten "ausgerottet" haben. Ihr systematisches zu verhandeln. Vom 23. bis zum 26. Juli 1799 wurden die Zernezer Wader im 
Vorgehen, wobei sie "jiihrlich einen gewissen Strich Lands" und hier "alles Gebiet Charnpsech, La Drossa, La Schera, Val del Gallo, Falcun, Cluozza, Caro- 
niedergehauen und in flozbare Stiik zerschroten" haben, lasst ahnen, wie lina und Scaluiza279 besichtigt. Dazu kam der God Cumon, der den drei Ge- 
diese Gebiete danach ausgesehen haben mogen. Sererhard schreibt jedoch \ 

weiter, dass das zum Triften des Holzes mang$lnde Wasser Probleme bei der 
272 Mathieu (1987): 316. Im Jahre 1780 belief sich das Gemeindevermogen auf 10'000 

Gulden. Gemass unveroffentlichter Tabelle von Mathieu aus GA Zernez C.17/1. 
Fortsetzung der Holzschlage bereitete und nicht etwa die Holzvorrate, denn es 

273 BP 142/650ff. 
"w&e noch holzung genug fur sie vorhanden". 274 Im ital. Original: "I tedesci", gemeint sind die deutschsprachigen Holzfaller. 

275 Rovaris, "I confini del bosco del Gallo" S. 8a. 
Im Jahre 17 12 wurde im Bundstag, dem "Parlament" der Drei Biinde, vorge- 276 Im rom. Original heisst es ils "tudais-chs" = die Deutschen, gemeint sind die 
schlagen, den Holzexport aus dern Unterengadin zu verbieten. Diesqs Vo~ge- I 

deutschsprachigen Holzfaller. 
hen, das als Retorsionsmassnahme gegen die Warenzolle Tirols in Nauders 277 DO 1724, Zernez, in Muoth (1898): 94. In Tschlin wurden 1770, die in der Umge- 
gedacht war, wurde aber nicht durchgesetzt.271 Die Holzschlage dauerten bung der Holzschlage arbeitenden Hirten und Pachter verpflichtet, stets ein wach- 
weiter an. Zu diesem Schluss kommt man nicht zuletzt wegen des immer gros- sames Auge auf das Treiben der Tiroler Holzfdler zu haben und gegen angemes- 

ser werdenden Kassabestandes der Gemeinde Zernez im 18. Jahrhundert. sene Belohnung alles der Dorfobrigkeit zu rapportieren. Tramer (1951): 87. 
278 TLA, Grenzakten Fasz. 38 Pos. 12. Ganzes Zitat im Kap. 2.1.1.2. 

Mathieu hat anhand der Zernezer Buchhaltung festgestellt, dass das Gemein- 279 Scaluiza befindet sich nordlich von Cliisa. Rom. "Scaluiza" = Grasstoppel, stehen- 
gebliebenes Ende eines Halmes nach dern Maen. "S-chaluozza" von Collum, culoz = 

270 Sererhard (1944): 108f. Hals im Sinne von Bergpass, ~bergang. "Truoi da S-chaluozza" (Fussweg in Zernez, 
271 Mathieu (1980): 343. BP 73/65ff. auf dem Stoppeln (als Streue) zu den Maiensassen von Cliis hinaufgetragen wurden. 



meinden Zernez, S-chanf und Zuoz gehorte, und ein sich im Eigentum de 
meinde Bormio befindender Wald im Val del Gallo. Nach der Besichtigun 
wurden die Bestandsgrenzen gemeinsam markiert.280 Der Beginn der 
Holznutzungen im Engadin wurde auf das Jahr 1802 festgelegt. Wahrend 
Jahren sollten die Gebriider Hirn jiihrlich 8'000 Klafter aus zehn Engadin 
Gemeinden liefern. So sollten bis im Jahre 1809 64'000 Klafter genutzt 
werden. Die restlichen 20'000 Klafter der beabsichtigten Gesamtnutzung 
84'000 Klaftern sollten einstweilen als Reserve gehalten und voraussic 
nach 1809 genutzt werden.2S1 Aus den Zernezer Wiildern, inklusive de 
Cumoen von Zernez, S-chanf und Zuoz, war beabsichtigt, 18'700 Klafter un 
aus dem heutigen Nationalparkgebiet gut 7'000 Klafter zu holen. Von In- 
teresse ist ein detaillierter Kostenvoranschlag, der fur jeden einzelnen Ho 

Holzschliige in Champsech, La Drossa und La Schera282 ist die Enichtung voq 
Karrenwegen von einer Gesamtlange von 2450 "Klaftern" (als Liingen- 4 

1 

mass)283 vorgesehen. Die Gemeinde sol1 im Durchschnitt ein Stockgeld von d: 

7l/2 Kreuzern pro Klafter Holz erhalten. 

dem Umschwung zu Gunsten der Franzosen und der Einverleibung Ratiens in 
die helvetische Republik wurde ein ratischer Prafekturrat eingesetzt, der 
fortschrittlichere Ansichten im Bereich der Forstwirtschaft vertrat. Dieser 
Rat intervenierte aus politischen Griinden gegen die Engadiner Kahl- 
schlage.284 Er bewirkte eine Herabsetzung der Holzmenge und setzte den 

Im weiteren "Scalvezza"/"Calvitia" = Kahlheit, u. abgeleitet "scalvezza" 
(Mesolchina) = schlecht scheren. Schorta (1964): 103 u. miindl. Aussane (1988). 
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ez, wehrten sich gegen diesen Eingriff von Chur. Sie begriindeten die 

~ ~ ~ e i n d e n  stationierten Kriegstruppen in Geldnot geraten seien und sie 
nun durch diese Holzverkaufe finanziell kompensieren w ~ l l e n . ~ ~ ~  Zu 
Reduktion der Nutzungsmenge scheint es aber dennoch gekommen zu 

wie aus dem in Tabelle 4 wiedergegebenen Dokument des Tiroler 
desarchives aus dem Jahre 1 80 1 hervorgeht . 

schlag aufgestellt wurde. Hier sind die vorgesehenen Kosten zum Holzfall 
indernutzung einer Kompromisslosung zwischen den konservativen Ein- 

zur mchtung der Holzriesen, fiir die Trift und anderes aufgefiihrt, Fiir d 
eimischen, die eine freie Nutzung der vereinbarten Menge anstrebten, und 

dem Prafekturrat, der eine restriktive Nutzungspolitik betrieb. Die im Ver- 
urspriinglich zum Abholzen bestimmten Wiilder im heutigen National- 
gebiet, Cluozza, Falcun und Champsech286, wurden nicht zur Nutzung 

- 

Die Besetzung Graubundens durch die koniglich-kaiserliche Amee ging 
Bei dem Vertragsabschluss im Jahre 1799 wurden neben den beabsichtigten 

doch zu Ende, bevor rnit den Holzschlagen begonnen werden konnte. Nac 
64'000 Klaftem Holz noch 20'000 Klafter als Reserve gehalten. Ob dieses Holz 
in der Zeit nach 1808 genutzt wurde oder nicht, bleibt offen. Angesichts der 
positiven Einstellung der einheimischen Entscheidungstrager zu den gross- 
flachigen Holzverkaufen und den foderalistischgepragfen Staatsstrukturen 
nach 1803 kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass zusatzliche 
Holzschlage, vielleicht auch, die im Jahre 1801 gestrichenen, trotzdem 
ausgefiihrt ~ u r d e n . ~  87 

2s0 Tagebuch der  omm mission und Voranschlag der Schlag- und TriftkGten in; TLA, 
Grenzakten Fasz. 38 Pos. 12. 

auch Abschrift bei Herold (1982): 41. 

und Ober Gamseck", im "Bezirke Lutschera", vom "Lavinerbach nach his in das 

281 TLA, Grenzakten Fasz. 38 Pos. 12, Bericht aq das "hochlobliche k.k oes. Landes- 
gubernium". Unter anderem sollen im Val del Gallo, also oberhalb der Punt dal 

la 

Galthal" (Val dal Spol im Bezirk La Schera bis Punt dal Gall) und von "Ladrosa ge- 
gen den Lutscherasteig" (God La Drossa und Pariv). Daneben wurden im heutigen 
Nationalparkgebiet auch "im Klozacherthale" (Cluozza) und in '!Valcun" (Falcun) 
Holzschlage vorbereitet. 

283 Ein Klafter war in Sur Tasna, also auch in Zernez = 1.845 m. Sprecher (1951): 588. 
Die vorgesehenen Karrenwege hatten somit eine Mnge von 4.52 km erreicht. Die 
Tiroler Masse unterschieden sich aber vermutlich von diesem Wert. 28s Planta (1892): 371 
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Tabelle 4 

Kiirzung der 1799 vereinbarten Nutzungsmenge, 1 801288 
(Transkription) Die Oberengadiner verkauften zeitweise Holz im Tausch fitr Salz nach Hall.29o 

Im Jahre 1782 sollten "Deputatholzer" aus dern Oberengadin zur Saline ge- 
flosst werden.Z91 Bei den grossen Holzschlagen nach 1799 wurde wiederum 
Holz von S-chanf und Zuoz nach Innsbruck ~ e r k a u f t . ~ ~ ~  Es handelte sich da- 

meinden in En- Jahre 1799 kon- trag in 
gedein trahirten Wal- Klaftern October 1801 

der289 noch verbliebene 

sion, die im Jahre 1799 ins Engadin kam, wird erwiihnt, dass sie, nachdem sie 
bis nach Zuoz und Bormio gelangten, die "gewohnlichen Standpunkte" der 
"Tyrolischen ~olzn6~otzien" gebietsmassig erreicht haben.293 Diese Bemer- 

- - 

Sampoi char1 kein Holz fur die Ausfuhr nach ~sterreich iibrig hatte. In der Zeit nach 
dern Niedergang der Bergwerke, im 17. Jahrhundert und vor allem nach 1733, 

waen Holzschlage fiir die Ausfuhr denkbar. Diese Holzschlage mussten aber 
rentabel sein, um durchgefuhrt zu werden. Im Jahre 1799 zum Beispiel 

envahnt, dass 1652 Holz vom Oberengadin nach Hall verkauft wurde. Sie interpre- 
tiert die Urkunde Nr. 53 im Kreisarchiv OE, betreffend Entscheid der 

im Unterengadin andererseits dementsprechend. Wieser (1991): 24 hingegen 
288 TLA Grenzakten Fasz. 38. Pos. 12. schreibt in diesem Zusammenhang von einer Fehlinterpretation der Urkunde. 
289 Scaluiza = bei Muottas da Clus; Prade = God Prade (Val Sagliains); Valdiron = Four 291 Bundestagsprotokolle 149/1001ff. 

Baldirun; Fleola = Fluela (Val Susasca); Laret = God Laret; Plantes Fontanes = Pla 
da Funtanas, Maria Pitschna oberhalb Punt Veidra; Sguindel = Sguendel zwischen 
Aschera und Vallatscha; Pradelzot= Pradella (sot); Larsin = Arsin;-Schafrida = ~a iaubnis, 200 Miitt Korn aus dem Vintschgau einzufiihren. 
Chavrida; La Voppa = Foppa; Raswella = Raschvella; Waldsassa = Val d'Assa; Forde- " 293 TLA Grenzakten Fasz. 38 Pos. 12. 
mot = Mot; Val da Mot [?I, Sampoi = Val Sampuoir; Rebella = Ovella [?I. 

2.5.3. Holznutzung im Val Trupchun 

bei um Holz aus dern "God Cumon", dern gemeinsamen Wald von S-chanf, Zuoz 
und Zernez, der sich auf dern Gemeindegebiet von Zernez befindet. Dieser 
Wald war fur den Holzverkauf geeignet, denn er liegt an einem abgelegenen 
Ort, und die komplizierten Eigentumsverhaltnisse erschwerten die Regelung 
der einheimischen Nutzungen. Im Protokoll der osterreichischen Kommis- 

kung kann sich auf die erwahnten Holzschlage im Oberengadin nach 1782 
oder vielleicht auf friihere, nicht belegte Nutzungen beziehen. Ob jemals 
Holz aus dern Val Trupchun nach Hall getriftet wurde, kann nicht nachge- 
wiesen werden. Es ist nicht anzunehmen, dass zu der Zeit, als der tirolische 
Landesfurst sich die Widder noch aneignete, das Holz aus dern Oberengadin, 
also ausserhalb des Einflussbereiches von Osterreich, geholt wurde. In 
spateren Zeiten w&en Holzkaufe aus Trupchun moglich; entsprechende Do- 
kumente konnten aber nicht gefunden werden. 

2.5.4. Holznutzung im Val Minger 
Die andauernden Klagen iiber Holzverschwendung und aufkommende 
Holzknappheit fur den Bergbaubetrieb im Tal lassen den Schluss zu, dass S- 

als die Rechtsverhiiltnisse betreffend Minner endniiltin neklart ~ a r e n , ~ ~ ~  I / /  1 1  

lehnte die Kommission von Innsbruck ein Holzschlagangebot seitens der 
Gemeinde Scuol aus diesen Griinden ab. Der Holzschlag aus dern Val S-char1 
wurde angesichts der relativ kleinen Holzmenge von "nur" 1000 Klaftern 

290 Ob dies bereits um 1652 erfolgte, ist jedoch fraglich: Schwarzenbach (1931): 456 

Gotteshausboten von Chur in einem Streit zwischen den Salzkaufleuten und 
Bewohnern im Oberengadin einerseits und den Gemeinden und der Landesobrigkeit I 

I 

292 Die Abholzung muss innert 7 Jahren erfolgen und mit 8 Kreuzern Tiroler Wahrung 
pro Klafter bezahlt werden. S-chanf und Zuoz bekommen zudem die spezielle Er- I /I 

294 Tarasp verzichtete auf das Val Minger zugunsten von Scuol. Vgl. Kap. 2.1.1.2. Ill1 l1 



und eines "nothig zu errichtenden kostspieligen Werkes" fur den Transport 
nicht durchgefuhrt.295 

2.6. Holznutzung wahrend der Kriege 
Kriege hatten teilweise eine starke Belastung der Walder zur Folge. Die Ten- 
denz, bestehende Ordnungen und Bemuhungen um eine geregelte Nutzung 
zu missachten, war vermutlich grosser als sonst. Die Truppen benotigten 
Brennholz fur ihre Lager und Bauholz fur ihre Unterkunfte und andere 
Bauten. Die Militauhrer nahmen zu ihrer Bereicherung oder zum Unter- 
halt der Truppen Holzverkaufe vor oder erpressten Holzlieferungen von den 
Waldbesitzern. Den Gemeinden wurden teilweise die Kosten der Truppen auf- 
erlegt, die durch erhohte Holzverkaufe finanziert wurden.296 

Auch im Untersuchungsgebiet wurden die Wiilder durch kriegerische Ereig- 
nisse beeinflusst. Das Gebiet des Ofenpasses, zwischen dern Engadin, dern Sud- 
tirol und dern Veltlin gelegen, war strategisch uber Jahrhunderte hinweg 
wichtig. Die Wader wurden dabei oft in Mitleidenschaft gezogen. Der Durch- 
marsch, die Gefechte im Gebiet und vor allem die Stationierung von Truppen 
verursachten Holznutzungen. Strategisch bedeutungsvoll war vor allem das 
Gebiet von Ova Spin. Hier waren im Jahre 1499 habsburgische Truppen sta- 
tioniert, die den aus Zernez vomickenden Typpen der Drei Bunde am ll. Mai 
eine Schlacht lieferten.2g7 Warend der zwei jiingeren Kriegsereignisse, der 
Bundner Wirren im 17. Jahrhundert und der Kriege von 1799-1800, waren 
abwechselnd franzosische und osterreichische Truppen im Gebiet sudlich 
von Zernez unterwegs und teilweise stationiert.298 Es kam dabei zu mehreren 

295 TLA Grenzakten Fasz. 38 Pos. 12. 
296 Radkau/Schafer (1987): 151, 272, 145; Hasel (1985): 53f. 
2g7 Danach mussten die osterreichischen Truppen Richtung Vintschgau fliehen. Nach 

ihrer Niederlage in der Calvenschlacht zog der osterreichische Graf Sonnenberg 
mit 12'000 Mann von Livigno uber den Pass Chaschauna nach S-chanf, um sich zu 
rachen. Erschopft und von Pech verfolgt, verliess er aber bald wieder das Engadin 
uber den Pass dal Fuorn. Campell (1851)2: 179, 190. Im Jahre 1512 zogen 12'000 
Soldaten der alten Orte von Chur her uber den Pass dal Fuorn nach Norditalien, um 
das von den Franzosen besetzte Herzogtum Mailand und in der Folge auch das 
Veltlin zu erobern. c-To 
Der Kriegsfuhrer Baldiron floh 1622 seinen osterreichischen Truppen vorausei- 
lend uber den Pass dal Fuorn Richtung Vintschgau. Sprecher (1856): 327,390. Am 
19. Juli 1635 waren 2000 Soldaten der alten Orte, 1500 Soldaten der Drei Bunde 
und zwei "Schwadronen" Cavallerie von Zernez Richtung Siiden untenvegs. Gegen 
Ende Oktober benutzten franzosische Truppen den Weg uber I1 Fuorn und Jufplaun 
in der Absicht, bei San Giacomo di Fraele auf die Osterreicher zu stossen. Diese 
waren aber bereits von anderen franzosischen Truppen geschlagen worden, die von 
Livigno durch die Valle di Alpisella nach Fraele gelangten. Sprecher (1857): 119, 
121, 151. Im Marz und April 1799 waren franzosische Truppen in Susom Giv6 und 
Champsech stationiert -und schlugen die osterreichischen Truppen, die nach Zernez 
gelangen wollten. Die Kampfe verlagerten sich dann vorubergehend ins Val 
Mustair. Am 4. April mussten sich die Franzosen nach einer empfindlichen 
Niederlage bis nach Zernez zuruckziehen. Es kam gegen Ende April nochmals zu 
zahlreichen Khpfen im Unterengadin, darunter auch im Gebiet des Ofenpasses. 
Danach zogen sich die Franzosen weiter Richtung Nordbunden zuruck. Planta C. 
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Kapfen im Gebiet. Bei "La Serra" (rom.= die Sperre) oberhalb von Zernez, 
im Gebiet von Champsech/Ova Spin und unterhalb von Susom Give gegen 
Buffalora, wurden sogar Talsperren errichtet, um die uber dern Ofenpass 
kommenden Truppen aufzuhalten.299 

Ein Teil der Wader wurde im Zusammenhang mit den Kriegsereignissen 
moglichenveise in Brand gesteckt.300 Kriegerische Ereignisse waren zudem 
mit Dorfbrwden und Plunderungen verbunden, die einen gesteigerten 
Nutzholzbedarf fur den Wiederaufbau zur Folge hatten.301 Zur Linderung der 
Not wurde in vermehrtem Masse Holz verkauft, wie wir es aus dern Jahre 1801 
her kennen.302 Gut dokumentiert sind die im Kriegsjahr 1799 in verschie- 
denen Gemeinden im Engadin und im Munstertal angerichteten Schaden und 
verursachten Kosten.303 

Neben der Belastung der Wiilder durch die Kriege konnte teilweise auch eine 
Abnahme der Nutzungen fur den Bergbau und fur die Saline festgestellt wer- 
den. Die Aufgabe des Bergbaubetriebes von I1 Fuorn in der ersten Halfte des 
17. Jahrhunderts stand vermutlich mit den Spannungen und den krieger i- 
schen Ereignissen der Biindner Wirren im Zusammenhang. Die Streitig- 
keiten uber die Nutzungsrechte der Wader zwischen den Unterengadiner 
Gemeinden und dern Tirol hatten ebenfalls eine Abnahme der Holznutzungen 
fur die Saline in der ersten Hafte des 17. Jahrhunderts zur Folge. 

2.7. Waldbeweidung und weitere Waldnutzungen 

2.7.1. Waldweide 
Die Waldweide war wiihrend der ganzen Untersuchungsperiode eine verbrei- 
tete Nutzungsart. Richard Weiss bezeichnet sie in seinem Werk uber das 
Alpwesen Graubiindens als ijberrest des alten Zustandes, als die Weide und 

-- 

(1916): 30, vgl. auch Durnwalder (1970). 1848 uberquerte die entwaffnete piemon- 
tesisch-lombardische Armee nach verlorenem Krieg gegen ~sterreich den Pass dal 
Fuorn. Planta P. C. (1901): 146. 

299 An verschiedenen Orten im Unterengadin und in anderen Regionen Graubundens 
wurden im Jahre 1635 unter dern franzosischen Feldherrn Rohan Sperren gebaut. 
Dazu gehort zum Beispiel die Sperre in Champsech. Die "Serra" unweit des Dorfes 
Zernez Richtung Pass dal Fuorn ist hingegen alteren Ursprungs. Sprecher (1857): 
39, vgl. auch TramQ (1898): 271, 283. Beim unteren Rand von Plan da Ming6r auf 
der anderen Bachseite der Scharler Strasse ist es moglich, dass eine Art 
Schutzengraben errichtet wurde, um die Strasse zu kontrollieren. Gem& Notiz von 
Brunies in: Lia Rumantscha - Archiv, Akten Steivan Brunies, Lokalnamen. 

300 Brunies (1906): 243, vermutet, dass einige Waldbriinde im Gebiet von 11 Fuorn auf 
die Kriegsjahre (Schwabenkrieg und Bundner Wirren) zuruckzufuhren sind. 

301 Bekannt ist auch die Strategie, die eigenen Dorfer in Brand zu setzen, um dern n;t 
hendexrFeind die ~berlebensmoglichkeit im Gebiet zu nehmen. So wurde zum Be& 
spiel Zuoz 1499 durch die eigene Bevolkerung in Brand gesetzt. Vgl. Wieser (1991) 
u. Konz (1992). 

302 Holzverkaufe von 1799/1801 an die Saline Hall, vgl. Kap 2.5.2.2. 
303 Muoth (1887): 180ff schreibt von Waldschaden im ganzen Munstertal in der Hohe 
i ) von zirka 8250 Gulden. Vgl. auch Schmid (1986): 98 fur Tarasp u. Mosca (1975): 

41ff fur Zuoz und S-chanf. 



-- 
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der Wald als Gemeinland gleichermassen ohne behordliche Regelungen 
genutzt wurde.304 Fur die auf Viehwirtschaft ausgerichtete Bevolkerung i 
den Alpen war die Waldweide ein zentraler Aspekt der Waldnutzung. Um da 
Wiesland zeitweise vor der Beweidung zu schonen, dienten die dorfnahen 
Wader vor allem im Friihling und Herbst als Heimweide, dann als Ziegen- 
weide, als Pferde- und Ochsenweide und wahrend der Hungerjahre sogar als 
Winterweide. Die Wader in der Umgebung der Alpbetriebe waren vor allem 
als Schneefluchtorte, als Nachtweide oder allgemein als Ergiinzung der 
offenen Alpweideflachen von Bedeutung. Diese Beweidungsrechte waren 
meist ein fester Bestandteil der Alprechte.305 Konflikte um die Waldweide ga 
es schon friih. Sie entstanden entweder durch unterschiedliche Anspruche 
an den Wald oder durch den Anspruch der Obrigkeiten auf rechtliche Re- 
gelungen beziehungsweise Zinsen oder andere Abgaben.306 Die uner- 
wunschten Auswirkungen vor allem der Schafe und Ziegen auf den 
Jungwald wurde, wie in anderen Regionen, vermutlich auch im Engadin er- 
kannt.307 In den alten Dorfordnungen der Engadiner Gemeinden vor 1800 
sucht man aber vergebens nach prinzipiellen Einschrankungen der Wald- 
weide.308 

Irn Untersuchungsgebiet selber kam es im Zusammenhang mit dern aufblu- 
henden Bergbau im 14. und 15. Jahrhundert und durch die Alpwirtschaft im 
15. und 16. Jahrhundert zur Beweidung der Wader. Die im Kapitel 2.2.1. auf- 
gefiihrten Rodungen zu alp- und landwirtschaftlichen Zwecken dokumentie 
ren diese zunehmende Bedeutung der Alpwirtschaft. Die Weideflachen be- 
schriinkten sich nicht nur auf die durch grossen Arbeitsaufwand gerodeten 
Partien, sondern dehnten sich auch auf die umliegenden Wader aus. Der all- 
gerneinen Entwicklung der Alpwirtschaft entsprechend verlor die Waldweid 
im 17. Jahrhundert voriibergehend an Bedeutung. Im 18. Jahrhundert fiihrte 
die Verpachtung zahlreicher Alpweiden an die Bergamasker wiederum zur 
Intensivierung der Beweidung der offenen Weideflachen wie auch des be- 
weidbaren Waldes.309 

2.7 -2. Harze, Arvennusse und weitere Produkte des Walde 

Harze 0 < 
i' 

Die Baumharze waren im vor- und fi-iihindustriellen Zeitalter von grosser 
Bedeutung. Harz wurde in grossen Mengen zu den verschiedensten Zwecken 

304 Vgl. Weiss (1992): 179. 
305 Manchen Alpen steht auch die Weidenutzung, das sogenannte Trattrecht, in nicht 

zur Alp gehorigen Waldungen zu. DRG 1:197; Weiss (1992): 179. 
306 Nach Schuler (1992) u. (1993): 7-10. 
307 Im allgemeinen vgl. Radkau/Schafer (1987): 63; Hasel (1985): 155f. 
308 Die Dorfordnungen enthalten hingegen strenge Vorschriften uber den allgemeinen 

Weidegang im Fruhling und Herbst auf privaten Gutern. Mathieu (1987): 63. Durch 
die Beschriinkung der Anzahl Vieh fur jeden 'Bauern konnte indirekt auch der 
Druck auf die Waldweide etwas unter Kontrolle gehalten werden. 

309 Vgl. Ausfuhrungen im Kap. 1.3.3.3. "Land- u. Alpwirtschaft seit 1300" und im 
Kap. 4.1.2. "Wirtschaftliche Bedeutung der Weiden". 

benotigt. Es fand Verwendung als Abdichtungsmaterial fur Fasser und 
Schiffe. Die Schuhmacher benotigten es zum Glatten des Zwirns. Harz wurde 
zu Beleuchtungszwecken in Form von Fackeln (Kienspan aus der Bergfohre), 
zum Versiegeln von Flaschen oder zur Herstellung von Waschlauge und Seife 
verwendet. Angeriihrt in Wasser diente es als Weichmacher beim Briihen ge- 
schlachteter Schweine. Eine weitere wichtige Anwendung kannte man in 
der alten Volksmedizin. Hier wurden die Harzole zur Herstellung von Salben 
und Zugpflastern fur Mensch und Tier verwendet.310 Aus der Legfohre 
wurde der sogenannte "ungarische Balsam" und das "Krummholzol" herge- 
stellt.311 Im Alpenraum herrschte zudem vor dern Einzug des amerikani- 
schen Kaugummis die Sitte, Harzklumpen zu kauen.312 Meyer, der sich ein- 
gehend mit der Harzgewinnung in Amsteg-Silenen im Kanton Uri befasst 
hat, bezeichnet die Harzproduktion in der Schweiz im Gegensatz zu den aus- 
gedehnten Waldregionen im Ausland, wie zum Beispiel dern Pechland in Nie- 
derostemeich und dern Ostseegebiet, als ein Gewerbe von eher marginaler 
Bedeutung. Die Rolle der Harzgewinnung "als Nebenenverb oder als Ver- 
dienstmoglichkeit fur Randelemente der bauerlichen Bevolkerung" darf je- 
doch nicht unterschatzt werden.313 

In Bezug auf die Art der Harzgewinnung unterscheidet Meyer die Gewin- 
nung aus dern toten und diejenige aus dern "lebenden" Holz. Die End- und 
Nebenprodukte sind je nach Verfahren verschieden. Beim "Sieden" aus dern 
toten Holz, auf das wir weiter unten zu sprechen kommen, kann das Harz in 
mehrere Einzelprodukte unterschiedlichen Flussigkeitsgrades ausgekuhlt 
werden. Beim Abzapfen von Harz aus dern lebenden Baum handelt es sich um 
die im Engadin verbreitete Methode. Hier wurden die Harze nicht nur fur den 
regionalen Bedarf genutzt, sondern vor allem fur die Ausfuhr. L'drchenharz 
galt als wichtiger Exportartikel, der in Italien in Form von Terpentin zu 
pharmazeutischen Zwecken verkauft wurde. Campell schrieb um 1570 dar- 
uber: "Darum fuhren emsige und ausserordentlich arbeitsame Leute aus 
Italien, zumal von Lugano, jahrlich eine gewaltige Menge, ja zahlreiche 
Saumpferdlasten dieses Wchensaftes - einen fur sie sehr gewinnbringen- 
den Artikels - einzig aus dern Engadin, ganz abgesehen von dem, was ander- 
wWs in Ratien geschieht, nach Italien aus, um ihn dort als Terpentin zu dern 
kurz vorher erwahnten, medizinischen Gebrauch zu verkaufen. Dabei brin- 
gen sie einen grossen Teil des Jahres Tag und Nacht in den Wadern zu und 
obliegen unablassig jener Arbeit, bohren bald die LArchen an, verstopfen sie 
bald wieder und offnen sie neuerdings, sammeln den daraus entnomrnenen 

310 Meyer (1987): 6f; Krahenbuhl (1988): 27; NSR (1812)7: 21; Zschokke (1825): 276. 
Vgl. auch Campell (1900): 26-29; Spinnler (1992): 25-27 u. DRG 1: 210 u. 7: 627. 

31 "Ungarischer Balsam" wurde aus beschadigten Stellen der Zweige (abgebrochene 
Zweigspitzen, an die zum Auffangen des Harzes gliiserne Flaschen gehangt wurden) 
oder durch das Auspressen der Zweige gewonnen. "Krummholzol" wurde durch 
Destillation "aus zerquetschten griinen Zapfen und Spitzen der jungen Zweige" ge- 
wonnen und pharmazeutisch verwendet. Zschokke (1825): 276f. 

312 Nach Meyer (1987): 7. Campell (1900): 24  beschreibt, dass (Weisstannen-)Harz in 
Form von kleinen Kugelchen geschluckt wurde, in der Meinung, es sei wunderbar 
zutraglich zu andauerndem, ungestortem korperlichen Wohlsein. Spinnler (1992): 
25 schreibt von Harzkauen im Unterengadin. 

l3 Meyer (1987) 7f. 



Saft und tragen ihn in Gefassen, die aus Rottannnen- und Wchenrinde 
sinnreich hergestellt und zusammengepasst sind, dass sie nicht auslaufe 
auf dern Rucken oder den Achseln zusammen, nachdem sie das Recht und 
Erlaubnis hiezu vorher vom Staat oder den Gemeinden um Geld envorben 
erkauft haben: unterdes leben sie blos von ganz trockenem Brot und Kas 
und fiihren ein ganz unglaublich hartes Leben."314 

+ durch ihre Tatigkeit sesshaft gewordene Leute sich mit diesem Gewerbe be- J 

f a ~ s t e n . ~ ~ ~  Darauf weisen die zwei Eneadiner und M i i n s t ~ r t n l ~ r  Farni1ienn~- I "  

Durch das Bohren der Lachen, das anschliessende Einfuhren einer kleinen 
Rinne und das Sarnmeln des herausfliessenden Harzes in einem Behdter sol- 
len aus einem gesunden Urchenbaum wzihrend vielen lahren ishrlirh arht 

" - ----- tatsverlusten des Holzes und sogar zum Absterben des Baumes. Eine ahnliche 
Methode, die aber zu noch schneller eintretenden Schaden fiihrte und des- 
halb in gewissen Regionen erst 5 Jahre vor dern Fdlen des Baumes erlauht 

- ---- - -- -- ----o-'--aA U A U . .  U A l U  

in einzelnen Gemeinden bereits im 18. Jahrhundert giinzlich verboten.318 

Eine ganz andere Methode stellte die Gewinnung von Pech oder Teer durch 
die Destillation von totem Holz dar. Dazu wurde stark harzhaltiges Holz in ei- 
nem verschlossenen Ofen erhitzt, bis die dickflussige, olige Masse heraus- 
fl0ss.~l9 Fur diese Destillation in den Teer- oder Pechofen war das harzreiche 
Fohrenholz, und hier vor allem die nicht verfaulten Wurzeln und Stocke der 
bereits gefiillten Fohren, vorzuglich geeignet. Diese fur den Waldbestand 
weniger schadliche Nutzungsart scheint zum Beispiel im Kanton Uri verbrei- 
tet gewesen zu sein.320 Nach der Beschreibung von Meyer wurde das Holz der 

I 
D xrr,rr.j.plstficke der Fijhre oder der Fichte zerkleinert und auf einem Rost iiber 

--- 
gewordene Harz trat aus dern Holz aus und tropfte durch den Rost in das 
sammelbecken. Von dort wurde das Harz in einem leicht schrag abwarts fuh- 
renden Holzteuchel zu einem Kiihlgefass geleitet. Dieses rohe Harz musste 
dann, laut Meyer noch durch erneutes Erhitzen eingedickt und von Riick- 
stiinden befreit werden. Dann war es in Form von Pech oder Teer bereit fur 
den Transport in Buchsen oder Fasschen.321 Enviihnenswert ist in diesem 
Zusammenhang, dass das ausgesottene Holz zihnliche Eigenschaften hatte wie 
die Holzkohle und deshalb bei den Schmieden im Tal abgesetzt werden kon- -- 

ill 

1 1  
1 1 ,  

I 

I 
, 

Trennmaterial zwischen dern siedenden Holz und dern Feuer. Meyer schliesst 
desshalb nicht aus, dass friiher eine Trennschicht aus Steinen und Erde iiber 
das auf geschichtete Harzholz auf gebaut wurde.323 

Angesichts des grossen Anteils an harzreicher Bergfohre im heutigen Na- 
tionalparkgebiet ist es durchaus moglich, dass diese Art der Harzgewinnung 
auch hier verbreitet war. Eindeutige Hinweise dafur fehlen jedoch. Nicht 
gek1ib-t sind in diesem Zusammenhang die Nutzungszwecke zweier 0fen im 
God Sur Il Fuorn und unterhalb Plan Verd.324 Ohne weitere Felduntersu- 
chungen kann die Pech- und Teerproduktion an diesen Orten weder bestatigt 

I 

I 

noch ausgeschlossen werden.325 Belege fur diese Nutzungsform liegen aus 
dern Oberengadin vor.326 

I 

B; Rinde 

Die Rinde verschiedener Baume war zur Herstellung von Kasereifen327 und 

< .  

322 Von gewissen Gebieten weiss man, dass die Pech- oder Teerbrennerei sich mit der 
Kiihlerei such direkt kombinieren liess. Bei der Verkohlung von harzreichen Na- 

. - - - - - - - 

325 0stlich von I1 Fuorn zwischen dern Gut I1 Fuorn und dern Plan da la Posa auf halber 
Weastrecke, 20 m unterhalb des Weges ist der Rest eines Ofens zu sehen, ebenso -. - - 

- ---..----- ---- --- Abzapfen von Harz am lebenden Baum scheint als eine neue Unsitte aufrrefasst 
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*pits im 16. und 17. Jahrhundert scheint das Sammeln von Awemiissen - 

n. SO sollen die Zirbelnusse nicht vor dem St. Bartolomaustag, dem 14. Au- 
st, eingesammelt werden.336 Fur S-chanf gilt nach dem Jahre 1787 der 28. 
tember und 12 Jahre spWr der 15. September als erster Samrneltag.337 I 

I 
I 

m Untereneadin mit seiner zentralisierten Landwirtschaft und dem hohen 
I 

- - .  I 

- --- - 
Streue enthielt neben Nadeln und Laub auch Grber und Moose. Lur Gewin- 
nung wurden Schaber und spater eiserne Rechen venuendet, welche die 
oberste Bodenschicht entfernten. Dadurch wurden SchMen an den Wurzeln, -. I 

82 
der Alp Grimmels sichtbar, die tiefe Einschnitte unter der meist gut au 
gebildeten Borke im unteren Stammteil aufweisen. Hier wurden die 
Mrchenbaststreifen fur den Schafskase der Bergamasker herausge 
ten. Die Hmer stellten ihrerseits Gefasse aus Fichten- und Wchenrin ng der ~ ~ i ~ b ~  gesammelt ~ ~ ~ d e n . 3 3 5  Zeitliche Einschrakungen beim Ar- 

,nnussammeln Wurden im oberengadin bereits im 17. Jahrhundert 

Reisig 

ochsenbestmd benotigigten die Bauern vie1 Stroh zur Futterung der Lugt1ere. 
as mfaliende Stroh reichte somit nicht fi.r alle Bedurfnisse im Bauern- 

Vieh, ~ ~ w i e g e n d  den Schafen, verfuttert. Das Reisig der Nadelhb;lzer euieb aus, deshalb hatte such die Waldstreue fur das Lager des Viehs und 
teilweise als StreuezusatZ fur den Stall venvendet. Dazu kam die ver- nlm ~a~~~~ der Wiesen und ~ c k e r  eine gewisse ~ e d e u t u n g - ~ ~ '  Die 

- - .  
wendung des Fichtenreisigs fur Girlanden und Kraze. Das Schneiteln, da 
heisst Schneiden des Reisigs, ging oft sehr schonungslos vor sich, so d 
viele junW &iume durch diese Nutzung empfindlich geschadigt wurden. 

an der Veiungung und an der gesamten ~umusschicht verursacht. 
I 

dtesten vorhandenen Dorfordnungen VOn Zernez sahen bereits cine zeit- 
- , . *  

nur eine untergeordnete Rolle. 

Arvenniisse und Samen 

Die ANemusse, auf romanisch "nuschpignas", waren uber J&rhunderte 
hinweg sehr begehrte Produkte der Arvenwalder.331 Sic waren als Speise 
oder als "Naschwerk und Zeitvertreib wahrend dem langen Winter" bei de 
Einheimischen sehr begehrt, wie Kasthofer schreibt.332 Nach dem Sammel 
wurden die Arvenza~fen im garenden Heu, im Keller oder auf dem w-en --- - 
Ofen aufbewart, his das Harz sich loste und die Schuppen zerfielen, so dass ~ ~ f t ~ t ~ f f  und anderes mehr genutzt. Nachfolgend werden einige 
man die Nusschen ohne Probleme gewinnen konnte.333 

-- - 

uber cine Nutzung im ~~te~suchungsgebiet aufgefuhrt. Die DOrfbevol- 

'i; kerung holte sich die Pflanzen und ~flXl~enteile moglichst in Dorfniihe oder 
in den hb;heren Regionen im ~aupttal. VemJIutlich wurden die heutigen 
Nationalpa&gebiete nur sporadisch von der Dorfbevolkerung 

328 Zschokke (1825): 198, 282; Muller (1990): 12, fiir den Kt. Freiburg. 
329 Vital (1927) Nr. 102. 
330 

Fuder Reisig je Haushalt im Herbst. DO 1726 von Scuol. Schorta (1982, UE): 234. 334 Campell (1900): 30 e m a n t  um 1570, dass die Awenniisse einen angenehmen 
331 

Teilwei~e wird behauptet, dass die Arvennusse in fruheren zeiten fiir die Gesc.,mack haben and gemgss Plinius eine seltene Heilkraft gegen den Husten be 
"Engadiner Nussto*e" verwendet wurden. Entsprechende &lege fehlen aber. seit s i tzen. 
lmger Zeit wird die Engadiner Nusstorte mit Baumnussen des Walnussbaumes, der 335 ~~~~f~~ (1825): 168f7 emghnt7 dass die fehlende Verjiingung im Bannwald 
im Engadin nicht vorkommt7 hergestellt. ES hand& sich dabei um einen fremden wJurada da scharl" neben der Beweidung und der ungunstigen Lage am Schattep 
Einfluss? der seinen UrsPrung in der Zu~kerbackertraditio~ der Engadiner hat. gei hang auf das S-meln der Arvenzapfen zuriickzufiihren sei- 
der Riickkehr der Ausgewanderten wurde die Baumnuss ins Engadin gebracht. D~~ 336 Meuli (1902): 57. 
Urs~rung der Engadiner Nusstorte sol1 in Frankreich zu finden seinm Jahri R. I I D ~ ~  337 cudeSch da rated=, Art. 62, GA S-chanf oder Schofia (19S27 OE): 169.. 
Kochkunst Graubundensw7 Aarau (1989): 173. 338 Plants (1848): 4. Mathieu (1987): 48 ewahnt die Vewendung "On Nadelstreue 'Is 

332 Kasthofer (1825): 168. 
333 Brunies (1948): 143. 

liche Beschrankung des Laubsamrnelns vor. In den spateren Uortoranungen 
des 17. und 18. Jahrhunderts wurde das Laubsammeln grundsatzlich ver- 
boten.339 Es ist aber nur die Rede von "Laub" und nicht von "Streue". Die 
Verbote beschriinkten sich daher vermutlich nur auf die Streu der Laub- 
baume. Ein generelles Verbot des Streuesammelns ware kaum denkbar gewe- 
sen. 

Weitere Nutzungen der Gras- und Kleinstrauchschicht 

Die Vegetation der Gras- und Strauchschicht wurde zu weiteren Zwecken ge- 
nutzt. Einzelne Pflanzenteile wurden als Heilmittel, Speisezutat, Salat, 

, - 
nen Weideflachen anzutreffen sind, aufgefiihrt. Dabei sind wenige AngaPen 

Dungerzusatz. 
3s9 Schorta (1982, UE): 590,614; Muoth (1898): 71. 
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Zwecke aufgesucht. Eine gewerbsmassige Nutzung ist nur vom Gelben Enzian 
in Grimmels, Val Ftur und Val S-char1 bekannt. Dafiir wurden verschiedene 
Produkte im Parkgebiet vom Alppersonal, von den Bewohnern der Einzel- 
hofe, von den Bergbaubetreibern, Kohlern und Kalkbrennern sowie von 
Passanten in lokal beschrankten Zonen intensiver genutzt. Der Einfluss auf 
die Vegetationsdecke lasst sich aber nicht abschatzen. 

Gelber Enzian 
Der Gelbe Enzian (Gentiana lutea, rom: gianzana gelgua, gianzauna melna) 
war wegen seiner Bitterstoffe in der Wurzel eine begehrte Pflanze in der 
Region. Bekannt ist vor allem der Enzianschnaps. Der Gelbe Enzian wurde 
aber auch zu anderen Zwecken venvendet, so zum Beispiel als Zusatz bei der 
Wasche.340 Diese Pflanze kommt in weiten Teilen des Parkgebietes, vonvie- 
gend auf kalkhaltigen, basisch bis schwach sauren Boden v 0 r . ~ ~ 1  Der Gelbe 
Enzian wachst sehr langsam, kann aber bis zu 60 Jahre alt werden. Ein Aus- 
graben der Wurzeln des Enzians gefiihrdete desshalb seine Existenz stark. Die 
"gianzaners", das heisst die Personen, welche Enzian ausgruben und destil- 

1 lierten, benotigten eine Bewilligung. Diese wurde teilweise von der Gemeinde 
und teilweise von der ftir die Weide verantwortlichen Alpgenossenschaft 
erteilt. Im Kassabuch der Alpgenossenschaft, die fur Grimmels zustiindig war, 
ist eine erste Notiz uber das Enziangraben im Jahre 1775 dokumentiert.342 In 
Scuol wurde im Jahre 1726 ein allgemeines Verbot der Herstellung des 
Enzianschnapses ausgesprochen. Anlass zu diesem Verbot gab nicht die 
Sorge um die Verbreitung der Pflanze, sondern das fur die Destillation 
benotigte, aber knapp gewordene' Brennholz. Wie lange dieses Verbot 
aufrechterhalten wurde, ist nicht feststellbar.343 

Meisterwurz 
Die Meisterwurz (Peucedanum osthruthium, rom: renna) war als Heilpflanze 
fur Tier und Mensch bereits zu Campells Zeiten, um 1570, bekannt.344 Die 
Wurzeln wurden als Magenstiirkungsmittel genutzt. Sie sollen wirksam ge- 
gen Gift und Hundebisse sein und fanden Anwendung bei der Herstellung 
von Krauterkase, als Speisezusatz, als Zusatz bei 'der Wasche345 oder als 
Raucherstab. Fur diesen letztgenannten Zweck wurde, nach miindlicher Aus- 
sage von Rageth Luzi, die getrocknete Wurzel der Meistenvurz angezundet. 
Sie mottete dann und verbreitete einen ange~ehmen Duft zur Luftver- 
besserung in den stickigen Winterstuben ubd als Weihrauchersatz.346 Die 

340 DRG 1: 210. 
341 Zoller (1964): 270. 
342 Laut Schorta (1988): 71 in STAGR: Asp III8y/XTVa) 8. 
343 DO Scuol 1726, Schorta (1982, UE): 246. 
344 Campell (1900): 18. Er erwtihnt noch zahlreiche andere Heilpflanzen, die in 

Graubunden Verwendung fanden, darunter Schafgarbe und Enzian. 
345 In Zuoz und S-chanf war der Meisterwurz als Zusatz fur die Wbche beliebt. DRG 1: 

210. 
346 Aussage von Rageth Luzi, Cinuos-chel gegenuber R. Schloeth und Ergihzungen von 

Nicolin Bischoff. 

Meisterwurz kommt vor allem auf frischen bis feuchten Boden in Hochstau- 
denfluren und in Viehlagern v0r.3~' 

Guter Heinrich 
Der Gute Heinrich (Chenopodium Bonus-Henricus, rom: vangias) ist eine 
Pflanzenart, die auch im Nationalparkgebiet haufig vorkommt. Sie ist vor 
allem an Wegriindern, an Vieh- und seit einigen Jahrzehnten auch an Wild- 
lagern, an Felsuberhangen sowie auf Alluvionen anzutreffen. Die jungen 
Blatter wurden wie Spinat als gekochtes Gemuse oder auch roh gegessen.348 
Zoller schreibt in seiner Publikation uber die Vegetation des Nationalparkes, 
dass der Gute Heinrich sogar gepflanzt wurde, um ihn als Schweinefutter 
oder als Spinat zu verwenden.349 Zusarnrnen mit dem Guten Heinrich wurden 
auch Sauerampfer (Rumex acetosdalpina, rom: lavazina) und Brennesseln 
(Urtica dioeca, rom: urtia) zu Schweinefutter ausgekocht.350 

Moschus-Schafgarbe 
Die Moschus-Schafgarbe, (Achilla moschata, rom: Iva d'femna) wurde und 
wird noch heute zur Zubereitung von "1va"-Likor verwendet. Da die 
Moschus-Schafgarbe nur auf Silikat-Gestein gedeiht, ist sie auf den ausge- 
dehnten Kalkboden des Parks selten ~ e r t r e t e n . ~ ~ ~  

Alpen-Liebstock 
Der Alpen-Liebstock (Ligusticum Mutellina, rom: matun) ist vor allem von 
der subalpinen Stufe hinauf bis zur nivalen Stufe zu finden. Rageth Luzi 
sagt, dass diese Pflanze gegen Ubelkeit in den Bergen venvendet wurde. Man 
schiilte das Schwarze von der Wurzel, kaute das Weisse und schluckte den 
Saft.352 

Breitwegerich 
Der Breitwegerich (Plantago major, rom: luozza) wurde laut Luzi im ZU- 
sammenhang mit der Milchvenvertung genutzt. Die filzige Wurzel wurde 
getrocknet und in einem Knauel als Sieb im holzernen Milchsieb venven- 
det.3 5 3 

Islandisch Moos 
Das 1sl;iindisch Moos (Cetraria Islandica, rom: Erba schmaladida, Erba dal dia- 
vel) wurde bei verschiedenen gesundheitlichen Storangen vorwiegend in 
Form von Tee oder Absud angewendet. Ausgekocht ergab es ein dickes Gelee, 

Z. B. auf der Alp Murter im Val Cluozza, 2340 m ii. Meer. Zoller (1964): 254. 
Gion Gaudenz, Schlarigna (Jahrgang 1929) teilte mit, dass er im Kindesalter, als er 
und einige Gleichaltrige im spaten Fruhling mit deh Zernezer-Vieh zur Alp 
Buffalora unterwegs waren, frische Blatter des Guten Heinrichs pfluckten und as- 
sen. Schriftliche Mitteilung am 21.4.86. 
Zoller (1964): 124. 
Mundl. Aussage von Rageth Luzi gegenuber R. Schloeth. 
Zoller (1964): 343f. 
Laut Zoller (1964): 252 wurde diese Pflanze vielfach durch die Kultur gefordert. 
Mundl. Aussage von Rageth Luzi gegenuber R. Schloeth. 



Die Heidelbeere (Vaccinium'Myrtillus, rom: uzuns (nairs)) ist immer noch 
sehr beliebt: als Rohkost, zum Einmachen, als Heidelbeerwein und als 
Branntwein. Friiher waren. auch verschiedene Heilwirkungen der Heidel- 
beere bekannt; die blauen, saftigen Beeren wurden zudem als Farbstoff ver- 
wendet, die Straucher bei Brennholzmangel als Feuerungsmittel, dann als 
Futter fur Schafe und als Gerbstoff.3S8 

Die Heidelbeere kommt im ~ationalparkgebiet in den tieferliegenden Fich- 
tenbestanden, in den Zwergstrauchbestanden von Urchen - Arvenwddern 
und seltener in BergfohrenwPlder und ~rum~holz~ebi ischen vor. Hier mei- 
det sie vor allem die extremen Kalksteingeljiete ohne fortgeschrittene Bo- 
denbildung.359 

Preiselbeere 

vitis-idaea, rom: gia(g)liida, gi(g)liidra). Sie wird meist zu Kompott verarbei- 
tet. Ihre Blatter wurden friiher auch medizinisch verwendet. Die Bedeutung 
dieser Beere wurde in Zentralgraubiinden folgendermassen beschrieben: 
"Die Preiselbeeren loschen den Durst wunderbar, erfrischen die Lebens- 
geister, stiirken das Herz, stillen die Monatsblutungen der Frauen und auch 

54 Vgl. vorhergehende Anmerkung. 
355 Mundl. Aussage von Rageth Luzi gegenuber R. Schloeth. 360 DRG 7:152. 
356 Zoller (1964): 34f. 361 DRG 7:152. In Zernez wird die Heidelbeerstaude "giludCrW genannt, allg. 
357 Reader's Digest (1978): 276. , ~ 

\ I "gialiidais-ch". 
358 Vgl. Ausfiihrungen im Kap. 3.7.2. 362 Zoller (1964):261f. 

363 Campell (1900): 27. 359 Zoller (1964): 262. 



3.1.1. Wegbereiter der staatlich geregelten Waldnutzung 1 
Im ausgehenden Ancien Regime gerieten herkommliche Lebensformen zu- 
nehmend ins Wanken. Ein Strukturwandel im Burgertum, ein Vordringen 
naturwissenschaftlich-rationaler Denkmuster und Betrachtungsweisen und 
weitere Faktoren waren der Niihrboden fur grundsatzliche gesellschaftliche 
Veranderungen.1 Nach dern Vorbild auslizi.ndischer, vor allem englischer 

Graubiinden entwickelten sich diese Bewegungen. Sie hatten in erster Linie 
die Steigerung des landwirtschaftlichen Ertrages und die Reformierung die- , 
ses wichtigsten Wirtschaftssektors zum Ziel.2 

Die patriotischen Okonomen setzten sich auch fur eine bessere Waldpflege 
und eine Einschrankung der unkontrollierten Waldnutzung ein. Laut Rudolf 
Braun unternahmen sie in diesem Zusammenhang Propagandafeldziige. Der 
Hauptgrund fur dieses Vorgehen war die zunehmende Bedeutung des Holzes 
als Energietrager und als Rohstoff fiir die aufkomrnende Industrie.3 Unter- 
stutzt wurden diese Bestrebungen durch den Wandel des Eigentumsbegriffes 
Noch bis ins 19. Jahrhundert war vor allem in der iinneren Bevolkerung die 
Auffassunn verbreitet, dass "der Wald eine Gabe Gottes oder der Natur sei, 

Mittelalter und in der Neuzeit verbreitete Auffassung galt besonders fiir das 
taglich benotigte Brennholz, fur die Waldweide, die Harz-, Rinden- und I 

Streuenutzun~en sowie fur die Sarnmelwirtschaft. Niemand konnte sich bis 

ralismus bereitete den Weg fur das "freie Eigentum". Beim Wald hatte dieses 
die Abschaffung oder zumindest die starke Einschrankung der "Servituten" , 
der traditionellen Nutzungsrechte von Nichteigentiimern zur Folge. Sie 
wurden im forstwirtschaftlichen Vokabular als "Nebennutzungen" und in 
der Regel als fiir die Waldwirtschaft hinderlich bezei~hnet.~ Dieses Vorge- 

RadkadSchSer (1987): 55. 
Verhandlungen des Grossen Rates 1839, S. 137. STAGR GV 4. Vgl. auch Rad- 

' 

89 
hen barg eine soziale Brisanz in sich, da vor allem die 'drmeren Bevolke- 
rungskreise auf vielfdtige Nutzungen aus dern Walde angewiesen waren.6 

In Graubiinden waren die patriotischen Okonomen vor allem in den Siebzi- 
ger- und Achtzigerjahren des 18. Jahrhunderts und in den ersten zwei Jahr- 
zehnten nach 1800 aktiv. Sie leisteten mit eindringlichen Appellen in ihren 
Publikationsorganen, dern "Sarnmler" und dern "Neuen Sarnmler", eine erste 
bedeutende Aufklikungsarbeit fur einen anderen Umgang mit den Wadern. 
Kritisiert wurde vor allem die Art der Kahlschlage, die tiefen Holzpreise, die 
Ausscheidung von Bannwddern ohne deren Pflege und der Export des un- 
verarbeiteten Holzes, das heisst die geringe Wertschopfung im eigenen Land. 
Von Salis-Marschlins, ein Vertreter der okonomischen Gesellschaft, schrieb 
1808 folgendes: "Sehr sind mir die erstaunlichen Holzverwustungen in den 
Nebenthdern des Unter-Engadins aufgefallen, besonders in dern Thale des 
Spols und demjenigen, das durch Buffalora auf den Ofen fuhrt. Es sind nicht 

3 .  H O L Z N U T Z U N G  U N D  A N D E R E  
W A L D N U T Z U N G E N  N A C H  1800  

3.1. Rechtliche und politische Voraussetzungen der 
Nutzungen 

nur ganze Strecken ausgehauen, sondern sogar verbrannt." Von Salis- 
Vereinigungen, entstanden in der Schweiz die Vereinigungen der patrioti- Marschlins sah das Hauptubel nicht in den Holzschlagen an sich, sondern in 

schen ~konomen. Vor allem in ~ e h , \ ~ i i r i c h  und Basel, dann aber auch in 
er: "Man giebt der unbedingten Erlaubniss, Holz aus dem Lande zu fiihren I 

oder zu verkaufen, gerneiniglich die Schuld. Allein sie liegt nicht darin, son- / 

man nicht darauf bedacht, die Menge der Wader, die man besitzt, so abzu- 
deren ~ u t i u n ~  von Rechts wegen allen gebiihre, und dass diese freie Wald- theilen, dass der abgehauene immer sogleich angesaet wird, und wieder auf- 
nutzung zu Unrecht von den Machtigen unterbunden werde."4 Diese im 

I' 
- 

anhin als alleiniger Nutzniesser bezeichnen und Anspriiche von Drittper- 
sonen ausschliessen. Der im 18. Jahrhundert aufkommende Wirtschaftslibe- $1 

v g ~ .  braun (1984): t(b. 
Braun (1984): 85ff. Fur Graubiinden: Dolf (1943). Braun (1984): 97. 
Braun (1984): 97f; Schmithusen (1991). ' Von Salis-Marschlins (1808)4: 200f. Vgl. auch Pol (1804): 83 und SR (1779)2: 369, 

d 
r : der Vernachlassigung der Best-de nach der erfolgten Nutzung . So meinte 

dern in der Art wie diese Wader verkauft werden, und hauptsachlich in der 
Behandlung und Vernachlassigung der Wader selbst. Waen die Aushau- 
ungen forstmassig betrieben, und sogleich wieder neu besaet und recht ge- 
pflegt worden, so waen die Wzilder des Engadins eine unversiegbare Quelle 
des Reichthums, besonders bey dern grossen Verbrauche, den die Salzpfan- 
nen von Halle davon machen, fur dasselbe geworden. Freylich so alles ist 
nur da moglich, wo Ordnung und Polizey herrscht, wo nicht jeder befehlen 
und niemand gehorchen will. Mochten es sich doch alle Gegenden merken, 
wo starke Holzausfuhr oder Holzverbrauch wegen Bergwerken Statt hat! - 1st 

wachse, bis die andern alle benutzt sind: so muss endlich Holzmangel ent- 
stehen, und manch Mal miissen die wohl ausgedachtesten Unternehmungen 
und der eintraglichste Bergbau wegen eintretendem Holzmangel plotzlich 
eingestellt werden. Wir haben in Bunden schon mehrere dergleichen Bey- 
spiele aufzuziihlen."7 

In den Zwanziger Jahren setzten sich die ersten Forstpioniere der Schweiz 
fur eine geregelte Nutzung der W'alder ein. Der Berner Forstmann Karl Kast- 
hofer erwante im Jahre 1822 nach einer seiner Reisen die Unterengadiner 
Holzschlage fur die Saline Ha11.8 Mit den Holznutzungen fiir den Bergbau am 
Mot Madlain in S-char1 setzte sich Kasthofer intensiver auseinander. Kast- 
hofer nennt die am Mot Madlain verbreiteten Bergfohren "entartete" oder 
"elende" Kiefern, die sich nach dern Kahlschlag entwickelten.9 

395 - 400. I 
' Kasthofer (1825): 177. 

Kasthofer (1825): 166f. ~ 
I I 



diese neue Nutzungspolitik schrittweise im ganzen Kanton durchzusetzen. I I 
Der von den Franzosen eingesetzte Priifekturrat der Helvetischen Republik I 1  I 

I 
in Chur intervenierte gegen die Holzschlage nach 1799 und bewirkte eine 
Herabsetzung der Holzmenge und eine Erhohung der Klafterpreise. Die kon- 

~1 

servativ gesinnten Einheimischen, unter anderem Peter Planta von Zernez, 1 1  

90 
In Graubunden wurde in den Dreissiger- und Vierzigerjahren in den Ge- 
meinden eine intensive Aufklarungsarbeit betrieben. Der erste Kantons- 
forstinspektor Bohl verfasste 1838 im Auftrage der Regierung eine "Anlei- 
tung zur Verbesserung des Bundnerischen Waldwesens" . lo  1848 schrieb ein 
Laie in Forstsachen der spatere Stiinderat Peter Conradin Planta sein "Wald- 
buchlein zur Beherzigung an das Biindnervolk". Dieses Werk versuchte die wehrten sich gegen diese Einmischung von Chur. Die Massnahmen des 
Landsleute "in einer Sprache, die das Volk verstand und liebteU,l1 uber die prafekturrates scheinen wenigstens teilweise durchnesetzt worden zu sein.l 
Bedeutung des Waldes und seine Pflege zu belehren. Als Vorwort im Wald- 
biichlein stand: "Gemeinden, welche ihre W'dlder verkaufen und den Erlos 
verschwenden sind wie die Wilden, welche Obstbaume umhauen, um die 
Friichte zu pfliicken. Wenn sie die abgehauenen nicht wieder anpflanzen, so 
gleichen sie den Affen, die sich am angeziindeten Feuer w m e n ,  aber kein 
Holz nachtragen, um es zu unterhalten."l* Planta war iiberzeugt, dass das - 

Volk, welches "an eine ziigellose Ausnutzung des Waldes seit Jahrhunderten nicht reif. Die Mediationsverfassung von 1803 und die kantonale Verfassung 
von 1814 iiberliessen den Gerichtsgemeinden und den Nachbarschaften wie- gewohnt war, fur die Idee einer geregelten Forstwirtschaft erst "eigentlich 

erzogen werden musste."l3 Bevor sein Waldbuchlein erschien, widmete er 
zung der grossflnchigen ~ahlschlagwirtschaft. In den Zwanzigerjahren des sich bereits in der 1843 von ihm) gegriindeten Zeitung "Freier Rhatier" der 

Aufkliimng des Volkes uber den' Wald und seine Bedeutung.l Kritische Ton letzten Jahrhunderts wurden weitere Versuche unternommen, um einen 

aus der Feder von Planta waren speziell gegen die Handelsgesellschaften un 

I ~ 
die Gemeindepolitiker gerichtet, welche die Kahlschlagwirtschaft forderten 
und selber davon profitierten. Er schrieb, dass eine Holzhiindlergesellsch 
aus Misox das Calancatal "mittelst Abtreibung der Wglder, die sie mit Anwen 
dung des schiindlichsten Bestechungssystems und Volksbetruges den armen, 
verblendeten Landleuten, abzudriicken wusste, in eine unbewohnte Einode" 
verwandeln wurde.15 Planta kritisierte ebenfalls gewisse "Gemeindemata- 
doren", oder "Dorfkonige", welche die Gemeinde nach Willkur und personli- 
chen Interessen regierten und sich durch konupte Machenschaften fur d 
Verkauf ganzer Waldbestiinde einsetzten. Planta dachte dabei auch an sein 
Heimatgemeinde Zernez.l Im Laufe der Jahrzehnte fasste die neue Haltung 
gegenuber dem Wald auch in der Bevolkerung der einzelnen Talschaften 
Fuss. 

3.1.2. Forstgesetzgebung und kantonale Forstorganisation Rat, das heisst der kantonalen Regierung.20 Fiir das aus dem Kanton gefuhrte 
Holz wurde ein Zoll eingefuhrt.2 1 Im Jahre 1839 folgte eine umfassende 

Die neue Haltung gegeniiber den Waldern begann ansatmeise bereits um 
1800. Die Stadt Chur versuchte als eine der ersten Waldeigentumerinnen 
Graubiindens bereits im Jahre 1788 eine iron neuzeitlichem Geist gepragte die Heimwaldungen der Stadt Chur" 1907-1926. Verlag Schuler, Chur (1907) Seite 
Wald- und Forstordnung aufzustellen.17 Die helvetische Republik versuchte, 9 (Exemplar in der Forstbibliothek ETHZ). 

Bohl (1938). 2 0  Verhandlungen des Grossen Rates 1836, STAGR GV 1: 15f. 
Zitat von Pieth (1948): 90. 21 Der im Jahre 1825 eingefuhrte Holzausfuhrzoll im Betrage von 1/30 des Holz- 
Geschrieben von Johann Tscharner. Planta P.C. (1849). 
Planta (1901): 107f. - -, 

! 
"i 

Planta (1843): Nr. 3, 4, 6, 8, 12, 15,'16, 21; (1844): Nr. 19, 24, 43, 103; (1845): gunsten einer zu bildenden kantonalen Forstkasse verwendet werden. 1851 ent- 
8, 9, 69. schied der Grosse Rat, ohne Einverstandnis des Bundes, dass die 
Planta in: Freier Rhatier, 1845, Nr. 8. Holzentschadigungen in die Kantonskasse und nicht in den Forstfond zu fliessen 
"Einen solchen Matador gab es auch in Zernez." Planta (1901): 57; Anonym (1843) haben. Dieses Vorgehen hatte eine Rekursschrift des Kleinen Rats, der 
Nr. 16, 21; Anonym (1845): Nr. 71 u. Planta (1849). Standeskommission und gewichtiger Personlichkeiten Graubundens an den 
Die fortschrittliche Forst- und Waldordnung der Stadt Chur scheiterte jedoch am Bundesrat zur Folge. Der Grosse Rat bestatigte aber daraufhin seinen Entscheid. 
Veto der Zunfte als "oberste,Gewalt". Gemass "Auszug aus dem Wirtschaftsplan fiir Coaz (1902): 6f; Bavier (1935): 2f. 

- 
Ein erster kleiner Schritt in Richtung Verschiebung der Entscheidungs- 1 1  1 

kompetenzen uber den Wald von den Gemeinden zu einer hoheren staat- 
lichen Instanz war getan. 

6 Die Zeit fur eine fortschrittliche Nutzungsordnung war aber fur den Kanton 
2 Graubunden und fur die waldreichen Unterengadiner Gemeinden noch 

derum die wichtigsten Entscheidungsbefugnisse. Die Folge war die Fortset- 

3 moderneren Umgang mit den W'dldern zu erreichen.19 
f 

Zu nennenswerten Veriinderungen kam es erst nach den grossen Hochwas- 
serschaden im Jahre 1834 im Vorder- und Hinterrheintal, im Oberengadin 
und in den italienischen Talschaften, denn diese wurden von den forstlichen 
Fachleuten und von den politischen Gremien auf den riicksichtslosen 
Raubbau am Wald zuriickgefiihrt. Der Grosse Rat des Kantons Graubiinden 
verabschiedete im Jahr 1836 eine erste Verordnung uber die Nutzung der 
Wader, und ein forstlich ausgebildeter Beamter - der erste Kantonsforst- 
inspektor - wurde angestellt. Eine seiner ersten Aufgaben war die Einteilung 
der Wader in zwei Klassen. Die Wzilder, deren Abholzung fiir die Land- und 
Verbindungsstrassen, die Flussdamme und Wuhrungen jeglicher Art oder 
fiir das Grundeigentum naher oder entfernter Gemeinden eine Gefahr 
darstellte, gehorten zur ersten Klasse, die ubrigen zur zweiten. Die Bewil- 
ligung fur Holzschlage in Wadern der ersten Klasse unterstand dem Kleinen 

Vgl. Kap. 2.5.2.2. 
l 9  Bavier(1935):lf. 

wertes wurde mehrmals abgeiindert. 1842 bewilligte die Tagsatzung dem Kanton 
die Holzausfuhrzolle zu beziehen, unter der Bedineune. dass die Einnahmen zu- I 



Forstordnung und die Einsetzung von zwei Bezirksforstern zur 
Unterstiitzung des Forstinspektors.22 3.1.3. Aufbau der kommunalen Forstorganisationen und 

Regelung der Waldnutzung 
Diese Massnahmen brachten noch keine wesentlichen Verbesserungen de 
forstlichen Verhdtnisse; es mangelte vor allem an Vollzugsorganen und 
fachkundigen Behorden in den Gemeinden. Die Verpflichtung der Gemein- 3.1.3.1. Zernez 
den, einen "Waldgaumer" oder einen "Waldvogt" zu ernennen, war nicht In den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts stand die 'Aufklilrungsarbeit 
ausreichend.Z3 Die Holzschlage erfolgten noch weitgehend kahlschlagartig fur eine bessere und nachhaltige Waldnutzung in den Gemeinden erst am 
Nach erteilter Bewilligung durch die kantonale Forstbehorde durften oft all Anfang. Die ~usserungen iiber gewisse Sorgen wegen einer sich anbahnen- 
stiirkeren Stiimme in den Wddem der ersten Klasse geschlagen werden. den Holzknappheit hauften sich jedoch. In der waldreichsten Gemeinde Zer- 
Nach der Beschreibung von Coaz trug schliesslich die ganze Schlagflache nez driickte die Obrigkeit ihre Sorge wegen der schwindenden Holzvorrate 
"das Bild eines Kahlhiebes mit stehend und liegend diirrem und krankem aus. So beginnt die Waldordnung des Jahres 181 6 mit der Klage, dass die 
Stangenholz".z4 Erst die Reorganisation des Forstwesens im Jahre 1851 mit grosse und haufig praktizierte Unordnung sowohl in den Bannwaldem als 
der Aufteilung des Kantons in Forstkreise und der Anstellung von neun auch beim Transport und Verkauf des Holzes ausserhalb der Gemeinde im 
Kreisforstem und einem Adjunkten war eine wirksame Voraussetzungen Ungliicksfall eine extreme Not verursachen konnte.29 Zernez ergriff in der 
zum Vollzug der Erlasse.25 Die Holzschlage wurden nun in Form von "wirt- Folge wiederum nur Massnahmen, um die einheimischen Nutzungen und die 
schaftlichen Pliinterhieben" /o+r "dunklen Besarnungsschlagen" ausge- Holzverkaufe der einzelnen Einwohner einzuschranken, nicht aber um der 
fuhrt. Kahlschlage kamen nur als "seltene Ausnahmefalle" vor.Z6 kommerziellen Kahlschlagwirtschaft Einhalt zu gebieten.30 Es karn in den 
Trotz der zogerlichen praktischen Umsetzung der geregelten Waldnutzung Jahren 183 5 - 1847 nochmals zu grossen Kahlschlagen auf dem Gemeinde- 
hatte der Kanton Graubunden im Vergleich zu verschiedenen anderen gebiet von Zernez. Diese Kahlschlage wurden trotz des Stimmungsum- 
Alpenkantonen nach 18,51 einige Fortschritte erzielen konnen.27 Von einer schwungs in Teilen der Gemeinde durchgefiihrt. Die Diskussionen um diese 
kantonal geregelten Forstwirtschaft kann man jedoch erst nach der Inkraft- Kahlschlage trugen aber dazu bei, dass der Weg fiir die 1839 vom Kanton in 
setzung der eidgenossischen Forstgesetzgebung im Jahre 1876 reden.2 8 Die der ersten Forstordnung vorgeschriebene Forstorganisation geebnet 
Befolgung dieser Erlasse bereitete den Gemeinden noch lange Zeit Miihe. wurde.3 1 Eine kommunale Forstkommission und ein "Waldvogt" wurden ein- 

gesetzt und rnit der Betreuung und Uberwachung des forstlichen Bereiches 
beauftragt. In den sechziger Jahren wurde dann auch ein Gemeindeforster 
und spater ein akademisch ausgebildeter Forstverwalter ange~tellt.~ 

GA Zernez I C.17.2. 
30 Vgl. Kap. 2.3.1.7. und im allgemeinen Radkau/Schiifer (1987): 101. 
3 1  Forstordnung fur den Kanton GR 1839, in: Verhandlungen des Grossen Rates 1839: 

133, 136f u. 127ff7 STAGR GV 4. 
3 2  In den Jahren 1855-57 war Forster Nuot Filli fur die Holzschlage in Stabelchod 

Landolt (1860). zustandig. Aus den untersuchten Dokumenten geht nicht hervor, ob er als Ge- 
Verhandlungen des Grossen ~ a t e s  1839, STAGR GV 4: 133 ff. meindeforster von Zernez angestellt war oder ob er anderweitig tatig war und die- 
Coaz (1869): 6. sen Auftrag nur als Teilzeitarbeit erledigte. Dokumentiert ist hingegen, dass der 

2 5  Rageth (1983): 18. i Kleine Rat von Graubunden im Jahre 1861 der Gemeinde Zernez dringend empfahl, 
Coaz (1869): 6. einen Gemeindeforster anzustellen. Zu dieser Zeit gehorte Zernez zum Forstkreis 

2 7  Planta P.C. (1901): 112 schreibt, dass durch die Bemiihungen um eiie bessere "Schuls" unter Kreisforster Notegen von Strada. Der Kleine Rat ernannte Grischott, 
Forstpolizei (zwischen 1830 u. 1850) Graubunden zum Vorbild fur die ubrige den Gemeindeforster von Lavin, zum Stellvertreter des Kreisforsters fur dring- 
Gebirgskantone wurde. Mangels Kontrollorganen wurden im Wallis noch in den liche Angelegenheiten im Zernezer Wald. GA Zernez I1 B. 25 u. I1 A. 13. Fruher, 
1850er Jahren die letzten grossen Kahlschlage durchgefuhrt. KempfBcherrer das heisst um 1851, war Kreisforster Mani in Samedan der verantwortliche 
(1982): 31, 34. Im Kanton Glarus konnte erst 1878 der erste Kantonsoberforster Fachmann des Kantons fur das Engadin. 1874 war Kreisforster Rimathe in 
tiitig werden. Blumer (1983)i2+; ~ ~ 1 . ~  auch 22, 15, 11, 86-88. Crusch/Sent zustandig fur Zernez. Er ubernahm neben seinem KFA noch die 
Dem eidgenossischen Forstpolizeigesetz gingen unter anderem die Grundung des Verwaltung des Forstwesens von Zernez. GA Zernez UB Nr. 62. Seit 1882 stellte die 
Schweizerischen Forstvereins im Jahre 1843, der Forstschule fiir die Ausbildung Gemeinde Zernez einen Forstingenieur als Forsmenvalter (Forsttechniker) ein. Bis 
wissenschaftlich geschulter Forster am Eidg. Polytechnikum in Zurich (heute 1888 amtete Kreisforster Krattli und von 1888 bis nach 1904 Forstverwalter 

Departement Wald- und ~olzfo<schun~ ETHZ) im Jahre 1855, der Beschluss des Buchli. Experfenbericht Zernez (1904): 17. In diesem Expertenbericht wird die I 

Bundesrates im Jahre 1858, den Zustand der Hochgebirgswaldungen zu untersu- Arbeitsuberlastung des Forsttechnikers und die mangelnde Organisationsstruktur ~ 
chen und die 1862 publizierten Berichte von Landolt uber diese Waldungen vor- kritisiert. Der gesamte Forstbetrieb mit der Venvaltung, dem Verkauf aller Holz- I 

! 



l i / ,  Die Zernezer Wdder wurden gemass der kantonalen Forstordnung in zwei 

/ 1  I Klassen eingeteilt. Steilere Partien im Untersuchungsgebiet, teilweise auch p!ll solche am Rande von Rufen, Bachen und Lawinenzugen sowie einige Strei- 
ill/ fen langs der Strasse gehorten fast durchgehend zur ersten Klasse. Der 
I # I  Grund dafiir, dass diese abgelegenen Wdder in die erste Klasse eingeteilt 

wurden, ist in ihrer Schutzfunktion fur die Verbindungsstrasse uber den 
Fuorn sowie bei ihrer erosionshemmenden Wirkung im allgemeinen zu su- 
chen. Die Bewilligung fur Holzschlage in diesen Wddern unterstand dem 
Kleinen Rat, der Exekutive des Kantons. Der Grossteil der Walder im Untersu 
chungsgebiet wurde hingegen in die 2. Klasse eingeteilt. Im Jahre 1852 
wurde auch erstmals eine kommunale Forstordnung von Zernez erlassen.33 

I /  ~ Irn Jahre 1880 erfolgte, aufgrund des ersten Bundesgesetzes uber die Forst- 

1 1 1  
polizei aus dem Jahre 1876, eine andere Ausscheidung, und zwar die der 

I I I , ~ ~  "Schutzwdder". Vom heutigen Nationalparkgebiet wurde aufgrund der eid- 

i i / i i ~  genossischen Gesetzesgrundlage lediglich der God la Drossa in das Verzeich- 
nis der Schutzwdder aufgenommen. Man betrachtete ihn als Schutz fur die 
durch Lawinen- und  ife en unmittelbar gefahrdete Ofenbergstrasse. Er 
wurde begrenzt vorn God dal Fuorn, der Ova dal Fuorn bis zur neuen Briicke 
Punt La Drossa und von dort den Hang hinauf bis zur Waldgrenze. Die Be- 
stockung rnit Wche, Fichte, Berg- und Legfohre wurde als unregelmassig 
und das Alter der Baume rnit 40 bis 60 Jahren angegeben.34 

'I 3.1.3.2. Plaiv Suot' Funtauna Merla 
, 

Bei den Holznutzungen in Val Trupchun sind unterschiedliche Bestrebungen ,, 
festzustellen. Massnahmen wurden einerseits ergriffen. um die Nutzuneen 

fordern und dadurch die dorfnahen Wdder zu schonen. Die Gemeinde La 
Punt-Chamues-ch fuhrte 1807 Regelungen ein, um die Nutzungen in den ab- 
g elegenen Waldern zu beschriinken.3 5 Die Gemeinde Zuoz ergriff zweierlei 
Massnahmen. Im ausseren Teil des Val Trupchun bis zur Alp Purcher war es 
vorn Geliinde und den Wegen her relativ leicht, Holz zu nutzen. Von dort 
taleinwms, im engeren und steileren Talabschnitt, war der Zugang und der 
Holztransport aufwendiger. Zuoz schriinkte daher die Nutzungen im vorde- 
ren Teil ein und forderte sie im hinteren Teil des Tales. Gemass den Dorf- 
ordnungen aus dem Jahre 1823 ist die Nutzung jeder Art Bauholz vorn Anstieg 

Jahrhundert wurde zusatzlich ein "Unterforster" angestellt, nachdem dies in den 
FJB 1914 u. 1916 verlangt worden war. Ab 1905 gehorte Zernez zum Forstkreis 
Zuoz. Die Pflicht, einen eigenpn Forstverwalter anzustellen, entfiel im Jahre 1963. 
Rageth (1983): 21. Seither bi lhe~ Zernez zusammen rnit Susch und Lavin einen e 
genen Forstkreis. 

3 3  Gemilss Vermerk in Urkunde Nr. 46, S. 91 im UB GA Zernez. Die Ordnung selbst 
konnte nicht gefunden werden. 
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M a l ~ g e t t a ~ ~  einwWs erlaubt, weiter talauswih-ts hingegen "konnen nur Ar- 
ven und Liirchenholz fur Tragbalken und Tennen genutzt werden, alle ande- 
ren Larchenholznutzungen sind verboten."3 Im Jahre 1846 wurde diese Re- 
gelung nochmals e r n e ~ e r t . ~  8 Die Holznutzungen vorn Anstieg Malogetta 
einwms wurden zudem dadurch gefordert, dass man hier nur eine halbe 
Holztaxe ~erlangte .~ 

Mit dem aufbliihenden Fremdenverkehr nach 1850 erhohte sich die Holz- 
nachfrage. Das inzwischen aufgebaute und wirksam gewordene kantonale 
Forstinspektorat war zusammen rnit den Gemeindeforstbetrieben bestrebt, 
die Walder besser zu schutzen und nachhaltig zu bewirtschaften. Alle Wdder 

forstungsprojekte in der Region venvirklicht. Ausschlaggebend fur dieses 
Vorgehen waren nicht zuletzt die Hochwasser im Jahre 1834, die teilweise 

Punt - Chamues-ch erliess 1865 zum Beispiel ein allgemeines Verbot, jegli- 
ches Holz, unter anderem in Chanels und Trupchun, zu schlagen.41 

3.1.3.3. Scuol 

Die Verlagerung der Scuoler Holznutzungen in das Val S-char1 wurde im 19. 
Jahrhundert fortgesetzt und noch verstarkt. Vor allem die Zuziiger in Scuol 
waren auf die Walder von S-char1 angewiesen. Gemass einem Beschluss von 
1834 konnten sie sich "unter keinem erdenklichem Vonvand" rnit Holz aus 
dem Haupttal eindecken.42 Streng gehandhabt wurde auch der Holzhandel 
der Einwohner. So wurde 1822 den Einwohnern von Scuol und S-char1 verbo- 
ten, Bau- oder Brennholz an die Bergbaugesellschaft weiterz~verkaufen.~~ 
Die Konzentration von Nutzungen in den Wddern des Val S-char1 machte 
auch in S-char1 Einschriinkungen notig. Im Jahre 1822 wurde unter an- 
derem der Wald vorn Plan Mingkr auswWs gebannt.44 Jegliche Holzfrevel in 
den Bannwiildern sollten rnit 5 Gulden pro Baum und 2 Gulden pro Holzfuder 
Brennholz bestraft werden. Im Jahre 1850 wurde dieser Wald, der heute noch 

3 6  Malogetta konnte wie Maloja eventuell vorn vorromischen "mal" (= schlecht, iibel, 
gefahrlich) stammen. Vgl. Schorta (1988, Namen): 101, oder vorn "Malus locus", 

P 
i der Purcher u. Malogetta nicht namentlich erwiihnt. Es wird aber vermerkt, dass 

40 STAGR CB IV 153, Forstkreis Samedan. 

4 2  DO 1815, Art. 29, rnit Zusatz von 1834, GA Scuol C 14/1. 
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"Jurada da Ming&rW45 genannt wird, fur weitere 20 Jahre gebannt. Der God 
Val Foraz wurde hingegen zusammen mit den Wddern im Val Tavrii und an- 
deren Waldern im Haupttal fur den Holzschlag freigegeben. Einzige Ein- 
schriinkung fur Foraz war im Jahre 1850 die Schonung der Arven.46Die 
Bezeichnung der Schutzwiilder aufgrund der eidgenossischen Forstgesetz- 
gebung betraf keine Wiilder des Untersuchungsgebietes, auch nicht den 
Bannwald von Minger.47 

3.2. Rodungen und Waldbrande 

Im 19. Jahrhundert kam es zu einer Ausdehnung der Weiden im kleineren 
Ausmass. Die Bergamasker waren, als Pachter zahlreicher Alpweiden, be- 
strebt, das Weidegebiet auf Kosten des Waldes auszudehnen. Die Gemeinde 
Zernez ihrerseits versuchte ebenfalls, die Waldflache zu Gunsten der Weide 
zu verkleinern. Die Wiilder von Las Crastatschas hatten zur Gewinnung von 
Weidegebiet fur die Bergamasker Schafe gerodet werden sollen. Dazu wurde 
der Waldbestand angezundet, jedoch ohne Erf01g.~~ Zu Waldbriinden kam es 
auch aus anderen Griinden. Bei den Alphutten sollen Einzelbaume angezun- 
det worden sein, um die Biren von den Viehherden fernzuhalten.49 Ein gros- 
serer Waldbrand erfolgte im Jahre 1822 im Val S-char1 von Ravitschana bis 
God F ~ r a z . ~  O 

In der Forstordnung des Kantons Graubiinden von 1839 wird "alles Feuern" 
in und bei den Waldungen, das zu einem Waldbrand fuhren konnte, streng 
verboten. Dieses Verbot betraf Harz- und Pottaschensieden, Aschen- und 
Kohlbrennen sowie weiteres Feuern in und bei den Wiildern.5 Erst wenn die 
Gemeindeforstverwaltung solche Feuer als ungefahrlich erklart und der Ei- 
gentumer des betreffenden Waldes hierzu eingewilligt habe, durfe gefeuert 
werden. Oberhalb der Passstrasse von 11 Fuorn karn es trotzdem zu einem 
Waldbrand. Der Forstinspektor verlangte im Jahre 1849 die Aufforstung die- 
ser Waldflache, die zur ersten Klasse, das heisst zu den ausgesprochenen 
Schutzwiddern, gehorten.S2 Auf der rechten Talseite in Tantermozza brannte 

1 

Jurada = Bannwald 
DO 1815 Art. 97. Zusatz 1822 und DO 1850 Art. 2,3, GA Scuol C 14/1 u. C 14/2. 

47 In dem 1880 erstellten Veneichnis sind der "God da Res, God Flonas, God Chalger, 
Sur la via del bain Krotsch, Sur St. Jon, [...I, Jurada da Scarl, Costas alla dretta del 
Oen" aufgefuhrt. STAGR CB IV 154. In der Jurada da S-char1 wurden in den Jahren 
1868/69 Lawinenverbauungen erstellt und nach 1902 repariert und vervollstiin- 
digt. 1871 wurden Arven im genannten Bannwald gesat. Coaz/Schroter (1905): 18; 
STAGR CB IV 145. 

48  Tramer (1886): 274. 
Ut\s' :, 

49 Auf einer Zernezer Alp, die an Bergamasker verpachtet war, wurde 1864 ein Feuer 
angezundet. Bundner Tagblatt 1864, 6. September, Nr. 209, S. 2. Coaz/Schroter 
(1905): 3 schreiben von einem Schutzfeuer fur die Schafe im Val Cluozza im Jahre 
1902. / 

Coaz/Schroter (1905): 13. 
Verhandlungen des Grossen Rates, 1. Juli 1839, S.137. STAGR GV 4. 

5 2  Protokoll der kantonalen Forstkommission 1848-49, Nr. 1422, Brief an den Ge- 
meindevorstand Zernez, ZjTAGR CB I1 1418. 

es, gemass Waldwirtschaftsplan 1904, auf einer "grossen FlacheV.s3 Zu klei- 
neren Waldbriinden kam es an verschiedenen Orten im Untersuchungs- 
gebiet.S4 Es ist nicht auszuschliessen, dass einige Waldbriinde gelegt wurden, 
um die Baume zu beschadigen und sie dadurch nutzen zu konnen.55 

3.3. Holznutzung fiir die regionale Bedarfsdeckung 

Aus einer tabellarischen Aufstellung der Zernezer Waldnutzungen von 1866 
bis 1914 geht hervor, dass in den Gemeindewaldern insgesamt durchschnitt- 
lich 4'545 m3 pro Jahr genutzt wurden. Der Holzexport war weiterhin ein 
wichtiger Faktor des Zernezer Forstbetriebes. Wiihrend der genannten Pe- 
node wurden im Durchschnitt ca. 60% des Holzes ausserhalb der Gemeinde 
verkauft.56 Der Anteil des Verkaufsholzes w&e noch hoher gewesen, wenn 
in den Jahren nach dem Dorfbrand von 1872 nicht uberdurchschnittlich 
vie1 Nutzholz in Zernez benotigt worden ware.57 Das Brennholz wurde teil- 
weise weiterhin nach Osterreich getriftet. Von zunehmender Bedeutung war 
aber der Holzabsatz in der Region. Die aufstrebenden Kurorte im Oberenga- 
din mit St. Moritz als Zentrum gehorten zu den Hauptkunden des Zernezer 
Forstbetriebes. Teilweise wurde Zernezer Holz nach Scuol-Tarasp-Vulpera 
und fur eine Davoser Baufirma verkauft.S8 Gefragt war Bau- und Brennholz, 
teilweise auch Holzkohle. Ein weiterer Holzabnehmer war die "schweizeri- 
sche Telegraphen-Direction". Fur den Bau der Telegraphenlinie im Engadin 
und uber den Pass dal Fuorn kaufte sie zum Beispiel im Jahre 1860 250 auf- 
rechte, geradschaftige Bergfohren.S9 Die Forstbetriebe der Plaiv Suot Fun- 

s WP Heimwaldungen, Zernez, 1904 - 1923. 
5 4  Im Kassabuch von Zernez (GA Zernez C IV 1) sind einige lokale Brande erwtihnt, bei 

denen einzelne Personen einen Geldbetrag erhalten haben, weil sie diese geloscht 
hatten. Grimmels (im Jahre 1853), La Taglieda (1857), Ivraina (1858), La Schera 
(1860), Tantermozza (1865) und Cluozza (1866). Am 29. Mai 1913 brach ein Feuer 
beim Vallun Chafuol langs der Strasse aus. Er konnte schnell unter Kontrolle g e  
bracht werden. FJB 1913. 

5 5  Beschadigtes Holz unterstand teilweise keinen Einschrankungen und konnte ge- 
nutzt werden. Vgl. KempfIScherrer (1982): 54 zu den Verhaltnissen im Wallis. 
Die Tabelle umfasst die Zeitspanne von 1866 bis 1929 mit einer Zusammenstellung 
der Nutzungen aus allen Zernezer Waldern und deren Ertrage (in Form von mittle- 
ren Jahresertragen fur einzelne Perioden). Fur die hier aufgefuhrten Berechnun- 
gen wurden nur die Zeit bis zur SNP-Griindung (1914) berucksichtigt. Gesamthaft 
wurden 222'682 m3 genutzt. GA Zernez I1 B 21a. 

57  Von 1870 bis 1879 wurden durchschnittlich 1763 m3 Nutzholz pro Jahr in der 
Gemeinde abgegeben. Von 1866 bis 1869 waren es nur 148 m3 und von 1880 bis 
1889 349m3. 
Zum Beispiel fur den Schulhausneubau in St. Moritz (1884), fur die Heilquellen in 
St. Moritz (1903), fur die Aktiengesellschaft fur die elektrische Beleuchtung von 
St. Moritz, fiir das Baugeschiift "Chaletfabrik Davos" (1903) und fur die "Hotel- 
Gesellschaft Waldhaus Vulpera". GA Zernez I1 B.16 u. I1 A.60 und Expertenbericht 
Zernez (1904): 9. 
GA Zernez UB Nr. 40. Teilweise mussten die Gemeinden der Telegraphendirektion 
Holzlatten gratis zur Verfugung stellen. GA Madulain 548N. Mehrere UE-Gemein- 
den venveigerten beharrlich die Stangenlieferung. 1860 konnte dann die Telegra 
phenlinie von Zernez bis Scuol und uber den Pass dal Fuorn erstellt werden. 



tauna Merla und Scuol erlebten ebenfalls eine stake Zunahme der Bau- u ~ ~ ~ ~ i ~ d ~  Zernez setzte daher beim Verkauf des Gutes 11 im Kaufver- 
Brennholznutzungen wegen des aufbluhenden Tourismus in der Region zw trag van 1877 fest, dass dem neuen Eigentiimer der Holzverkauf, ~ ~ u c h  fiir das 
schen 1850 und 1914. aus dem Wasser gefischte Holz, verboten sei. Ein Austausch van J30bvaren 

mit dem val Mustair werde nur unter "exakter Aufsicht und Kontrolle der 

3 .3.1. Holznutzung fiir die Dorfbev~lkerung ~ ~ ~ ~ t k o m m i s s i o n "  erlaubt.64 Die Eigentumsfrage des Mkddes 11 Fuorn, 
uber dem Hof his zum m n e r  La Drossa, war VOr 1877 Gegenstand cines 

Das Holz war fur die biiuerliche Bevolkerung uber das 19. his weit in das 20. zesses zwischen dem Eigentumer des Hofes 11 F u o ~ ,  Simi Gruber7 und der 
Jahrhundert immer noch von existentieller Bedeutung. Trotz der Verbes- Gemeinde Zerne~.~ 
serung der Holzherde und Holzofen war der durchschnittliche BrennholZ- 
k~nsum um 1900 mit ungefahr 14 m3 Brennholz pro Jahr enva gleich hoch 
wie im Jahre 1800.60 Auf die einzelnen Nutzungsorte und auf die waldbauli- 3.3.2.2. Kijhlerei 
then Bestrebungen der Forstorgane wird im Kapitel 3.8. "Lokalisierung un Die Schmiede mussten sich bei der Holznutzung fur die Herstellung der Holz- 
Quantifizierung der Holznutzungen nach 1800" eingegangen. kohle an strikte Regeln halten. Der Zernezer Schmied bekam jahrlich einen 

Kohlplatz zugewiesen, und der Forster zeichnete ihm das benotigte Holz fur 
die Kijhlerei an.66 Wieviel Holz der Schmied fur seine Arbeit brauchte, wird 
aus den untersuchten Quellen nicht ersichtlich. AUS einer Aufstellung aller 

/ Holznutzungen in Zernez aus dem Jahre 1883 geht hervor, dass knapp 33 
Festmeter als Kohlholz fur die Gemeinde verwendet ~ u r d e n . ~ '  

3.3.2.1. Holznutzung fiir die Alpwirtschaft und fiir die Hijfe 
Mit dem aufkommenden Tourismus im Oberengadin und in scuol-Taas~-Vul- 

Die Al~rechte schlossen die Nutzungsrechte fur den Bau- und BrennholZ- pera um die Mitte des 19. Jahrhunderts entstand durch die Hotelbetriebe cine 
bedarf der Alp mit ein. Die Alpen besassen ihre Holzrechte meist in den na- weitere Nachfrage nach Holzkohle als Brennmaterial. Sic wurde aber 
hegelegenen Waldern, auch wenn diese Eigentum einer anderen Gemeinde En& des 19. Jahrhunderts durch die Einfuhrung der Sreinkohle und teil- 
waren. So hatte die S-chanfer Alp Trupchun das Holznutzungsrecht im ~ o d  weise durch die Produktion von elektrischem Strom immer starker konkur- 
Tru~chun, welcher der Gemeinde Madulain gehorte.61 Im Jar- 1869 sollen renziert.68 In der Talebene mischen Buffalora und Siisom Give war wahrend 
fur die Remuration dieser Alp 20 bis 30 L&chen im genannten Wald gefallt des Ersten Weltkrieges das Mi1itii.r mit der Kohlerei beschiiftigt. Friiher sol1 
worden sein.62 an dieser Stelle ein Bergamasker im Auftrag des Waldbesitzers FI~lzkohle ge- 

In der Erkenntnis, dass die Nutzungen vor allem in der Kampfzone des wal- 
des verheerende Folgen &r den Waldbestand haben, wurden Einschr&n- 
kungen verfugt. So bestimmte die Zernezer Waldordnung van 1907, dass 
keine lebenden Baume, Legfohren ausgenommen, fiir Brennholzzwecke de 6 4  GA Zernez: UB 67 a. Im Jahre 1900 wurde dem Eigentumer von I1 Fuorn, G.P. Grass, 

Al~betriebe und Maiensasse, geschlagen werden durften.6 3 das ~ ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s r e c h t  fur einen Stallneubau erteilt. "Protocol da  la cumischiun 
forestala 1895-1904", 24. Mai 1900. Am 21. Aug. 1904 wurde die Erlaubnis fur 

1 

I 
Die Piichter und Eigentumer des teilweise ganzjahrig bewohnten Hofes n die N u ~ u n g  van am Boden liegendem Brennholz im Val Chavagl zum Verkaufs~reis I 

F ~ o r n  hatten die gleichen Rechte z(lm Brenn- und Nutzholzbezug wie andere von Fr. 2.50 pro Raummeter gegeben. GA Zernez CXIV 3. 

Gemeindeburger. Die Versuchung, mehr zu nutzen oder damit Holzhandel zu 6 5  Im Jahre 1867 entschied der Ausschuss des Kantonsgerichtes, dass dieser ~ a l d  
zum G U ~  11 Fuorn gehore. Dieser Entscheid wurde ein Jahr spater van der Gemeinde 

treiben, war aber wegen der Abgelegenheit der Hofe besonders gross. Die angefochten. Sic berief sich dabei auf verschiedene Schriften, aus denen der 
Schluss gezogen werden konnte, dass der Wald im Gegensatz zu den ~ i e s e n  und 
&kern nicht zum Gut I1 Fuorn gehore. GA Zernez UB Nr. 46. 

6 6  Vertrag zwischen der Gemeinde und dem Gemeindeschmied aus dem  ahr re 1875, I 

GA Zernez UB 66 a. 
6 7  Ein kleinerer Teil der Holzkohle in der Gemeinde wurde fiir die Biigeleisen der I 

Hausfrauen venvendet. 
6 8 Bereits 1876 wurden, laut Sprecher (195 1): 108, "bedeutende Quanten" ~teinkohle 

ins Oberengadin eingefuhrt. Die Eroffnung der Albula-Bahn im Jahre 1904 er- 
\ leichterte die Steinkohleneinfuhr zusatzlich. Der Expertenbericht Zernez (1904): ' WP Madulain 1914. I 10, berichtet van "immer mehr" Zentralheizungen mit Steinkohle. Vgl- zur 

6 2  
PrOt~kolle der Waldkommission 1853-1913, GA Madulain 548/V. Zu Sweitigkeiten Entwicklung der Steinkohle Radkau/Schafer (1987): 205ff, und zur Entwicklung 
wegen Holznutzungen van S-chanf aus Wiildern anderer (&meinden vergleiche der Holzk6hlerei in der Schweiz im allgemeinen und in Romoos (Entlebuch) im 
STAGR Mikrofilm A I 2 1 169b.l: 2 1 und GA S-chanf Urkunde Nr. 13 1. 

I 
Speziellen Vgl. Duss (1990): 51-54. 

GA Zernez: § 17. Uorden da god, 1907. 
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brannt haben.69 Einzelne Kohlenmeiler wurden noch bis in die dreissiger 
und vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts gebrannt.70 

Nutzungsorte und Einschrankungen der Kohlerei 

Im 19. Jahrhundert wurde der im vorhergehenden Jahrhundert in Zernez 
noch verbotene Export von Holzkohle, wieder gestattet. Bedarf an Holzkohle 
hatten zu dieser Zeit neben den Engadiner Hotelbetrieben auch ausw'drtige 
Schmiede. Im Jahre 1898 erhielt zum Beispiel ein Sudtiroler Schmied aus Mals 
wiihrend 4 Jahren die Erlaubnis, diinnes und am Boden liegendes Holz sowie 
vom Forster angezeichnete Legfohrenpartien im Wald Val Briina bis gegen 
Buffalora selber zu verkohlen. Jiihrlich durfte er 60 bis 120 Raummeter rii- 
sten.71 Auf dem Gemeindegebiet von Scuol wurde die Kohlerei stark einge- 
schriinkt. Kohle konnte nur in S-char1 gebrannt werden, mit Laubholz oder 
aus dem Inn geholtem Holz.T2 Die Holzkohle fur die Schmiede von S-chanf 
musste ein'mal jahrlich im God Cumon gebrannt werden, und fur die zusatz- 
lich benotigte Kohle konnte nur angeschwemmtes Holz und Leseholz aus den 
freien Wadern gesammelt werden.73 

3.3.2.3. Holznutzung fur die Kalkbrennerei 

Kalk war als Mortel fur die Mauenverke lange Zeit ein unentbehrliches 
Produkt. Erst im Verlauf des 20. Jahrhunderts wurde es durch Zement ver- 
driingt. Im Unterengadin und im Miinstertal wurde bis kurz vor und wah- 
rend des Zweiten Weltkriegs Kalk gewonnen.74 Einen Hohepunkt hatte die 
Kalkbrennerei nach dem Dorfbrand von Zernez im Jahre 1872. Der Kalk- 
export wurde im 19. Jahrhundert weiter eingeschriinkt und teilweise ganz 
verboten. Die Einwohner von Scuol durften fur die einheimische Kalkge- 
winnung nur in S-char1 und auf dem "Plan dellas Assas" Holz nutzen. Nach 
1850 waren diese Holznutzungen auf das Gebiet Lavetscha oberhalb von 

6 9  Schroter (1918): 190. , 
70 Nataglia Sutter-Pua, S-char1 sowie Hans u. Matias Rizzi, Scuol erinnern sich, dass 

der Kesselflicker die furJseine Arbeit benotigte Kohle im Jahre 1933 im Val S 
charl, zwischen Minger dadoura und dem Weiler S-char1 am Weg unterhalb des God 
Mot Madlain, brannte. Vor allem wahrend des 2. Weltkrieges wurde an verschie 
denen Orten im Engadin Holzkohle gebrannt. Spinnler (1991): Anhang S. 72-84 u. 
Spinnler (1992): 30. Weitere Quellen: mundliche Angabe von Reto Muller, Scuol 
(fur Strada); Bass (1966): 229 (fur Sent) und Jorg (1995): 59 fur Val Bever. Der 
Forstbetrieb des Kurortes -9t. Moritz produziert heute wieder Holzkohle. Jedes 
Jahr werden ca. 1200 kg Holfkohle in zwei metallenen Meilerofen erzeugt. Jorg 

\ (1995): 60-62. 
71 GAZernezIIB16e)2. 

DO Scuol von 1815 u. 1 8 5 0 , ' ~ ~  Scuol C. 14/1, C. 14/2. 
I 

7 3  GA S-chanf C. 27 "cudesch da las ratedas" oder DO S-chanf Zusatz 1823. Schorta ' 

(1982, OE): 132f. 
7 4  In Sent wurde im Jahre 1938, in Fuldera im Jahre 1936 und in Valchava im Jahre 

/iiiiii 1 1943 (nach einem Unterbruch seit 1932) Kalk gebrannt. Buchli (1976), Bass 
!I I '  I (1955) u. Wetter (1982): 5, 20. 
/ I  1 1 1  
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Avrona beschrankt.75. Fur S-chanf waren ebenfalls nur die abgeleg enen 
Wader, darunter diejenigen in Trupchun frei.76 

Ein Brennvorgang im Kalkofen dauerte 4 - 10 Tage ohne Unterbruch. Fiir 
diese Zeit war eine betrachtliche Holzmenge nMig. In der Beschreibung ei- 
nes Kalkofens bei I1 Fuorn werden 50 bis 60 Ster (35 bis 42 m3) in Form von 
zirka 2 Meter langen Holzscheiten aufgefuhrt, die fiir den Brennvorgang 
notig ~ a r e n . ~ ~  Weitere Quellen aus der Region envanen eine Menge von 70 
bis 80 m3 Brennh~lz.~ Um Berechnungen anzustellen, wie vie1 Holz im 
Verlauf der Jahre fur die Kalkbrennerei verbraucht wurde, fehlen Angaben 
uber die Anzahl an Brennvorgiingen pro Sommer und uber die Betriebsdauer 
der einzelnen Ofen. 

Die Kalkbrennerei hatte ohne Zweifel eine sehr starke Konzentration der 
Holznutzungen in der Umgebung der Kalkofen zur Folge. Nachdem von 1873 
bis 1876 Kalk in Champsech fur die Dorfbrandgeschadigten gebrannt worden 
war, schrieb die Forstkommission von Zernez, dass es kunftig nicht mehr 
zulassig sei, in diesem Gebiet Kalk zu brennen, da der Wald in der Umgebung 
vollkommen gelichtet sei. Sie machte drei Vorschlage fur eine Verlegung 
der Kalkbrennerei nach Tantermozza, Tea Pioucha oder Ova Spin mit Holzbe- 
zua in Cham~lonch.~ Trotz dieser Kommissionsvorschla~e wurde im Tahre - 
1877 ein weiterer Vertrag iiber die Kalkproduktion in Champsech abge- 
schlossen. In der Umgebung sollte aber nur noch liegendes und durr auf- 
rechtstehendes Holz genutzt werden, frisches Holz hingegen sollte der Ge- 
meindeforster in Ivraina anzeichnen.80 

3 -3.2 -4. Holznutzung fur andere Gewerbe 

Aschen- und Pottaschenproduktion 

Die patriotischen Okonomen Graubundens propagierten die Aschen- und 
Pottaschenproduktion auf eindringliche Art. Sie bezeichneten in einem ih- 

GA Scuol C. 14.1. DO 1815 Art. 67; C.14.2 1850 Art. 23. 
76  DO S-chanf 1787, Erganzung 1835, Schorta (1982, OE): 166: "nur abgelegene Wal- 

der, darunter auch Muschauns". In einer anderen Oberengadiner Gemeinde, in Ce- 
lerina, waren die Holznutzungen fur das Kalkbrennen wie folgt geregelt: Bis 1819 
wurde Holz zum Kalkbrennen fur den Bedarf in der Gemeinde abgegeben. Von da an - - 
wurde Holz nur abgegeben, wenn der Gesuchsteller wenigstens die Halfte des Kal- 
kes fur sich brauchte. Das ~ b r i g e  musste der Betreffende bei Bedarf in der Ge- 
meinde verkaufen und bloss bei Nichtbedarf konnte e r  es auswarts gegen eine 

I 

bestimmte Taxe verkaufen. Er musste fur einen Ofen (ca. 60 Fuder Holz) 20 Gulden 
bezahlen. Von 1839-49 waren es 50 Gulden pro Ofen. Seit 1850 gab die Gemeinde 
kein Holz mehr zum Kalkbrennen an Private ab. WP Celerina (1888): 10. 

7 7  DRG 3: 183. 
78  Bass (1955) fur das Val Mustair; Buchli (1976) fiir Sent u. Wetter (1982): 6 (ca. 

100 Ster) fur Valchava. In Celerina hingegen rechnete man mit ca. 60 Fuder Holz 
fur einen Ofen. WP Celerina (1888): 10. Jenny (1995): 49 schreibt von einer 
benotigten Menge von 75-90 m3 gesundem Kernholz und 25-30 m3 Kalksteinen und 
einer Brenndauer von 8-10 Tagen. 

79  GA Zernez CXIV 2, Protocol da la cumischiun forestala, schner 1877, u. UB 59. 
GA Zernez UB 69. 
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rer Aufsatze im Neuen Sammler die Aschenproduktion zusammen mit der 
Holzkohlenproduktion als Alternative zu den Kahlschlagen und dern Brenn- 
holzexport von Zernez.81 Diese Appelle scheinen aber keinen grossen An- 
klang gefunden zu haben.82 In der Region wurde Aschenlauge in kleineren 
Mengen fur die Friihjahrs- und Herbstwasche der Haushalte benutzt, fur die 
kleineren Waschvorgange wurde reine Asche, vermutlich vom Ofen und 
vom Herd, verwendet.8 3 

Schnapsbrennereien 

Das Schnapsbrennen wurde zeitweise aus Sorge um die Holzvorrate verbote 
Ein allgemeines Verbot aus dern 18. Jahrhundert in Scuol wurde erst 1855 
aufgehoben. Die Enzianschnapsbrenner wurden verpflichtet, sich wegen 
der Brennholznutzung mit der Gemeinde abz~sprechen.8~ Fur Zernez sind 
keine Einschrankungen der Enzianschnapsbrennerei bekannt.85 

3.4. Holznutzung fiir den Bergbau 
Verschiedene Bergbaubetriebe in Graubiinden erlebten zu Beginn des 19. 
Jahrhunderts nochmals einen Aufschwung. Die Unternehmungen waren 
aber in der Regel von kurzer Dauer. Sie hielten dern internationalen Kon- 
kurrenzdruck nicht stand und mussten bald eingestellt werden. So erging es 
auch dern Bergbaubetrieb von Hitz in S-charl.86 

Im Jahre 18 1 1 begannen die Vorbereitungen fur das S-charler 
Unternehmen. Johann Hitz schloss nach schlechtem Geschaftsgang seiner 
Davoser Bergbaugesellschaft einen Vertrag mit der Gemeinde Scuol ab, um 
die Erze in S-char1 zu n ~ t z e n . ~ '  Der Bergbaubetrieb begann aber erst 1822 
und dauerte bis 1829, als Hitz in Konkurs geriet.8 8 Die Abbaugruben be- 
fanden sich am Mot Madlain und die Schmelzhiitte unterhalb des Dorfchens 
S-charl. Die Gruben am Mot Foraz im heutigen Nationalparkgebiet wurden 
von diesem Abbau nicht mehr betroffen. Sie wurden auf ihre Abbauwurdig 
keit hin untersucht und im vergl;ich zu anderen am Mot Madlain und 
Sesvenna als die ungiinstigsteL bezeichnet.89 Zwischen 1824 und 1827 

1 1  8 4  DO Scuol 1726: Schorta (1982  if^); 246 u. DO 1850 mit Zusatz 1855: GA Scuol 
I C.14/2. I\ -r \, 
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wurden in S-char1 16 12 Zentner silberhaltiges Werkblei, 203 Zentner 
Kaufblei und 853 Mark Silber gewonnen.90 

Holznutzung fiir den Bergbaubetrieb von Hitz I 

Fur den Bergbaubetrieb von Hitz wurden die W'dlder von Minger genutzt. 11 
Enigen Quellen zufolge wurde vor allem Bauholz aus dern Val Minger bezo- 
gen. So kaufte die Bergbaugesellschaft von Hitz im Jahre 1812 fur den 
Aufbau des Betriebes in S-char1 200 Stiimme Bauholz in Minger. Dieses Holz 
wurde geriistet und nach S-char1 transportiert, blieb aber 10 Jahre dort lie- 

I 
1~ I  

gen, weil der Bergbaubetrieb erst im Jahre 1822 aufgenommen wurde. En 
Teil dieses Holzes konnte nur noch als Brennholz verwendet werden. En Teil 
wurde fiir den Bau einer Holzfallerhutte gebraucht und ein letzter von der 
Gemeinde Scuol f%r 60 Gulden fiir die Alpbetriebe iibernommen.91 Aus einem 

1 1  

Vierteljahresbericht des Jahres 1822 geht hervor, dass eine "Holzstrasse" 
vom Dorf bis in die "Mingerer Waldung" gebaut wurde,9* und im Kassabuch 
der Gemeinde Scuol ist fur das gleiche Jahr der Kauf von Wchen- und 
Fichtenbauholz im Werte von 239 Gulden aus Minger und Ravitschana no- 

'~ 
tiert.93 Das Kohlholz hingegen wurde nach Angaben in den Quartalsberich- 
ten von 1822 bis 1828 von dern Val dal Poch gegenuber Minger taleinwiirts 
bis vor Plazer geholt, jedoch nicht im spateren Nati~nalparkgebiet.~~ Die 
geschatzte Kohlholzmenge fur die Produktion der oben aufgefiihrten Blei- 

I 
und Silbermengen betragt zirka 117 Tonnen Holzkohle oder 1000 m3 Holz.95 

~ 
I 

I 

Diese Menge ist im Vergleich zu anderen Bergbaubetrieben im Kanton zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts eher klein.96 

, Fur den S-charler Bergbaubetrieb im 19. Jahrhundert hat bereits ein Fach- 
mann fur Forstwirtschaft Ratschlrge erteilt. Karl Kasthofer befasste sich auf 

Escher (1935): 117. 

9* S T ~ G R  B.1953.3 (Bericht 1822: 3, 4), Vgl. auch Escher (1935): 116. 
93  Bezahlt wurde die Summe von 179 Gulden. das heisst 239 abzuglich 60 Gulden fur (I 

95 F. V. Salis (1860): 230f schreibt uber den Bergbau in Davos in den Jahren 181 1- 
1830, dass zum Schmelzen von 20 Ctr. Blei (= 1000 kg) im Flammofen 3 Klafter 

Ofentypen von S-char1 (Vgl. Escher (1935): 117) wird fur nachfolgende Schatzung, 
als verhiiltnismassig gleich hoch wie im Flammofen von Davos, und die benotigte I 

Holzmenge fur das "Blei" von Davos wird einfachheitshalber auch fur das "Werk- 
und Kaufblei" und fur das "Silber" von S-char1 angenommen. Fiir die Produktion 

I 

von total 90'950 kg waren somit in vier Jahren mehr als 1000 m3 Holz notig gewe- 

der jahrliche Bedarf an Holz in den Jahren 1807 bis 1827 4250 m3. Forster I l l  



104 
einer seiner Reisen durch die Schweizer Alpentder ausfuhrlich rnit den 
Holzschlagen fur den Bergbau in S-charl. "Bei kunftigen Holzschlagen fur 
den wieder begonnenen Bergbau musste daher der vorfindliche Baumwuchs 
sorgfdtig geschont, nur schmale Streifen bergab, rnit Unterbrechung von 
Querstreifen, geschlagen, jeder abgeholzte Streifen sogleich wieder rnit 
Weissellern-g7, Birken- und Erchtannensamen angesaet, und erst, wenn 
diese Saaten ein Alter von 10 - 20 Jahren erreicht hatten, das anstossende, 
stehende Holz ebenfalls benutzt werden. Die Schlage selbst mussten nicht 
kahl, selbst nicht auf den schmalen Streifen, gefuhrt, sondem immer noch 
Wchtannen, oder auch, wo diese fehlen, von den entarteten Kiefem stehen 
gelassen werden, nicht in der Hoffnung, die natiirliche Besamung durch die- 
ses Verschonen hinreichend zu befordern, sondern bloss darum, um den 
jungen Holzpflanzen nach dem Hieb des alten Holzes Schutz gegen die Son- 
nenhitze, gegen Froste und Windzuge zu geben, die den Boden unfruchtbar 
machen."g 

Spekulationen urn die Erze nach 1850 

In der zweiten Hglfte des 19. Jahrhunderts gab es eine Periode von Spekula- 
tionen um die Erze in S-charl. Verschiedene Unternehmen zeigten Interesse 
daran, ohne dass es zu einem geregelten Abbau gekomrnen w31-e.~~ Fur die 
zahlreichen Vorarbeiten und Instandsetzung wurden aber grosse Mengen 
Bauholz benotigt.100 Ob diese Holznutzungen das Val Minger betrafen, bleibt 
offen. 

Irn 20. Jahrhundert wurden nochmals Untersuchungen eingeleitet, um die 
Abbauwurdigkeit verschiedener Erze in der Region zu priifen. Diese betra- 
fen die Erze von Buffalora. Das Bergbauburo fir industrielle Kriegswirt- 
schaft veranlasste im Jahre 191 8 im Zusammenhang rnit den Autarkiebestre- 
bungen der Schweiz w'dhrend des 1. Weltkrieges Untersuchungen, um Infor- 
mationen uber die Abbauwurdigkeit dieser Eisenerze zu erhalten. Diese 
wurden jedoch bei Kriegsende ohne Vorliegen von Ergebnissen abgebro- 
chen.lol Im gleichen Jahr wurde das Nickelvorkommen in der Clemgia- 
schlucht nordlich der Nationalparkgrenze untersucht. Wegen des geringen 
Erzgehaltes im Vergleich zu auslmdischen Abbauorten wurde jedoch von < weiteren Untersuchungen -iibgesehen.l02 

Weisserle. 
Kasthofer (1825): 168. Die Reise unternahm er im Jahre 1822. 

99  Plattner (1878): 106, 40. Erwanenswert sind lediglich die bis anhin unbeachte- 
ten Zinkerze (=\Galmeiadern), die ein Prof. Valentin im Val Minger, in "Davoforaz" 
und in Tavru finden konnte. Der freje Rhatier (1882) Nr. 224. 

loo Eine Notiz aus dem Jahre 1855 e r w a n t  Holznutzungen irn Werte von 1705.70 
[vermutlich] Franken. GA Scuol C 15/1. Rauch (1957): 3 schreibt von der "Zu- 
bereitung von sehr grossen Mengen Bau- und Zimmerholz". 

lol Schlapfer (1960): 48f. 
lo* Fehlmann (1919): 284-288. 

3.5. Holznutzung fiir die Saline 
Im 19. Jahrhundert dauerten die Engadiner Brennholznutzungen fur die Sa- 
line Hall und fur die Stadt Innsbruck an. Obwohl die Steinkohle im Laufe des 
19. Jahrhunderts das Brennholz teilweise ersetzte, wurden bis nach 1900 
Holzschlage fur den Brennholzbedarf im benachbarten Tirol durchgefiihrt. 
Der Holztransport erfolgte bis zu diesem Zeitpunkt mittels Trift und Flosserei. 
Von 183 5 bis 1847 wurden im Untersuchungsgebiet die letzten grossflachi- 
gen Kahlschlage rnit anschliessender Trift durchgefuhrt. Auf diese sowie auf 
die Holzschlage nach 1850, deren Holz teilweise ebenfalls ins Tirol getriftet 
wurde, kommen wir im Kapitel 3.8. "Lokalisierung und mantifizierung der 
Holznutzungen nach 1800" zuriick. 

3.6. Holznutzung durch das Militar 
Das Gebiet des Ofenpasses war auch wahrend der beiden Weltkriege strate- 
gisch wichtig. Vor allem in Ova Spin/Champsech und Champlonch, Buffalora 
befanden sich militwsche Stutzpunkte. Es wurden Bunker und Baracken 
gebaut.103 Im Ersten Weltkrieg waren Truppen unter anderem in Bugliets/ 
Las Crastatschas stationiert. In der Umgebung erhielten diese Einheiten das 
Recht, Holz fur ihre Bediirfnisse zu nutzen.104 Im Jahre 19 18 wurde dem 
Militiir auch das Recht gew'dhrt, Lawinenholz von Punt La Drossa bis I1 
Fuorn, das heisst im bereits bestehenden Nationalparkgebiet, zu nutzen.105 

3.7. Waldbeweidung und weitere Waldnutzungen 

3.7.1. Waldweide 
Die schon uber Jahrhunderte hinweg praktizierte Waldbeweidung wurde im 
19. Jahrhundert zusehends als Problem betrachtet. Im Zuge der Bestrebun- 
gen fiir eine geregelte Waldnutzung wurde sie allgemein als "schadliche und 
abzuschaffende Nebennutzung" gesehen.106 Coaz bezeichnete irn Jahre 1869 
die giingige Beweidung, vor allem rnit Ziegen und Schafen, als den grijssten 

1°3 Fur Ova Spin: FJB 1937/38. In ChamplonchNallun Vdagnola (Lawinenzug ostlich 
von Plan Verd/Ova Spin) sind noch die Reste eines kleinen Erdbunkers rnit Rund- 
holzern sichtbar. Ausserhalb des Parkgebietes wurden Steinbunker errichtet. 
1937 wurde die Gemeinde Zernez zudem gebeten, ob sie eine Baracke oder ein 
Magazin Eingangs Vallun Vdagnola fur den Grenzschutz bewillige (Ausmasse: 92 
d). Die Bewilligung der Nationalparkkommission war noch ausstehend. Ob am er- 
wiihnten Ort gebaut wurde, ist fraglich. Es sind jedenfalls keine Spuren sichtbar. 
GA Zernez I1 B 21 a. 

lo4 Miindliche Mitteilung von Andrea Schorta (1988). 
lo5 GA Zernez I1 B 21a. Im Jahre 1919 gab es Unstimmigkeiten, weil das Militar Holz 

(widerrechtlich) verkaufte. 
lo6 Landolt (1860) schreibt, dass die Wald/Weideausscheidung die notwendigste und 

dringendste Arbeit sei, die angepackt werden musste und so rasch als moglich zu 
Ende zu fuhren sei. 
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~belstand im biindnerischen Waldwesen.107 In erster Linie nutzte das Vieh 
der einheimischen Bauern die Waldweiden. Die auswwigen Pachter ihrer- 
seits hatten ebenfalls die Vorziige der Waldweide erkannt. Oberfijrster Em- 
mermann kritisierte im Jahre 1858 in einem Vortrag uber die Einfuhrung 
einer geordneten Forstwirtschaft, dass die Bergamaskerhirten rnit ihren 
Herden sich lange im Wald aufhielten. Diese k-en gewohnlich in den er- 
sten acht Tagen des Monats Juni ins Engadin, zu einem Zeitpunkt, zu dern die 
Vegetation nur sehr selten auf den Schafalpen so weit fortgeschritten sei, 
dass die Herden dort gesattigt werden konnten. Die Hirten wurden sich dah 
nicht beeilen, auf ihre gepachteten Alpen zu kommen, sondern ihre Herde 
langsam durch die tiefer gelegenen Waldungen treiben, wo die Vegetation 
bereits erwacht sei. Als Rechtfertigung fur dieses Verhalten erwahnte er, 
dass die Hirten nach der weiten Reise aus der Lombardei auf die geschwach 
ten Tiere Rucksicht zu nehmen hatten. Er kritisierte aber weiter, dass die 
Bergamasker zudem eine grosse Anzahl Esel, Kuhe, Pferde, Schweine und 
Ziegen mitbrachten wiirden.108 

Die Tritt- und Verbisschaden an der Waldverjungung wurden als Hauptgru 
fur die Einschriinkung der Waldbeweidung im 19. Jahrhundert genannt. D 
erste kantonale Forstordnung von 1 839 verpflichtete daher den Waldeigen- 
tiimer, dafur zu sorgen, dass der Weidgang auf den Waldflachen, wo Kultur 
vorgenomrnen oder eine naturliche Verjiingung eingeleitet wird, zu unter- 
bleiben habe.109 Im Jahre 1877 wurde der unbehirtete Weidgang rnit 
Schmalvieh im Wald giinzlich verboten. Fur die richtige Handhabung diese 
Verbotes wurden die Gemeindevorstade verantwortlich gemacht.llo Zwei 
Jahre davor, am 1. Januar 1875, war ein Gesetz uber die Bestossung bundneri 
scher Alpen rnit fremdem Schmalvieh in Kraft gesetzt worden. Dieses Gesetz 
enthielt einige den Wald betreffende Bestimmungen. Vor jeder Verpachtun 
sollte das Waldareal von der iibrigen Weide ausgeschieden und gemarcht 
werden. Kein Waldareal und ebensowenig ein Schneefluchtrecht durfte in 
benachbarten Waldungen mitverpachtet werden. Bei der Bemessung der 
Stosse sollten funf Bergamaskerschafe fur eine Kuhweide gerechnet werde 
Ziegen diirfen nur fur den eigenen Milchbedarf und in keinem Fall mehr 
zwei Stiick pro Mann mitgenommen werden. Keine Alp durfte vor dern 15. 
Juni bezogen werden. Das Verpachten von Voralpen in der Waldregion und 
das vorlaufige Beziehen solcher war giinzlich untersagt. Der Durchtrieb de 
Schafe sollte moglichst rasch und unter Geleit geschehen. Fur letzteres hat- 
ten die Forstkommissionen der Gemeinden zu sorgen, sofern Waldgebiet be- 
riihrt wurden. Von jedem abgescBlospenen Vertrag sollte dern betreffenden 
Kreisforster eine beglaubigte Abschrift ubergeben werden. Die Kreisforste 
sollten die punktliche Beachtung und Ausfuhrung der Vertragsbestimmun- 

lo7 Coaz (1869): 26. Planta (1848): 12f erteilte im Waldbiichlein bereits Ratschla 
urn die Beweidung der Walder schonungsvoller durchzufuhren. 

lo8 Emmermann (1858): 6f vorgetragen beim gemeinniitzigen Verein Oberenga 
Nationalrat Andr. R. v. Planta von Samedan bekampfte ebenfalls hartnackig 
Verpachtung an Bergamasker Schafhirten. Planta P.C. (1893): 135ff. Vgl. 
Sprecher (1951) 103. 

log Bavier (1935): 7. 
11° Meyer (1935): 25f. 
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gen uberwachen und Zuwiderhandlungen zur ordnungsmassigen Ahndung 
anzeigen.111 

Der Kleine Rat des Kantons Graubiinden erteilte auf Grund dieses neuen 
strengen Gesetzes am 21. Juni 1875 der Gemeinde Zernez die Bewilligung, die 
Schafalpen La Schera, Stabelchod und Cluozza zu verpachten. Die Gemeinde 
musste sich aber bereit erkliiren, im Einverstandnis rnit dern Kreisforster 
unverziiglich die Ausgrenzung des eigentlichen Waldgebietes vorzunehmen. 
Die Grenze sol1 aufgrund der erteilten Bewilligung streng beachtet und ein- 
gehalten werden.112 Wir erfahren jedoch nichts genaueres uber die Grenz- 
ziehung dieser Ausgrenzung und auch nichts uber deren Beachtung. Tat- 
sache ist, dass die Waldbeweidung bis zur Eingliederung der einzelnen 
Gebiete in den Nationalpark und teilweise auch noch uber diesen Zeitpunkt 
hinaus andauerte.113 

Zu den beweideten Zonen im Untersuchungsgebiet von Zernez gehorten in 
diesem Jahrhundert vor allem die Wzilder von Las Crastatschas, Muottas und 
Margun da Grimmels, Murtera da Chantun, Stabelchod und I1 FuodLa 
Drossa. Im Wirtschaftsplan der Ofenbergwaldungen aus dern Jahr 192 1 heisst 
es, dass "grosse Gebiete" dern Weidegang unterliegen. Die Schaden scheinen 
aber gering gewesen zu sein, denn es wird vermerkt, dass "nur Jungvieh 
auf die Weiden komme, das sich dabei "auf so grosse Flachen" verteilen 
wiirde, dass von einer "ernsthaften Beeintrachtigung des Waldes nicht die 
Rede sein kann."ll4 Im Untersuchungsgebiet von Scuol wurden vor allem 
Minger dadaint, Plan Minger rnit der Jurada da Minger und die Era da Form 
beweidet. Von Nutzungskonflikten erfahren wir aber nichts. Anders sieht es 
in den Wgldern des Val Trupchun aus. Hier bereitete die Waldweide noch 
lange Zeit Probleme. In den Waldwirtschaftspliinen von 1914 und 1934 wird 
die starke Beweidung durch Schafe und Kalber zuhinterst im Tal, im God 
Trupchun und Schembrina, erwiihnt. Diese dauerte bis 193 2 an, als die Alp 
Trupchun dern Nationalpark angegliedert wurde. Die Alp Purcher hingegen 
wurde bis 1960 noch rnit Vieh bestossen. Dadurch wurden vor allem der God 
Malogetta und der obere Teil des God Purcher in Mitleidenschaft gezogen. Im 
forstlichen Jahresbericht 1941 wurde vom Gemeindeforster wortlich ver- 
merkt: "In den Waldungen von Purcher wird durch die Weidung mit Schafen 
dern Waldbestand, hinsichtlich auf Verjungung grosser Schaden zugefiihrt. 
Speziell irn oberen Teil des Waldes wird die Abweidung so intensiv ausge- 
fuhrt, dass der Eingang des Waldes zu befurchten ist. Eine diesbezugliche 
Regelung muss unverzuglich angestrebt werden."llS 

Gesetz betreffend die Bestossung biindnerischer Alpen rnit fremdem Schmalvieh. 
Amtliche Gesetzessammlung des Kantons GR, Vierter Bd. 1880, S. 469f. 

l2  GA Zernez I1 A 21. 
113 Erst im Jahre 1905 wird im FJB von Zernez vermerkt, dass die Vermessung der 

Weideplatze der Ofenbergwaldungen beendigt sei. Unterlagen uber diese Wald- 
Weide-Ausscheidung konnten nicht gefunden werden. 

114 WP (1921): 13. Zur Waldweideflache ostlich vor Punt Praspol (= Unterer Teil von 
Las Crastatschas, gehorte zur Weide Margun Grimmels) wird vermerkt, dass diese 
durch den ~ush ieb  "einiger schlechter Fichten und durch Raumung wesentlich 
verbessert" werden kann. 

115 FJB 1941. 



Waldes 

Harze 

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte die Nutzung der Baumharze bereits a 
Bedeutung verloren. Es sollen aber um 1812 immer noch eini~e "fremde Ha 

- ---- 
kantonal geregelt, wobei eine gewisse Nutzung rnit Bewilligung der Wald- 
eigentumer weiterhin erlaubt war. Noch im 20. Jahrhundert machten die 
Einheimischen davon Gebrauch.117 Die Ausfuhr von Harz ausserhalb des 
Kantons wurde giinzlich verboten.118 

Rinde 

Die Nutzung verschiedener Baumrinden war zu Beginn des 19. Jahrhunden 
noch begehrt fiir die Herstellung von Kasereifen und verschiedenen Ge- 
fassen sowie fur den Verkauf an Gerbereien. In der zweiten Hixlfte des 19. 
Jahrhunderts kam das Rindenschden fur die Kasereifen in Graubunden nr 
noch selten vor. Fast uberall wurde die zweckrnassigere Form aus hartem 
Holz eingefuhrt.119 Die kommunale Forstordnung von Zernez aus dem Jah 
1907 enthiilt das Verbot dieser Nutzung.120 Wie erwahnt zeugen bei der Alp 
Grimmels heute noch tiefe Einschnitte unter der meist gut ausgebildeten 
Borke des unteren Starnmteils zahlreicher Liirchen von dieser fruheren 
Nutzung. 

Kasthofer beschrieb im Jahre 1825 fur das Oberengadin, zu welchen Zweckc 
Arvenreisig venvendet wurde: "Den Mange1 an Heu ersetzt bei der Schaffut- 
terung im Winter die Heidelbeerstaude und die Arve. deren Triehe den qrhn- 

& - - -  ------J ---- -A- . V ~ - L V - - I " U U I I ' b  CUU 

Schlagholzer gedeihen, und auf den mageren und oden Berghalden angezo- - - - 
gen werden konnen, wo sie dann wesentliche Dienste l&sten k n n n r ~ n  dip 

116 NSR (1812)7: 19; Im STAGR IX 1.03 a u. d, liegen zwei Gesuche fur die Ternentin- 

, - - ---- ------- - -- 
zum wiederholten Mal ab. GA Zernez CXIV 1. Im Jahre 1907 enthielt dann die 
Waldordnung von Zernez ein allaemeines Verhnt- Ham 711 pnmrneln nor Yln+nn 

l9 Coaz (1869): 26. 

& Arvenniisse und Samen I 1 
In den Ostalpen sol1 noch in der zweiten Hafte des letzten Jahrhunderts ein 
reger Handel rnit Arvennussen betrieben worden sein. So wurden Arven- 
nusse auf den Obstmwkten von Augsburg und Munchen verkauft.123 In an- 

ebenf&ls vennarkteten oder weiterverarbeiteten, ist nicht bekannt. Tat- 
sache ist, dass die Arvenbestiinde in Mitleidenschaft gezogen wurden, da die 
Arvenzapfen teilweise ohne Schonung der Triebe gesammelt wurden.125 Pol 
beschrieb und kritisierte 1817 die Arvennussernte im Oberengadin folgen- 
dermassen: "Den stiirksten Nachwuchs haben hier die Amen [Pinus cembra] 
sie werden aber in jedem Gerathjahr, der Nusse wegen auf das elendeste 
misshandelt. In solchen Jahren thut man die Wdder in den Bann und be- 
stimmt dann einen Tag, an welchem die Arvenlese beginnen darf; doch h a t  
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3 -7.2. Harze, Arvennusse und weitere Produkte des schafe in den langen Wintern durchzubringen." 121 Das Reisig wurde auch 
als Streue fur den Stall verwendet. Das Sammeln des Reisigs ging oft sehr 
schonungslos vor sich, so dass viele junge Baume durch diese Nutzung emp- 
findlich geschadigt wurden. In Scuol wurde die Nutzungsmenge im Jahre 
1815, wie bereits friiher, auf drei Fuder Reisig pro Jahr und Bezuger be- 
schrjnkt und einige Wader in Dorfn'ahe wurden fur die Reisig- und Moos- 

" -------- 
nutzungen gespem. 1850 wurden alle Scuoler Wader wiederum fur diese 

zer ins Land" gekommen sein, die "jiihrlich ziemlich vie1 Harz wegfuhre 
und manchen Baum verderben."f 16 Ab 1827 wurden die Nutzungen der I E 

deren Liindern war die Herstellung von Speiseol und von "Zirbelgeistw- 
Schnaps aus Arvennussen bekannt.124 Ob die Engadiner ihre Arvennusse - 

dies die heimlichen Streifereien gar nicht ab. 1st endlich der festgesetzte Tag 
angebrochen, so fiillt jung und alt, gleich einer feindlichen Schaar, in den 
Wald. Man begnugt sich nicht rnit den gefallenen Zapfen, sondern klettert, 

Reisig rnit Fett beschmiert, an den harzigen St-men in die Hohe und schlagt die 

- , ----- - - - - - - - - A A - b & A -  
gebluht hatten und im folgenden Herbst reif geworden wwen. So werden die 

fen vorgeworfen, und, wohl aus Hunger, verzehrt werden. Ohne Zweifel schonsten jungen Stamme verkriippelt oder faulen im Mark. Und dies duldet 
wurden auch hier die Weissellern M'eisserlenl iind die V n o ~ l h ~ ~ r h ? i l l m ~  ~ l r  

- - - - - - - \ \ - ,-,--- - --- - -& - 
- -  - - -  I- --- 

gewinnung im Munstertal (im Jahre 1804) undin  Zernez (1869) vor, 
Vgl. Spinnler (1992): 25-27, 22. 1 ' STAGR X 8b, GeseQe u- Verordnungen 1805-1922; Amtliche Gesetzessammlung des 121 Kasthofer (1825): 207. 
Kantons GR? Erster Band, 1860; Coaz (1869): 26. Im Jahre 1871 lehnte die Forst- 1 2 2  DO Scuol 1815 Art. 28. 1834 wurde die Mengenbeschrankung fur das Reisig aufge- 

i 
- .  

i 
kommission von Zernez ein Gesuch eines Einheimischen. Lsrchenham 711 hnhr~n 

wurde der Gemeinde iibertragen. GA Scuol C.11.2. 
- -- - - -, ---- - -- ..----a=-.AA. .,-A I.,."IkVII 123 Brunies (1948): 143. 

Wallis wurde bei dem gewerbsmassigen Anbohren der Lachen und gewissen 1z4 Kasthofer (1825): 168f. 
fuhrbeschrankungen bereits 1803 gesetzgeberisch tatig. Kempf/Scherrer (1982): 
28, 42, 44. \ 

120 Waldordnung van Zemez, 1907 mit dem Verbot, "Holz" zur Herstellung van ~ 2 ~ ~ -  'I2G Po1 (1817): 213. 
reifen zu nutzen. 

Zapfen rnit einem Stok herunter. Wollen sie nicht fallen, so biegt man den 
Ast oder Gipfel, knikt ihn ab (obgleich man nachher angeloben muss, dies 
nicht gethan zu haben) und zerstort so die jungen Zapfen, die im Sommer 

man in einem Thal, das zur unbewohnbaren Wildniss werden wird, sobald 
seine Waldung einmal zerstort ist!" 126  

Im 18. Jahrhundert wurden zeitliche Einschriinkungen beim Arvennus- 
sammeln im Oberengadin erlassen.127 In Zernez folgten Bestimmungen im 1 
19. Jahrhundert. Die Forstkommission legte in den Jahren 1869 und 1877 I 

I 

hoben. GA Scuol C.14.1; DO Scuol 1850 Art. 13. Die Festlegung der Nutzungsmenge 

125  Kasthofer '(1825): 168f7 erwiihnt, dass die fehlende Verjiingung im Bannwald 
"Jurada da S-charl" neben der Beweidung und der ungunstigen Lage am Schatten- 
hang auf das Sarnmeln der Arvenzapfen zuruckzufuhren sei. 

127 DO '1767 Punt. Cham., Schorta (1982, OE): 575. I 
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ernbetriebe. Ein allgemeines Verbot wiire kaum denkbar gewesen. Coaz 

des biindnerischen Forstmannes" gehore. Der damalige kantonale Forstin- 
s~ektor prbisierte, dass diese "verderbliche Nutzungsweise" im Unterenga- . . 

bis acht einsp-nige Fuder Waldstreu beziehen.134 In der Waldordnung von 
Zemez aus dem Jahre 1907 wurde die Streuenutzung nur auf den sehr steilen, 

- -- --- verboten. In allen anderen Wadem wurde sie erlaubt, jedoch durfte am 
gleichen Ort nur alle 5 bis 6 Jahre Streue gesammelt werden.135 In den sied- . .. 
noch ein Problem gewesen zu sein.136 In den Ofenbergwaldungen hingegen 
wurde wegen der weiten Transporte eher selten Streue genutzt. Steivan 

" - -- - - - -  
und I894 die Bewilligung, Zapfen der aufrechten Bergfobre van der "Punt la 
Drossa" einwMs und solche der Legfohre in "Mundaditsch" zu sammeln.133 1 schicht beschrieben. Fur die iibrigen Pflanzen, die ebenfalls zu verschie- 

denen Zwecken genutzt wurden, wird auf Kapitel 2.7. venviesen. Die dort 

hunderts rege genutzt. Fur Zernez und Scuol sind mehrere Angaben doku- 
mentiert, die das Enziangraben und Brennen bezeugen.139 In Scuol wurde im 

-- - -------- . --- -- - ..""A .."".U1 W. U I C .  ~**l~"llll~* 

Brail erhielten die Erlaubnis, am 5. und 6. Oktober im gegenuberliegenden 
IVald nach Arvenniissen zu klettern. GA Zernez C X ~  2. 

129 P--- /-I ern\-  9 r  

135 Uorden da god, Zernez, 1907, GA Zernez. In Celerina zum Beispiel wurde das barn- 
meln von Nadelstreue bereits vor 1888 ganzlich verboten. WP Celerina 1888. 

- 
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erren Nnlfi in 

- - ------------ ---a. -u.,b- us...-a.zL 

geboren. 
138 WP (1921): 13. 
139 Angaben uber das Graben nach Enzian gegen Entrichtung einer Taxe liegen aus fol- 

132 Fallet (1955): 208. 
-- .. 

133 GA Z'Xnez UB 88; Coaz/Schroter (1905): 2. Fiir dip FnrtcPt'lllnD do,. c~,. , , , ,~~,, , .~,.~~ pen): 7 1  in STAGR A Sp. III8y/XNa)8. Fiir andere Weiden in Zernez 1834 u. 18bS. 
GA Zernez C 17.1 u. CIV 1. Fur Scuol 1813 u. 1856. Rendirnaints da quint 1727- 

1 einige Oktobertage fest, an denen jeweils in einem von vier verschiedeneq 
Distrikten nach Arvenzapfen geklettert werden konnte.128 Die Strafe fur f!j 
jeden, der Aste beim Sammeln der Arvenzapfen brechen sollte, wurde auf 8 
20.- festgelegt. Fur das 20. Jahrhundert regelte die Waldordnung von Ze 
von 1907, dass in Jahren rnit grosser Zapfenproduktion der Vorstand de 
meinde die Erlaubnis an Dritte erteilen kann, unter strenger Aufsicht nae 
Arvenzapfen zu klettern. 

schrieb 1869, dass allein die Beschriinkung der Streuabgabe und die Re- 
~ulierung derselben zu den "schwierigsten und unangenehmsten Aufgaben 

In der zweiten Hiilfte des letzten Jahrhunderts begann die gewerbsmai 
Gewinnung von Samen fur die Forstkulturen. Um 1869 wurden L'drche 
Kiefern- und Fichtenzapfen in den Gemeinden des Unterengadins und 
Munstertals genutzt. Diese Nutzungen, die fiir die Waldsamenhandlung 
Innsbruck bestimmt waren, erfolgten nach Anleitung des betreffende 
Kreisforsters und unter Aufsicht.129 Etwas snater w ~ ~ r d e n  nlich ~ i n h ~ i m ;  

din am meisten verbreitet sei und dass es jetzt dort noch Farnilien gebe, dle I 

der Sonne stark exponierten Hagen und in den Waldern rnit Verjiingung I ,  
I 

Ill1 Klenganstalten und Forstgiirten aufgebaut.130 J. Roner und J. Duschletta er- 
lI];l 1 hielten im Jahre 1886 die Erlaubnis, in allen Wiildern von Zernez, ausser d e ~  

i "God Baselgia", dem Schutzwald des Dorfes, Zapfen von Wchen, Waldfohrer 

/ I /  
aufrechten Bergfohren und Fichten unter Kontrolle des Gemeindeforsters 2 

11 1 sammeln. Im gleichen Jahr wurde die Gesellschaft Duschletta & Co. gegriin- d l /  
det, die dann bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Klenganstalt fuhrte. 

iii Die Gewinnung der Samen aus den Zapfen erfolgte auf einfachste Art durch 
Dorren im Backofen und Reinigung durch Handmuhlen. Gleichzeitig wurd 

111 ein Forstgarten in Prazett-Brail eingerichtet.131 Um die Jahrhundertwende I I i1jiIl, folgte dann auf Anregung von Oberforstinspektor Coaz ein Zweigbetrieb de 
Klenganstalt in M~stair.13~ Um den Samennachschub zu gew&hrleisten, 

/ / 1 1  schloss die Gesellschaft Vertrage rnit verschiedenen Gemeinden im Engadi 
'/ 1 ~ 1  

und im Munstertal ab. So erteilte die Gemeinde Zernez in den Tahren 1 893 

lun~snahen Wddern von Zemez scheint die Streuenutzung im Jahre 19 i 1 I 1  

- 
Brunies war aber in seiner Jugend an der Streuenutzung im Gebiet von 
Stabelchod beteiligt. Er beschreibt, wie er zusammen rnit dem Wirt von I1 
Fuorn und einem Knecht an der Lingia lungia rnit dem eisernen Rechen 
Streue sammelte.137 Im Waldwirtschaftsplan 192 1 wurde vermerkt, dass die 
Streuenutzung auf dern Boden rnit starker Rohhumusbildung "nicht einrnal 
besonders schadlich" wiire.138 

Sammeltatigkeit in der Gras- und Kleinstrauchschicht 

E' Nachfolgend wird die Nutzung zweier Pflanzen der Gras- und Kleinstrauch- 

r , erw&hnten Pflanzen waren grosstenteils noch bis ins 20. Jahrhundert fiir 
f die bauerliche Bevolkerung von Bedeutung. 

J 

Gelber Enzian 
Die Wurzeln des Gelben Enzians wurden im 19. und zu Beginn des 20. Jahr- 1 1 ~ ~  i 

1 1  I 

128 Fur 1869: Zwei der vier Distrikte befanden sich von Gondas bis I1 Fuorn und 
\ / / ' I  Buffalora und von Val Tantermozza bis und mit Falcufi. In jedem der vier Distrikte 

1% 

I / / / /  , durfte man wiihrend zwei Tagen klette=n. GA ~ g r d e z  CXIV 1. Fiir 1877: Am 4. 
Oktober in den Distrikten Sursura, Brut und Lavinars, am 5. Oktober in Ivraina ljl' i und Muottas da Grimmels und am 6. ~ k t n h ~ ;  vnn 11 Fllnrn ~ i n u r B t + ~  r:n..7nh--- 

134 Coaz (1869): 25. - 
-- -  

I L U U  (1007); LO. 
/ I I  130 Im Jahre 1881 schreibt Kreisforster RimathC an den OberforstinspeG*n- --- 

fur die Besorgung von Bergfijhrensamen am besten mit den H ..,,,, ,, 
Tschierv oder Pitsch am Ofenberg Kontakt aufnehrnen cnll. Die oeur~rhcm~Rino a 

136 Laut FJB 1911. Obwohl zusehends siige&ehl der Dorfsiigereien den Bauern als Er- 
satz fur die Streue abgegeben wurde. Spinnler (1992): 3 2. 

137 Erinnerungsskizzen XVI von Brunies 8. Juli 1940. Brunies wurde im Jahre 1877 
" -. - 0 - Gewinnung von Samen scheint etwa zu dieser Zeit angefangen zu haben. STAGR IX 

103 h. \i 

131 GA Zernez I1 B.25 u. I1 B.16. 
aeiden Jahren vor: Fur Alp Grimmels 1816, 1829 u. 1832. Laut Schorta (1988, - - - -  Ak 

, - - , - -- - -- -a- - -A ."----a 0 Ub' Yu.."L""UL" u11g 
nach 1903 war durch die "Waldsamen-Ausklenganstalt und Forstgartnerei" von J. 
J. Roner in Zernez gesorgt. 



112 113 

Schera und Spol. Im Vertragstext heisst es, dass "die Herren Kaufer ver- Jahre 1850, wie bereits im 18. Jahrhundert, ein allgemeines Verbot fur die 
Herstellung des Enzianschnapses ausgesprochen. Anlass zu diesem Verbot pflichtet seien alles Holz zu fallen, das fur die forstmiinnische Trift nutzlich 
gab das fur die Destillation benotigte Brennholz. Funf Jahre spater wurde sein kann." Ausgeschlossen wurde lediglich ein Stuck Wald bei einer Briicke 
dieses Verbot wieder aufgehoben.140 In Zernez war noch im ersten Drittel uber den Spol und das Holz im Spoltal, "das fur die Hutten reserviert ist." Die 
dieses Jahrhunderts ein Enzianbrenner unweit von Zernez bei der Muhle " Grenzen dieser Holzschlage sind aufgrund der Beschreibung im Vertrag 
Serra" tatig. Hier war eine Brennerei eingerichtet. Der Destillator sol1 "ein grosstenteils nachvollziehbar. Es handelt sich um eine Flache von iiber 1700 
gewisser Kasper" von Klosters gewesen sein.141 Im vorhergehenden Hektaren. 
Jahrhundert kamen die Enzianbrenner vonviegend aus dem Tirol. Der Flur- 

In den dreissiger Jahren des 19. Jahrhunderts iinderte sich die Haltung ge- name "La Gianzana" unterhalb des Waldes "Selva" weist ebenfalls auf diese 
geniiber den Waldnutzungen immer mehr. Die billigen Holzexporte und die Nutzungsart hin. 
Kahlschlage stiessen auf grossere Kritik. So kam es nach Abschluss dieses 

Heidelbeere Vertrages erstmals zu einer wirksamen einheimischen Opposition in Zernez. 

Die Heidelbeere war friiher nicht nur als Speise begehrt. Kasthofer schreibt In der Folge beabsichtigte die Gemeinde, sich vom urspriinglichen Vertrag 

auf seiner Reise im obersten Teil des Engadins: "Erfreulich war es uns in zuriickzuziehen.144 Die daraus entstandenen Unstimrnigkeiten mit den 

Campfer142 zu vernehmen, dass die Frauen im Engadin die selber angefertig Holzhandlernl45 wurden in der Folge unter Hinzuziehung von zwei neutra- 

ten Tucher mit den Friichten des Heidelbeerstrauchs schon blau zu farben len Vermittlern, dem Landrichter Martin Riedi und Joh. B. Bavier, ge10st.l~~ 

wissen. Dieser so gering geschatzte Strauch dient also den amen Gebirgsbe- Die Holzschlage kamen schliesslich zur Ausfiihrung und dauerten lager  als 

wohnern oft als einziges Feuerungsmittel, dann als Futter fur die Schafe, un im urspriinglichen Vertrag fe~tgelegt.1~~ Vierzig Jahre spater schrieb der 
friihere Pfarrer von Zernez, Tramer, seine Erinnerungen an diese Kahl- seine Friichte, die auch Branntwein und Gerbstoff liefern sollen, als Farb- 

~ t o f f . " l ~ ~  Gesammelt wurden die Beeren oft mit metallenen, speziell zu diesem schlage nieder. Er  erwahnte, dass zwei junge Burger von Zernez sich gegen 

Zweck hergestellten Kammen, mit denen die Triebe verletzt wurden. diesen Vertragsabschluss wehrten. Diese erreichten, dass der Vertragstext 
geadert wurde. Das Resultat soll gemass Tramer das folgende gewesen sein: 
"Die Gesellschaft darf 10 Jahre lang das Holz f2llen lassen und es auf dem 

3.8. Lokalisierung und Quantifizierung der Wasser fuhren, aber wenn nach Ablauf dieser 10 Jahre die Holzmenge 60'000 

Holznutzung nach 1800 Klafter ubersteigt, die in Martinsbruck oder in Zernez durch Experten ge- 
messen sein werden, soll die Gesellschaft anstatt 7'000, 10'000 Gulden oder 

~ b e r  die Menge und Standorte der Holznutzung vor 1850 liegen praktisch 17'000 Franken bezahlen. Das Mass des Holzes ubertraf die 60'000 Klafter."148 
keine Angaben vor. ~usgenommen sind die grossflachigen Kahlschlage von Diese Opposition brachte somit fur die Gemeinde finanzielle Vorteile. Sie Las Crastatschas bis La Schera zwischen 1835 und 1847. Diese Sachlage ist 

hatte aber keine Schonung des Waldes zur Folge. Eine maximale Nutzungs- nicht auf ausgebliebene Holznutzungen irn Gebiet zuriickzufuhren, sondern 
menge oder ein Verbot des kahlschlagartigen Vorgehens wurde nicht fest- 

lediglich auf die fehlenden Unterlagen dariiber. Erst seitdem die Forst- gelegt. Die Holzschlage von 183 5 bis nach 1846 waren aber die letzten, die 
organisationen in den einzelnen Gemeinden Fuss gefasst hatten, haben wir ohne forstliche Auflagen ausgefuhrt wurden. Bereits 1836 erliess der Grosse 
teilweise Dokumente, die eine Quantifizierung und eine Lokalisierung der Rat des Kantons Graubiinden eine Verordnung uber die Waldnutzungen, die 
Holznutzungen ermoglichen. Die Ausfuhrungen in diesem Kapitel konzen- grossflachige Kahlschlage unmoglich machte. Er entschied aber gleich- 

144 Protokoll des Kleinen Rates, 20. April 1837. Der Kleine Rat des Kantons GR er- 
klarte sich als nicht kompetent, diesen V,ertrag aufzulosen. Er verwies auf die 

3.8.1. Holznutzung in Zernez 
d "zustiindige Behorde" (Kantonsgericht ?), die den definitiven Entscheid fiillen 

musste. STAGR CB/V3 49. 
145 Prot. d. Kleinen Rates, 7. Juni u. 22. Juni 1837, mit Behandlung eines entspre- 

chenden Schreibens des "k.k. Landesguberniums fiir das Tirol und Vorarlberg", 
STAGR CB/V3 50. 

146 Prot. d. Kleinen Rates, 28. Juni 1837, STAGR CB/V3 50. In den Protokollen des 
Kleinen Rates, eventuell auch des Kantonsgerichtes, konnte vermutlich noch eini- 

Im Jahre 1835 verkaufte die Gemeinde ~ernez den Holzhiindlern Fach in Imst ~ u f  dem Vertragsdokument im GA Zernez 11. A. 7. ist nack 
und Perchtold in Pfunds alles Holz der walder von Las Crastatschas, La n: "Kantonsgericht, Chur, 11. Nov. 1864 .[...I u. 22. Marz 

140 DO Scuol 1850 mit Zusatz 1855, GA Scuol C. 14.2. 147 Die kantonale Forstkommission bewilligte im Jahre 1846 ein Gesuch der Gemeinde 
141 Schorta (1988, Alpen): 72 u. mundliche Mitteilung (1989). Zernez um Verlhgerung des Abholzungstermins fur die Herren Fach und Com- 

42 ChampfGr. panie. Protokoll Forstkommission, 19. Nov. 1846, STAGR CB Ii 1416. 
143 Kasthofer (1825): 209. 148 Tramer(1886): 274. 
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3.8.1.2. Waldbeschreibung der "Ofenbergwaldungen" aus dern 

Jahre 1850 

Wir stutzen uns vor allem auf eine Quelle aus dern Jahre 1850, die im folgen- 
den prasentiert wird. Es handelt sich um eine Bestandesbeschreibung aus 
dern Jahre 1850 fur die Bezirke Las Crastatschas, Praspol, I1 Fuorn, La Drossa 
und La Schera.155 Darin heisst es, dass mit Ausnahme weniger Waldpartien, 
die Holz fiir den Unterhalt der Briicken und Alphutten liefern mussen, die 
Wdder "fast ganz abgeholzt" seien.156 Diese Angabe stimmt genau mit den 
Kahlschlagen uberein, die nur 4 bis 14 Jahre vor dieser Bestandsaufnahme 
erfolgt sind. Zudem lasst auch der Vertragstext den Schluss zu, dass hier 
beinahe alles genutzt wurde. So verpflichtete sich der Kaufer, "alles Holz zu 
fdlen, das fur die forstm~nische Trift niitzlich sein kannV.157 Zum "unnut- 
zen", das heisst unrentablen Holz fir die Trift, za l te  der Jungwuchs und 
vermutlich auch das Dickungsholz (bis 10 cm Brusthohendurchmesser). Es 
ist daher anzunehmen, dass diese Entwicklungsstufen weitgehend ungenutzt 
blieben.158 Durch die Fdl- und Aufriistungstatigkeit der Holzfdler wurde 
dieses Holz aber teilweise stark in Mitleidenschaft gezogen. Es blieben im 
weiteren vermutlich einzelne besonders dicke und knorrige Altholzer, die 
nur mit sehr grossem Aufwand zu triftbaren Holzscheitern hatten zubereitet 
werden konnen, und weit abgelegene ulid an schwer zugaglichen Orten 
stehende Baume und Baumgruppen zuriick. Auf den Kahlschlagflachen blieb 
zudem eine grosse Menge Astwerk und Baumwipfel liegen, die aber teilweise 
fur die Kohlerei und andere Nutzungen Verwendung fand. Bei der im 
folgenden dargestellten Tabelle handelt es sich um die Transkription eines 

155 Vgl. Tabelle 5 im Kap. 3.8.1.2. 
Eine Ausnahme bildet zum Beispiel ein Bestand nahe der oberen Waldgrenze in La 

a a 6 
Schera (2260 m u. M). Bei den Zuwachsuntersuchungen in den Bergfohrenbestiinden a 
wurde hier im Jahre 1905 ein Bestand als ziemlich gleichaltrig mit 160 Jahren 
taxiert. Meyer (1906). 

157 Im Montanwesen war es allgemein ublich und es wurde sogar angeordnet, kahl- 
schlagartig zu nutzen. Vgl. Radkau/Schafer (1987): 101. Nur ausnahmsweise wurde 
aus Rucksicht auf die unmittelbare Schutzfunktion des Waldes auf die kahlschlag- 
artige Nutzung verzichtet. So heisst es zuml Beispiel in einer Anordnung a n  den 6 
Waldmeister in Hall im Jahre 1739, dass, bei "Mur- und Lahngefahr" a 
(Lawinengefahr) das "Ausspiegeln" vorzunehmen sei, anstatt die Walder kahl zu 
schlagen. ("Ausspiegeln" = Plentern, e F l n e  Baume nutzen). Oberrauch (1952): 
293, 49. Fiir die Walder Las Crastats~has u. La Drossa wurden solche Anordnungen 
seitens ~stemeichs kaum gegeben. i 

158 ES ist nicht bekannt, ob eine untere Durchmessergrenze fur die Triftholzer aus 
dern Engadin festgelegt wurde oder ob dieser Entscheid den Holzhackern und dern 
Holzmeister im Wald uberlassen wurde. Die Praxis der Holzmeister der Saline, 
welche die kahlschlagartige Raumuqg auf zahlreiche Walder im Tirol ausgedehnt 
hatten, spricht eher gegen eine Festlegung des unteren Durchmessers. So wurden 
im Jahre 1588 zum Beispiel in Steinach/Tirol sogar ein Gebot des Kahlhiebes fur 
die Einwohner aufgestellt: "nachbarn, die'zur eigennotdurft schlagen, haben alles 
an  einem ort zu schlagen, gross und klein, jung und alt, wer nur das schonste und 
grosste schlagt, so dass das Meine hernach durch den Wind geworfen und zu 
grunde geet ist zu bestrafen". Oberrauch (1952): 25. Aus der Holz- u. Waldord- 
nung fur Tirol aus dern Jahre 1541 geht hervor, dass neben dern "Wehrholz", das 
am Zopf einen Durchmesser von 11/4 Schuh aufweisen muss, auch mit dunnerem I 

Triftholz gehandelt wurde. Oberrauch (1952): 109, Vgl. auch S. 202. 

I 

n 





< < 160 Einzelne Nutzungen wurden in deadFJB nicht angegeben. Es handelt sich urn 
Losholznutzungen, Holznutzungen fur Einzelhofe und Alpbetriebe, fur den 
Unterhalt der Strassen fur das Militiir sowie einige Holzfrevel. 

161 Kurth et al. (1960). 
162 AUS dem Jahre 1901 liegt eine Tabelle vor, gemass der aus den Ofenbergwaldun- 

gen, d. h. dem heutigen SNP-Gebiet und zusatzlich Buffalora, Laschadura, Champ- 
sech u. Ova Spin (diese Gebiete ausserhalb des SNP haben einen ungefahren Fla- 
chenanteil von 20% aller Ofenbergwaldungen): 1700 m3 als Hiebsatz vorgesehen 
sind. Im selben Jahr wurden 1500 m3 Brennholz aus den Ofenbergwaldungen ge- 
nutzt. GA Zernez I1 B 16 a3. 

163 Expertenbericht Zernez (1904): 6. 
164 ES muss jedoch angemerkt werden, dass einzelne hier enthaltene Nutzungsmengen 

eventuell auch im Gebiet von Las Crastatschas, das heisst vor allem auf der siidli- 
chen Seite von Champlonch, genutzt wurden. Die Lokalnamen der Nutzungen wur- 

120 
meter und durch Schatzung des Nutzungsanteils in den einzelnen Gebiets- 
einheiten vorgenommen. Genauere Angaben erhiilt man erst fur die Zeit 
nach 1897, als die Jahresberichte des Forstbetriebes eingefuhrt wurden.160 

Die Tabelle 6 enthiilt die dokumentierten und quantifizierbaren Nutzungen 
vom Beginn der geregelten Forstwirtschaft bis zur Eingliederung der ein- 
zelnen Teilgebiete in den Nationalpark. Sie wurden in 13 Gebietseinheiten 
unterteilt. Es handelt sich dabei um Waldeinteilungen, die bei den Unter- 
suchungen der Waldverh'dltnisse im Nationalpark im Jahre 1957 vorgenom- 
men wurden.161 Die Ubernahme dieser Einheiten ermoglicht verschiedene 
Zahlenvergleiche. Die zwei Kolonnen rechts in der Tabelle enthalten die 
1957 berechneten Zuwachs- und Vorratszahlen. Die dokumentierte Gesamt- 
nutzungsmenge von 1850 bis zur Eingliederung der einzelnen Gebiete in den 
Nationalpark betragt 45'400 m3. Angesichts der luckenhaften Dokumentier- 
ung der Holzschlage muss davon ausgegangen werden, dass die effektive 
Nutzungsmenge hoher liegt.162 Der Jahresdurchschnitt im ganzen Gebiet 
entspricht mit 655 m3 pro Jahr nur 25% des jahrlichen Zuwachses von 2574 
m3. Fur das Untersuchungsgebiet von Zernez insgesamt kann man daher 
nicht von einer Ubernutzung nach 1850 reden. Aus der Tabelle 6 geht eben- 
falls hervor, wie stark die verschiedenen Gebiete im Vergleich zum Zuwachs 
und zum Vorrat im Jahre 1957 genutzt wurden. In keinem Gebiet wurde 
demnach mehr genutzt, als an jiihrlichem Zuwachs zu verzeichnen war. Die 
Tabelle sagt hingegen nichts uber die Art der Holzschlage aus. Bis kurz nach 
1900 wurden noch ziemlich grossflachig und konzentriert Holzschlage 
durchgefuhrt. In einem Expertenbericht iiber die Waldungen von Zernez im 
Jahre 1904 heisst es, dass die Schlage in den Ofenbergwaldungen im allge- 
meinen immer noch "mit ca. zwei Dritteln der Stammzahl und vier Funfteln 
der Masse konzentriert gefuhrt" werden.163 In den nachfolgenden Jahren 
bis zur Eingliederung der verschiedenen Gebiete in den Nationalpark wurde 
hingegen meist sehr wenig Holz gefallt. Die grossten Holzschlage erfolgten 
gemass Tabelle 6 in den Gebieten von Ftur und Las Crastatschas. Hier wurde 
in absoluten Zahlen sowie im Verhiiltnis zu den Vergleichszahlen von 1957 
am stiirksten genutzt. Vor allem das Gebiet von Ftur wurde im Vergleich zum 
Vorrat von 12'354 m3 und zum jiihrlichen Zuwachs von 191 m3 mit 9'900 m3 
oder 119 m3 pro Jahr stark belastet.164 In den Gebieten im obersten Teil von 

Il Fuorn, in den Einheiten Stabelchod und Val Briina wurde ebenfalls relativ 
stark geholzt. Betrachtliche Nutzungen erfolgten auch in den Gebieten Tan- 
termozza und Cluozza. h g s  des Spols, von Falcun bis nach Murtarous, La 
Schera und Plan da 1'Asen waren die Nutzungen hingegen gering. 

Tabelle 6 

Dokumentierte Nutzungsmengen von 1850 bis zur Einstellung der 
Nutzungen in Zernez 

Gebiet Einglie- Summe der nach- Vergleichszahlen 
derung gewiesenen 1957165 
im SNP Nutzungsmenge Zuwachs Vorrat 

Nr. nach Kurth Total m3 m3 pro d pro Total m3 
et al. (1960) ~ a h r l  66 Jahr 

Tantermozza (02) 67 1911 1'400 23 3 9 2'8 16 

Cluozza (03) 63 1909 2'200 37 8 8 6'834 

Falcun (04) 1921 300 4 108 6'583 

Murtarous (06) 1912 0 170 11'376 

Plan da 1'Asen (07) 1912 0 238 15'132 

La Schera (08) 1912 100 2 288 20'189 

Fuorn (09) 1912 2'500 41 188 17'742 

Briina (10) 1912 7'900 130 210 20'360 

Stabelchod (11) 1912 9'800 16 1 42 6 28'084 

Ftur (12)168 1932 9'900 119 191 12'354 

L.Crastatschas (13) 1932 10'600 128 380 27'183 

Margun (14) 1932 200 2 8 1 6'396 

Gesamte Holznutzungs- 45'400 >655 2574 185'670 
menge seit 1850 

den in den Dokumenten sehr vage angegeben und ermoglichen keine klare Zuwei- 
sung in ein Gebiet. 
Diese Zuwachs- und Vorratszahlen stammen nur von den, als "normal gesund be- 
urteilten Baumen des Hochwaldes. Der Vorrat der "stark geschadigten", "stark ge- 
schwachten", "absterbenden" und "abgestorbenen" betragt noch zirka 50'000 m3 
fur die 1957 zum Nationalpark gehorenden Wader. Die Legfohrenbestiinde (total 
47'268 m3) sind nicht enthalten. Kurth et al. (1960): 265, 280, 287. 

166 Zeitspanne von 1850 bis zur Eingliederung des entspr. Gebietes in den SNP. 
Zuwachs- und Vorratszahlen (1957) ohne Costas Cluozza, Murtarol u. mittleren 
Teil Val Tantermozza, da erst 1961 im SNP integriert. 
Ohne Brastuoch drIvraina. 



3.8.1.4. Grossere Holzschlage nach 1850 in Zernez 

Von Bedeutung fur unsere Untersuchungen sind neben dem Gesamtuber- 
blick uber die Nutzungen auch das Ausmass der grosseren Holzschlage. Sie 
sind teilweise gut dokumentiert. Die Tabelle 7 enthat alle grosseren Holz- 
schlage des 19. und 20. Jahrhunderts im heutigen Zernezer Nationalpark- 
gebiet. Nicht aufgefuhrt sind die Kahlschlage von 1835 bis 1846. Diese letzte 
Kahlschlage betrugen rnit den geschatzten 120'000 m3 mindestens das Zehn- 
fache der Nutzungsmenge der spateren Holzschlage. 

Holzschlage Stabelchod 1855 - 1862 

Im Jahre 1850 wurde in den flachen Partien des Gebietes Stabelchod ein 

dem Jahre 1851 handelt es sich vemutlich um folgende Gebiete: God Murte 
Lingia lunga, God Stabelchod, Plan Crastaloz, God dal Bass und auf der gegen- 
uberliegenden Seite der Ova dal Fuorn Teile vom God Margun vegl und Mur- 
tera da Chantun.169 Bei der Erteilung der Schlagbewilligung wurden 

hange" und ein "100 Schritt" (vermutlich 70  m) breiter Streifen liings der 

ein "50 Schritt" breiter Streifen und gegen eine Rufe ein "100 Schritt" brei 
ter Streifen ungenutzt bleiben.170 Im Jahre 1855 wurde eine Korrektur der 
Grenzbeschreibung vorgenommen, wobei ein Waldbestand oberhalb der AI 
Stabelchod vom Holzschlaggebiet ausgegrenzt wurde mit der Begriindung, 
dass er "noch nicht vollkommenes schlagbares Holz" enthalte, "schwach 

sion begriindete den Bewilligungsentscheid fiir die Holzschlage in Stabel- 
chod mit der Lage und den Bestockungsverhiiltnissen des Waldgebietes und 
zog ferner in Betracht, dass Zernez ein bedeutendes Waldkapital habe. Es 
wurde weiter verrnerkt, dass "das stehen bleibende urwiichsige Holz behufs 
eines hoheren Ertrages in B c h e n  umgewandelt werden" ~011.1~~ 

Im Gemeindearchiv von Zernez ist dokumentiert, dass der Gemeindeforster 
zusammen mit dem Kreisforster warend der Jahre 185 5 bis 1857 mit der 

lfi9 GA Zernez I1 A 13. 
\ 170 GA Zernez UB Nr. 30. 

soll. Die Forderung der Larchen wird als langfristiges waldbauliches Ziel zu ve 
stehen sein. In einem Brief des Kreisforsters Mani in Samedan wird die "Ver- 
schonung der Vorratsst'dmme" vermerkt. 20.6.1851. GA Zernez I1 A 13. 

\ 
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ben wurde, sondern nur die vom Forster angezeichneten B a ~ m e . 1 ~ ~  Ein wei 
terer Hinweis darauf, dass diese Wdder nicht mehr kahlschlagartig abge- 
holzt wurden, sondern dass hier selektiv genutzt wurde, geht aus den Unter- 
suchungen von Schlegel (1985) uber die Struktur und Entwicklungsdynami 
von Bestiinden der aufrechten Bergfohre am Beispiel des "God da Stabelc 
hervor.174 Er schreibt, dass gleichformig dicht aufgewachsene Kollekti 
eines mittleren Alters von 120 bis 130 Jahren nur lokal begrenzt anzutre 
seien und diese kaum je Bestandesgrosse (uber 50 Aren) aufweisen. Es han- 
delt sich dabei um die nach den Holzschlagen von 1855-61 aufgewachsenen 

I Gruppen. 

' 1 1  i iiber die Nutzungsmenge dieser Holzschlage geben die Kassabiicher der Ge- 

ll l meinde Auskunft. Hier sind zahlreiche Zahlungen fur Holz aus den Jahren 
i I 
! 

1853 bis 1862 vermerkt, deren Gesamtsumme zirka 36'000.- Fr. betragt.175 
11 ,  Aufgrund einer Notiz aus dem Jahre 1862 wurde Holz dieses Schlages zu Fr. 
I 6.75 pro Klafter verkauft.176 Fur den ganzen Holzschlag kann man daher, 
I ohne Berucksichtigung eventueller Preisiinderungen, auf eine Holzmenge 

I von uber 5'330 Klaftern, das heisst umgerechnet von 10'700 m3 bis fast 13'30 

s 1 m3 schliessen.177 Das Holz wurde von den Hiindlern Augustin, Heinrich u 
I I  Stalvies, alle drei aus Sent, und dem Innsbrucker Holzhandler Rauch geka 

I 
I 

Aufseher im Holzschlaggebiet war der Tiroler Anton Jenevein. Im Jahre 18 
I stellte der Kaufer Augustin bei der Gemeinde das Gesuch um Verschiebung 
I 
I /  des Holzschlages um ein Jahr. Als Grund nannte er die wirtschaftlich und 
1 \ I  

/ 1 '  politisch ungiinstige Lage.178 Im Jahre 186 1 wurde fur kurze Zeit ein kreis- 

1 ! I  

amtliches Holztriftverbot erlassen, um den Hiindler Rauch zur Bezahlung de 
restlichen Summe zu veranlassen.179 Das Geschiift wurde im Laufe des Jahr 

I / ; I  1862 abgeschlossen.1 
! 

/ l 1  > 

, I  
/ I  1 

173 Forster Nuot Filli war von August 1855 bis Juli 1857 gesamthaft an 311/2 Tag 
mit den Holzschlagen in Stabelchod beschaftigt. Davon beanspruchten ihn di 
Holzanzeichnungen (inklusive ~benvachung) 11 Tage, die Holzeinmessungen lo1/ 

/ / : I  175 GA Zernez Kassabuch 1842-7'4 CIV 1 u. erganzend Rechnungsbuch 1783-1866, 
1 1  I 17.1. u. Briefe I1 A 13. In der Abholzungsbewilligung des Kantons im Jahre 185 
/ 1 1  ist die Rede von einer Kaufsumme von lediglich Fr. 27'576.-. STAGR CB I1 1' I / '; I kann trotzdem davon ausgegangen werden, pass die aus den Kassabuchern 

1 meinde zusammengetragenen Angabdn mit einer Gesarntsumme von Fr. 3 
stimmen. .t 

176 GA Zernez I1 A 27. Im Jahre 1886/87, also 24 Jahre spater, wird Holz von Buffa- 
lora vie1 teurer verkauft, namlich fur Fr. 6.10 /m3 ( 2605.3 m3 fiir Fr. 15'910.24). 

177 Die erste Zahl beruht auf folgender Annahme: 1 Klafter = 2 m3, Vgl. Anmerkung z 
Kubikmass im Kap. 3.8.1.1.; die zweite Zahl beruht auf der Angabe: 1 Klafter 
2.49 m3 gemas einem Vertrag von 1861 fiir den God I1 Fuorn. 

178 GAZernez IIA. 13. 

l1111 1 ' Oktober 1861, nachdem die Differenzen ausieriiumt waren, wurde dieser Verbot 

Holzschlag I1 Fuorn 1861 
I I 

Ein Holzverkauf aus dem Jahre 1861 umfasste einen Holzschlag im Waldstrei- 
fen oberhalb der Wiese I1 Fuorn, von der "tagleda della Drosa" (tagleda = Holz- 

I 

schlag) bis Val dal Chavagl. Zum Kauf gehorte sowohl liegendes Holz, auf- 
rechtstehendes durres Holz als auch "griines, stehendes Holz", das vom Kreis- 
forster gekennzeichnet werden soll. Der Kaufer, Jachen Filli, wurde ver- 
pflichtet, alles zum "Flossen geeignete Holz" zu nehmen. Bezahlen sollte er 
8.- Franken fur das Klafter von 6 Fuss Breite und Hohe des franzosischen I ,  

Masses und einer Scheiterliinge von 3 Fuss Wiener Mass, was "132 c' federal" I 

Holzschlag Val Cluozza 1867 
1 

I 
Fur die Holzaufriistung und die Flossung einer Brennholzpartie von 700 bis 
1500 Klaftern aus der Val Cluozza wurde im Jahre 1867 ein Arbeitsvertrag rnit I 
dem Akkordanten Anton Meier aus F'funds abgeschlossen. Im Vertrag wurde 
speziell vermerkt, dass der Akkordant auf Verlangen der Gemeinde auch aus 
den hintersten Waldpartien im Val Cluozza Holz holen miisse, welches die 
Forster anzeichnen wiirden.182 Das Holz sollte bis nach Zernez getriftet wer- 
den, wobei zur Zeit des Vertragsabschlusses noch offen stand, ob es nach 
Mugline oder Sfuondra am Spol oder nach Sosa am Inn getriftet werden 
sollte. Der Kleine Rat des Kantons Graubunden verlangte bei der Erteilung 
der Bewilligung, dass die Blossen, die durch den Holzschlag vor allem auf der 
linken Seite der Val Cluozza entstehen wurden, "moglichst bald wieder be- 
stockt" wurden. Bei der Ausfuhrung des Holzschlages kam es zu einer Mei- 
nen Ubertretung. Der Kleine Rat bestrafte die Gemeinde mit einer Busse von 
5.- Franken, mit Regressrecht auf den betreffenden Holzakkordanten. Dieser 
hatte " 15 ungestempelte Stikmme, worunter 11 Stuck von uber ein Fuss Stock- 
durchmesser zum Verkauf geschlagen".l83 

Holzschlag Val Ftur 187 1 

Aus dem Val Ftur ist eine grossere Holznutzung von 200'000 Kubikfuss (um- 
gerechnet um 3780 m3) im Jahre 1871 bekannt.184 Der kleine Rat knupfte 
diese Schlagbewilligung an die Befolgung der Anleitungen der Forstorgane 
zum Hieb und Transport des Holzes und an den Bau eines bereits geplanten 
Waldweges in Carolina.185 

Holzschlage von 1874 bis nach 1886 

Kreisforster Rimathe schrieb im Jahre 1874 an die Gemeinde, dass in einem 
Zeitraum von 6 bis 10 Jahren 11'000 bis 13'000 Klafter in den "Ofnerwaldun- 

lS1 GA Zernez I1 A 7. Vgl. Anmerkung zu Kubikmass im Kap. 3.8.1.1. 
82 GA Zernez I1 A 33. 
83 GA Zernez I1 B 25. 

lS4 STAGR CBII  1400-1408 Nr. 40. 
85 GA Zernez 11 B 25. 



800 Kl&er Holz, die er gerallt narre una Del aer crd ud DUI~-&VI-~ ~UI~CIIICII- 

ten sollte, um sie dann dern Unternehmer Casti (vermutlich fur die Trift) zu 
ubergeben.189 Im Jahre 1886 wurde mit Moser, als Fortsetzung der vorange- 
henden Holzschlage in Buffalora, ein Holzriistungs- und Transportvertrag 

Von Val del Fuorn bis Val Nuglia far die Walder von der Val Briina und der Val Stabelchod talaufw'drts abge- 

La Schera, Piz la Schera & Umgegend schlossen. Bis in den Herbst des gleichen Jahres sollten zirka 2900 Raum- 
meter Brennholz am Ufer des Ofenbaches aufgeklaftert werden. Im ubrigen Murtaros u. Plan Val dell'aua 
verpflichtete sich Moser, das Holz, das in den Bachbetten von " C r a s t a l o ~ " ~ ~ ~  
und in Jufplaun von den zuletzt ausgefuhrten Holzschlagen zuriickblieb, in 
"regelrechten" Beiien am Ufer der Ova dal Fuorn aufzuschichten.lgl ZU 
dieser Zeit waren die Hiebvorschriften streng: Jedes unberechtigte Hauen 
von stehenden, lebenden Baumen wurde als Frevel bestraft, und bei einer 
Ubernutzung galt der Vertrag als gekiindigt. Vor allem seitens des Kantons de Offerten fur die Abholzung und Lieferung der 12'300 Klafter. In den 

Offerten wird die Errichtung eines "Kanals" und eines "Rechens" fur den wurde immer wieder eine strenge Handhabung angestrebt; die Wirklichkeit 
in den Gemeinden sah jedoch oft anders aus. Kreisforster Rimathe emporte Holztransport envahnt.ls7 Vermutlich wurden in der Folge nur Akkordver- 
sich in einem Brief an die Forstkommission von Zernez kurz vor dern oben trage fur einzelne Holzschlage oder Teilarbeiten abgeschlossen, denn neben 

Hans Casti war auch Johann Moser als Akkordant mit diesen Arbeiten be- envahnten Vertragsabschluss im Jahre 1886: "Es ist traurig genug, dass die 
Waldkommission der Gemeinde Zernez eine so schlechte Forstpolizei hand- schaftigt. Aufgrund der Angaben in den Kassa- und Forstbuchern kann die 

effektive Nutzung der 12'300 Klafter (-24'600 m3) in den 6 Distrikten nur habt. Ich werde morgen riicksichtlich an den Vorstand schreiben und ihn 

teilweise bestatigt werden. So sind fur die Distrikte 111. bis V. im Val dal Spol auffordern, dafiir zu sorgen, dass alle verzeigten und bekannten ~ber t re-  

und La Schera viel weniger Nutzungen dokumentiert. Neben dern nachfol- tungsfalle sofort zur Bestrafung gelangen. Geschieht in Sache dennoch 
nichts, so werde ich dariiber dern Kts.forstinspektorat zu Handen des K1. gend aufgefuhrten Holzschlag in Ova Spin liegt einzig von Praspol eine Notiz 

iiber den Verkauf von 478 m3 ~16sshd;lz vor. In den Distrikten I. und II., das Rathes Mitteilung machen". Anlass zu seinem Brief gab eine aernutzung 
durch Johann Moser in Stabelchod, die zu einer Busse seitens des Kleinen heisst in Buffalora und teilweise in ~tabelchod und Murtera da Chantun, 
Rates fiihrte.192 wurden im Gegensatz dazu zwischen 1880 und 1886 ausserordentlich grosse 

Holzmengen von iiber 16'000 m3 geschlagen. 

3.8.1.5. Einzelne Nutzungsgebiete in Zernez 
Holzschlag Ova Spin 1879 

Johann Moser aus Pfunds wurde im Jahre 1879 dazu verpflichtet, bei der 
~ , 

Briicke Ova Spin 600 Klafter Brennholz aufzuspalten. Im weiteren sollte er Nach dem Bau der Ofenpass-Strasse uber Las Crastatschas nach Punt La Dros- 
sa im ~ a h i e  1872 wurde das Gebiet um I1 Fuorn viel attraktiver fur die Brenn- ! 

und Nutzholzbezuge der Einheimischen.193 Bis anhin bestand nur ein 
schmaler, schlecht befahrbarer Weg von Ova Spin uber Charnplonch - Bada- 
chul - Val Ftur direkt zur Suste I1 Fuorn. Diese vermehrten Nutzungen dauer- 
ten bis zur Aufnahrne des Gebietes in den Nationalpark an. Die Verhandlun- 
gen zur Eingliederung waren im Jahre 191 1 bereits weit fortgeschritten und 
kurz vor dern Abschluss, als der Gemeindeforster Barblan noch einen Holz- 

/ 

GA Zernez CXIV 2. 
lgO Ova dal Fuorn bei Plan Crastaloz? 

lS6 GA Zernez I1 B 11. lgl  GAZernezUB79u.IIA67. 
87 GA Zernez I1 B 25. 92 GA Zernez I1 B 16. 

GA Zernez CXN 3. 193 Vgl. auch Campell E. (1949): 20. 

L 
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schlag im God I1 Fuorn durchfuhrte. Gemass forstlichem Jahresbericht wur- 
den 1'250 m3 Amen und 670 m3 ubriges Holz geschlagen. Davon wurden 3 
Zentimeter dicke Arvenbretter fur Fr. 45.- pro m3 verkauft.194 Dieser Holz- 
schlag gefahrdete die Vertragsverhandlungen zwischen dern Schweize- 
rischen Bund fur Naturschutz und der Gemeinde Zernez ernsthaft.195 

Champlonch, Plan verd, Brastuoch dlIvraina 

Aus dern Gebiet Champlonch, Plan verd wurde vor allem nach dern Dorfbrand 
von Zernez im Jahre 1872, bei dern 117 Hauser eingeaschert worden waren, 
Bau- und Brennholz genutzt.196 Weitere grossere Holzschlage mit beinahe 
7800m3 in Champlonch erfolgten in den Jahren 1901 bis 1908.1g7 Das Abfall- 
holz wurde fur die Kohlerei verwendet.198 Die Erlaubnis fur die Holzschlage 
wurde an die Bedingungen geknupft, dass die Schlagflachen kunstlich ver- 
jungt und vor dern Weidegang geschutzt wurden. Zu diesem Zweck sollten Fr. 

legt und eine Hiitte errichtet.199 Fur den Transport der zirka 2800 Raumme 
ter Holz nach Zernez wurde eine Gant veranstaltet.200 Fur die Brandflache im 
unteren Teil des Brastuoch dlIvraina (zwischen Ova Spin dadoura und Ova 
Spin dadaint) sollte innert zwei Jahren nach 1908 ein spezielles Auf- 
forstungsprojekt entworfen werden.201 Diese Anweisung von forstlicher 
Seite wurde 1921 im Wirtschaftsplan wiederholt. Es karn aber vermutlich zu 
keiner Aufforstung. Eine rund 2 Hektare grosse Flache im unteren Teil des 
Brastuoch dlIvraina ist heute noch grosstenteils unbestockt. 

Las Crastatschas, Grimmels, Ftur 
t 

Die Gebiete Champlonch und Plan verd zusammen mit den ubrigen Waldge- 
bieten zwischen Ova Spin und Val Ftur von der Waldgrenze bis zum Spol und 
zur Ova dal Fuorn wurden erst im Jahre 1932 in den Nationalpark integriert. 
1 1 Jahre davor wurde der erste Wirtschaftsplan fiir die Ofenbergwaldungen 
erstellt. Daraus geht hervor, dass in den envanten Gebieten von 1921 bis 
1931 3640 m3 genutzt werden sollten, davon 640 m3 Fichten, k c h e n  und 
Arven und 3000 m3 Waldfohren, Engadinerfiihren und aufrechte Berg- 
fohren. Dokumentiert sind in diesem Zeitraum jedoch lediglich Nutzungen in 

, 
lg4 In diesem Zusarnmenhang wurde auch ein Schlittelweg von 200 m' fur 226.95 Fr 

- - - - 

3500.- in einen Fond fur die Kulturen in Champlonch gezahlt werden. Im Zu- 
sammenhang mit den Holzschlagen wurden verschiedene Waldwege ange- 

!(--"% ausgebessert. FJB 191 l. 
\4,,?3 Vgl. Kap.$&33 O.t ,(.f 2, , 
lg6 Den Braddgeschadigten sollte 5000 m3 Holz grhtis abgegeben werden. Laut Notiz 

von 1885. GA Zernez I1 B 16-37. 

nez C X N  3. 
lg9 Im Jahre 1904 wurde ein Schlittelweg von 220 m' Lange fur Fr. 143.- gebaut. Ver- 

mutlich fiihrte dieser von dhamplonch durch den God Murtera da Grimmels in 
1 ' ,  Richtung Vallun Vdagnola. 

GA Zernez C X N  3. 

1 
-'! 

lg7 Angaben zum Erlos eines Teiles dieser Holzschlage im Expertenbericht Zernez 
(1904): 9. 

1 1 1  
lg8 Filli zahlte 1903 eine Entschadigung von Fr. 15.- fur einen Kohlenmeiler. GA Zer- 

201 GA Zernez I1 B 16. 
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Hohe von rund 2300 m3. Auch wenn die Nutzungsangaben vielleicht un- 
vollst&ndig sind, ist es durchaus moglich, dass weniger genutzt wurde als im 
Wirtschaftsplan vorgesehen. Nach der Aussage von Forstingenieur Eduard 
Campell, der ab 1924 bis zu Beginn der Dreissigerjahre technischer Forst- 
venvalter der Gemeinde Zernez war, bereitete der Absatz des reichlich an- 
fallenden Brennholzes immer mehr M ~ h e . ~ ~ ~  

Hier wurde in den Zwanzigerjahren vor allem fur die Holzlose der Einwoh- 
ner von Zernez genutzt. So wurden zum Beispiel im Jahre 1924 8 Holzlose im 
God zwischen Margun Gdmmels und der Ofenbergstrasse oberhalb des Vieh- 
weges unter 14 Haushalte ausgeteilt. Jeder Haushalt hatte das Recht, bis zu 12 
Ster Holz zu beziehen. Wenn die geschlagene Holzmenge diese 12 Ster uber- 
stieg, iibernahm die Gemeinde dieses Holz fur Fr. 6.-/Ster ab der Strasse. Die 
Gemeindeburger zahlten fur das Losholz, wenn es leicht bis zur nachsten 
Strasse gereistet werden konnte, Fr. 1.-/Ster; es war hingegen taxfrei, wenn 
der Transport mehr Aufwand erforderte. Einwohner der Gemeinde, die keine 
Burger waren, zahlten 50% mehr.203 

La Schera, Praspol, Murtarous 

Die Gebiete von La Schera und Praspol waren um die Jahrhundertwende 
Standorte der Kohlerei. Die Gebiete La Schera, Praspol wurden immer wieder 
von Holzfrevlern aus dern benachbarten Livigno aufgesucht. Im Jahre 1877 
zum Beispiel fand die Forstkommission neben der Punt Periv zirka 15 Fuder 
Holz, die von Livignaskern geriistet worden waren. Die Gemeinde Zernez 
schrieb dern Biirgermeister von Livigno, damit dieser die Holzfrevler aus- 
findig mache und den Einwohnern von Livigno mitteile, dass Holznutzungen 
auf Zernezer Boden strengstens verboten seien.204 Auch nach der Griindung 
des Nationalparks wurde in diesem Gebiet gefrevelt. So ist im Jahre 191 5 die 
Rede von Holzschlagen durch Livignasker auf der linken Spolseite. Im Jahre 
1923 ist in den Unterlagen des Gemeindearchives von einem "argen Holz- 
frevel" seitens der Livignasker die Rede.Zo5 An der oberen Waldgrenze bei 
Murtarous in Richtung Landesgrenze hat Brunies festgestellt, dass manche 
Baume in Brusthohe gefdlt worden waren. Da sich in der nitheren Umge- 
bung keine Schafhiitten und keine Alp befinden, zog er den Schluss, dass 
dieses Holz der hochstgelegenen Baume zur Anfertigung von Mobeln, Holz- 
schnitzereien und Tafelungen venvendet wurde. Wegen der engen Jahr- 
ringe s611 dieses Holz fur die genannten Zwecke sehr geschatzt worden 
sein.206 

Las Costas Cluozza, Murtarol, Tantermozza 

Die Walder der Costas Cluozza, das Gebiet von Murtarijl und der mittlere Teil 
von Val Tantermozza wurden erst im Jahre 1961 in den Nationalpark inte- 

202 Mundliche Mitteilung von E. Campell (1989). 
203 GA Zernez 11 B 16. 
204 GA Zernez CXIV 2. 
205 GA Zernez I1 B 21a, B I 15. 
206 Brunies (1906): 15. 
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griert. Vor diesem Zeitpunkt wurde vor allem in den Costas Cluozza Brennholz diesem Zeitpunkt nicht zum Nationalpark gehorten, das heisst, das ~ e b i e t  von 
genutzt. Im Jahre 1925 wurden Transportvertrage fiir gesamthaft iiber 1000 Ova Spin bis Val Ftur sowie die heute noch genutzten Wader von Val Lascha- 
m3 abgeschlossen, und ein Jahr spater kaufte Anton Jezek zirka 30 bis 40 Ster dura bis Ova Spin und von Buffalora. Auf einer Gesamtflache von 1654 Hek- 
Brennholz am unteren Wintenveg in Costas Cluozza und verpflichtete sich, taren wurde mit einer mittleren Umtriebszeit von 240 Jahren und einem 
das Nutzholz der Gemeinde auf dem Spi da Cluozza zu Fr. 8.- /m3 abzulie- Vomat von 51 m3 pro Hektare gerechnet.216 Die Baumartenmischung war 
fern.207 In diesem Zusammenhang wurden auch iiber 2 Kilometer Winter- zusammengesetzt aus 66% Fohre (inklusive Engadinerfiihre und aufrechte 
wege angelegt.208 In Tantermozza erfolgten zwischen 1900 und 1904 grosse Bergf6hre), 17% Urche, 11% Arve und 6% Fichte. Der Hiebsatz wurde ge- 
Holzschlage, wobei knapp 4300 m3 genutzt wurden. Davon wurde aber nur samthaft mit 760 m3 be re~hne t .~  l7 
ein Teil im heutigen Nationalparkgebiet geschlagen. Diese Nutzungen waren 
ebenfalls rnit dem Bau eines Waldweges verkniipft.209 Auf eine intensive Die Ofenbergwaldungen standen vor 192 1 unter dem Zeichen einer extensi- 

ven punktuellen Bewirtschafumg. Wegen des grossen Anfalls an ~rennholz Nutzung vor allem der linksseitigen H-ge im Val Tantermozza deutet cine 
und auch der grossen Transportdistanzen wurden bis urn die Jahrhundert- Anzahl von Baumstriinken. Im Waldwirtschaftsplan 1904 steht geschrieben, 

dass keine Verjiingung vorhanden sei, daher seien Anpflanzungen notig. wende wenige, dafiir aber moglichst grosse Schlage, ausgefiihrt. Gemass der 
Zur rechten Talseite in Tantermozza wurde vermerkt, dass Mher eine grosse Beschreibung des Autors des Wirtschaftsplanes, Oberfiirster Habegger, folg- 
Flache abgebrannt sei und sie daher eine geringe Bestockung aufweise.210 ten Schlage in Form von ausgedehnten Lichtungshieben, die "zwar den 
Im Gebiet von Murtarol wurden Lawinenverbauungen erstellt, urn die Enga- Boden nicht vollst&dig entblossten, aber immerhin auch nicht geniigend 
dinerstrasse zu schiitzen.211 schonten".218 Mit dem Wirtschaftsplan versuchte man, eine bessere Nutzung 

und Pflege der Bestade einzuleiten. Bei den kiinftigen Holzanzeichnungen 
sollte in erster Linie auf den konsequenten Aushieb "aller kranken, zu- 
wachslosen Stmme" geachtet werden. Andererseits sei es aber wichtig, auf 

In Falcun wurden im Jahre 1891 grossere Durchforstungen durchge- eine moglichst gute Erhaltung des Bestandesschirmes zu achten. Der Autor 
f ~ h r t . ~ l ~  Dieses Gebiet wurde 1920 in den Nationalpark integriert, die ~ e -  des Wirtschaftsplanes bezeichnete die Einflussnahme auf das Dicken- 
meinde behielt sich jedoch das Holznutzungsrecht rnit Ausnahme des obers- wachstum der Best-de mittels Durchforstungen als illusorisch.219 Ob eine 
ten Arven- und Wchengiirtels bis 1932 ~ o r . ~  Ausschlaggebend fiir diesen intensivere Bewirtschaftung moglich sei, h-ge davon ab, "ob man fiir das 
Nutzungsvorbehalt war laut E. Campell die Absicht der Zernezer, in diesem anfallende Fohrenholz solche Preise losen kann, dass sich auch Schlage 
Wald noch grosse Nutzungen vorzunehmen. Bei diesem Liirchenwald handel- kleinen Umfangs rentierenV.220 Im weiteren war man bestrebt, den Nutz- 1 
te es sich aber um einen ertragsarmen Bestand, der nach einem Waldbrand holzanteil in den W'dldern des Ofenpasses zu erhohen. Neben der Bergfohre 
entstand und auf einem sehr mageren Humuskarbonatboden stockte. Es sei der Nutzholzanteil auch bei den Wchen, Arven und Fichten eher 

~ 
folgte dann eine Durchforstung von 130 m3 Fichten und Fohren, und 100 m3 niedrig. Die Bergfohren hatten wenigstens zeitweise als Telegraphenstangen 
Wchen wurden in Form von Schneedruck- und Lawinenholz genutzt.214 verkauft werden konnen, jedoch seien hier die Anspriiche gestiegen, so dass 

3.8.1.6. Waldbauliches 
Von 1904 bis 1912 wurden die Ofenbergwaldungen vom Ingenieurburo J. Sutter, 
Zurich vermessen. WP (1921): 1; FJB 1908, 1910, 1911. Daher existieren vier 
Kartenblatter der Ofenbergwaldungen 1:5000 aus dem Jahre 1913, beim AFI. 

ser Der Wirtschaftsplan umfasste aber lediglich die Wdder, die z 216 In der Betriebsklasse Taglieda suot wurde mit einer Umtriebszeit von nur 180 
Jahren, in Buffalora hingegen rnit einer solchen von 260 Jahren gerechnet. WP 

207 GA Zernez I1 B 16e2, 16f2. (1921): 31f. 
208 Wintenveg mit einer Breite von 1.30 m. FJB 1923-25. 217 Im Gegensatz zum Hiebsatz der vorhergehenden Jahren bedeuteten die 760 m3 eine 209 315 m' Weg von Arduond ins Val Tantermozza fur 714.- Fr. FJB 1904. Angaben Zunahme von 160 m3. Mantel'sche Formel fur den Hiebsatz: Hiebsatz = Vorrat ge- 

zum Erliis der Nutzungen im Jahre 1902 im Expertenbericht Zernez (1904): Sf. teilt durch die Halfte der Umtriebszeit. Fur die Legfohrenflachen wurde kein lo WP Heimwaldungen Zernez, 1904 - 1923, Hiebsatz festgesetzt, da man weder uber die Flachenausdehnung noch uber die 
Es wurden verschiedene Vertrage fur die Erstellung von Trockenmauern im Val Ra- Holzvorrate niihere Angaben hatte. WP 1921: 32. 
schitsch/Murtariil abgeschlossen: Im Jahre 1876 fur ,-670 rn3, 1877 fiir 700 m3 und 2 1 8  Im weiteren steht geschrieben, dass die Schlage in den Ofenwaldungen im allge 
1878 fiir 800 m. WP Zernez 1904-23, GA Zernez ILA.19 u. STAGR CB IV 147. meinen noch "mit ca. zwei Dritteln der Stammzahl und ca. vier Fiinfteln der Masse 212 Dem Arbeiter Rienel Konrad wurden dafur Fr. 343.- bezahlt. GA Zernez CXIV. etwas konzentriert gefuhrt" werden. 213 Die Grenze des oberen Gurtels wurde auf 2160 m u . ~ .  festgelegt. Vertrag 219 WP (1921): 12f. Vgl. Ausfuhrungen weiter unten zum Massenzuwachs nach einer 
13.6./17.8.1920. GA Zernez I1 B 21. Durchforstung . 214 GA Zernez I1 B 16a 4. 220 In diesem Zusammenhang schrieb Habegger auch der Verbesserung der Transport- ' 

215 Ein provisorischer WP existierte, wie aus verschiedenen NotiZen hervorgeht, b e  mBglichkeiten grosse Bedeutung zu. Unter anderem wurde ein Weg in "Sur Margun 
reits friiher. In den untersuchten Archiven konnte er aber nicht gefunden werden. Grimmels" von der Ofenbergstrasse hinunter nach Margun vorgeschlagen. 
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Stangen von 10 Metern und mehr verlangt wurden.221 Ein Versuch zur Er- 
1 

1 

133 
Tabelle 9 

hohung des Nutzholzanteils wurde mit der Pflanzung der exotischen Baumart , 

Picea pungens auf Muotta Champsech im Jahre 1921 gema~ht.~22 

Habegger stellte gesamthaft fest, dass die im Ofengebiet heimischen Holzar- 
ten "wohl auch in Zukunft als Bestandesbilder in erster Linie in Frage kom- 
men" werden. Er sah aber die Moglichkeit, das Mischungsverhdtnis unter 
den verschiedenen Baumarten zu Gunsten von Fichte, Urche und Arve zu 
verandem. So sollte der Hauptzweck der waldbaulichen Behandlung sein, an 
den Standorten, die den genannten Baumarten "zusagende Existenzbedin- 
gungen" bieten, diese gegenuber der Fohre zu begiinstigen. Dies wollte er 
durch eine entsprechende Schlagfuhrung und durch zweckmassige Erg-- 
zung der naturlichen Verjungung mit Kulturen, eventuell mit Saaten errei- 
chen. Er net dagegen von einer Begunstigung dieser Baumarten an schlech 
teren Standorten ab. Je nach Bestand schlug er den Femelschlag oder die 
Plenterung vor. Er betonte, dass die vollstiindige Freilegung des Bodens auf 
grosseren Flachen unbedingt verhindert werden sollte, um auch die 
Verjiingung anderer Baumarten neben der Bergfohre zu ermoglichen. Eine 
freie Aussaat wurde im Herbst 1905 teilweise erfolgreich ausgefiihrt. Auf 
Champlonch wurden Wchen- und Arvensamen in einem infolge eines 
Holzschlages verlichteten Bestand gesat. Im forstlichen Jahresbericht 1906 
bezeichnete Oberfijrster Stamm diesen Saatversuch mit der Urche als gelun- 
gen. Bei den Arven hingegen sei noch das Friihjahr 1907 abzuwarten, um 
uber Erfolg oder Misserfolg urteilen zu konnen. Falls dieser Versuch voll- 
st-dig gelingen sollte, schreibt Starnm, werde diese Methode kiinftig fur di 
Verjungung und Verbesserung der Ofenbergwaldungen massgebend sein. 
den foleenden Tahren und Tahrzehnten wurde die Aussaat und auch die 

- 
aus der nachfolgenden Tabelle 9 hervorgeht. 

221 Die "Electricit%itsstangen" mussten, gemass Expertenbericht, 9 bis 14 m lang sein. 
Der Verfasser des Berichtes envahnte zu diesem Zeitpunkt noch, dass man prufen 

Saaten und Pflanzungen im Gebiet von Zernez2Z3 

J a h r  Gebiet Art u. Menge 

1889-91 Murtard, Val Raschitsch Pflanzung: 5'000 B'fohren, 1'500 Larchen u. 3.5 kg Samen 

1908 Champlonch Pflanzung: 5'000 Fichten, 7'400 Larchen, 4'000 Arven, da- 
von 10'400 verschulte u. 600 unverschulte Pflanzen, 
Pflanzune im Fruhling: u. Herbst 

19 18 Plan Verd Pflanzung: 2'500 Larchen 
6 

1925 Foppas Grimmels 1 kg Larchensamen 

1930 Costas Cluozza d'immez Pflanzung: 200 Fohren, 300 Larchen, davon 200 verschulte 
und 300 unverschulte Pflanzen 

Von waldbaulichem Interesse ist die Aussage Eduard Campells, der im Jahre 
1925 eine Hochdurchforstung in Las Crastatschas - Foppa da Grimmels nach 
der Methode von Schadelin angezeichnet hatte und durchfuhren liess. Er 
sagt, dass der einfijrmige Bergfohrenbestand nach der Nutzung von 699 m3 
"ruiniert gewesen" sei. Bei dieser Durchforstungsmethode, die fur die Ver- 
hiiltnisse im schweizerischen Mittelland entwickelt wurde, werden die 
schtirfsten Konkurrenten eines Baumes entfernt. Im Gebirnswald hingegen 

Stabilitat des Bestandes. Hier ist, wie die Erfahrung aus solchen Fehlschlagen 
im Laufe der Zeit gezeigt hat, nur eine Baumgruppe uberlebensfiihig und 
nicht der einzelne Baum. In den Kriegsjahren 1944 und 1945 wurde in den 
Bergfohrenbestanden zu massiv eingegriffen. Im forstlichen Jahresbericht 
wurde vermerkt, dass verschiedene Unternehmer eine Raubwirtschaft in 
diesen Best2nden praktizierten.224 

Aus der Zeit der Jahrhundertwende erfahren wir von einem Holzschlag, der 
als Teil einer Untersuchung ausgefuhrt wurde.225 Dieser Versuch sollte Auf- 
schluss uber den Zuwachs nach einem Lichtungsschlag geben. Oberforster 
Meyer untersuchte die Entwicklung l a g s  der "Val del Fuom" (zwischen dem 
God da Simmi und dem God da Chamuotschs), nachdem dieser Bestand im 
Jahre 1898 "scharf durchforstet beziehungsweise gereinigt" wurde und ein 
Viertel bis ein Drittel des Vorrates zur Nutzung gelangte. Meyer stellte dabei 
fest, dass schon bei teilweise uber hundertjiihrigen Bergfohrenbestiinden 

I 

223 Nach den entsprechenden FJB u. WP Zernez 1904-1923. 
224 Das "Forstpersonal musste wiederholt scharf eingreifen, damit die Vertragsbedin- 

sors Schroter in Zurich. 



Dokumentierte Holznutzungen im Val Trupchun seit 1850 

G e m e i n d e  G e b i e t  Eingl ie-  N u t z u n g s m e n g e  V e r g l e i c h s  
derung - z a h l e n  

im SNP Pro Gebiets- Pro Pro Jahr Zuwachs Vorrat 
einheit Gemeinde pro Jahr 

La Punt-Chamues-ch Chanels dadour 1935 1'079 

Chanels dadains, Val Miischauns (rechte 1935 603 
Talseite) 

Total Chanels, Muschauns u. Schembrina dadains 1935 3 '546l  4 2  902 8 '281  
-- 

S-chanf Dschembrina dadour, Miischauns (linke Talseite) 1932 

Zuoz Tegiatscha 1961 2'063 

Purcher dadour 1961 2'780 

Purcher dadains 1961 3'042 

Malogetta 1961 1'43 1 9 '3  1 6  1 0 4  1173 14'8114 

Madulain Trupchun 

Gesamtnutzungen im Val Trupchun seit 1850 14 '061  1 7 3  2 9 6  31 '410 

1 Die Nutzungen vor 1918 lassen sich nicht auf die einzelnen Walder unterteilen. 
2 Die Zuwachs- u. Vorratszahlen aus dem Jahre 1957 liegen nur gesamthaft fiir die Walder von La Punt-Ch. und S-chanf vor. Kurth et al. 

(1960): 287, 280. Aufgrund der entsprechenden Waldflachenverhaltnisse wurden diese Zahlen aufgeteilt. 
3 Zuwachs 1925 bis 1945 = Total: 2'337 m3. WP 1946-65. 
4 Vorrat 1945, gemass Dokumentenbuch Waldungen Zuoz, KFA 28. 
5 Zuwachs 1911/12 bis 1933, Total: 482 m3 (= Vorrat 2 + Nutzungen inkl. Lawinenholz - Vorrat 1). WP Madulain 1934-53. 
6 Vorratsangabe gemass WP 1953-72. WP 1914 (1912-31) gab noch einen Vorrat von 2'855 m3 an. 
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3.8.2.2. Einzelne Nutzungsgebiete im Val Trupchun 

~ ~ g i a t s c h a ,  Purcher und Malogetta 

Chanels, Muschauns (rechte Seite) und Dschembrina dadaint ~m Jahre 1881 erfolgte ein grosserer Holzschlag im Zuozer Wald Malogetta. 
Die genutzten 800 m3 wurden von Malogetta nach Varusch getriftet.232 Im Fiir die Wader Chanels, Miischauns und Dschembrina der Gemeinde La Pu 
Jahre 19 12 wurde ein Waldweg iiber den God Scrigns und God Trid durch den Chamues-ch sind von 1899 bis 1933 Nutzungen von 3546 m3 vemerkt. In d 
God Purcher bis nach Malogetta g e b a ~ t . ~ ~ 3  Dieser Weg ermoglichte einen Jahren 1900 bis 1903 wurden die ersten bemerkenswerten Holzschlage mit 
besseren Abtransport vor allem des Nutzholzes. Die Holznutzungen in den iiber 1600 m3 durchgefiihrt. Um die Holztransporte zu erleichtern, wurden 
folgenden Jahrzehnten liessen nicht auf sich warten. Auffallend sind die dieser Zeit Arbeiten am Weg nach Chanels ausgefiihrt. Urspriinglich ware 
grossen Mengen wahrend des zweiten Weltkrieges; so wurden im  ahr re 1944 
in allen Abteilungen der Wader Purcher und Malogetta 2200 m3 genutzt. 
Mrch diese ausserordentlichen Holzschlage kam es in der ~irtschaftsplan- 
periode 1925-44 zu einer ~bernutzung von 44%.*34 Gegen Ende der Fiinf- das Naturreservat, das 19 14 zum Nationalpark wurde, integriert. Die Ge- 
zigerjahre, also kurz vor der Eingliederung der linken Talseite Trupchuns in meinden La Punt-Chamues-ch und S-chanf verzichteten auf ihre Holznut- 
den Nationalpark im Jahre 1961, wurden nochmals grosse Nutzungen von zungsrechte in diesen Wddern. Irn Jahre 191 8, vemutlich bedingt durch d 
1885 m3 vorgenommen. Gemass Wirtschaftsplan waren in den meisten ~ b -  erhohte Holznachfrage und die allgemeine Not warend des Ersten Welt- I 
teilungen, ausser in den Abteilungen 35 und 36, die nachsten Nutzungen krieges, wurde den beiden Gemeinden das Nutzungsrecht fiir die beiden I 

"nicht vor Ende des zweiten Dezenniums", das heisst um 1965 vorgesehen. Wader Chanels und Dschernbrina wieder erteilt. In der Nutzungsperiode v 
Man ist versucht zu sagen, dass hier noch kurz vor Abtretung der ~ i i l d e r  an 1918 bis 1927 wurden dann im God Chanels und Miischauns 980 m3 Holz ge- 
den Nationalpark moglichst vie1 Holz genutzt wurde. Von einer ~bernutzung nutzt. Damit wurde die Nutzungsnienge fur die beiden Zehnjahresperioden 

von 1908 bis 1927, die gemiiss Hauungsplan 1000 m3 betrug, erreicht. Die kann jedoch bei Betrachtung der gesamten Wirtschaftsplanperiode von 1946 
bis 1965 nicht gesprochen werden. Die effektiven Nutzungen von 19 13 m3 spater erfolgten Nutzungen warend der Periode des Jahrzehnts 1929-3 8 
stel& n w i c h  einem Hiebsatz von 2000 m3 gegen~ber.23~ Die Holznut- iiberstiegen mit 632 m3 die vorgesehene Menge von 400 m3 deutlich. Hier 
zungen wurden aber um einige Jahre vorgezogen und in einem ~estand, in wurden im Jahre 1933, also kurz vor dem endgiiltigen Verzicht auf die Nut- 
dem keine Nutzungen vorgesehen waren, wurden 315 m3 geschlagen.236 zungsrechte im Jahre 193 5, noch grossere Nutzungen a~sgefiihrt.2~9 Uber 
Betrachtet man die ganze Nutzungsperiode von 1850 bis 1960, stehen durch- die ganze Zeitspanne von 1850 bis 1935 betrachtet, wurden in den Wddern ' schnittliche Jahresnutzungen von 104 m3 einem jahrlichen Zuwachs von 117 von La Punt-Chamues-ch 42 m3 pro Jahr genutzt. Im Vergleich zum jahrli- 
m3 gegeniiber. Der Zuwachs wurde somit genutzt. chen Zuwachs von 90 m3 waren die Nutzungen bescheiden. 

Dschembrina dadora und Muschauns (linke Seite) 

Die Nutzungen im weit abgelegenen God Trupchun durch die ~emeinde Ma- Die Gemeinde S-chanf scheint wegen ihrer ausgedehnten Walder ausserhal 
dulain bereiteten sowohl im letzten als auch in diesem Jahrhundert grosse des Val Trupchun nur selten in ihren beiden Wadern Dschembrina und 
Transportprobleme. Neben den Lawinenholznutzungen sind daher lediglich Miischauns geholzt zu haben. Jedenfalls sagen die Dokumente praktisch 
drei ordentliche Holznutzungen dokumentiert. Von 185 9 bis 186 1 wurde eine nichts dariiber aus. Trotzdem beanspruchte sie zwischen 19 18 und 1932 ihr 
fiir diesen Wald, mit einem Vorrat von gut 2800 m3,237 betrachtliche Menge 

Holznutzungsrechte im bereits zum Nationalpark gehorenden Gebiet.230 
von 1308 m3 krchenbauholz und zusatzliches Brennholz g e n ~ t z t . ~ ~ ~  Im 20. Gemass Wirtschaftsplan wurden zwischen 192 1 und 1930 aber lediglich 130 
Jahrhundert erfolgten zwei Holzschlage, die sich mit insgesamt 738 m3 im m3 Holz g e n ~ t z t . ' ~ ~  Im Vergleich zu den Zuwachs- und Vomatsz&len sind 

die Nutzungsmengen seit 1 850 gering. / 

232 GA Zuoz 653 I. 
233 Projektunterlagen Weg God Trid - God Purcher 1911, KFA 28. 
234 Gemas Hauungsplan hatten, statt der erfolgten Nutzungen von 4060 m3, lediglich 

2800 m3 Holz geschlagen werden durfen! WP Zuoz 1946-65: 21, 55. 
235 WP Zuoz 1946-65: 21, 55. 

228 WP 1908-27, KFA 28; GA Punt-Cham. 4.24. 236 Abt. 38 gemass WP., 
229 Beilage I zum WP 1954-1973 und D~kumentationsma~~e betr. Hiebausdehnung u 237 Irn Jahre 1914 betrug der Vorrat noch 2855 m3, 1934 2175 m3 und 1953 2152 m3. 

Hauungsplan. KFA 28. 238 Abholzungsbewilligungen STAGR CB I1 und GA Madulain 548/V. Vermutlich stand 
230 Vgl. Ausfiihrungen bei God Chanels, Muschauns, Dschembrina dadaint. die Nutzung von 1861 mit dem Akkordvertrag aus dem Jahre 1858, der im Kap. 
231 Annzeichnungsprotokolle gemas WP 1943-1962, KFA 28. 3.9.3.2. erwahnt wird, im Zusammenhang. 
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Fbhmen des Hiebsatzes hielten.239 Fur die ganze Zeitspanne van 1850 his ~ungen. In Minger wurde oft auch Losholz abgegeben. Als Taxe wurden, wie 
1960, stellen wir fiir den God Trupchun eine geringe Ubernutzung fest. ES far S-char- allgemein ublich, 40 bis 50 Rappen pro Fuder verlmgt.242 

Zusammen mil den Legfohren wurden von 1897 bis 19 1 1 in Minger und Foraz 
gesamthaft 1786 m3 genutzt, was einer jarlichen Nutzung van 1 19 m3 ent- 
spricht. Diese Zahl entspricht 46% des 1957 berechneten jarlichen Zu- 

gagen kam es oft zu Zwangsnutzungen. wachses van 255 m3 pro Hektare. Sie liegt auch etwas unter dem jarlichen 
Hiebsatz van 143 m3, der im Jahre 1937 als Ausgleich far die Nutzungsein- 

3.8.3. Holznutzung im Val Minger bussen der Gemeinde berechnet wurde.243 Bevor das HolZ im Jahre 1904 zur 
Nutzung kam, wurden zwischen 1902 und 1904 Wege VOn einer Gesamtlange 

In Val Minger sind von der ersten Hdfte des 19. Jahrhunderts his 191 1, mit van 1.8 Kilometern, vor allem lidngs des Bachbettes in Val Minger gebaut 
beziehungsweise ausgebessert. Einzelne Nutzungen von Durrholzern in 

Aus dem 19. Jahrhundert liegen nur Angaben iiber einzelne Bauholzer vo Minger dadora sind such nach 1911 in den Jahresberichten vermerkt. 
die van den Einwohnern von Scuol genutzt wurden. Gemass Angaben im 
"~raticol dellas udatschas", das heisst im Protokollbuch der Holztaxen, wur- 

Im J&re 1905 erfolgte ein grosser Holzschlag von mnd 1300 m3 im Val 
lassen sich die 55 1 Stiimme wie folgt aufteilen. Tavrii. Dieses Tal wurde im Jahre 19 1 1 zusammen mit Minger und Foraz als 

Naturreservat abgegrenzt. Im Jahre 1936 konnten sich die Eidgenossenschaft 

Tabelle 11 und die Alpkorporation Tavrii als Besitzerin der Alp uber den Pachtzins fur 
die n&chsten 25 J&ren nicht einigen. Das Gebiet wurde daher wieder aus- 

Nutzholzbeziige in Minger von 1834 bis 1867240 gegliedert und wird seither alp- und teilweise auch forstwirtschaftlich ge- 

Stiickzahl Verwendungszweck bzw. Holzart 

Tragbalken (rom. "miiglier") 
Krippenholzer (rom. "chadainer") 

3.9. Holzfallerei und Holztransport 

Dachrinnen (rom. "chanal tet") Wegen der bemerkenswerten Holztransporttechnik, die im Untersuchungs- 
gebiet wie such andernorts fiir die grossflachigen Nutzungen der Wdder 
pr&tiziert wurde, ist es angebracht, speziell auf die Thematik der Holzernte 
einzugehen. Die meisten Neuerungen und Techniken wurden im ~ngadin 
von den Tiroler Holzfdlern eingefiihrt und dann im Laufe der Zeit von den Diirrholzer Einheimischen i i b e r n ~ m m e n . ~ ~ ~  

Es is1 anzunehmen, dass in dieser Zeit regelmassig Brennholz, vor allem 
3 .g .  1. Holzfaller und Holzunternehmer 

Die Kahlschlagwirtschaft mit anschliessender Trift war mit hohen Kosten 
1867 his zur Jahrhundertwende konnten ebenfalls keine Unterlagen aber und Verlustrisiken ~~~bunden.245 Daher finden wir bis in die erste Hdfte 
Holzschlage gefunden werden. Genutzt wurde vermutlich trotzdem. Van 189 
an sind die Jahresberichte des Forstbetriebes Scuol vorhanden.  us diesen 242 Coaz / Schroter (1905): 19,s.  

243  Der Hiebsatz von 143 m3 wurde mittels Vorratserhebung und Schatzungen im Jahre 

1937 emittelt. Im Jahre 1958 wurde dann ein neuer Hiebsatz von 182 m3 festge- 
legt. Diese Zahl stutzte sich auf die Berechnungen von Kurth et al. (1960): 280, 
287. Den gesamten Zuwachs fur Minger und Foraz hatten sie auf 255 m3/ Jahr und 
den Vorrat auf 14'227 m3 berechnet. Der Hiebsatz aus dem Jahre 1937 ging von ei- 

239 
WP 1912-31 fGA Madulain 546 111). WP 1934-53 u. Dokumentatjonsmappe (K ner Umtriebszeit von 150 Jahren, derjenige von 1958 von einer solchen von 180 
28) und WP 1953-72 (GA Madulain 561 XmII). Jahren aus. Im WP 1935 fur das Val S-char1 wurde im Gegensatz dazu von einer 

240 GA Scuol C 15/1. Urntriebszeit von 400 bis 450 Jahren ausgegangen. Brief der Eidg. ~ationalpark- 
kommission an den Gemeinde- und Burgerrat von Scuol vom 4. Nov. 1958 u. KFA 

tung Publiziert. (26. April 1863). "Rendimaints da quint" 1727 his 1873. Se 244 Vgl. auch Maissen (1943): XLN. 
682. GA Scuol C 14/3. 245 Vgl. Radkau/Schafer (1987): 118. 
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des 19- Jahrhunderts grosstenteils kapitalkraftige Grossbetfiebe aus dem Ti- Baume mil der AX[ gefslt wurden. Der Zeitpunkt der Ablosung der Axt durch 
rol, die mit den grosseren Holzschlagen in der Region Unterengadin be- die Waldsage kann aufgrund der folgenden Ausfiihrungen in der ersten 
schstigt waren. Mit der Holzbeschaffung der Saline Hall waren um 1700 ge- Hdfte des 19. Jahrhunderts angenommen werden. 
s a t h a f t  ungefahr 300 Leute beschStigt.246 Im 15. Jahrhunde-t geh(irten Far handwerkliche Tatigkeiten wurden verschiedene Sagearten bereits vor 
die tirolischen Holzfallermannschaften dem Regiebetrieb an; spater waren dem bier untersuchten Zeitraum v e ~ w e n d e t . ~ ~ ~  Fur die Waldarbeit ist die 
es Unternehmungen, die im Auftrag der Regierung Holzschlage ausfiihrten, Sage erstmals im J h r e  1460 in Frankreich dokumentiert. Sic wurde damals 
zum Beispiel die "Hirn'sche KompagnieW.247 Die Monopolstellung weniger zum Ablagen der &-me, nicht aber zum Fillen der Baume venvendet. Mil 
Grosshadler wurde erst im Laufe des 19. Jahrhunderts durchbrochen. einer zeitlichen west-Ost-Verschiebung in Europa wurde die Sage erst spater 
Ilanach kamen verschiedene unabhangige Unternehmer aus dem Tirol ins in ijstemeich und in Deutschland eingefiihrt. Im 17. Jahrhundert war sic in 
Unterengadin, und auch einheimische Handler stiegen in das Gesch~t  ein. diesen beiden m d e r n  nicht mehr unbekannt, sic War aber vermutlich 

S e r d ~ - ~ - d  schfieb im Jahr 1742, dass j2hrlich "70 bis 80 Tyroler Holzhaker nicht weit verbreitel bei den Waldarbeitern. V O ~  verschiedenen Obrig- 
hinauf gesandt" wurden, Um in den Zernezer Waldungen Holz zu fallen. Diese keiten, Waldbesitzern und Holzkaufern wurde die Ve~endung der Sage fur 
bauten ihre Hutten in den Schlaggebieten und hatten vermutlich wenig das Fillen und fiir das Ablagen der Stiimme gefordert und teilweise sogar 

verordnet.252 Das "Hacken" rnit der Axt wurde als "verderbliche Gewohnheit" Kontakt mil den Einheimischen. Das Verhdtnis zwischen den Einheimischen 
und als ~ ~ l ~ ~ e r s c h w e n d u n g  angesehen.253 Die Holzfdler lehnten aber diese und den Tiroler Holzfdlern War wohl bis in die Neuzeit gespannt; man denke 

nur an die im Kapitel 2.1. erwahnten Vertreibungen. Ihre Nahrungsmittel Neuerung lange Zeit ab. Die Griinde dafiir waren teils s0Zial und wirtschaft- 
bez0S-n sic teilweise vermutlich aus der Region. Im Neuen Sarnmler heisst lich bedingt. Den Holzfallern fehlte die Kenntnis der Sageinstandsetzung, 
es, dass die zirka 200 Tiroler Holzhacker, die sich jahrlich ins Engadin beg+ und die Arbeitsweise war im Vergleich zur Axt ungewohnt. Ihraus erfolgte 

ben, "meistens von Butter und Mehl" leben wiirden.248 Sererhard enu2hnte anfanglich cine geringere Arbeitsleistung mit einer Lohneinbusse. Nach 
zudem, dass sie von Zeit zu Zeit auf Gemsjagd gingen.249 erfolgter Einarbeimngszeit mit dem neuen Werkzeug erbrachten die I3olzfd- 

ler, gemass einer Berechnung in Bsterreichischen Wadern, cine zirka 25% 
Die Einheimischen fanden vermutlich nur ausnahmsweise Beschaftigung hijhere Arbeitsleistung. Darauf kiirzte der Auftraggeber den Akkordlohn der 
bei diesen Holzschlagen. Fiir sie war die ~~~~~~~~~~i lange Zeit cine Teilzeit- Holzknechte um zirka 20%. Somit erhielten die Arbeiter trotz Mehrleistung 
beschstigung, die zum bauerlichen Leben gehorte. Als selbst&dige ~ ~ 1 ~ -  etwa den gleichen Verdienst.254 Die Holzfrevler hingegen hatten die Vor- 
hadler  und .4ldm-danten traten sie in der meiten Hdfte des 19. Jahrhun- ziige der Sage far ihre verbotene Tatigkeit friih erkannt. Das Sagen cines 
derts So gab eS Zu dieser Zeit neben den Tiroler Hadlern Meier, Baumes war vie1 weniger weit zu horen als die Axtschlage beim I3acken der 
Wiirzer, Rauch, Jenevein und Jezek auch die einheimischen Akkordanten Fallkerbe.255 Noch in der ersten Hdfte des 19. Jahrhunderts war fiir das 
Serardi, Grass, Filli, Casti und die einheimischen Handler Augustin, Stalvies Holzfallen in osterreich sowohl die Axt als auch die Zugsage verbreitet. Die 
und Heinrich- Ein Akkordant, der in den Achtzigeiahren z&lreiche ~ 0 1 ~ -  Herkunft der Holzfiller beeinflusste ebenfalls die iVahl der Werkzeuge. Fiir 
schlage im Engadin ausfihrte, war Johann Moser van Pfunds. die ijsterreichischen Alpenlader wurde 1853 festgehalten, dass die deut- 

schen und slowenischen Holzer rnit der "steirischen Rundsage" "fallen und 
3.9.2. Werkzeuge fiir die Waldarbeit 

In ~raktisch allen Waldern des Nationalparkgebietes stosst man auf zahlrei- 251 Vor allem fiir Zimmermanns- und Tischlerarbeiten. Killian (1980): 69ff. 
the alte Baumstriinke, die von friiheren Nutzungen s tamen.  Die meisten 252 ~n einem Erlass vom 31. Juli 1752 fiir die Salinenforste des oberosterreichischen 
dieser Stfinke haben eine ebene Schnittflache, die auf cine WaldsCe als Salzkammergutes wird zum Beispiel von Maria Theresia angeordnet, dass die 
FAlwerkzeug hinweist. Einige Striinke lassen (trotz der bereits fortgeschrit- B&ume "nicht mehr nach alten, verderblichen Gewohnheiten rnit der ~acken,  son- 

tenen Ve-oderung) durch ihr stumpfartiges Aussehen vermufen, dass diese dern rnit der Sag nahe der Wurzen solle gefallet werden". Killian (1980): 93, 9@ 
r 98, 81f, 86. 

253 Laut einer Anleitung in ~sterreich vom 31. Juli 1752 konnten dadurch beim har- 
246 Peter (1952): 14f. ten Holz 20% und beim weichen Holz 15% eingespart werden. In einer ~nstruktion 
247 Der H~l~hand le r  Thomas Hirn (1658-1743) schloss sich mit seinen beiden Br& fiir die Waldarbeiter der Steiermark, wird im Jahre 1821 vermerkt, dass fiir einen 

dern Jakob (1668-1738) und Josef ( 1674-1740) zur "Ho1zkompagnie" zusammen. schwachen Stamm je "Bloch" (Drehling) rnit 5 bis 8 cm, bei starken "~rwaldbiiu- 
Deren Sohne und Enkel folgten im Geschaft. Krezdor? (1979). men" rnit 16 bis 26 cm Holzverlust zu rechnen ist. Im Durchschnitt wurden etwa 

248 
Geschrieben im Zusammenhang rnit der Herstellung und dem Absatz der lanhir t -  zwei "Cubic Schuh" pro Stamm (0.063 Raummeter) Holzabfall kalkuliert. Killian 
 aftlic lichen Produkte des Oberengadins. NSR 6 (1811): 306. vgl. aber such (1980): 76. ~ > 

Mathieu (1980): 348 u. Sprecher (1951): 60. 2 5 4  Killian (1980): 88ff. u. Radkau/SchSer (1987): 11-14. 
249 Sererhard (1 742/1944): 110. \ i  255 Die Gesandten auf der Jahrrechnungskonferenz 1797 der Stande Bern u. ~reiburg 
250 Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts waren Bestrebungen im Gange, die Holzschl&ge stellten den Antrag "Individuen, die rnit Sagen ertappt werden, sch5irfer als mit 

durch Einheimische ausfiihren zu lassen und nicht mehr durch die Tiroler. STAGR Aexten versehene zu bestrafen". Killian (1980): 83f, aufgrund einer ~itteilung 
12 d) Flosserei. von A. Schuler u. Schuler (1980): 101. Vgl. auch ~ a d k a u / ~ c h S e r  (1987): 11. 



rnit der "Maishacke", also rnit der Axt gearbeitet, obwohl an anderen Arbeits- 
orten in der Region die Sage gebraucht wurde.257 

Fur das Untersuchungsgebiet liegen keine konkreten Angaben uber den 
Zeitpunkt der Ablosung der Axt durch die Sage vor. Sererhard verwendete im 
18. Jahrhundert noch die Bezeichnung "Holzhacker" fur die tirolischen 
Waldarbeiter, und im Kostenvoranschlag fur die Holzschlage nach 1799 ist 
die Rede von "hacken". Dieses Wort verschwand dann im Verlaufe des 19. 
Jahrh~nder ts~25~ was mit der Ablosung der Fiillaxt durch die Waldsarre in 

- fiihrt und dann rnit der Zeit von den Einheimischen iibernommen.259 Es 
kann angenommen werden, dass sie, wie in anderen Renionen Euro~as. vor- 

Romanischbunden befasste, schrieb, dass, auch nachdem die Waldsage be- 
kannt war, besonders dicke Stamme leichter rnit der FBUaxt geschlagen wur- 
den, als rnit der schlecht ausgehiimmerten dicken Sage des 18. und 19. Jahr- 
hunderts. Die FAlaxt hatte ein schmales, langes und bandartiges Axteisen, 
das sich besonders bei dicken Stamen, wo der Kerbeinschnitt sehr tief 
wird, als zweckmassig erwie~.2~0 Fur das Abliingen von Brennholz scheint 
die Axt noch lange der Sage vorgezogen worden zu sein.261 Auch nachdem 
die Sage sich bei den Waldarbeitern etablieren konnte, war eine Axt fur die 
Waldarbeit unerlasslich. Sie wurde fur das Fiillen von dunnem Holz, fur die 
Entastung und Entrindung sowie fur die Fiillkerbe gebraucht.262 Fur das 
Rucken des Ilolzes stand lange Zeit ebenfalls nur die Axt zur Verfiigung. Der 
Zapin wurde dann im 18. oder 19. Jahrhundert vermutlich durch die Tiroler 

I 258 Der Ausdruck "Schroter" fur den Holzfaller verschwand ebenfalls. Fr knm in pi- ! 

I 
260 Maissen (1943): 43-44. , 

eingefiihrt. Dieser ermoglichte es, zahlreiche Arbeiten rnit geringerem 
Muskelkraftaufwand als bis dahin zu erledigen.263 

Weiterverarbeitung des Holzes im Wald 

Werfen wir an dieser Stelle noch einen Blick auf die Weiterverarbeitung des 
Holzes, sofern diese im Wald oder in Waldniihe erfolgte. Das Brennholz, das in 

I 
mossen Mengen fur die Saline Hall genutzt wurde, musste, bevor es auf den I 

----. - 

Beispiel 90 Zentimetern gesagt oder gehackt werden.264 Die Triftholzer, auch 
"Drehlinge" oder "Burren" genannt, die heute noch in verschiedenen Bach- 
betten zu finden sind, weisen teils Schnittstellen einer Sage und teils solche 
einer Axt auf. 

Neben dem Brennholz wurde in kleinerem Ausmass auch Bauholz im Unter- 
suchungsgebiet genutzt. Wenn Bauholz in abgelegenen Gebieten fur Alp . . "  

- - a-- -- - 

S-char1 und bei Chanels im Val Trupchun hinweisen.265 Obwohl diese Quel- 
len das Vorhandensein von mix Wasser betriebenen Sagereien an diesen 
Orten nicht beweisen, ist es durchaus moglich, dass solche Einrichtungen 

Bachen und den Flussen getriftet wurde, ZU triftbaren HMzern geriistet wer- 
- 

den. Die st-e mussten je nach Grosse des Baches auf cine m g e  van zum 
I 

Tiroler - Hd~fdler  im hufe  des 18. und vor allem im 19. J&rhundert einpe- 

- A , -  

erst zum Ablmgen der (dickeren) Holzer und erst spatter zum Falen verwe 
det wurde. Maissen, der sich mit den Arbeitsmethoden des Holzhandwerks i 

hutten und Einzelhofe vorgesehen war, wurde das Holz nicht In *le Do*- 

sagerei gebracht, sondern direkt in der n3heren Umgebung verarbeitet. 
das Nationalparkgebiet liegen einzelne schriftliche Quellen vor, die auf 
sgPereien bei 11 Fuom, bei der Einmiindung Vom Val Minger in das Val 

existie*en.266 ES gab aber such einfachere Methoden, um das Holz direkt im 

Wald oder Bauort zu bearbeiten. Dazu wurde entweder die Axt oder die 

- 
Behauen mit der gebrauchlicher als das Zersagen. Der dickste Stamm er- 
nab aber durch diese ~earbeitungsmethode nUr einen Bohlen (starkes Brett) 

256 
Killian (1980): 96. In der Slowakei wurde die Sage bei der Holznutzung seit dem 
Jahre lS25 mit geeigneten Lohnmassnahmen durchgesetzt. Urgela (1985): 162. 

257 Der bedienfe man sich dort, wo dm Gelhde die Handhabung der Sage schwie- 263 Maissen (1943): 4-5, vermutet, dass bis vor etwa 100 Jahren, heisst urn l S 4 O 7  

rig machte. Killian (1980): 96. der zapin in ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ h b a n d e n  nicht verbreitet war. ZU den verschiedenen Zapin- 
- -- Modellen vgl. Maissen (1943): 7ff u. Schmitter (1991): 95ff- 

nem r~nlanisch verfassten Protokolltext im J&re 1858 noch vor. GA ~ ~ d ~ l ~ i ~  264 lm JAre 1812 wurden die Drehlinge in den Waldern der StekTmark nicht nur 
548/V- In einem auf deutsch verfassten Bericht zum Bergbaubetrieb in &-harl im durchgesfgt, sondern teilweise noch durchgehackt. Killian (1980): 96- 
Jahre 1822 ist van einer "SchrotarhutteW die Re&. STAGR B. 1953.3. 265 Fur 11 Fuorn vgl. Kap, 2.3.1.4.; fur Minger vgl. Kap. 2.3.1.6. Im Weiler S-charl sel- 

259 
Nach Aussage cines alten Tschliner Bauern (1935) roll die WaldsQge erst 100 - her war cine Sfgerei his im 20. Jahrhundert in Betrieb. DO Scuol 1815 u. 18507 
120 Jahre fruher (1815 - 1835) eingefuhrt worden sein. Nach Maissen (1943): und Schrijter/Coaz (1905): 8. Fur das Val Trupchun ~011, gemass Brunies (1948): 
247. 

. . -  

, - .- Hflfte des 17. Jahrhunderts existierte sie aber nicht mehr. Brunies (1918): YL. 
261 Maissen (1943): 247. Radkau/Sch&fer (1987): 183 betonen ebenfalls, dass es gunstig war die Sagemah1e 
262 

In Gemeinden mit geringerem Waldbestand bediente sich der Bauer der gew6hnli- 
then S~altaxt im Wald. In den Gemeinden rnit grossem Waldareal, wo der Bauer mit " 
der Waldarbeit v~rtrauter war, wurde eine zweckmfssigere Form, die italienische 266 I~ Unterengadin lassen sich wassergetriebene Gattersagen schon im 16- Jahrhun- 
Waldaxt (= Sigurin) bevorzugt- Bei professionellen Waldarbeitern war aus- dert nachweisen. Mathieu (1980): 3 15. 
schliesslich der Sigurin mit der breiten und gewolbten Schneide anzutreffen. 267 Maissen (1943): 83. 
Maissen (1943): 22-24, 44. 268 Maissen (1943): 84. 

- 
oder hochstens z ~ e i . ~ ~ ~  Beim Bau von Alphutten in holzib-meren tiegenden 
und in Zeiten von Holznot wurde die Trentinersage verwendet.268 Bei einem 
der beiden friiher bekannten Typen der Trentinersage handelte es sich um 
eine Sage rnit einem grossen rechteckigen Rahmen und einem Sageblatt in 
der Mitte. Diese lange und schwere Sage wurde von mindestens zwei Perso- 

66 eine alte Urkunde eine Sage unweit von Chanels envahnen. Bereits - . -  in der -- L. 

direkt im Wald zu haben, um das geschnittene Holz leichter zu transporueren. 
Vg.1. auch Maissen (1943): 76. - 
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nen bedient. Damit konnten aus einem Stamm sechs bis zehn Bretter gewon- setzte grosse Holzschlage voraus, wie sie vorwiegend van den Tirole* 
nen werden.269 drlrchg-efuhrt wurden. Die Einheimischen ubernahmen in der  wei it en Hdfte 

3.9.3. Holztransport 
Die Holztransportmoglichkeiten waren auschlaggebend fur die Nutzungs- 
intensitat der verschiedenen Waldungen. Es ist deshalb verstandlich, dass 
sich die steigende Holznachfrage innovativ auf die Transporttechniken 
auswirkte. Wenn das Holz in der Umgebung des Nutzungsortes Verwendung 
fand, konnte es unter Ausnutzung der Schwerkraft und rnit Hilfe von Zug- 
tieren ohne grosseren Aufwand gereistet werden. Teilweise wurden auch 
Schlitten und Karren eingesetzt. Diese Transportmethoden erfiillten ihren 
Zweck fiir das Brenn- und Bauholz, das fur die Kohlerei beziehungsweise fur 
die Alpwirtschaft und andere Bauten in der Umgebung gebraucht wurde. Das 
Brenn- und vor allem das Bauholz, welches ins Tal transportiert werden 
musste, bereitete grossere Probleme. Bis zum Bau befahrbarer Wege (in der 
zweiten Hdfte des 19. und im 20. Jahrhundert) war das Abholzen in den 
entlegenen Gebieten daher wenig attraktiv. Um diese ausgedehnten Wal- 
dungen dennoch zu nutzen, entwickelten sich bereits friih alternative 
Transportarten. Von Bedeutung fur das Untersuchungsgebiet sind vor allem 
die Trift auf den Bachen und teilweise die Holzriesenanlagen. 

3.9.3.1. Holzriesen 

Das Reisten galt als einfachste Methode des Holztransportes. Oft wurden dafu 
"Erdriesen", das heisst schon vorhandene Erdfalten und naturliche Rinnen 
verwendet. Teilweise wurden auch "Rieswege", im Terrain eingeschnittene 
Gleitbahnen, angelegt. Die Weiterentwicklung dieser einfachen Transport- 
methoden fiihrte zur "Holzriese". Sie galt lange Zeit als Erg-zung, aber auc 
als Alternative zur Holztrift.270 Diese aus Holz hergestellten Riesbahnen 
bestanden in einfacherem Geliinde aus jeweils 3 bis 4 glatten Rundholzern, 
die auf dem Waldboden eng aneinandergefugt wurden. Diese einfachen Hol 
riesen entsprachen auch dem von Sererhard im Jahre 1742 fur das Gebiet 
von Zernez beschriebenen Typ. Bei schwierigem Geliinde, zum Beispiel fur 

des Schlages gebaut, ohne dass Stamme irgendwie behauen ~ ~ l d e n -  Sic wird nur 
die ~berquerung eines Seitentales oder zum Passieren von felsigen Partien, einmal venvendet. Die Riese werden aus leicht behauenem Holz hergestellt und wurden hingegen sehr aufwendige Konstruktionen gebaut, auf denen das 
Holz hinunter "geschossen" wurde.271 Die Errichtung solcher Holzriesen 272 Vgl. Abbildung " ~ ~ l ~ l i ~ f ~ ~ ~ ~ g s g e b a u d e "  bei der Ova Sparsa / ~rastatscha im   ah re 

1885 in: Herold (1982): 37. 
2 7 3  Nach rnundlicher Mitteilung von Gustav Zappa van Z~rnez (1987) wurde diese 

269 
Trentinersage Typus A (nach Maissen). Der zu verarbeitende Holzstamm musste Holzriese van ~ u z i  Serardi von 1900 bis 1904 fur den Holzschlag benutzt. Sic sol1 
auf einem Sagebock oder einem Sagegeriist quf Mannshohe gelegt werden. Auf dem bei der heutigen Materialdeponie der Engadiner Kraftwerke zu ausserst in 
Gerust hielt ein Sager die oberen Handgriffe der Sage. Unten zogen je nach Tantermozza geendet haben. In den FJB wird die Holzriese nicht emahnt. Alt- 
Steckenhandgriffe ein bis drei Sager. Maissen (1943): 72ff. Die Trenti Kreisf(jrster Jachen Konz in Zernez bestatigte (1990) aber die Richtigkeit der 
wurde zum Beispiel in der waldreichen Gemeinde Tschlin verwendet. Vgl. Photo in 
Maissen (1943): 74. 274 Ruchet/Hahling (1985): 31 ist eine Triftklause eine zwischen einem Stau- 

270 Hauska (1932): 145. damm und einer Klause konzipierte Zwischenlosung. Ein Staudamm/Tals~erre 271 Laut Maissen (1959): 82, 105 unterschieden die Tiroler Waldarbeiter im Enga client der Bildung cines kunstlichen Stausees, hat cine grosse Abmessung und ist 
zu Beginn dieses Jahrhunderts zwei Hauptarten von Holzriesen, namlich das ein mit einem kleinen Grundablass versehen. Eine Klause/Wehr/Schleuse client der 
che Ohrenries mit Querholzern, aber ohne Tragerkonstruktion, und das aufwen Regulierung der Wasserfuhrung eines Flusslaufes. Hier kann der Ablass fast den 
gere Palisadenries mit Bockbaum, Langstragern, Querholzern, Stutzen, Palisad ganzen Flussquerschnitt ausfullen. Vgl. auch Neweklowsky (1952): 149f- Rift-  
und anderem mehr. Schmidli (1952): 37 unterscheidet fiir die Region Oberbayer klause auf franzosisch: "bamage-6cluses", auf romanisch "strangel" oder "sema". 

-- --- a 

des letzten Jahrhunderts diese T e ~ h n i k . ~ ~ ~  Das Holz wurde meist im Winter 
mit Hilfe der Holzriesen bis zu einem Holzlagerplatz in nachster Nahe eines 
grosseren Baches oder Flusses geleitet, von wo es dann zu einem giinstigen 
Zeitpunkt getriftet wurde. Im Nationalparkgebiet gibt es keine Spuren von 
Holzriesen mehr. Im Val Tantermozza sol1 jedoch noch um die Jahrhundert- 
wende eine solche in Betrieb gewesen sein.273 

I 

3.9.3.2. Holztrift 

Die Flosserei war eine weit verbreitete Methode, um Holz und auch andere 
Waren flussabwWs zu transportieren. Dafiir wurden Holzstiimme zu Flossen 
zusammengebunden. Auf Bachen und kleineren Flussen erlaubte die kleine 
Wasserrnenge keinen Verkehr rnit gebundenen Flossen. Hier entwickelte I 
sich das "Schwemmen", das " Rollflossen" oder die "Trift". bei der lose Holz- 
stucke den Bach hinuntergeschwemmt wurden. Durch geschickte Ausnut- 

I 

zung der Schwerkraft und des Wassers konnte das Holz abgelegener Wal- 
dungen ohne grosse Transportprobleme genutzt werden. Vor allem bei der 
Nutzung sehr grosser Brennholzmengen, wie sie die Saline Hall benotigte, 
enviesen sich Trift und Flosserei als gunstige Methode. Bei der Trift mussten 
die Stmme je nach Grosse des Baches in muhsamer Arbeit auf eine bestim- 
mte m g e  zu "Drehlingen" oder "Burren" gesagt oder gehackt werden. Diese 
sogenannte Selbstwassertrift war nur dort moglich, wo die Wasserfrihrung ! 

die ins Bachbett hineingeworfenen Drehlinge rnit sich reissen konnte. 

In einigen Bachen wurde die dazu erforderliche Triftwassertiefe auch zu 
Jahreszeiten rnit hohem Wasserstand nicht erreicht. An solchen Bachen 

1 

urde die Klauswassertrift betrieben, bei der die fur die Trift benotigte 
1 
I 

Wassertiefe von einem Stauwerk aus gelenkt wurde. Wem moglich wurden I 
! 

an einer engen, felsigen Stelle kunstliche Stauwerke, sogenannte "Schwel- I 

len" oder "Triftklausen" errichtet.274 Hinter diesen Sperren konnte je nach 

die Loite von dem Holzriesen. Die Loite wird aus dem zu transportierenden Holz 

- - 

bleiben mehrere Jahre stehen. Vgl. auch Schuler (1994): 13. 

L Angaben von Gustav Zappa. 
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Hohe des Werkes und den topographischen Verhiiltnissen eine betrachtliche Briicken, an Wuhrungen und an unverbauten Ufern. Teilweise wurden auch 

I 

Wassermenge gestaut werden. Die Sperren wurden mit Toren versehen, die Schaden an den Siedlungen und den landwirtschaftlichen Gutern beanstan- I '  

dank einem ausgekliigelten, aber einfachen Mechanismus fast augenblick- det. Rufenbildungen und Uberschwemmungen wurden vor allem in der er- I I 

lich geoffnet werden konnten. Durch das Offnen der Triftklausen jagte ein sten Halfte des 19. Jahrhunderts nicht nur direkt mit den Kahlschlagen, son- I 

starker Wasserstrahl das im Bachbett angesammelte Holz mit grosser Wucht dern auch mit den Triftmethoden, in Zusammenhang gebracht. Speziell ~ 
bachabwiirts. Im ganzen Alpenraum waren verschiedene Modelle von Trift- durch die Klauswassenrift wurden Hochwasserzustiinde herbeigefuhrt, die 
klausen im Einsatz. In Osterreich hat zum Beispiel die grosste, heute noch grosse Schaden verursachten.279 In Graubunden wurde daher im Jahre 1830 
existierende Klause eine Kronenlange von 48 m und eine Sperrenhohe von ein Verbot der Klauswassertrift erlassen: "Alle Schleusen und Anschwel- ! 

beinahe 9 m. Sie hat ein Fassungsvermogen von 648'000 m3 Wasser. Das Bau- lungen der Flusse oder Waldbache, zum Behuf des Holzflossens, sind und 
werk besteht aus wasser- und luftseitigen Mauenverkskorpern aus Quadern, bleiben im ganzen Umfang des Kantons verboten. Die Errichtung oder Be- 
die durch Quermauern miteinander verbunden sind. Die dadurch entstan- nutzung solcher Schwellvorrichtungen wird der Kleine Rath mit einer Busse 
denen Schachte sind mit grobem Material gefiillt. Die Krone ist ebenfalls mit von 500 Kronen (Fr. 1360) bestrafen und dieselben auf Unkosten der Fehl- 
Quadern abgedeckt.2'5 Auch in mehr westlich gelegenen Regionen waren, baren zerstoren lassen."280 Als weitere Massnahmen zur Kontrolle der Trift 
zum Beispiel mit der Klause " Joux-Verte" an dem "Eau-FroideV-Bach im waadt- und Flosserei, folgten verschiedene kantonale Flossordnungen. Ein Flosstarif 
landischen Rhonetal, bemerkenswerte Triftklausen in Betrieb.276 legte Wuhrentschadigungen fur die einzelnen Gemeinden fest. Sie wurden je 

nach Menge und Grosse der Wuhren und der gefiihrdeten Ufer festgesetzt. 
Neben gross angelegten Triftanlagen wurden in der Mitte des 19. Jahr- Zur Ubenvachung dieser Ordnung wurden im Kanton drei regional auf- 
hunderts, zu Beginn der Klauswassertrift, einfachere Holz- und Kasten- geteilte F1osskommissionen gebildet. Zuwiderhandlungen gegen die Floss- 
klausen mit vie1 kleinerem Stauvolumen gebaut. Diese wurden noch im 19. ordnung kamen jedoch immer wieder v 0 r . 2 ~ ~  
Jahrhundert in den entlegenen Gegenden des Hochgebirges errichtet. Hier 
wurden vor allem zwei Typen, n-lich die Holz- und die Kastenklause, ge- 
baut. Die Holzklause bestand aus holzernen Stauwiinden mit horizontal ver- Holztrift auf dem Gemeindegebiet von Zernez 
legten Balken. Die Kastenklause war mit einem Holzskelett versehen, das die Ein erster Hinweis dafur, dass auch im Untersuchungsgebiet getriftet wurde, 
losen Steine im Inneren des Kastens zusammenhielt. Steine und Holz kon- sind die "Drehlinge", die heute noch in der unmittelbaren Umgebung ver- 
nten ohne grosseren Aufwand in der niiheren Umgebung gewonnen und schiedener Bachbette anzutreffen sind.282 Sie weisen in der Regel eine 
verarbeitet ~ e r d e n . ~ ~ ~  Liings eines Bachlaufes wurden je nach Bed& meh- Liinge von 90 Zentimetern auf.283 Das Holz aus dem unteren Teil des Spoltales, 
rere Triftklausen errichtet, damit das Triftholz bis in den Vorfluter ge- wo der Bach eine grossere Triftwassertiefe hat, und aus den Waldern direkt 
schwemmt werden konnte. 

Dank der Triftklausen dienten die Wiilder der entlegensten Gebirgsregionen 279 Vor ailem, wenn zu vie1 H O ~ Z  auf einmal in das schmale Bachbett geworfen wurde, 
vor allem den Salinen und Stadten als Brennholzlieferanten. Die Erschlies- kam es zu einer Stauung mit nachfolgenden ~berschwemmungen. RuchetIHahling 
sung eines Gebietes fiir das Triftwesen bedeutete daher innerhalb der Holz- 
wirtschaft eine Transportrevolution. Die Trift wird als spezielle Triebkraft i 

280 Amtliche Gesetzessarnmlung des Kt. GR, I. Bd. 1901: 99. 
281 Vgl. kantonale Flossordnung bzw. Verordnungen von 1838, 1847 und 185 1, Floss- 

der Wirtschafts- und Technikgeschichte des Holzes angesehen.278 tarif von 1860 in STAGR GV 2, GV 8; STAGR Flosswesen VIII 13 b 1-2 u. KBGR Bd 1 

Die Trift hatte aber auch negative Folgen. Immer wieder beklagten sich die 9/10, Bd 2/11, 2/12. Zur Einschrankung und den Problemen der Trift und 
Flosserei vgl. auch Schuler (1980): 134-137 u. Herold (1965). Anwohner am Flusslauf unterhalb der Triftklausen uber Schaden an 28* Drehlinge wurden unter anderem im Bachbett der Ova Spin, Val Chaschabella und 
Ova da Jufplaun gefunden. Wiihrend der Trift versandete ein Teil dieser Holzer 
und kam erst viel spater wieder zum Vorschein. Andere wurden vermutlich aus 

Kasten fur die Steinkastenklause. Kaiser (1992): 95 nennt das Triften mitte wirtschaftlichen Griinden zuruckgelassen, nachdem sie mit der letzten Trift nicht 
Klausen "Schwalltechnik". an den Bestimmungsort geschwemmt werden konnten. Beim Triften ging, nach Ru- 

275 ES handelt sich um die Prescenyklause im steiermarkischen Bezirk Wildalpen chet/Hahling (1985): 8 vie1 Holz verloren. Auf der Sihl kamen zum Beispiel zwi- 
Grossreifling, die in den Jahren 1840-42 gebaut wurde. Hauska (1932): 140f. schen 1616 und 1619 nur 60% der 191'077 Triftholzer, die in Schwyz gekauft 
war um 1932 noch in Betrieb. Hafner (1978): 12. wurden, beim Rechen bei Ziirich an. Weisz (1983): 366. 

283 Die im Parkgebiet gefundenen Drehlinge weisen grosstenteils eine Lange von 90 cm 
(3 Fuss) auf. In einem Vertrag aus dern Jahre 1798 uber die Holztrift im Tirol ist 

Hohe uber dem Bachbett von 7 m und eine Kronenlhge von 29 m. Die Mauer die Rede von ~rchenholz,  in Prugel oder Scheit von einer Liinge "ohne den Schrott" 
rund 4.5 m dick. Schnitter (1981): 250. In den Achtziger Jahren konnte die a1 von " wenigstens 2l/2 Schuhe nach dem alten Tyroler Mass". TLA Grenzakten Fasz. 
Bogensteinmauer der Klause "Joux-Verte" auf dem "Eau-FroideW-Bach wieder au 38 Pos. 12. (mit dem abgeschrotteten Teil waren es zirka 90 cm). Herold (1982): 36 
gebaut und unter Schutz gestellt werden. Ruchet/Hahling (1985). envahnt eine Lange der Drehlinge von 80 cm = 2l/2 Fuss wahrend der Zeit der Ti- 

277 Badura (1936): 94ff, lOlff, 106. i roler Holztrift. Im waadtlandischen Rhonetal hatten die Triftholzer eine Liinge von 
278 Radkau/Schafer (1987): 11 1. "ungefiihr einem Meter". RucheUHahling (1985): 8. 

- 
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am Inn wurde vermutlich auf ein liingeres Mass geschnitten.284 Die Holztrift nahm. Dieses Mass wechselte im Laufe der Zeit, und die Saline versah die 
war in Zernez sehr verbreitet. Sie kann auf den Bachen Ova Spin, Ova da Holzer zeitweise mit eigenen Zeichen. Die Aneignung von Salinenholz war,  
Ftur, Ova dal Fuorn, Ova da Chaschabella, Ova da Cluozza und auf dem Vor- unter Androhung des Handabhackens, strengstens verb0ten.~88 Da die 
fluter aller genannten Bache, dem Spol, nachgewiesen werden. Vermutlich Unterengadiner sich wenig um diese Verbote kiimmerten und die diplomati- 
wurde auch auf weiteren Bachen, zum Beispiel auf der Ova da Tantermozza, schen Noten an den Bundstag wenig nutzten, griffen die ~sterreicher zu an- 
getriftet. Auf kleineren Bachen wurde die Klauswassertrift betrieben. Be- deren Massnahmen, um diesen Holzentwendungen zu begegnen. Im Jahre 
reits Sererhard beschrieb sie im Jahre 1742. Die Reste solcher Klausen sind 1776 drohten sie, dem Zollamt in Nauders den Auftrag zu erteilen, vom ersten, 
noch im Val Chaschabella, an der Ova da Jufplaun, Ova dal Fuorn bei Buf- der aus diesen Gemeinden dort eintreffe, Entschadigung zu verlangen.289 
falora, im Val Ftur und an der Ova Spin sichtbar. Die am besten erhaltene 
Triftklause ist diejenige von Val Chaschabella, die Eduard Campell bei den Weiter oben haben wir erfahren, dass im Jahre 1830 in Graubunden ein 

Aufnahmearbeiten zur Vegetationskarte in den Sechzigerjahren wieder- Verbot der Klauswassertrift erlassen wurde. Nach diesem Zeitpunkt hatten 

entdeckt hat. Es handelt sich um das Steinkastenmodell. Dies besteht aus also keine Klausen mehr fur die Holztrift verwendet werden konnen. Es 

Rundholzern, die beidseits in Form von Kastenwuhren in den Hang gebaut bleibt offen, ob dieses Verbot der "Schleusen" in Kraft getreten ist und ob er 

wurden. Zwischen diesen zwei Kasten war ein zirka 2 bis 3 m breites Tor, im ganzen Kantor) eingehalten wurde. Eine Befolgung des Verbotes wurde 

welches nach der Stauung durch eine spezielle Einrichtung geoffnet werden bedeuten, dass alle spater durchgefuhrten Holztriften in Zernez, zum Beispiel 

konnte. In der Ova Spin-Schlucht war hingegen eine Holzklause in Betrieb. von Stabelchod (1 855-621, Val Cluozza (1 867), Val Ftur (1 871) und Buffalora 

Einige horizontal verlegte Balken konnten noch als Rest dieser holzernen ( 1880-go), nur unter Ausnutzung der naturlich vorhandenen Wassermengen 

Stauwand in den spaten Zwanzigerjahren fotografiert werden.285 durchgefiihrt wurden. Zur Zeit der Schneeschmelze und nach starken Re- 
genfallen war dies sicher moglich; die zeitliche Anpassung der Trift an diese 

Das Holz wurde auf dem Spol bis nach Zernez und von don auf dem Inn bis relativ kurze Zeitspanne war jedoch nicht immer einfach.290 
nach Innsbruck und Hall getriftet. Triftzeit war meist im Herbst und zeit- 
weise im Friihling.286 Dabei kam es immer wieder vor, dass Einwohner der Auf dern Spol wurde noch bis gegen Ende des Jahrhunderts getriftet. Schrii- 

Gemeinden am Inn sich unterhalb der Holzschlage, zum Beispiel von Ardez, ter und Coaz schrieben 1902, dass 1894 die letzte Holzflossung auf dern Spol 

Scuol und Ramosch, am Holzschlag "beteiligten", indem sie das Holz aus dern fur den "inneren Landesbedarf' ~tattfarid-~gl Nach mundlicher Aussage von 

Inn fischten.287 Um diese Holzentwendungen zu verhindern, sah die Saline Eduard Campell sol1 aber ein Holzrechen in "Sfundra" noch im Jahre 1904 in 

eine bestimmte Holzliinge vor, die andere Benutzer nicht verwenden durften. Betrieb gewesen sein.292 Die letzte Trift auf dern Gemeindegebiet von Zernez, 

So konnte besser kontrolliert werden, wer unerlaubt Holz aus dern Inn ent- j edoch ausserhalb des Parkgebietes, erfolgte im Jahre 1925. Um das Holz eines 
Schlages in der Innschlucht zwischen Val Mela und Carolina aus dern Wald 

284 Hier konnten Stucke von 2 m und mehr getriftet werden. Im Jahre 1541 betrug das abzufuhren, wurde ein Rechen bei der "Punt nouva" an der Kantonsstrasse 
allgemein ubliche Holzmass der Saline Hall, das Mass des "Hallerspannes" "6 zwischen Zernez und Brail erstellt. Wiihrend der Trift anfangs November 
Schuh, im 7. abgeschottet", was einer Liinge von 1.80 bis 2.10 m entspricht. Ober- barst jedoch dieser Rechen, als ein ungewohnlich starkes Hochwasser nach 
rauch (1952): 31, 43, 109, 121. Im Misox hatten die Drehlinge, die um das Jahr einer Schneeschmelze auftrat. Ein Grossteil des Holzes trieb den Inn abw'drts 
1782 auf der Moesa getriftet wurden, eine Lange von 10 bis 12 Fuss. Sprecher 
(1951): 104. 

285 Abbildung bei Schlapfer (1960): 48. 
286 Gemibs dern Vorbericht der Gubernialkommission, die 1799 die Holzverkaufsver- 

trage im Engadin abschloss, wird von einer Friihlingstrift wegen der "grossen 
Wassergefahr" abgeraten. Hingegen ist von der im September beginnenden "Haller- 288 Oberrauch (1952): 31,43, 109, 121. 
Herbsttrift" die Rede. TLA GrenzaKten Fasz. 38 Pos. 12. Peter (1952): 15 envahnt 289 BP 147/757ff7 149/1001ff; vgl. auch Mathieu (1980): 350f. 
die Sommertrift. Gemass der urspriinglichen Form des Betriebes auf der Salzach 290 Fur die "Eau-Froide" im waadtlandischen Rhonetal wird vermerkt, dass nur durch 
bei Hallein (A) fand die Trift nur wahrend Hochwasser im Friihjahr statt. Diese einen kunstlichen Ausbau ein wirkungsvolles Triften auch ausserhalb der Schnee- 
wurde dann bald als unrentabel erkannt. "JES war einerseits unsicher, ob zeitent- schmelzperioden zu erzielen sei. Ruchet/Hahling (1985): 26. Vgl. auch Anmerkung 
sprechend auch geniigend lange dauernde Hochwasser eintreten wurden, um die weiter oben zur Triftzeit. 
vorgeschriebene Holzmenge abzuschwemmen, andererseits gaben aber vermehrte 291 Schroter/Coaz (1905): 2. Die Reise unternahmen sie im Sommer 1902. Vgl. auch 
Hochwibser bei gleichzeitiger Triftung den Anlass zu stets wiederkehrenden Hegi (1911): 29. 
Hochwasserschaden." Hauska (1932): 139. In der Joux-Verte wurde, nach einer 292 Sfuondra ist der Ort, an dem sich heute der Bahnhof Zernez befindet. Vor der Spol- 
Beschreibung aus dem Jahre 1776, im Mai &d im September getriftet. "Es ware Korrektur zu Beginn dieses Jahrhunderts floss der Spol an dieser Stelle. Vgl. Si- 
unmoglich, das Holz zu nutzen, ohne diese Stromung." Ruchet/Hahling (1985): 8 tuationsplan "Rechen u. Holzlagerplatz" beim Spol in Zernez in: Herold (1982): 38. 
vgl. auch 26. Nach Radkau/Schafer (1987): 115 war die bevorzugte Flosszeit in In der zweiten Hiilfte des 19. Jahrhunderts existierten am Spol und am Inn bei 

Oyielen Gegenden das Fruhjahr. Zernez Holzrechen. Vgl. Holzschlag Val Cluozza in Kap. 3.8.1.4. Im Expertenbe- 
287 'BP 142/650f im Jahre 1776, BP 147/757ff. Die Diebstahle waren auch ein Grund richt Zernez (1904): 7 wird ebenfalls vermerkt, dass die Halfte des 

fur den weiter obern envahnten Verlust von 60% der Triftholzer in der Sihl. Vgl. Holztransportes vom "Ofenberg" "per Wasser" auf dem Spol, die andere Halfte per 
Schuler (1980): 137 zu den Holzdiebstahlen auf den Tessiner Gewibsern. Landstrasse erfolgte. 



und konnte erst unterhalb Imst aufgehalten und an einen Papierfabrikan- 
ten in Miinchen verkauft werden.293 

Holztrift aus Italien iiber den Spol 

Die Tiroler fanden auch im benachbarten Gebiet von Borrnio und Livigno die 
Moglichkeit, Holzschlage fur ihre Zwecke durchzufiihren. Dieses Holz wurde 
dann auf der Acqua del Gallo, dern Spol und dern Inn nach Osterreich getrif- 
tet. Im Jahre 1799 wurde mit der Gemeinde Bormio ein Holzschlag von 9000 
Klaftern im "wilden Gallthale" vereinbart. Fur das Jahr 1856 ist ein weiterer 
Holzschlag von 4077 Klaftern, vorwiegend Wchen, dokumentiert. Den 
Transit des Holzes iiber die schweizerischen Gewasser stellte der Kanton dern 
Holzhhdler Wiirzer in Pfunds in Rechnung.294 Ein eindeutiger Beweis fur 
die Trift im erwzihnten Gebiet sind die Reste einer Triftklause, die der 
Schreibende 1991 in der Valle delllOrsa gefunden hat.Zg5 Die Flurnamen 
"Monte la Tagliate" und "Valle della Tagliate" (= Holzschlag) im Val del Gallo 
sudlich von Chaschabella, sind weitere Hinweise auf ehemalige grossfla- 
chige Holzschlage in dieser Region. 

Holztrift auf der Ova da Trupchun 

Die Transportverhiiltnisse im Val Trupchun waren bis in diesem Jahrhun- 
dert schlecht. Erst irn Jahre 1921 wurde ein befahrbarer Weg durch die 
Zuozer Wiilder bis Malogetta gebaut. Der hintere Teil sowie die rechte Talseite 
des Val Trupchun blieben weiterhin ohne befahrbaren Weg. Das Bauholz 
wurde auf dern eingeschneiten Bachbett mit Fuhrwerken transportiert. Im 
Jahre 1944 wurden zu diesem Zwecke einige provisorische Holzbriicken uber 
die Ova da Trupchun erstellt. Immer wieder musste die Arbeit aber wegen 
hoher Lawinengefahr bei der Uberquerung der zahlreichen Lawinenzuge 
unterbrochen ~ e r d e n . ~ ~ ~  Das Brennholz aus dern hinteren Teil von Trup 
chun wurde aufgrund dieser Gegebenheiten teilweise getriftet. Zwei Quellen 
dokumentieren diese Art des Holztransportes. Im Jahre 1858 schloss die Ge- 
meinde Madulain mit den Gebriidern Flaschmann aus dern Tirol einen Ak- 
kordvertrag ab. Diese sollten im God Trupchun einen Holzschlag von 11 5 bis 
140 Klaftern Brennholz und zirka 100 Sageblocken ausfuhren, wobei das 
Brennholz nach Varusch "geflosst" werden sollte. Fur das Brennholz sollten 
die Holzakkordanten nach erfolgter Flosserei Fr. 5.- pro Klafter und fiir das 
Sageholz im Wald Fr. 3.30 erhalten.297 Im Jahre 1881 wurde die Holztrift vom 
God Malogetta vorbereitet. In Varusch wollte man einen Holzrechen und ein 
Zwischenlager erstellten, um das Holz dann von hier aus mit dern Wagen 

293 Mundl. Mitteilung von E. Campell (1987). In den Zwanzigerjahren wurde ebenfalls 
von Sarnnaun und Tschlin uber den Schergenbach und von Tarasp uber die Aua da 
Plavna und den Inn getriftet. STAGR Flosswesen Inngebiet, VII 13 d2 u. VII 13e. 

294 Brief des Prasidenten der Flosskommission, P. Rossler an den damaligen kantona- 
len Foqtinspektor Coaz. STAGR 12d. Flosserei. 

295 1991 zusammen mit Constantin Pitsch. 
296 Gemas Aussagen von Gian Frigg und Adolf Schorta, die wahrend der Kriegsjahre 

selber an Holztransporten aus dern Val Trupchun beteiligt waren (1988). 
'97 Protokolle der Waldkommission 1853 - 1913, GA Madulain 548/V. 

151 

nach Zuoz zu transportieren.298 Die Transportprobleme wurden auch deut- 
lich bei den oft anfallenden Zwangsnutzungen. Im Jahre 1891 wurde in ei- 
nem Protokoll der Waldkommission festgehalten, dass das Holz (vermutlich 
Lawinenholz aus dern Jahre 1889) sich immer noch in Trupchun befinde, da 
keine gunstige Gelegenheit fur den Transport gefunden werden konnte. 
Eine Anfrage bei den ortskundigen Fuhrleuten habe ergeben, dass die Trans- 
portkosten den Wert des Holzerloses erreiche. Nun wollte man sich erkundi- 
gen, ob das Triften eine mogliche Alternative sei.299 Ob es wirklich zur Holz- 
trift kam, konnte nicht in Erfahrung gebracht werden. 

Holztrift auf der Clemgia (Val S-charl) 

Uber die Trift auf der Clemgia konnten weder schriftliche Angaben noch 
Spuren im Gelwde. gefunden werden. Es gilt daher nicht als gesichert, dass 
hier getriftet wurde. Bis zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde das Holz die- 
ses Gebietes vor allem fiir den Bergbau in S-char1 benotigt. Danach w2re die 
Holztrift auf der Clemgia nach Scuol und anschliessend ins Tirol moglich ge- 
wesen.300 Es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Einwohner 
von Scuol ihr Brennholz aus dern Val S-char1 zeitweise auf der Clemgia bis 
nach Clusa301 trifteten. 

3.10. Auswirkungen der Nutzung auf den Wald- 
zustand und den Boden 

Die warend 600 Jahren teilweise sehr intensiven Nutzungen im Untersu- 
chungsgebiet hatten Folgen verschiedener Art. Ver-derungen gab es vor 
allem bei der Ausdehnung der Walder, der Ertragskraft des Bodens, der 
Baumartenzusarnmensetzung, der Struktur der Wiilder und den Pflanzen- 
gesellschaften. Eine Unterscheidung der Auswirkungen der Nutzungen vor 
1800 von denen nach 1800 wwe schwierig und wenig sinnvoll. Offensicht- 
lich ist, dass die grossflachigen Kahlschlage vor dern Aufbau der geregelten 
Forstwirtschaft die grossten Auswirkungen hatten. Diese Wirtschaftsform 
erstreckte sich aber noch auf die Zeit nach 1800, im konkreten Fall der 
Holzschlage von Las Crastatschas, La Schera, La Drossa und Spol, bis ins Jahr 
1847. Die im Laufe des 19. Jahrhunderts erfolgten forstlichen Einschran- 
kungen und die sich langsam durchsetzende Praxis der nachhaltigen 

298 Die Forstkommission von Zuoz ubertragt die Zubereitung und die Flosserei des 
Holzes Herrn Serardi aus Zernez. Zwischen Zuoz und S-chanf kommt es dann zu ei- 
ner Meinungsverschiedenheit wegen der Entschadigung fur das Holzzwischenlager 
in Varusch. Die Zuozer sind der Meinung, keine Entschadigung dafur entrichten zu 
miissen. Sie stutzen sich dabei auf die kantonale Flossordnung und auf die Tatsa- 
che, dass Zuoz bereits mehrmals Holz auf S-chanfer Grund geflosst habe und nie 
Steuern fur das Holzlager zahlen musste. "Protocol1 della Comischiun Forestala del 
Public da Zuoz", GA Zuoz 653 I. 

299 Forstprotokolle GA Madulain 548/V. 
300 Vgl. Kap. 2.5.4. 
301 "Clusa" (= Enge, Schlucht). Bei der Einmundung der Clemgia in den Inn befand sich 

fruher eine Sagemuhle. 
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Nutzungen konnen als Ubergangsphase zwischen der Zeit der intensiven 
Nutzungen und der Zeit des weitgehenden Schutzes betrachtet werden. 

Die Waldbestiinde wurden grosstenteils kahlgeschlagen und teilweise durch 
Briinde vernichtet, wie Eduard Campell nachweisen konnte.305 Fur den Bo- 

Ausdehnung den hatten diese Waldverwiistungen teils irreversible und teils voriiberge- I 
Die heute noch am besten sichtbaren Verbderungen bei der Ausdehnung hende Veriinderungen zur Folge. Als irreversibel sind die Erosion, Erd- 

der Wdder sind die zu alp- und landwirtschaftlichen Zwecken gerodeten rutsche und Rufenbildung zu betrachten.306 Zu diesen Auswirkungen kam 

Lichtungen und die Schneisen, die fur den Bau von Weganlagen und es vor allem an den Schattenhangen und an Stellen mit zahlreichen Quellen, 
wie zum Beispiel im God dal Fuorn, im God Val Briina und Murtera da Chan- Gebauden geschlagen wurden.302 Die Wiesen und Weideflachen wurden we- 

gen der Wildasung und der starken Grasschicht auf dem gut gedungten tun. Die starke Bodenbewegung, die an einigen Stellen in diesen Wiildern im- 

Boden in den letzten 80 Jahren nur teilweise vom Wald zuriickgewonnen. Der mer noch festgestellt werden kann, wurde durch friihere Waldzerstorungen 

Wald wurde aber auch an der oberen Waldgrenze bedriingt und stark aufge- ausgelost beziehungsweise gefordert. Alte verkohlte Stocke vor allem im God 

lichtet. Einige alte Stocke oberhalb der heutigen Waldgrenze in Murtarous, Val Briina und Murtera da Chantun deuten darauf hin, dass die ehemaligen 

in Murtera da Chantun, auf der italienischen Seite des Val Chaschabella, in Bestiinde verrnutlich zur Gewinnung von Weideland abgebrannt w ~ r d e n . ~ O ~  

Minger und Trupchun deuten darauf hin, dass Wald- und Baumgrenze einmal Als ~oriiber~ehende Veriinderung kann die Storung des Bodenbildungs- 

hoher lagen. Neben den dort erfolgten Holznutzungen und Waldbriinden prozesses betrachtet werden. Diese hatte in zahlreichen Bestbden Aus- 

machte die intensive Beweidung das Aufkomrnen des Jungwuchses unmog- wirkungen auf die Ertragsfiihigkeit der Boden und auf die Baumartenzusam- 

lich. Auf die genannten Standorte bezogen, kann daher von einer Ablosung mensetzung, den Waldaufbau sowie die langfristige Waldentwickl~ng.~~~ 

der naturlichen Waldgrenze durch eine wirtschaftliche, tiefer liegende 
Waldgrenze gesprochen werden. Braun-Blanquet ist der Meinung, dass die Baumartenzusammensetzung 
obere naturliche Waldgrenze im Parkgebiet etwa der heutigen Baumgrenze 
auf 2300 - 2400 m uber dem Meeresspiegel entspricht. Die Waldgrenze liegt Die heutigen Bestiinde im Parkgebiet konnen zum grossen Teil als Pionier- 

heute bei 2200 bis 2250 m.303 Im weiteren ist anzunehmen, dass der Wald wdder der ersten und teilweise bereits der zweiten Generation bezeichnet 

einen Teil der Hiinge, die heute durch Gerollhalden, Rufen und Lawinenzuge werden. Als typische Pionierbaumarten decken die beiden Bergfohrenarten, 

gepragt sind, stiirker besiedelte. Es ist aber schwer zu beurteilen, in welchem das heisst die aufrechte Bergfohre und die Legfiihre, beinahe drei Viertel der 

Ausmass diese Miinge durch anthropogene Einflusse veriindert wurden.304 Waldflache. Auf den Kahlschlag- und Brandflachen ging die Ansamung von 
den ubriggebliebenen Baumen und Baumgruppen und den nicht abgeholz- 
ten Nachbarbestiinden aus. Durch die grosse Produktion von flugfiihigen 

302 Vgl. auch Zoller (1995): 72-73, 75-77, 79. Samen konnten sich die Bergfohrenarten stark verbreiten. Dazu kommt 
303 Zoller (1995): 60 schreibt zur Senkung der oberen Waldgrenze (in der ganzen noch ihre Fiihigkeit, sich auf mageren, trockenen Kalkboden anzusiedeln Region SNP, UE, MT) durch anthropogene Einflusse, dass diese sich "trotz mancher 

.! pollenanalytischer Untersuchungen im Bereich der subalpinen Stufe noch immer und wahrend der Keimung nicht so stark auf Feuchtigkeit angewiesen zu 
nicht der gewunschten Genauigkeit" beantworten liksst, "vor allem auch deshalb sein wie die iibrigen Baumarten.309 Es stellt sich damit die Frage, inwieweit 
nicht, weil die Eingriffe gebietsweise sehr verschieden waren." Braun-Blanquet et diese Bergfohrenstandorte ursprunglich mit Amen und Liirchen bestockt 
al. (1954): 7 und Braun-Blanquet (1926): VIII. Weitere Angaben zur oberen waren. Aus den schriftlichen Quellen uber die Nutzungen konnen in dieser 
Waldgrenze: Schroter (1918): 179 schreibt: Die Grenze wurde "an vielen Orten" im Hinsicht keine eindeutigen Schlusse gezogen werden.310 Uber die Entwick- 
Park "kunstlich herabgedruckt"; WP 1921, S. 1: Die heutige Waldgrenze entspricht lung der Baumartenzusamrnensetzung geben aber die Studien uber die "nicht durchgehend der naturlichen Waldgrenze", sondern weist "mehr auch durch 
den Menschen oder Lawinen veriirsachte Depressionen" auf. Campell (1949): 20: Pflanzengesellschaften Auskunft. 
"empfindliches Herunterdriicken der Waldgrenze" an "gewissen Stellen". Campell 
erwiihnt spater (1953): 165 sogar, dass nun nach der Unterschutzstellung ein 
"rapider Anstieg der obereg Baum- und Waldgrenze zu konstatieren" sei. Brunies 305 Campell (1949): 22f; Brunies (1906): 243; Braun-Blanquet et al. (1954): 35. 
(1906): 242 schrieb hingeg& 47  ahr re friiher, dass er im Gebiet nirgends mit 306 Im wissenschaftlichen Fuhrer durch den SNP wird vermerkt, dass die Erosion 
Sicherheit feststellen konnte, dass fruher der Waldsaum "ganz erheblich hoher" durch die Bewirtschaftung, insbesondere durch den Kahlschlag und die "ubermiks- 
gereicht hatte. Im Oberengadin konnte Campell (1944): 8 ein allgemeines sige" Beweidung, verstarkt wurde. Was als "iibermikssige" Beweidung zu verstehen I 

Ansteigen der Waldgrenze, seitdem keine Bergarnaskerschafe mehr weiden, von ist, wird nicht verdeutlicht. WNPK (1966): 43. 
nicht selten bis zu 150 m feststellen. -1m biindnerischen Oberland wurde die 307 Mundliche Mitteilung von Eduard Campell (1987). 
Waldgrenze urn 200 bis 250 m heruntergedruckt. Friiher stimmte diese Grenze mit 308 Zoller (1995): 56 u. 60 zu den Eingriffen des Menschen in die Bodenentwicklung. 
der Hohenyerbreitung der Alpenrose uberein. Gembs Bavier (1949): 52. Vgl. dazu Die ausgebildeten Bodenprofile wurden haufig gestort. Der Liirchenanteil im 
Foto in Zoller 81995): 103. Im nordl. Dachsteinmassiv in ~sterreich werden rund Lachen-Arvenwald wurde dadurch betrachtlich erhoht. 
250 m der gesamten Senkung der Waldgrenze von 400 m auf den Menschen, der 309 Braun-Blanquet et al. (1954): 35; Meyer (1906): 225. 
Rest auf klimatische Einwirkungen zuruckgefuhrt. Kral (1983): 30. 310 Aus der Tabelle 5 im Kap. 3.8.1.2. geht lediglich hervor, dass die Bergfohre zu 

304 Vgl. Zoller (1995): 21, 76. diesem Zeitpunkt bereits fast uberall vorherrschend war. 
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Pflanzengesellschaften 

Aus den Untersuchungen der Pflanzengesellschaften, die in den Fiinfziger 
und Sechziger Jahren durchgefuhrt wurden, geht hervor, dass die grosse 
Verbreitung der Fohrenwald-Gesellschaften grosstenteils standortsbedingt 
ist und in erster Linie rnit dern Vorherrschen karbonatreicher Boden, der 
ausgesprochenen Nidlrstoffarmut des Bodens, den steilen, sonnigen Hiingen 
und dern trockenen Klima zusammenh&ngt. An diesen Standorten treffen wir 
die Schneeheiden-Bergfohrenwiildern mit der niedrigen Segge und rnit der 
Strauchflechte an. Hier haben die Bergfohren kaum Konkurrenz durch 
Arven und Wchen zu envarten.311 Zu vermuten ist, dass hier bereits frii- 
her die aufrechte Bergfohre und die Legfohre vorherrschend waren. Es 

I kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass diese Standorte vor den mehr- 
maligen Waldzerstorungen auch das Gedeihen anspruchsvoller Baumarten 

j , An Stellen mit massig verbrauntem Wald-Humuskarbonatboden kann neben 

fohrenwiilder treffen wir zum Beispiel in Stabelchod - Lingia lungia, Muottas 
da Grimmels, Foljpa da Grimmels, Plan Posa, La Schera und dem unteren Teil , 

\ / ' I  ihrer Wuchsbedingungen wettbewerbsunfahig gegenuber der Bergfohre als 

/ / / l i  i Weise pragen, als sekundiire Nachfolgevegetation betrachtet werden" muss. ,;fl 
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heide-Bergfohrenwader wird seit einigen Jahrzehnten das Aufkommen von 
jungen Arven beobachtet.315 Es ist daher anzunehmen, dass die Arve an 
diesen Standorten bereits vor den menschlichen Eingriffen vorhanden 
war.316 Schlegel kam durch mikroskopische Untersuchungen von Moder- 
holz alter Striinke zu dern Schluss, dass an den Stellen, wo der Wetterstein- 
dolomit von silikatreicher Morane uberdeckt ist, ursprunglich Liirchen und 
Arven eingesprengt oder beigemischt waren.317 

Kahlschlage und Beweidung hatten auch Auswirkungen auf andere Pflan- 
zengesellschaften. So konnten sich zum Beispiel die Steinrosen-Bergfohren- 
walder (an kuhlfeuchten Lagen auf Karbonatgestein) und die lachen- 
reichen Alpenrosen-Heidelbeer-Wiilder durch den anthropogenen Einfluss 
stiirker ausbreiten. Auch die baumlose Kleinstrauchgesellschaft der Kr2hen- 
beer-Vaccinienheide (an kiihlfeuchten Lagen auf kristalliner Unterlage) I 

ermoglichte. und die ~alk-~rockinrasen mit Blaugras konnten sich teilweise dank der 
Kahlschlage stiirker ausdehnen. Die saure Boden liebenden Borstengras- ~ 

In Folge der Kahlhiebe, der Waldbriinde und der intensiven Beweidung ha- Trockenrasen entstanden als Sekundiirgesellschaft durch die Waldzerstorung 
ben sich die Fohrenwald-Gesellschaften jedoch uber dieses Verbreitungs- 

I 
und nachfolgende Beweidung. Die Heidelbeer-Fichtenwaldgesellschaft hat 

gebiet hinaus ausgedehnt und treten heute starker in Erscheinung als vor im Gegensatz dazu an Terrain verloren, nachdem die saure Rohhumusschicht 
dem Eingriff des Menschen. So hat sich an den massig steilen Hagen, in Tal- durch die Kahlschlage zerstort wurde.318 Liings der Wege bei den Siedlungen 
griinden, Mulden und auf Terrassen, die nicht als ausgesprochen trockene und Dungstellen konnten sich zudem weitere typische anthropogene 
Standorte gelten, der moosreiche Schneeheide-Bergfohrenwald entwickelt. Pflanzengesellschaften entwickeln.319 Innerhalb einzelner Pflanzenge- 

sellschaften, zum Beispiel dern Wchen-Arvenwald, kam es durch die 
der Bergfohre auch die Wche, die Arve und die Engadiner Waldfohre gele- Eingriffe des Menschen zu einer betrachtlichen Erhohung des Wchen- 
gentlich beigemischt vorkommen. Die moosreichen Schneeheide-Berg- anteils auf Kosten der Arven.320 

vom God La ~ro isa .  Die Baumarten, die vor den menschlichen Eingriffen dort Waldaufbau 

in grosserer Anzahl vertreten waren, wurden nach der Verschlechterung Kurth und Mitautoren kamen bei ihren Untersuchungen der Parkwdder in 
den Jahren 1957-1960 zu dern Schluss, dass die heutigen Waldbest-de in ih- 

Pionier-Baumart.312 Zoller schreibt sogar, dass "ein bedeutender Teil der rer Struktur sehr stark durch die friiheren Eingriffe gepragt sind. Die 
reinen Bergfohrenwader, die das Landschaftsbild in so eindrucksvoller Bestiinde weisen eine grossere Stammzahl, aber weniger starke Baume und 

daher geringere Vorrate auf als die urspriinglichen Bestockungen. Be- 
Namentlich auf ebenem bis schwach geneigtem Geliinde, wurden sich die 
Bergfohrenwalder "an Stelle von ehemaligen Liirchen-Arven-, Arven- und Angabe aufgrund eigener Beobachtungen und folgender Literatur: Schlegel (1985): 
Bergfohren-Arvenwaldern ausbreiten."313 Sogar bestimrnte Legfohrenge- 62; Trepp (1968): 25; Kurth et al. (1960): 32 und Brang (1989): 159. Brang konnte 

in seiner Diplomarbeit uber die Zerfallsdynamik in einigen Bergfohrenwddern im 
Nationalpark feststellen, dass sowohl die Bergfohre als auch die Arve sich auf 

- Zerfallsflachen reichlich verjungen. 
316 "Der vielerorts gute Arven-Jungwuchs unter den Bergfohren scheint darauf hin- 

zuweisen, dass die Regeneration der urspriinglichen arvenreichen Gesellschaften 
bereits im Gang ist." Zoller (1995): 48 u. auch 46, 47, 43. 

Legfohrenstadium iiberabs langsam, aber doch merklich fortschreitet. 
317 Leibundgut/Schlegel (1985): 953; vgl. auch Brunies (1906): 243, 246f. 

312 Trepp (1968): 23 aufgrund der Beschreibungen von Braun-Blanquet (1926), (1948- 
318 Trepp (1968): 25-29, 32, 35, vgl. auch Vegetationskarte CampelVTrepp (1968). Bei 

49) und (1954). l 
den rnit dern deutschen Namen aufgefuhrten Gesellschaften bzw. Verbiinden han- 
delt es sich um Rhododendro hirsuti-Mugetum, Rhododendro-Vaccinietum cembre- 
tosum u. calamagrostietosum, Empetro-Vaccinietum, Seslerion coeruleae, Nardetum 
alpigenum und Vaccinio Piceon. 
Zum Beispiel Trittstellen rnit strahlenloser Kamille (Matricario-Lolietum) u. 
Balmen und Kleinviehlager rnit Igelsame und Scharfkraut (Lappulo-Asperugetum). 
Zoller (1995): 79-80. 

320 Zoller (1995): 56, 50, 53. 

busche und Legfohren-Wchenbestade konnen als anthropogene Degrada- '1 

tionsprodukte vermutet werden.31'4 In verschiedenen moosreichen Schnee- 'i 

311 Zoller (1995): 48. Trepp (1968): 25. Kurth et al. (1960): 324 sind bei den ausge- : 
dehnten Legfohrenbestanden der Auffassung, dass die Wiederbewaldung uber das 

313 Zoller (1995): 48. Fur die Alpenregion Osterreichs wird allgemein festgestell 
dass die Arve "besonders deutlich" unter dern Einfluss des Menschen zuruckgin 
Auf den Kahlschlagflachen kamen an ihrer Stelle Halbschatt- und Lichtbaumart 
auf. Kral (1983): 28, 31f. Zum schweiz. Arvenareal vgl. Furrer (1955) u. (1956). 

314 Zoller (1995): 43. Zum grossen Anteil von Leg- und Bergfohren im SNP schrei 
Zoller (1995): 85, dass es "offensichtlich durch den forstlichen Raubbau und die 
dolomitische Unterlage bedingt ist." 



sonders charakteristisch sind diesbezuglich die mehr oder weniger ein- 
schichtigen Bergfohrenwdder, die als direkte Folgebestiinde nach der 
Kahlschlagwirtschaft bis 1850 entstanden. Die spateren Nutzungen von 1855- 
61 und 1880-88 vor allem in den Gebieten von Stabelchod bis Buffalora wur- 
den, wie oben enviihnt, nicht mehr kahlschlagartig uber grosse Flachen 
ausgefuhrt. Schlegel konnte in Stabelchod vielmehr eine Durchmischung 
der verschiedenen Entwicklungsphasen auf kleineren Flachen feststellen. 
Er unterschied dabei die Jungwald-, die Optimal-, die Alters- und die Zerfalls- 

Ausfiihrungen zu den Wadern von Las Crastatschas, La Drossa, La Schera 
und Praspol kann angenommen werden, dass der Vorrat im Jahre 1957 klei- 
ner war als die Nutzungsmenge der letzten Kahlschlage von 1835-47 im glei- 
chen Gebiet. Das heisst also, dass der Wald trotz jahrzehntelanger volliger 
Schonung; immer noch einen kleineren Vorrat als in den urs~riin~lichen 

sucht werden. Zudem verhinderten der ungunstige geologische Untergrund 
und das trockene Klima eine raschere Entwicklung dieser Wdder. Eine Ab- 
nahrne der Stammdichte, eine Zunahme der Vorrate und eine Verschiebung 
der Stiirkeklassen sind aber im Gang, wie die Untersuchungen von 1957-1960 
zeigen. Dieser Prozess verlauft wegen der sehr unterschiedlichen Boden- 
und Mikroklimaverhaltnisse jedoch nicht uberall gleich schnell. Im Friih- 
stadium dieser Entwicklung befindet sich zum Beispiel das Gebiet von 
MingGr-Nord, das immer noch eine sehr hohe Stammzahl und eine grosse 
Verbreitung von aufrechten Bergfohren und Legfohren aufweist.322 Ein 
fortgeschrittenes Stadium mit hoheren Vorraten und wirtschaftlich wertvol- 
leren Baumarten weisen zum Beispiel die Wdder vom Val Briina, I1 Fuorn, La 
Schera und Val Trupchun auf.323 

- 

157 

der Alpenrosen-Arvenwald sein. An den trocken-warmen Siidhiingen, die zu 
den Schneeheiden-Wddern mit der niederen Segge und der Strauchflechte 
gehoren, kann diese Entwicklung hingegen nicht festgestellt werden. Diese 
Subassoziationen konnten daher als boden- und lokalklimatisch bedingte 
Dauergesellschaften betrachtet ~ e r d e n . 3 ~ ~  

Eine Verzogerung in der Entwicklung zur genannten Klimaxgesellschaft, 
aber auch eine Gefiihrdung der Waldverjungung, gibt es seit einigen 

phase. Bei langsam fortschreitender Bewaldung ehemaliger Weideflachen Jahrzehnten durch das Wild. Die an verschiedenen Orten im Parkgebiet sehr 

konnte er stellenweise plenterartige Bestiinde beobachten.321 Anhand der hohen Populationen von Hirschen, Gemsen und Steinbocken verursachen 
lokal begrenzt grosse Schaden am Jungwuchs und verhindern das Auf- 
kommen der Verjungung. Verbissschaden lassen sich in verschiedenen 
Wddern bei der Fichte, der L'drche und der Arve feststellen. Fegeschaden 
kommen hauptsachlich an der Arve vor, seltener sind Schalschaden an an- 

- deren B a ~ m a r t e n . ~ ~ ~  Durch das selektive Einwirken des Wildes wird die 

Bestaden aufweist. Die Griinde konnten bei den genannten Veriinderungen Entwicklung vom Bergfohren-Pionienvald zum kchen-Arven-Klimaxwald 

des Bodens, der Baumartenzusammensetzung und beim Aufbau des Waldes ge- an einzelnen Orten gar unmoglich gemacht. In unbewaldete Hanglagen 
konnen durch das Wild verursachte Erosionsschaden festgestellt werden. 

Auswirkungen auf die Umwelt 

Die grossflachigen Kahlschlage hatten ebenfalls Auswirkungen auf den 
Wasserhaushalt der engeren und weiteren Region. Inwieweit jedes einzelne 
Ereignis im Zusammenhang mit den Abholzungen stand, ist schwer nach- 
zuvollziehen. Tendenziell kam es aber in vermehrtem Masse zu Rufen und 
Uberschwemmungen. 

Im Oberengadin gab es im Jahre 1834 grosse Uberschwemmungen. Bereits 
friiher und auch spater wurden Uberschwemmungen verzeichnet, wie aus 
der Chronik der Unwetterschaden in der Schweiz von Rothlisberger hervor- 
geht.327 Im Untersuchungsgebiet und seiner niiheren Umgebung hatten die 
Unwetter oft Flurschaden sowie Schaden an Briicken und Wuhren zur Folge. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde eine Korrektur des Spols und des Inns 

i bei Zernez vorgenommen.328 In Trupchun kam es zu verschiedenen Uber- 
\ schwemmungen, die Schaden an den verbauten und unverbauten Ufern, an 

den Brucken sowie am Alpgebaude Purcher verursachten. 

Die Veraderung in der Baumartenzusammensetzung des Schneeheide- Im Untersuchungsgebiet sind auch verschiedene Lawinenziige bekannt. 
Bergfohrenwaldes kann bereits als Teil der allgemeinen Wald- und Vege- Teilweise befindet sich die Anrisszone uber der heutigen und auch uber der 
tationsentwicklung angesehen werden, denn es kommt dadurch zu einer 
Veraderung der Boden- und Vegetationsverhiiltnisse. Diese Entwicklung ist 325 Trepp (1968): 25; Braun-Blanquet et al. (1954): 17, 52; und Kurth et al. (1960): 
aber nur auf den gunstigeren Standorten des moosreichen Schneeheiden- 

326 Kurth et al. (1960): 294, 324 u. Karte f; LeibundguVSchlegel (1985): 954; Nacher 
(1979); Blankenhorn et al. (1979). 

327 Unwetter im Engadin in den Jahren 1566 ("das Engadin wurde vollig entstellt"), 
1570, 1750, 1762, 1834 (OE), 1868, 1874, 1920, 1927, 1951, 1987). Rothlisberger 
(1991): 47, 48, 57, 58, 64, 65, 69, 70, 71, 80, 81, 85, 101; Campell (1851) 1: 84. 

(Legfohrenstufe) gehoren (z. T. mit Arve) zu einem grossen Teil anthropogen be- Gemass Schorta (1982, OE): 587 u. SR (1784) 2: 338 sol1 es im Jahre 1772 grosse 
dingt und somit potentielles Hochwaldareal. Bisher durchgefuhrte Aufforstungen Verwustungen durch ~berschwemmungen des Inns, v. a. in La Punt-Chamues-ch 

gegeben haben. 
328 Ursprungliches Bachbett bei den heutigen Post- und Bahnhofsgebauden. 

(Spolkorrektur Situation 1909, GA Zernez I1 B 14 e2 111). 

Auch die Beweidung der Wader hatte Auswirkungen auf die Waldstruktur. So 
konnen die fehlenden kleineren Baumdimensionen zum Beispiel in Trup- 
chun und Foraz teilweise auf die B~weidung zuriickgefuhrt werden.324 

Wald- und ~egetationsentwicklung 

Bergfohrenwaldes feststellbar. Die Klimaxgesellschaft wird hier vermutlich ! i 
321 Schlegel (1985): 59f. 
322 Im ~sterreichischen Dachsteinplateau sind weite Teile, die nun zur Latschenstufe 

mit der Awe sind dort zum grossten Teil erfolgreich verlaufen. Kral (1983): 31f. , 
323 ~ u r t 6  et al. (1960): 283f. 
324 Kurth et al. (1960): 285, 288. 
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schaft und die darauf folgende, immer noch kahlhiebnahe Schlagwirtschaft 
verunmoglichte beziehungsweise stark erschwerte. Die Rentabilitat der 
einzelnen Holzschlage nahm ab.3Die Einschrmkung der Holztrift und das 

noch rentable Absatzmoglichkeiten zu finden. Ein Markt offnete sich durch 
die touristische Entwicklung im Engadin zwischen 1850 und 1914. Die Er- 
offnung der Linie Bever - Scuol der Rhatischen Bahn im Jahre 1913 bedeu- 
tete ebenfalls eine bessere Absatzmoglichkeit fur das Holz ausserhalb der 
Region.4 Andererseits erleichterte die Bahn die Zufuhr von Konkurrenz- 
produkten ins Engadin. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die 
Wader im allgemeinen vom 19. bis weit ins 20. Jahrhundert eine grosse wirt- 
schaftliche Bedeutung fur die Gemeinden behielten.5 

hier, rnit Ausnahme des Val Trupchun, das Brennholz und weitere wenig 
wertvolle Holzsortimente. Nach dem Bau der Ofenpass-Strasse iiber Las Cras- 
tatschas nach Punt La Drossa im Jahre 1872 wurde das Gebiet um I1 Fuorn 
vorerst attraktiver fur den Bezug von Nutz- und Brennholz. Nach einer an- 
fanglichen Zunahme der Nutzungen falgte nach der Jahrhundertwende je- 

distanzen wurden bis anhin wenige, aber moglichst grosse Schlage ausge- 
fuhrt. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts wurde zusehends eine 
auf Bestandespflege und Naturverjungung aufbauende Bewirtschaftung der 
Wdder angestrebt. Diese Entwicklung zusammen rnit dem ungunstigen Ver- 
lauf der allgemeinen Marktlage fur Brennholz hatte eine verminderte Wirt- 
schaftlichkeit der Nutzungen zur Folge. Im Expertenbericht uber die Wal- 
dungen und den Betrieb von Zernez im Jahre 1904 wird vermerkt, dass Zer- 
nez "seit Jahren" Muhe habe, das Holz zu annehmbaren Preisen abzusetzen. 

- 
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immer mehr zum Sorgenkind der Forstwirtschaft. Sogar wahrend des Zwei- 
ten Weltkrieges einer Zeit rnit gunstigen Holzpreisen konnten die erhohten 
Brennholznutzungen aus entlegenen Lagen nur mit Hilfe von Ausgleichs- 

Verbot der Triftklausen zwangen zu neuen, weniger rationellen Transport- beitragen durchgefuhrt werden.7 Fur die aufrechte Bergfohre konnte im 19. 
methoden. Die Gemeinden waren gemungen, fur ihre Holzprodukte neue, Jahrhundert noch eine Absatznische gefunden werden. Sie wurde nach 1860 

zur Produktion von Holzlatten fur die Telefon-, Telegrafen- und Elektrizitats- 
leitungen venvendet. Die steigenden Anspriiche an die Qualitat machten 
aber einen langfristigen Absatz unmoglich. Versuche, die Bergfohrenbe- 
stande durch waldbauliche Massnahmen in gemischte Bestiinde rnit Arve, 
Wche und Fichte zu uberfiihren, waren weitgehend erfolglos. Eine Inten- 
sivierung der Nutzungen im Untersuchungsgebiet konnte im 20. Jahrhun- 
dert wegen der mangelnden Rendite der Holzschlage nicht mehr erreicht 

- werden. Lediglich auf der linken Talseite im Val Trupchun wurden nach dem 
Bau eines Waldweges bis in die Funfzigerjahre dieses Jahrhunderts noch 

Im Untersuchungsgebiet hingegen sah die Entwicklung der Rentabilitat der betrachtliche Nutzungen ausgefuhrt. 
Wader wesentlich ungunstiger aus. Die Hauptprodukte des Waldes waren 

4.1.2. Wirtschaftliche Bedeutung der Beweidung 

Die Landwirtschaft der Region rnit Ackerbau und Viehwirtschaft wurde uber 
Jahrhunderte im Rahmen der familiiken Selbstversorgung praktiziert. Dabei 
hatte die Alpwirtschaft eine zentrale Bedeutung. Die ausgedehnten Weide- 

doch ein Nachfrageriickgang. Wegen des grossen Anfalls an verhiiltnismas- gebiete konnten aber in der Neuzeit nicht mehr alle mit einheimischem 
sig wenig wirtschaftlichem Brennholz und der relativ grossen Transport- Vieh bestossen werden. Wegen eines Uberangebotes wurden viele Weiden 

und Alpen an Bergamasker und teilweise an Veltliner und Tiroler Schaf- 
hirten verpachtet. Bereits seit Ende des 16. Jahrhunderts und dann vor allem 
im 18. und 19. Jahrhundert wurden zahlreiche Weidegebiete verpachtet.8 
Eine Blutezeit der Verpachtungen gab es um 1 800.9 Jeden Friihsommer 
kamen einige zehntausend Bergamaskerschafe in die Biindner Alpen.lOAuf 
den Zernezer Alpen weideten zu dieser Zeit rund 3000 Bergamasker Schafe, 
in Scuol waren es zirka 1600 Schafe.1 Von den Weiden im heutigen Parkge- 
biet wurden praktisch alle mehrmals verpachtet. Je nach den Bedurfnissen 
fur das einheimische Vieh wurden entweder nur die hohergelegenen und 
weniger attraktiven Weidegebiete oder aber praktisch alle Alpweiden im 
spateren Nationalparkgebiet den fremden Pachtern iiberlassen. Einzelne Al- 
pen blieben einige Sommer auch ungenutzt. Die Einnahmen aus Pachtzinsen 
waren von Bedeutung fiir die Gemeinden. Sererhard schrieb 1742, das jede an 

nicht konkurrenzfiihig war. Aus einer Korrespondenz uber eventuelle Schwellen- 
holzlieferungen fiir die Vorarlbergbahn schreibt der Kreisfijrster an den Kantons- Schlatter (1949): 203; Bavier (1950): 25; Gadient (1950): 33. Laut FJB Zernez war 

1946 das letzte Jahr unter dem Zeichen der kriegswirtschaftlichen Massnahmen. 
tend hoher sind." STAGR IX lo3h, Vgl. auch Radkau/Schiifer (1987): 220. "Bezeichnend fur dessen Aufhebung war die Liquidation der beitragsberechtigten 

4 Coaz schreibt 1902: 2 dass der Ausbau des bundnerischen Eisenbahnnetzes "das Schlage aus entlegenen Waldungen." 
Vgl. Mathieu (1980): 243-248; Sererhard (1944): 108, 111. 
Pol (1804): 60ff; Rosch (1806): 455, 457, 462; u. (1807): 135ff; Mathieu (1980): 

dass der Preis des Holzes "seit Jahren schon im Steigen begriffen" und "mit der 
Weiterentwicklung der Industrie und allmahlichen Erschopfung der einstigen Gesamthaft sollen es zirka 30 - 40'000 resp. 45'000 Bergamasker Schafe gewesen 

sein. Erste Zahlen laut Striiby (1914): 293 aus einer Chronik von Tschudi und 
noch ansteigen" wird. letzte Zahl nach NSR (1808): 233 u. Bavier (1949): 94. Bestossen wurden vor allem 

5 Y Vgl. JB FI , 1879-1920. Hier ist keine eindeutige Tendenz beim Umsatz und Weidegebiete in den Sudtdern Misox, Bergell und Puschlav und Engadin, dann im 
Nettoeinnahmen feststellbar. Tabellen zu den Ertragszahlen des Forstbetri Biindner Oberland, Albula und Hinterrhein. Laut Striiby (1914): 293. 
Scuol in Parolini (1985): 18-20. Scuoler Zahl aufgrund Vergleich Pachtzinse geschatzt. Salis-Marschlins (1808): 

231; Vgl. im allg. auch Pol (1804): 60ff; Rosch (1806): 455 ff, (1807): 135ff. 

I oberforster "[ ...I kann das Engadih nicht concurrieren, weil die Preise hier bedeu- 

Seinige dazu beitragen wird, unser Land dem Holzhandel zu offnen und dies um so 
mehr, als die Qualitat unseres Holzes sehr geschatzt ist." Im weiteren bemerkt er, 

1 enormen Vorriite der Urwaldungen Russlands, Schwedens und ~ordamerikas imier  , 

1 6 , Expertenbericht Zernez (1904): 10. 



"Bergomascer Tesini oder Schafhirten" verpachtete Schafalp, der Gemeinde 
Zemez "jahrlich hundert Philippi Zinss" eintrage.12 Um 1800 hatte Zernez, 
gemass den Angaben im Neuen Sammler, Pachtzinseinnahmen von 800 
Gulden fur die 3000 Bergamasker Schafe. Scuol hatte Pachtzinse in der Hohe 
von 432 Gulden.13 Die Verpachtung wurde zu dieser Zeit als rentable Alterna- 
tive zu der Kahlschlagwirtschaft erkannt. Es kam zu einer gewissen Konkur- 
renz zwischen beiden Nutzungsformen.14 Die Gemeinde Zernez rnit ihren 
ausgedehnten Waldungen war immer wieder bestrebt, die Waldflache zu 
Gunsten der Weide zuriickzudriingen. Selbst im 19. Jahrhundert wurde noch 
versucht, die Weideflache durch Brandrodung zu vergrossern.15 

Fur die Periode vor der Griindung des Nationalparks, das heisst von 1880 bis 
19 10, sind die Bestossungszahlen und die Pachtzinse gut dokumentiert. Sie 
lassen sich gemass Tabelle 12 fur die einzelnen Alpen im Untersuchungs- 
gebiet auflisten. Die Zinse schwankten teilweise wegen des unterschiedlich 
grossen Weidegebiets, das zur Verfiigung gestellt wurde, und der sich &I- 
dernden Wirtschaftslage. Die aufgefuhrte Bestossungszahl stammt aus der 
Schweizerischen Alpstatistik von 1909, wobei eine "normierte Stosszahl" 5 
Schafen entspricht. Die Alpweiden des Untersuchungsgebietes wurden gros- 
stenteils rnit Schafen bestossen, so dass die angegebene Bestossungszahl je- 
weils verfunffacht werden muss, um die ungefahre Anzahl der weidenden 
Schafe zu erhalten.16Zernez hatte durch die Verpachtung dieser Alpen jahr- 
liche Einnahmen von zwischen 1500.- und 3900.- Franken. Dazu kamen noch 
die Pachtzinse anderer Weidegebiete ausserhalb des heutigen Nationalpark- 

verpachtete zudem die Alpen Pigniaint und Vauglia. Die Alp Trupchun wur 
nach der Parkgyndung zusarnmen rnit der Alp Purcher noch bis zur Ein- 
gliederung des GebCetes der Alp Trupchun im Jahre 1931 bestossen. Die jhr -  
lichen Pachtzinse fur 80 Kuhstosse aus dem St.Galler Rheintal schwankten 
zwischen 500.- und 2000.- Franken.18 Die Alp Purcher, die erst 1961 in den 

rerhard (1944):'108. 

Preise versprachen. Vgl. Radkau/Schafer (1987): 130. 

lli 1 i I 5, GSGR 4 (1880). Die Bergamasker selber rechneten um 1800 sogar mit 15 Schafen 'd 

- 
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Nationalparkgebiet integriert wurde, wurde nach 193 1 fur einen Zins 
zwischen 350.- und 2000.- Franken verpachtet und rnit 800 bis 900 Schafen 
oder mit zwischen 130 und 189 Stuck Galtvieh bestossen.1 In Scuol wurden 
neben den Alpen Minger und Tavrii zeitweise noch weitere Alpen im Val S- 
char1 an Bergamasker oder Tiroler verpachtet.20 

Tabelle 12 

Bestossungszahl und Zinse der Alpverpachtungen zwischen 1880 
und 1910 

Gemeinde A l p  zusatz l iche  Stoss-  J a h r l i c h e  
Weidegebiete zah l  Pachtzinse 

2 1 in Franken 

Tantermozza Munt sainza Bon, Plans 60 80 - 220.- 
aint a God, Murtarol 

Grimmels zeitweise Ivraina u. La 7 l Z 2  360 - 1040.- 
Drossa 

La Schera zeitweise Praspol, 170 300 -1770.- 
Murter u. Cluozza 

Stabelchod Val dal Botsch 35 450 - 830.- 

gebietes, so zum Beispiel der Alp Buffalora.17 Die Gemeinde S-chanf hatte 145 800 - 1250.- 
Einnahmen von 800.- bis 1250.- Franken von den Alpen in Val Trupchun und Purcher 

150 80 - 100.- 

Tavrii 8 7 750.- 

Valchava Val Nuglia 40 o . - ~ ~  

1 2  Sel 
1 3 Salis-Marschlins (1808): 23 1 und Rosch (1806): 455. 
1 4 Vgl. Kap.2.2.1. Radkau/Schafer (1987): 165 erwahnen ebenfalls einen hoheren Er Die Weideverpachtung wurde aber zusehends kritisiert. Die patriotischen 

trag durch Beweidung als durch Holznutzungen um 1830. Wenn die Holznutzunge Okonomen und spater die forstlichen und alpwirtschaftlichen Fachleute 
auf einem Monopol des Abnehmers beruhte wie bei der Saline Hall fiir das Unter- hatten einiges an dieser Bewirtschaftungsart auszusetzen. Die aufkommende , 

suchungsgebiet und zu kunstlich niedrig gehaltenem Preis erfolgte, waren sie s o  
fort gefiihrdet, wenn Konkurrenten aufkamen die dem Waldeigentumer besser 

1931: 350.-, 1950 -60: 1800.-, 1949: 2000.-, 1959/60: 2000.-. GA S-chanf C 2/7; 
5 Vgl. Kap.3.2. mundliche Mitteilung von Rudolf Geisser, Staad bei Rorschach und Flurin Brunies, 

1 6  "Normierte Stosszahl" = 1 Kuh = 5 Schafe, gemiiss Struby (1909): 269 und laut dem ' Cinuos-chel (beide Pachter) u. Aufstellung KFA Zuoz 10. 2. 1960. 
Gesetz "Bestossung der bundnerischen Alpen mit fremden Schmalvieh" 1875, Art. Dazu gehorten zeitweise Tablasot, Tamangur dadoura, Plazer und Schombrina. 

Die Zahlen fur die einzelnen Alpen datieren infolge der umfangreichen Arbeit der 
auf eine Kuh. Eine andere, im Engadin gelaufige Formel rechnete mit 10 "kleineren Alpstatistik zum Teil auf 10 Jahre zuruck. So wird vermerkt, dass "da und dort" 

&chafenW auf eine Kuhweide. Salis-Marschlins (180814: 233f. Im Alukataster " in bezug auf Bestossung mit Schafen und Ziegen Verbderungen eingetreten sind. 
Struby (1909): 300, 304, 322, 330. 

2 2  Bestossungzahl fur Grimmels: 41+30 (=I50 Schafe), fur Ivraina (ausserhalb SNP) 
zusatzliche 70 Einheiten. Struby (1909): 303. 

2 3  Das Val Nuglia wurde wahrend dieser Zeitspanne vermutlich rnit einheimischen 
Schafen von Valchava bestossen. Fruher weideten zeitweise Bergamasker Schafe 
hier. Z.B. 1799 fur einen Zins von 18 "Filippi". GA Valchava , documaint 6. 

( 

Graubundens von 1973 wurde wiederum rnit einem anderen Faktor, namlich rnit e 
nem Schaf gleich einem Sechstel Stoss gerechnet. 

l 7  Buffalora: Bestossungszahl 140, Pachtzins 1300.- Fr. Zeitweise wurden auc 
Sarsura, Barlas-ch, Piilschezza und Bunaloua, und seltener Sursassa und Lascha 
dura verpachtet. Nach Striiby (1909): 303. 
19 13: 500.-, 1916: 900.-, 1923-27: 2000.- Fr. GA S-chanf C 14/2. 
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negative Einstellung gegeniiber der Verpachtung ausserte sich auch in schafen ins Rheingebiet verbot.30 Im Februar 19 10 wurde ein Einfuhrverbot 
Bezeichnungen wie "Raubwirtschaft durch die fremden Pachter" und an- fur italienische Sommerungsschafe ins Engadin erlassen.3 Zernez erlitt da- 
deres mehr.24 Auf einige forstliche Einwiinde gegen diese Verpachtungen durch auf 6 Alpen einen Ausfall an Pachtzinsen von gesamthaft 1525.- Fran- 

ken. Dieser Weidezinsausfall im Jahr 19 10 wurde zu 70% vom Bund und Kan- 
ton kompensiert.3 2 Im Jahre 19 14 folgte ein allgemeines Verbot fur alle 

der tiefe Pachtzins kritisiert.Z6 Die Skepsis gegeniiber der praktizierten A1 Viehgattungen. Die Sperrung der Grenzen brachte die Gemeinden urn ihre 
verpachtung wurde durch einen weiteren Faktor bestiirkt, niimlich durch willkommenen Pachtzinse. Nur ein Teil der Alpen konnte nach einer An- 
die Probleme mit der Verschleppung der Maul- und Klauenseuche von laufphase an schweizerische Viehhiindler aus der Ostschweiz verpachtet 
Italien nach Graubunden. Im Jahre 1863 wurde der Eintrieb fremder Sch 
herden zur Sommerung durch eine kantonale Verordnung geregelt. Alle 
Schafherden, die aus Italien und dem Tirol zur Sommerung in den Bundn 4.1.3. Andere wirtschaftliche Bedeutungen 

Die Gewinnung von Erz, das vor allem im Spatmittelalter als Produkt der 
bunden ernannte Sachverstiindige mussten die Schafe alljiihrlich Stuck Region im Vordergrund stand, verlor im friihen 19. Jahrhundert endgiiltig 
Stuck genau untersuc hen.2 7 ihre wirtschaftliche Bedeutung. Nach dem Unternehmen von Hitz in S-char1 

zwischen 1822 und 1829 kam es zu keinem reguliiren Bergbaubetrieb mehr 
Im Jahre 1875 regelte ein kantonales Gesetz aufgrund der Ertragsfahigkeit in der Region. Einige Unternehmer scheiterten in der zweiten Hiilfte des 19. 
der Weiden die maximale Bestossungsdichte und verlangte die Wald-Weide- Jahrhunderts mit ihren Absichten, Bergbau in S-char1 zu betreiben.3 Von 
Ausscheidung und deren Beachtung.2 8 Dieses Gesetz und entsprechende eid Buffalora sind lediglich Untersuchungen der Abbauwurdigkeit der Berg- 
genossische Erlasse konnten die Attraktivitat der Sommerweiden und somit werke warend des Ersten Weltkriegs bekanr1t.3~ 
die Anzahl der Bergamasker Sommerungsschafe in der Region vermutlich 
etwas mindern. Im Jahre 1891 kam die Mailander Konvention, welche die 
Einfuhr von italienischem Sommerungsvieh regelte, zustande. Das erneute 
mehrmalige ~uftreten der Seuche konnte jedoch nicht verhindert werden. 30 Struby (1909): 44. 

3 1 Aus den Verhandlungen des schweiz. Bundesrates, vom 4. Februar 1910: "Auf den 
I 

Antrag des Landwirtschaftsdepartementes wird beschlossen: 1. Die Einfuhr von 
italienischen Sommerungsschafen uber die Zollamter Campocologno, Castasegna, I 

Zernez und Sta. Maria ist verboten. 2. Die Einfuhr von Milchkuhen ins Engadin ist 
I 

bis zum 25. Mai rnit Spezialbewilligung zulassig. 3. Vom 28. Mai bis 20. Juni blei- 
2 4  In Struby (1909): 161 zur Verpachtung in Zernez: "Diese Fremden aber t ben die erwahnten Zollamter fur die Einfuhr von Sommerungsvieh geschlossen. 4. 

und treiben heute noch ihre gewohnte Raubwirtschaft. Rationelle Alppflege, Vom 20. Juni bis 10. Juli ist die Einfuhr von Sommerungsrindvieh unter Beachtung 
nahmen zur Hebung des Alpertrages kennen sie nicht." hnl iche  Bemerkungen der seinerzeit in der Konvention vom 2. Mai 1901 aufgestellten Bedingungen er- 
S-chanf und im allgemeinen in Struby (1909): 213 u. 44. Vgl. auch Planta, A. laubt. 5. Vom 10. Juli an darf diese Einfuhr nur mit Spezialbewilligung stattfin- 

den." Bundesblatt Jg. 1910, I. Bd. Nr. 6, S. 253. Bereits am 10. Januar 1910 teilte 
das kantonale Departement des Innern dem Gemeindevorstand von Zernez mit, dass 
die Einfuhr inskunftig verboten sein wird. GA Zernez I1 B 18. Im Protokoll der 

vertragen jegliche Waldweide ausschliesse, eine strenge Aufsicht fuhrte und Sitzung der Naturschutzkommission vom 6.2.1910 wird dieser Verbot ebenfalls 
e m a n t .  Protokollbuch, LR-Brunies-Akten. In den Pachtvertragen fur die Alp 
Trupchun ist der Ausschluss der Schafe und Geissen ausdrucktich vermerkt. 
Gemas Vertrag fur die Jahre 1911-13 darf der Pachter Benzoni von St. Lorenzo di 
Rovetto die Alp rnit maximal 40 Kuhen u. 90 Stuck Galtvieh und Kalbern (u. 

gleich zum Berner Oberland) relativ gering. Kasthofer (1825): 145ff. Spater Pferden) bestossen. GA S-chanf C 14.2. 
3 2  Brief des kant. Departementes des Innern an den Gemeindevorstand von Zernez 

betr. Weidezinsausfall durch Ausschluss der italienischen Sommerungsschafe vom 
(1909): 163. Das Angebot an Weiden war in Graubunden im Verhaltnis zur Nac 14. Dezember 1910. GA Zernez I1 B 18. Etwas im Widerspruch dazu steht die Aus- 
frage oft zu gross. sage in einer Briefkopie der Gemeinde Zernez an den Luzerner Regierungsrat 
Verordnung betr. Eintrieb fremder Schafherden zur Sommerung, 20. Juni 1863. in: Schmid in Schliipfheim (vermutlich in Funktion als Experte) am 9. September 
GSGR 3 (1867): 175f. 1913. Danach scheint der Ausschluss des auslandischen Kleinviehs erst 1911 
Gesetz betr. Bestossung bundn. Alpen mit fremdem Schmalvieh. GSGR 4 (1880): wirksam geworden zu sein. So steht beim Pachtzins fur Stabelchod geschrieben: 

"1905/07: Fr. 620.-, 1908/10: Fr. 830.-, 1911: Fr. 600.- wegen Ausschluss der 
Vorubergehendes Einfuhrverbot z. B. am 31. 12. 1897, gemass Fog1 d'Engiadina Nr. italienischen Schafe musste eine Reduktion gewiihrt werden." GA Zernez I1 B 21 a, 

Parc naziunal. I 1. 1.1.1898. Einzelne Gemeinden, z. B. Ardez sollen 1898 gar entschieden haben, 
keine italienischen Pachter mehr auf ihrem Gemeindegebiet zuzulassen. Laut Notiz 3 Plattner (1878): 106, 40. 
in GA Zernez I1 B 17, Agricultura, C 1  11. Schlapfer (1960): 48f. Vgl. Kap. 3.4. 

I 

\ 



Als Jagdrevier war das Untersuchungsgebiet bis zur Nationalparkgriindung 
von Bedeutung. Neben den Einheimischen waren im letzten Jahrhundert 
auch auswwige Jager, vor allem Adelige aus Russland, Deutschland, Ru- 
miinien und Spanien an der Jagd interessiert. Diese suchten in Begleitung 
einheimischer Jager vor allem die Reviere von Val Cluozza und I1 Fuorn auf. 
Die Gesamtbeute des bekannten Jagers Giachem Kung w&hrend seines 43jah- 
rigen Jagerlebens gibt einen Einblick in die vorhandene jagdbare Fauna 
sowie in die Haufigkeit der verschiedenen Tierarten. Kiing sol1 nicht weni- 
ger als 1500 Gemsen, 5 Hirsche, 9 Steinalder, 11 Biiren, mehrere Bartgeier 

Die ansteigende Anzahl Jager und die Einfuhrung des Hinterlader-Gewehrs 
im 19. Jahrhundert hatte eine starke Dezimierung der Wildpopulationen zur 
F01ge.~ Einige Wildarten, so zum Beispiel der Hirsch, wurden ganz ausgerot- 
tet.3 7 Von den Raubtieren verschwanden im letzten Jahrhundert der Wolf, 
der Luchs und der Bartgeier. Die Braunbiiren wurden zu dieser Zeit stark de- 
zimiert. 1904 fie1 im Val Minger der letzte Braunbiir in der Schweiz.3 Der 
Fischotter, der friiher am Spol, an der Clemgia und am Inn zahlreich vorkam, 
starb ebenfalls aus.3 9 

Unmittelbar vor der Parkgriindung war vor allem die Gemsjagd weit verbrei- 
tet. Neben der Jagd hatte die Fischerei am Spol und der Ova dal Fuorn eine 
gewisse Bedeutung. 

Das Untersuchungsgebiet war auch als Verbindungszone zwischen den ver- 
schiedenen Regionen wirtschaftlich von Interesse. Der Pass dal Fuorn war 
seit jeher die einfachste Verbindung zwischen dem mittleren und oberen 
Engadin im Nordwesten und dem Munstertal und dem Vintschgau im Sud- 
osten. Dieser Pass wurde vom interregionalen Verkehr rege benutzt.40 Fur 
das Val Miistair erlangte der Pass in den letzten Jahrhunderten eine grossere 
wirtschaftliche Bedeutung. Nach Griindung der Eidgenossenschaft und den 
allgemeinen nationalistischen Tendenzen in Europa orientierte sich das 
Miinstertal immer mehr Richtung ubriges Graubiinden. 

Um die Jahrhundertwende schien der Pass dal Fuorn eine grossere Bedeu- 
tung als Transitverbindung zu erlangen. 1895 befasste sich ein Komitee mit 
dem Projekt einer "Orientbahn" von Chur nach Meran durch den Albula und 

3 7  Brunies (1948): 200. Zu Campells Zkiten (1570) kam der Hirsch bereits "nicht 
mehr in grosser Zahl" vor, "wahrend sie ehemals in weit grosserer Menge als in 
unserer jetzigen Zeit gefunden und gefangen wurden." Campell (1900): 47. Der ' 

Steinbock wurde bereits zu Beginn der Neuzeit, durch die aufkommenden ', 
Schusswaffen stark dezimiert. Campell (1900): 57. 

ll!; 1 i eine solche in Miistair ausgestellt. STAGR X 8m3 u. Angabe ehem. Parkwachter und !a 
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den Pass dal Fuorn. Man wollte eine Normalspurbahn durch Graubiinden 
bauen, um dadurch den Weiterausbau der bereits begonnenen Schmalspur- I ,  

bahn zu verhindern. Dieses Projekt sah fur den Pass dal Fuorn einen Tunnel 
von 10.7 km von Punt La Drossa bis nach Tschierv vor.4 Ab 1906 wurde wie- 
derum uber eine "Ofenbergbahn" verhandelt. Diesmal war eine Schmalspur- 

genossenschaft eine bedingte Konzession fiir diesen Bahnbau erteilt. Finan- 
zielle Probleme sowie der Erste Weltkrieg waren ausschlaggebend dafiir, dass 
dieses Projekt nicht weiterverfolgt wurde.42 , 
sa uber La Charbunera und Punt dal Gall offenzuhalten. Nach einer Unter- 
brechung wahrend des Ersten Weltkrieges wurde der Grenzwachtposten in I 

Punt La Drossa in den Zwanziger Jahren wieder eingerichtet, um den Han- 
delsverkehr zwischen dem Engadin und Livigno wieder in Gang zu bringen. 
Zernez mass dieser Wegverbindung aber eher wenig Bedeutung zu. Es war 
nicht bereit, sich an den Kosten der benotigten Wegarbeiten zu beteiligen. 
Wenige Jahre nach den Wegausbesserungen zwischen 1926 und 1931 war die 
Strasse wegen der Vernachlassigung des Unterhalts fast unbefahrbar.43 

I 

4.2. Idee, Wahl des Gebietes und Grundung des Na- ~ 
tionalparks 

4.2.1. Idee eines Nationalparks 
Die Zeit der "Belle Epoque" vor und nach 1900 war von einer allgemeinen 

Bahnbau. Die touristische Entwicklung in den Alpen war in voller Entfal- ~ 
Wallis, in der Zentralschweiz und in Graubunden Hunderte von Hotels ge- 
baut.44 Durch Zahnradbahnen wurden verschiedene Berge touristisch er- 
schlossen. Die ersten Projekte fur grosse Wasserkraftwerke, die ganze Tal- 

4 1  GA Zernez I1 B 14; Nationalrat Andrea Rud. v. Planta, Samedan, war ein Verfechter I 

schlossen. GA Zernez I1 B 18 Veterinaris u. I1 B 21 a, B I 15 Parc na: 
44 Rucki (1992): 209; Schmidt (1990): 219-221. 

Mathieu (1980): 375. 
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Als Folge dieser Entwicklungseuphorie wurden sich vor allem Wissenschaft- tragten Henry Badoux und Robert Glutz im Schweizerischen Forstverein die 
ler und Kunstschaffende in verschiedenen Mdern  Europas der Gefahr der Schaffung von "Urwaldreservaten" .5 

Zerstorung der Kultur- und Naturdenkmaler bewusst. Es entwickelte sich In der Westschweiz wurde 1907 die Schaffung von Schutzgebieten durch die 
eine Sensibilitat fur die Erhaltung der Kultur- und Naturgiiter der eigenen "Societe de Physique et dlHistoire naturelle de Geneve" angeregt. In einem an 
Heimat. Nach dern Vorbild von ausliindischen Organisationen wurde in der den Bundesrat gerichteten Schreiben forderte diese die Schaffung von "re- 
Schweiz im Jahre 1905 der Schweizerische Heimatschutz gegr-i i~~det.~~ 1907 serves geologiques et geographiques1'.5 5 Der Bundesrat beauftragte die Na- 
setzte sich der Heimatschutz gegen den Bau einer Zahnradbahn und einer turschutzkommission, ihm dazu einen Bericht und einen Antrag zu unter- 
unterirdischen Seilbahn auf dern Matterhorn ein.47 Andere Vereinigungen breiten. Der Jurist und Botaniker Herrnann Christ machte dann rnit seinem 
engagierten sich ebenfalls gegen die zunehmenden Eingriffe in die Natur- "Gutachten iiber die Gesetze der amerikanischen Reservationen" vom 2. Mai I 
und Kulturlandschaft. Die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft er- 1908 den ersten Schritt zur Schaffung der Totalreservation. Die amerikani- 
reichte in Zusammenarbeit rnit den Gemeinde- und Bundesinstanzen die schen Nationalparks galten in einigen Bereichen als Vorbild. Christ stellte 
Erhaltung der "Pierre des Marmettes", eines haushohen eratischen Blockes aber fest, dass die amerikanischen Nationalparks in erster Linie der Erho- 
im Unterwallis. Um gegen den Verlust weiterer Naturdenkmiiler gewappnet lung und dem Vergniigen des Publikums dienen, wobei auch Kampieren, 
zu sein, wurde auf Initiative des Basler Naturforschers Fritz Sarasin, Zentral- Holzsammeln, Fischen und anderes erlaubt sei. Er folgerte daraus, dass die 
prasident der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft, 1906 die schweizerischen Gesichtspunkte in dieser Hinsicht anders ausgerichtet wer- 
Schweizerische Naturschutzkommission gegriindet. Eine Reihe von Gelehr- den miissten. In einem Reservat in der Schweiz sollte dem Schutz der Natur- 
ten verschiedener naturwissenschaftlicher Fachrichtungen nahmen Einsit giiter erste Prioritat vor den Interessen der Menschen gegeben ~ e r d e n . ~ ~  
in diese Kommissi~n.~~ In der Folge konnten dank dern Einsatz dieser Kom- 
mission, des Schweizerischen Forstvereins und anderer Organisationen ein 
grosse Zahl von Findlingsblocken, vorgeschichtlichen Statten und er- 4.2.2. Pachtvertrag rnit der Gemeinde Zernez 
haltungswiirdigen Baumen geschiitzt werden.49 Die Naturschutzkommission war bestrebt, ein Gebiet als Nationalpark zu fin- 

Der Gedanke, neben dern Schutz dieser Einzelobjekte eine Grossreservation den, das seine Eigenart moglichst unberiihrt von menschlichen Einfliissen 

schaffen, war ebenfalls v0rhanden.5~ Im Jahre 1906 entwickelte der bewahrt habe und das zudem ein artenreiches pflanzliches und tierisches 

Botanikprofessor Carl Schroter in einem Artikel in der Neuen Ziircher Zei- Leben beherberge. Der Ausbreitung der einzelnen Tier- und Pflanzenarten 

tung die Idee eines im Arvenwald von Tamangur entstehenden National- sollten in horizontaler und vertikaler Richtung moglichst weite Grenzen ge- 

parks.5 l Er  hatte das Val S-char1 sowie das angrenzende Ofenpassgebiet im zogen sein.57 Es war nicht leicht, in der Schweiz ein zusammenhiingendes 

Jahre 1902 zusamrnen mit dem eidgenossischen Forstinspektor Johann Coaz Gebiet zu finden, welches diese Kriterien erfiillte und das von den Grund- 
eigentiimern zu einem wirtschaftlich vertretbaren Pachtzins zur Verfiigung 

iiber publi~iert.~ Schroter sol1 auch de rjenige gewesen sein, der den Name gestellt wiirde. Das Mittelland und der Jura kamen kaum in Frage. In den 

"Schweizerischer Nationalpark" gepragt hat.53 Von anderen Seiten wurden Alpenkantonen war es auch nicht einfach, ein grosseres Gebiet zu finden, 

ebenfalls Vorstosse fur eine Reservatsbildung gemacht. Im Jahre 1906 bean das weder intensiv bewirtschaftet noch touristisch erschlossen war. 

Das kaum bewohnte und auch alp- und holzwirtschaftlich eher unbedeutend 
gewordene Gebiet des Ofenpasses riickte schnell in den Mittelpunkt des In- 
teresses.5 8 Im Jahre 1908 schlug der einheimische Botaniker Steivan Brunies 

4 6  Schweizer Lexikon (1992) Lyzern. 
54  Walter (1990): 121; Brunies (1948): 17. 

Laut Brunies (1948): 18. 
Botschaft des Bundesrates zum SNP (1912). Burckhardt (1991): 104. 

48 Deren Priisident wurde Paul Sarasin, der Freund und Vetter von Fritz Sarasi Schroter (1919): 11-111; Brunies (1914): 6. 
Schroter (1918): 169; Burckhardt (1989): 8. * Nach Schroter mit der Idee von Tamangur und einem Teil des Ofenpassgebietes als 

49 Brunies (1948): 16; Brunies (1920): 16. Die ersten Findlingsblocke konnten hi Reservat envahnt auch Christ in seinem Gutachten das Gebiet des Ofenbergs. 
gegen bereits im 19. Jahrhundert unter Schutz gestellt und andere inventarisie Burckhardt (1991): 104. Die Naturschutzkommission schlug 1908 vor, das ganze 
werden. Landolt (1989): 29. Gebiet innerhalb des Vierecks Piz Quattervals, Piz Nuna, Piz Lischana und Piz 

Nair in Betracht zu ziehen. Hier liege eine Reihe unbewohnter Alpentaler und 
meist solche, von denen die Weide- und Holzrechte ohne allzu grosse Kosten abge- 
lost werden konnten. Gemas Botschaft des Bundesrates (1912): 2. Vgl. auch 

Schroter in NZZ 2. November 1906. Nationalrat Buhler sol1 bereits friiher das Brunies (1948): 19; Brunies (1928): 5 mit der Rede von Nationalrat Bissegger, dem 
S-char1 als kiinftiges Schutzgebiet vorgeschlagen haben. Schroter (1918): 168. Priisidenten der nationalratlichen Kommission u. Tenger (1947): 201 mit der Rede 
Coaz und Schroter (1905). von Nationalrat Biihlmann, beide in der parlamentarischen Debatte am 25. Marz 
Gemass Brunies (1948): 18. 1914. Sie unterstutzten die Wahl des Gebietes. Nationalrat Legler kritisierte hin- 



in einem Gutachten das bis dahin wenig bekannte Val Cluozza als geeignete 
Reservationsgebiet vor. Neben den naturgegebenen Vorzugen dieses Tales 

l1  
wurde auch das bereitwillige Entgegenkommen der Zernezer Bevolkerung 
hervorgehoben. Brunies war von einflussreichen Gemeindeburgern, vor 

i i  I1 allem von seinem Freund und Gemeindeprasident Rudolf R Bezzola, eine 
7 diesbezugliche Mithilfe zugesichert worden.5 Am 1. Dezember 1909 kam der 
I !  Pachtvertrag zwischen der Schweizerischen Naturschutzkommission und de 
' /  Gemeinde Zernez zustande. Zernez uberliess darin der Kommission ab dem 1. 
' 1  I 

I /  Januar 191 0 das Val Cluozza pachtweise auf 25 Jahre.6 O Die Verwirklichung 

1 1  eines ersten kleinen Naturreservates war gelungen. 
I 

I I 
I 

I I 4.2.3. Entstehung des SBN und Bundesbeschluss 
Bereits vor dem ersten Vertragsabschluss stellte sich die Frage der Finanzi 
rung. Woher sollten die Mittel zur Entrichtung der jahrlichen Pachtzinse 
von Fr. 1400.- an Zernez geholt werden? Fritz Sarasin schlug in der Sitzung 
des Reservationskomitees am 3 1. Oktober 1908 die Griindung des sogenannte 
" 1-Franken-Vereins" ~ o r . ~  So wurde 1909 der Schweizerische Bund fur 
Naturschutz (SBN) gegriindet. Mit einem jarlichen Mindestbeitrag von 1.- 
Franken oder einmalig rnindestens 20.- Franken wurde man Mitglied und 
trug etwas zur Verwirklichung der Nationalparkidee bei. Die rasch wachse 
de Anzahl Mitglieder aus der ganzen Schweiz deutete auf die breite Unter- 
stutzung der Zielsetzung hin.b2 In den zwei folgenden Jahren wurden berei 
weitere Pachtvertrage mit Zernez, Scuol und S-chanf fur die Gebiete Tante 
mozza, Minger und Tavrii sowie Val Muschauns und Teile der rechten Talsei 
von Trupchun abgeschlossen. 19 12 waren somit bereits 140 km2 ~ e ~ a c h t e t .  
Neben den Pachtzinsen von insgesamt 30'000.- Franken6 belastete auch die 
Anlage einiger Fusswege, die Errichtung von Hutten, die Uberwachung der 
gepachteten Gebiete und andere Aufgaben den neuen Naturschutzbund. 

Zur langfristigen Sicherung und Finanzierung eines Nationalparks 1 
Naturforschende Gesellschaft stellte 16 1 ein entsprechendes Gesuch an den 
B ~ n d e s r a t . ~ ~  Der Bundesrat richtete am 9. Dezember 191 2 eine Botschaft an 
die Bundesversammlung betreffend die Beteiligung des Bundes an der Er- 

gegen die periphere Lage des Gebietes. "Wenn man uberhaupt einen Nationalpa ' 1 einfuhren wolle", gehore dieser ins Zentrum der Schweiz. Bundesversammlun 
Arntl. stenogr. Bulletin XXIV (1914) Nr. 9, Nationalrat: 167. 

5 9  Brunies (1914): Sf; (1948): 21. Erste Eingabe an Zernez betreffend Cluozza erfolg 
am 15. Dez. 1908. 
GA Zernez I1 B 2 1. 

6 1 Protokollbuch Reservationskomitee, LR-Brunies-Akten. 
6 2  1909 waren es 2000; 1910: 7000; 1911: 14'000; 1912: 20'000; 1913: 23'000; 1 

28'OQP Mitglieder. Brunies (1920): 24. Um 1989 hatte der SBN rund 110 
Mitgli'eder. Burckhardt (1989): 9. 

6 3  Zernez erhielt 18'200.- Franken, das heisst 1'400.- fiir Val Cluozza, 600.- 
Tantermozza, 3'300.- fur Praspol, 9'500.- fur La Schera, 1'000.- fur I1 Fuorn 

parc naziunal; Botschaft des Bundesrates ( 19 12 ): 8. 

I I l  6 4  societk Helvetique des Sciences ~aturelles (19 f i ) .  

richtung eines schweizerischen Nationalparkes. Sie stutzte sich auf zwei wis- 1 '  
senschaftliche Gutachten bezuglich der Bedeutung des Nationalparkes fur 1 I 

die Pflanzen- und Tienvelt.65 In beiden Gutachten wurde das vorliegende 
Projekt unterstutzt und die Zweckmassigkeit der beabsichtigten Reserva- 
tionen hervorgehoben.66 

Der vorn Bundesrat vorgeschlagene Bundesbeschluss war lediglich als fi- 
nanzielle Unterstutzung durch den Bund konzipiert. Gegen diese Vorlage 
entstand in den beiden beratenden Kommissionen eine grosse Opposition. I 

Nicht die Absicht, einen Nationalpark zu errichten, oder das Schutzkonzept 
an sich waren umstritten, sondern die Form der Tragerschaft, welche die 
Verantwortung allein der Schweizerischen Naturschutzkommission iibertra- 
gen wollte. Im weiteren wurde die Art der Sicherung durch mittelfristige 
und beidseitig kundbare Pachtvertrage von 25 Jahren Dauer kritisiert. Das 
verantwortliche Departement des Innern und die Schweizerische Natur- 
schutzkommission setzten sich unverzuglich mit diesen Kritikpunkten 
auseinander. Die Naturschutzkommission und der Bund fur Naturschutz 
konnten in der Zwischenzeit den Pachtvertrag mit der Gemeinde Zernez in 
einen vorn Bund einseitig kiindbaren Dienstbarkeitsvertrag umwandeln.67 
Eine Nachtragsbotschaft vorn 30. Dezember 19 13 trug den Bedenken Rech- 
nung.68 

Der neue Vorschlag des Bundesrates fur einen Bundesbeschluss wurde vorn 
Stiinderat ohne grosse Diskussion einstimmig verabschiedet.69 Im National- 
rat hingegen kam es zu einer 12ingeren Debatte. Besonders der Glamer Na- 
tionalrat Legler bekkmpfte die Schaffung eines Nationalparkes und malte 
ein schreckliches Bild von uberhandnehmenden Wolfen, Biiren, Adlern und 
Lammergeiern. Im weiteren setzte er ein Fragezeichen hinter die Beteili- 
gung der Eidgenossenschaft an einem Nationalpark und damit gegen die 
Schaffung einer neuen Bundesaufgabe. Im Hinblick auf die sich damals ab- 
zeichnende Verschlechterung der Bundesfinanzen sei ein solches Projekt 
fehl am Platz. Das Abstimmungsresultat mit 110 befunvortenden zu einer 
ablehnenden Stimme zeigt aber die eindriickliche Unterstutzung durch den 

6 5  Gutachten vorn 22.10.1911: Prof. C. Schroter, Zurich uber die wissenschaftliche 
Bedeutung des Nationalparks fur die Botanik. in: Brunies (1914): 126-129. Prof. F. 
Zschokke, Base1 uber die Bedeutung des Nationalparks fur die wissenschaftliche 

Im ursprunglichen Vertrag von 29. November 1913 zwischen der Eidgenossen- 
schaft und der Gemeinde Zernez wurde eine Pachtdauer von 99 Jahren festgelegt. 

k 
i schlusses vorn 3. April 1914 auf 25 Jahre verkurzt. GA Zernez I1 B 21 a. Vgl. auch 

Brunies (1948): 239. 
Nachtragsbotschaft des Bundesrates (1913): 1-14. 

6 9  Bundesversammlung, Amtl. stenogr. Bulletin X X N  (1914) Nr. 11, St 



/ / I 1  
/ i  Nationalrat.70 Die wesentlichen Artikel des Bundesbeschlusses lauteten fol- 

> ' 1 ; :  gendermassen: 

"Art. 1. Auf dern vertraglich nither bezeichneten Gebiete der Ge- 
meinde Zernez wird ein schweizerischer Nationalpark errichtet, 
in dern die gesamte Tier- und Pflanzenwelt ganz ihrer freien na- 
turlichen Entwicklung uberlassen und vor jedem nicht im 
Zwecke des Nationalparkes liegenden menschlichen Einflusse ge- 
schiitzt wird. 

Der Nationalpark wird der wissenschaftlichen Beobachtung un- 
terstellt. 

Art. 2. Der Bundesrat wird ermachtigt, die zu diesem Zwecke mit 
der Gemeinde Zernez, der Schweizerischen naturforschenden Ge- 
sellschaft und dern Schweizerischen Bund fur Naturschutz ver- 
einbarten Vertrage, deren Text der Botschaft zu diesem Bundes- 
beschluss angehangt ist, zu genehmigen. 

Dabei ist das Recht des Bundes vorzubehalten, den Vertrag mit der 
Ill! 1 1 i Gemeinde Zernez jeweilen nach Ablauf von 25 Jahren im Sinne 

von Art. 9 des Vertrags einseitig aufzuheben. Es sol1 ihm auch das 
Recht dieser einseitigen Aufhebung zustehen, sofern der schwei- 
zerische Bund fur Naturschutz seinen Verpflichtungen nicht 
nachkommen sollte. 

Art. 3. Der Bundesrat wird ferner ermachtigt, zum Zwecke der Ab- 
rundung und Erweiterung des Nationalparkes weitere gleichar- , 1 i, 

I Die jahrliche Gesamtentschadigung, welche die schweizerische 

Der, in Artikel 2 erwahnte Vertrag zwischen der Eidgenossenschaft, der 
Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft und dern Schweizerischen 
Bund fiir Naturschutz sah eine Arbeitsteilung zwischen den drei Partnern 
vor.72 

173 
Der Bundesbeschluss betreffend die Errichtung eines Schweizerischen Na- 
tionalparkes wurde dern fakultativen Referendum unterstellt. Die Referen- 
dumsfrist lief aber ungenutzt ab. Der Bundesbeschluss zur Griindung des 
Schweizerischen Nationalparks trat am 1. August 1914, das heisst kurz vor 
dern Ausbruch des Ersten Weltkrieges, in Kraft. Nicht zuletzt wegen dieser 
zeitlichen Koinzidenz mit der Entwicklung einer ausgesprochen nationalisti- 
schen Gesinnung in den Staaten Europas wurde die Griindung des National- 
parks als schweizerisch-patriotische Tat und der Nationalpark als "Heiligtum 
unseres Volkes" betrachtet.'3 Spater tauchten fur den Nationalpark sogar die 
Ausdriicke "alpines Urhelvetien" und "Naturriitli" auf.74 

4.3. Erweiterung des Nationalparkgebietes 
Nach dern ~ertra~sabschluss fur das Val Cluozza im Jahre 1909 folgten von 
19 10 bis 191 2 ein Grossteil der heutigen Parkgebiete. Von 19 18 bis 1932 und 
im Jahre 196 1 karnen das Val Niiglia, Falcun, Las Crastatschas-Champlonch, 
die linke Talseite von Trupchun und weitere Teile dazu. Eine Ubersicht uber 
diese Entwicklung gibt die Tabelle 13. 

sicht, Pflege und Unterhalt des Nationalparkes sowie fur die Beschaffung der fur 
die wissenschaftliche Erforschung notigen Geldmittel. Laut Burckhardt (1991): 
106f. 

'3 Nationalrat Grand in der Eintretensdebatte als welscher Referent: "Le Parc Natie 
nal, son nom m@me l'explique, est une oeuvre patriotique." Bundesversammlun~, 

70 Bundesversammlung, Amtl. stenogr. Bulletin XXIV (1914) Nr. 12, Nationalrat: 220.f'ia 
I Das Stimmenverhaltnis fur die ganze Vorlage war 107 : 13. 
1 

I l Bundesversammlung (1914). 3. April 1914. 
Der Bund ubernimmt die Pachtzinsen, die aus den mit den Gemeinden abgeschlos- 
senen Dienstbarkeitsvertragen envachsen, und ubertragt die Sorge fiir Aufsicht 

(1947): 96: "Der Nimbus des Nationalparkes hat die Gegend fast zu einem zweiten 
Rutli, zu einem Nationalheiligtum gemacht." Nadig (1949): 9 erwahnte "Naturriitli 

I I Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft und des Schweizerischen Bundes 
fur Naturschutz. Dem Bund steht die Wahl des Kommissionsprasidenten zu. Di 
Schweizerische Naturforschende Gesellschaft sorgt fur die wissenschaftliche B e  - -- - -- --- -----------0, ----- 

patri~tische Tat, deren einigende Kraft in der gegenwartigen Zeit nicht hoch genug 
angeschlagen werden kann." 



Mit der Eingliederung der Teilgebiete in den Nationalpark wurden nicht 
uberall die Nutzungen eingestellt. In einzelnen Gebieten hatte man sich 
durch spezielle Abmachungen Holz- und Weidenutzungen noch vorbehalten. 
Dazu kamen noch das Recht, die urspriinglich geplante Ofenbergbahn zu 
bauen, und das Recht der Gemeinde Zernez, die Wasserkraft des Spols zu nut- 
Zen. Diese Ausnahmen spiegeln einzelne Interessen der Gemeinden als Ver- 
pachter wieder. 

Neben den eingegliederten Teilen standen auch andere umliegende Gebiete 
als potentielle Parkbereiche zur Diskussion. Urspriinglich beabsichtigten 
einige Parkgriinder, den God da Tamangur im hinteren Teil des Val S-char1 
als Kerngebiet des Nationalparks zu gewinnen. Gesarnthaft hatte ein Teil der 
rechten Talseite in S-char1 zwischen Val Sasstaglia und God Pradatsch iiber 
Piz San Jon und Piz Madlain bis zum Piz Lischana und Piz Triazza integriert 
werden s01len.~ Die Gemeinde Scuol und die verschiedenen Scuoler Alp- 
korporationen zeigten aber kein Interesse an einer Verpachtung. Die 
Proteste seitens der Jager war ebenfalls gross.77 Der hintere Teil des Val 
Plavna, auf dem Gemeindegebiet von Tarasp, hatte als Verbindungsteil zwi- 
schen der Fuorcla Val dal Botsch und Sur il Foss/Val Mingkr ebenfalls inte- 
griert werden ~ol len .~* Im Jahre 1926 waren Bestrebungen im Gange, das 

banngebiet zu bezeichnen und somit den ersten Schritt zur Weiterung des 
Nationalparks zu tun. Die Gemeindeversammlung von Zernez lehnte diesen 
Antrag der Eidgenossischen Nationalparkkomission ab. Als Hauptgrund wur- 
den die Proteste seitens des Naturschutzbundes gegen die beabsichtigte Stau- 
ung des Spols zur Energiegewinnung genannt.79 

4.4.1. Interessen der Gemeinden am Nationalpark 

4.4.1.1. Wirtschaftliche Vor- und Nachteile fiir Zernez 

Die Venvirklichung des Nationalparks uber ein Gebiet von 168 km* war fur 
die Bevolkerung nicht unumstritten, wenn man bedenkt, dass die einheimi- 

76  Gemass "Taxation der Reservation in Scarl", 1909, Schwyter, GA Scuol parc nazi- 
unal. Vgl. auch Botschaft des Bundesrates (1912): 2. 
Dies geht aus den Protokollen des Reservationskomitees vom 20. Nov. 1909 und der 
Naturschutzkommission vom 6. Febr. 1910 hervor. 

79  Als weitere Grunde wurden die Streitigkeiten um die Beweidung in Stabelchod und 
den Wildschaden ausserhalb des SNP aufgefuhrt. Brief der Eidg. Nationalpark- 
kommission an den Gemeindevorstand Zernez, 29. 8. 1926, in: Engadiner Gemein- 
den (1956): 23. Das Gebiet von Carolina stand aber zeitweise trotzdem unter Jagd- 



sche Wirtschaft auf die traditionellen Nutzungen in diesem Gebiet grossten- 
teils verzichten musste. Anhand einiger Beispiele aus der Gemeinde Zernez 
werden die Beweggriinde und die Interessen der Gemeinden gegenuber dem 
Nationalpark untersucht. 

Zernez besitzt ein sehr grosses Gemeindegebiet und ist rnit 204.2 km* gebiets- 
massig die funftgrosste Schweizer Gemeinde. Es ist dennoch bemerkenswert, 
dass Zernez gesamthaft 56.2% seines Gebietes oder 114.7 km2 an den National- 
park verpachtet hat. Vor allem in der Zeit vor, warend und nach dem Erstel 
Weltkrieg akzeptierte die Gemeindeversammlung in mehreren Abstim- 
mungen die entsprechenden, fur Zernez nicht kundbaren Dienstbar- 
keitsvertrage rnit der Eidgenossenschaft. Kann man daraus den Schluss zie- 
hen, dass die Einwohner von Zernez von der idealistischen Idee der Natio- 
nalparkpioniere ebenfalls ergriffen waren und fur diese natur- und heimat 
schutzerische Tat Opfer brachten? Diese Frage kann wohl kaum generell 
bejaht werden, obwohl der damalige Gemeindeprasident Rudolf R. Bezzola 
und andere Einwohner sehr grosses Verstadnis fur die naturschutzeri- 
schen Anliegen aufbrachten und sich fiir die Realisierung des National- 
parkes einsetzten. Bei der Mehrheit der einheimischen Bevolkerung stand 
hin~elzen die Frage des wirtschaftlichen Nutzens im Vordergrund. 

bisherigen Nutzungen betrachtet werden. Nicht von ungefahr fie1 die Wahl 
zuerst auf das Val Cluozza. Dieses Tal war wenig attraktiv fiir die einheimi- 
schen Weidenutzungen. Es weist vorwiegend eine hochgelegene Weide ge- 
gen Murter auf, und der Zugang ins Tal fuhrt, wegen einer Schlucht zuvor- 
derst im Tal, uber einen steilen Fussweg. Die Weideverpachtung war wegen 
der Einschrankung und der mehrrnaligen Sperre fur den Eintritt von aus- 
landischem Kleinvieh zusehends problematischer gew~rden.~ Die Holznut- 
zungen im Val Cluozza waren wegen des wenig rentablen Waldbestandes und 
den schwierigen Holztransportverhaltnissen von geringer Bedeutung.S1 
Unter diesen Vorzeichen ist der Entscheid der Gemeindeversammlung vorn 
23. Oktober 1909 mit 47 gegen 2 Stimmen fur die Verpachtung der Val Cluozza 
zu verstehen. Die Pachtdauer wurde auf 25 Jahre festgelegt, und Zernez 
erhielt jfirlich 1400.- Franken Zin~.~2 

7 

- 

- 

I n  
Franken uber funf Sommer rnit Schafen bestossen konnen.S3 In einem Brief 
der Gemeinde Zernez an Paul Sarasin, den Prasidenten der Schweizerischen 
Naturschutzkommission, wird betont, dass die Auflosung der noch fur drei 
Jahre gultigen Pachtvertrage rnit den Bergamaskern, "weniger schwierig 
und weniger kostspielig" sei, wenn das Reservationsgebiet sich "nur auf das 
Val Cluozza beschrmkt und Tantennozza und das linksseitige Spolgebiet 
einstweilen aus dem Spiel bleiben." Die mogliche Kundigung der Mailiinder- 
konvention konne jedoch "der Angelegenheit auch in Balde eine andere 
Wendung geben."84 Ob nun ein Vertrag rnit dem Bergamasker fur die restli- 
chen Gebiete, das heisst fur La Schera und Praspol, neu ausgehandelt wurde, 
entzieht sich unserer Kenntnis. Der Einnahmenausfall durch den Verlust 
der Weide in Cluozza und Murter kann aufgrund der Vergleiche der Weide- 
flachen auf 500.- bis 800.- Franken geschatzt werden.S5 Im Monat Dezember 
1909 iinderte sich die Lage nochmals zu Gunsten der Parkgriinder. Der Bun- 
desrat untersagte kurzfristig die Einfuhr von auslandischem Kleinvieh ins 

Die Zeit fur eine Vergrosserung des Gebietes war somit gunstig. Zernez war 
entschlossen, weite Teile des Gemeindegebietes fur die Reservation zur Ver- 

" - - - fiigung zu stellen. Im Herbst 1910 erkliirte sich die Gemeinde bereit, das Val 
Tanterrnozza der Naturreservation zu uberlassen.S7 Diese Weide war bis dahin 

Die Bereitschaft der Nationalparkpioniere, ein wirtschaftlich wenig genutz fur 170.- Franken Zins an einen Bergamasker Schafhirten verpachtet wor- 
tes Gebiet zu pachten kann sicherlich als willkommene Alternative zu den den.8 8 Danach erhielt die Gemeinde Zernez Fr. 2000.- Pachtzinsen.8 9 Im 

Jahre 1912 konnte bereits der Vertrag zur Verpachtung der Gebiete der lin- 
ken Seite vorn Val Spol, La Schera und I1 Fuorn rnit der Schweizerischen 
Naturforschenden Gesellschaft unterschrieben werden.90 

Zur gleichen Zeit liess der Bundesrat den Wert der Zernezer Wiilder und Wei- 
den im Gebiet schatzen, um Vergleichszahlen fur einen angemessenen 
Pachtzins zu erhalten. Fur die Weiden ergab die Schatzung einen jahrlichen 
Durchschnittsertrag von Fr. 2250.- und fur die Wdder einen solchen von Fr. 
9740.-, was einen Gesamtertrag von Fr. 11'900.- ergibt. Der Wert der Jagd und 
anderer Faktoren war schwierig zu quantifizieren. Unter ErwAhnung, dass 

8 3  Vertrag vorn 25.8.1907 fur 5 Jahre (1908 bis 1912). Laut "Cudesch da contrats da 
servezzan e da fittanza 1878 - 1916", GA Zernez CXVI 3. Es liegt aber auch ein 
Vertrag von 1906 fur die fiinfjahrige Verpachtung der Val Cluozza u. Murter vor. 
Dieser Vertrag wurde vermutlich vorzeitig gekiindigt oder trat gar nicht in Kraft. 
GA Zernez I1 B 21a. 

abgeschlossen. Gemass diesem Vertrag sollte der Pachler die Alpen La 8 4  Brief vom 2. November 1909, Copcha da "Cudeschs da copchas C 111 12", GA Zernez 

Schera, Murter, Praspol und Cluozza fur einen jahrlichen Zins von 1770.- I1 B 21a. 
8s Weideflachenvergleich gemas Alpkataster GR (1973): 135. La Schera = 550 ha; 

Murter (vermutlich Cluozza inbegriffen) = 330 ha; Grimmels, Praspol = 140 ha 
Weide. 

80 Ein weiterer grosser Nachteil war der Wassermangel bei der Alp Murter. Zeitweise 8 6  Vgl.4.1.2. 
wurden in Murter und Grass da Cluozza auch einheimisches Vieh, namlich 50 - 60 87 Vertrag~ab~chlu~~am15.Oktober1910.Brunies(1914):11. 

8 8  Gemas Vertrag vorn 25. 8. 1907 ubernahm Francesco Chiarebi von Bossico Tanter- 
mozza rnit den "Plans God Carolina" als Rinderweide fur 5 Jahre zu 170.- Franken 
jahrlichem Pachtzins. GA Zernez CXVI 3. 

8 9  Gembs Bundesversammlung, Amtl. stenogr. Bulletin XXIV (1914) Nr. 11, S t k d e  
rat, Seite 153. 
GA Zernez I1 B 21a. 

Ein Jahr zuvor hatten die Behorden von Zernez noch einen Pachtvertrag mit 
Batista Baiguini von Lovere, einem Schafbesitzer aus der Provinz Bergamo, 

Zeitkuhq;gesommert. Brunies (1918): 105f. 
81 In Cluozza wurden durchschnittlich 37 fm pro Jahr genutzt. Das Kreisforstamt 

schatzte die Waldflache in Cluozza auf 120 ha rnit einem jahrlichen Zuwachs von 
95 Festmetern und einem Wert auf dem Stock von zirka Fr. 500.- . Gemass Bot- 
schaft des Bundesrates (1912): 4. 
Vertrag vorn 1. Dez. 1909. GA Zernez I1 B 21. 
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Jagdinteressen waren bei der Abwagung der Vor- und Nachteile der Unter- 

j '  
eine Anderung der kantonalen Jagdgesetzgebung das lukrativere Pacht- I 

system ermoglichen sollte, wurde dieser Ertrag mit j'dhrlich Fr. 8'400.- ver- schutzstellung ebenfalls von Bedeutung. Sie standen in den ersten Jahr- 

anschlagt. Gesarnthaft hatte es einen theoretischen Ertragsausfall von Fr. zehnten des Nationalparks teilweise im Widerspruch zur Reservatsidee. Die 

20'300.- ergeben. Die Entschadigung fur die Verpachtung war bereits vor Jager bangten um den Verlust ihrer Jagdterritorien. Die Scuoler Jager 

dem endgultigen Entscheid der Bundesversammlung rnit einer etwas tiefere protestierten vor der Griindung gegen eine Integration grosser Gebiete des 

Summe von Fr. 18'200.- geregelt worden.9 Val S - ~ h a r l . ~ ~  Die Zemezer Jager standen der Parkenveiterung im Jahre 
1932 eher skeptisch gegenuber.95 Sie fanden aber keine Mehrheit in der 

Trotz dieser Differenz zwischen der Entschadigung und dem theoretischen Gemeindeversammlung. Im Laufe der Zeit erkannte man die Vorteile des 
Ertragsausfall kann man bereits zur Zeit der Griindung des Nationalparks Nationalparks fur die Jagd. Das Naturreservat entwickelte sich zusehends zu 
von einem vorteilhaften Geschzift fur die Gemeinde Zernez sprechen. Der einem wichtigen Wildeinstandsgebiet, das auch den benachbarten Jagdge- 
grosse Vorteil der Gebietsverpachtung an die Eidgenossenschaft war der bieten zu Gute kommt. 
langfristig gesicherte jahrliche Pachtzins. Das bisherige Risiko wegen der 
schwierig gewordenen Verpachtungsmoglichkeiten der Weiden sowie der Neben den traditionellen Nutzungsanspriichen an den Wald, die Weide und 

Aufwand bei der Suche nach neuen Pachtern entfiel. Bei den Holznutzunge das Wild standen auch Nutzungsoptionen zur Diskussion, zum Beispiel das 

verschlechterte sich die Situation ebenfalls zusehends. Die theoretisch mog Recht zum Bau einer Eisenbahn uber den of en pas^.^^ Dieses Recht envies 

lichen Ertrage wurden kaum mehr erzielt, die Nutzungsbilanz war negativ.9 sich aber bald nach dem ersten Weltkrieg als bedeutungslos, als die vorhan- 

Diese Sachlage iinderte sich auch in spateren Jahrzehnten nicht. Die Holz- denen Projekte endgultig begraben worden waren. Anders entwickelte sich 

nutzungen waren eher gering und brachten kaum grosse Gewinne ein. Au das Interesse an der Nutzung der Wasserkraft des Spols zur Elektrizitatsge- 

diesen Sachverhalt wies der damalige Forsttechniker von Zernez, Forst- winnung, auf die wir im Kapitel 4.5. zu sprechen kommen. 

ingenieur Eduard Campell, in einem Vortrag vor der Gemeindeversammlung 
im Februar 1932 hin. Zu diesem Zeitpunkt stand die Integration des Gebietes 4.4.1.2. Vertrage rnit den anderen Gemeinden 
zwischen Ova Spin und Val Ftur - Ova dal Fuorn und der Nutzungsverzicht de 
bereits zum Reservat gehorenden Gebietes von Falcun zur Diskussion.93 Obwohl die Gemeinden S-chanf, La Punt-Chamues-ch, Scuol und Valchava bei 
Campell errechnete eine jiihrliche Nutzungsmenge von 428 Festmetem un der Nationalparkgriindung bereits Gebiete fur den Nationalpark zur Verfii- 
einer Nettorendite von 2080.- Franken fur diese Gebiete. Er envahnte aber, gung gestellt hatten, schloss die Eidgenossenschaft nur mit Zernez einen 
dass mit einem Holzernteverlust von mindestens 20 - 30% gerechnet werde Vertrag ab. Lediglich diese Gemeinde war bereit, einen Dienstbarkeitsver- 
muss. Der Brennholzanteil der letzten 9 Jahre im Gebiet von Ova Spin auf- trag mit einseitigem Kiindigungsrecht fur die Eidgenossenschaft einzuge- 
wats liege bei 95% und im Gebiet von Falcun bei 76% der Holznutzungen. hen. Die anderen Gemeinden verhielten sich skeptischer gegeniiber einer 
Der Brennholzkonsum und die Brennholzpreise seien weiterhin riickgiingi von ihnen nicht kundbaren Verpachtung des Gemeindegebietes. Sie erklar- 
Campell sprach von einer geringen Rentabilitat der Nutzungen in diesen ten sich einstweilen nur bereit, beidseits nach 25 Jahren kundbare Pacht- 
Wadem und betonte, dass es bei einer Integration des Gebietes in den Na- vertrage abzuschliessen. Fur diese nur mittelfristig gesicherten Verpach- 
tionalpark eine "Erleichterung" des Marktes um 400 bis 600 Festmeter Bren tungen stand die Eidgenossenschaft nicht als Vertragspartner zur Ver- 
holz gebe. Im weiteren habe die Reduktion dieser Holznutzungen keine fugung.g7 Sie mussten mit den privaten Organisationen, die am Nationalpark 
negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt der einheimischen Holz- beteiligt waren, abgeschlossen werden. 
f l ler  und Holztransporteure. Es wurde lediglich das Arbeitsvolumen der Im Jahre 1918 waren dann auch die Gemeinden S-chanf, La Punt - Chamues- 
fremden Arbeiter geschmalert, die in den letzten Jahren eine mehr als do ch und Valchava bereit, Dienstbarkeitsvertrage rnit der Eidgenossenschaft 
pelt so hohe Holzmenge in Zernez aufgeriistet hatten. abzuschliessen. Die Gemeinde Scuol und die Alpgenossenschaft Tavrii wollten 

9 1  Am 7. Nov. 1912 wurde ein Pachmertrag zwischen der Gemeinde und 
9 4  Laut Protokoll der Reservatskomiteesitzung vom 20. Nov. 1909 u. Protokoll der 

Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft abgeschlossen. Am 29. Nov. Naturschutzkommission vom 6. Febr. 1910. Protokollbuch, LR-Brunies-Akten. 

spektive am 30. Dez. 1913 wurde dieser Vertrag durch einen Dienstbarkeitsv Forstingenieur Eduard Campell, der zu den Befurwortern der Parkerweiterung ge- 

trag zwischen der Gemeinde und der Eidgenossenschaft abgelost. Die Eidgenosse horte, kritisierte in der Gemeindeversammlung offentlich die zu starke Gewich- 

schaft verpflichtete sich, den Pachtzins ruckwirkend fur die Jahre 1912 und tung der Jagdinteressen. Gemass seiner mundlichen Aussage sei er deshalb durch 
zu ubernehmen. GA Zernez I1 B 21 a parc naziunal. den Gemeindeprasident, seines Zeichens Jager, angeklagt worden. Vor der ersten 
vgl.<i<ap. 4.1.1. Schlichtungsinstanz hatten sie dann diesen Streit beenden konnen. Vgl. Parolini 

9 3  Falcun wurde bereits 1918 in den Nationalpark eingegliedert, jedoch mit d (1990): 55. 

Holznutzungsvorbehalt fiir die Gemeinde, oberhalb der Hohenkurve von 2160 Dienstbarkeitsvertrag 29. 11.1913 121.7.1914 zwischen der Gemeinde Zernez und 

Meer. 1932 wurde zudem uber die Errichtung eines Wildasyls zwischen Selva der Eidgenossenschaft. GA Zernez I1 B 21a. 

Val Mela an der Parkgrenze verhandelt. GA Zernez I1 B 21 u. Brunies (1948): 241 
9 7  Botschaft des Bundesrates (1912): 9. 
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sich hingegen nicht durch einen solchen Vertrag binden.9 Fur das Val 
Minger und das Val Foraz wurde der 25jiihrige Vertrag 1936 fur eine weitere 
gleich lange Periode verliingert. Erst im Jahre 1961 war die Gemeinde Scuol 
bereit einen einseitig kundbaren Dienstbarkeitsvertrag einzugehen. Das 
Gebiet des Val Tavrii wurde hingegen nach Ablauf des ersten 25jahrigen 
Pachtvertrages wieder aus der Reservation ausgeschlossen. Die Schweize- 
rische Naturschutzkommission und die Alpgenossenschaft Tavrii konnten 
sich im Jahre 1936 nicht uber den Pachtzins einigen.99 Im Jahre 196 1, dern 

Ill , Zeitpunkt der letzten Erweiterungen des Nationalparkgebietes, kamen rnit 
Zuoz und Madulain als Besitzer verschiedener Walder im Val 'Trupchun zwei 
weitere Vertragspartner hinzu.100 

4.4.1.3. Pachtzinse und weitere direkte Einnahmen 

Fur die Verpachtung ihres Territoriums als Nationalpark erhalten die vier , 

Standortgemeinden, die drei ubrigen Gemeinden rnit Waldeigentum in Trup- , 
chun sowie das Hotel Parc Naziunal in 11 Fuorn einen Pachtzins.lol Die Basis '! 

der Wiilder und der Weiden hatten enielt werden konnen. Dazu kam noch ein 
Betrag als Jagdentschadigung respektive fur das "iibrige Gebiet". Teilweise 
wurde im Zusarnmenhang rnit der Hohe des Zinses auch die Bereitschaft der 
Gemeinden, einen fur sie nicht kundbaren Dienstbarkeitsvertrag zu unter- 
zeichnen, erwahnt.lo2 Der Pachtzins wurde in der Regel etwas hijher als die 
tatsachlich zu erwartenden Ertrage der verschiedenen Produkte festge- 
setzt.103 Im Jahre 1958 wurde ein Index der friiher festgelegten Zinse er- 
stellt.104 Im Jahre 1970, als die Entschadigung neu geregelt wurde, hatten die 
sinkenden Ertrage an Wald und Weide einen kleineren Pachtzins ermoglicht. 
Daher versuchte man, den ideellen Venicht zu bewerten, den die Gemeinden 
durch die langfristige Verpachtung in Kauf nahmen. So wurde zu dern real 
errechneten Ertragsausfall noch das unproduktive Land rnit 7.- Franken pro 

lo0 ~a1ds;~erfizies von Zuoz und Madulain auf S-chanfer Gemeindegebiet. Seit B 
der 90er Jahre ist die Zugehorigkeit dieser Gebiete zum Schweizerischen Nati 
park, wegen der unterschiedlichen Interpretation der Gultigkeit der Vertrage, 
umstritten. In den Jagdbetriebsvorschriften des Kantons Graubunden (1992): 
ist desshalb vermerkt: "Das Gebiet der Val Trupchun, dessen Zugehorigkeit z 
Schweizerischen Nationalpark derzeit bestritten wird, steht unter Ta~dverbot." In 

1°1 Das Hotel I1 Fuorn hat einige Wald- und Weideparzellen in der Umgebung des 
Gutes dern SNP verpachtet. 

O2 Nachtragsbotschaft des Bundesrates (1913): 3. 
103 Vg1 ~ u s f d h r u n ~ e n  im Kap. 4.3.2.1.: Anmerkung im Zusarnmenhang rnit einem sehr 

hohen Hiebsatz bei Kap. 3.8.3. und Gutachten betr. Neuregelung der Entschadigun- 
gen an die Burgergemeinde Scuol, Chiteau-d'Oex, Forsting. Niggli. GA Scuol, parc 
naziunal. 

lo4 Brief der ENPK an die Gemeinde Scuol, Pully, 4. Nov. 1958 Pras. Schlatter. 

gesamthaft 325'504.- Franken jiihrliche Pachtzinsen.106 

Der Nationalpark hat neben den Pachtzinsen weitere Geldstrome fiir das Ge- 
meinwesen in der Region zur Folge. Die Gesamtausgaben des Nationalparks 
samt dazugehorigen Betrieben und Organisationen belaufen sich rnit den 
Pachtzinsen auf 1.825 Millionen Franken pro Jahr.107 Davon bleiben 64% bei 

4.4.1.4. Tourismus dank dem Nationalpark i 
Von grosser wirtschaftlicher Bedeutung ist der Tourismus im Nationalpark. 
Die Idee des Naturreservates war von Anfang an rnit der Naturbetrachtung 
und dern Naturerlebnis der Bevolkerung verbunden.109 Bereits nach 1909, 
als das Val Cluozza unter Schutz gestellt wurde, begannen die ersten "Natur- 
freunde", das Gebiet aufzusuchen. Die Blockhutte Cluozza wurde 1910 gebaut 
und als Restaurations- und Ubernachtungsbetrieb eingerichtet.110 Die 
Fremdenverkehrsorte zeigten ebenfalls fruh Interesse am Nationalpark. So 
teilte die "Hotelgesellschaft Vulpera" 1909 dern Reservationskomitee mit, es 
wurde das Unternehmen durch Geldbeitrage unterstiitzen.111 Bis in die funf- 
ziger Jahre waren jiihrlich einige Tausend Besucher im Nationalpark anzu- 
treffen. Danach wuchs diese Zahl stark an. In den Sechziger Jahren wurden 
zwischen 20'000 und 25'000 Parkbesucher pro Jahr geziihlt. Gemass den 
Jahresberichten der Eidgenossischen Nationalparkkommission werden seit 
197 1 jahrlich uber 200'000 Parkbesuche registriert.112 Dieser Besucherstrom 
lost jarlich betrachtliche Summen zu Gunsten des Gemeinwesens und der 

los Munz (1981): 82. 
lo6 Pressemitteilung "Mehr Geld fur Nationalpark-Nutzungsberechtigte" des Eidg. De 

lo7 Ausgaben 1990 fur Aufsicht und Betrieb (Lohne fur 8 Ganzjahresangestellte und 7 
Arbeitskrafte wahrend Sommersaison, u.a.), fur Stiftung SNP-Haus, Blockhaus 
Cluozza, Pachtzinse, Wildschadenverhiitung u. WNPK. Steiger (1993): 40ff. 

log 6% im restlichen Kanton GR, 22% in der ubrigen Schweiz und im Ausland. Steiger 

109 Im Reglement fur den SNP von 1914 und in der Parkordnung von 1915 ist ver- 
merkt, dass der Besuch des SNP fur jedermann frei ist. Bundesrat (1915): 3 u. 
ENPK (1914): 8. 

lo Wagner (1994): 19. Prof. Cranz von Stuttgart hatte bereits 1908 ein Projekt ausge 
arbeitet, um die Blockhutte in Val Cluozza zu bauen. (Protokoll 
Reservationskomiteesitzung vom 31. Okt. 1908). 1911 erteilte die Gemeinde dern 
Parkwachter Langen die Bewilligung fur den Wein- und Bierausschank in Cluozza. 
(GA Zernez I1 B 21 a Parc naziunal). Der Gastwirtschaftsbetrieb rnit Unterkunft in 
der Cluozzahutte und die danebenstehenden Hutten wurden um 1921 in 
Dorfgesprachen in Zernez kritisiert. (GA Zernez I1 B 21 a BI 15). 
Protokoll der Reservatskomiteesitzung vom 20. Nov. 1909. LR-Brunies-Akten. 

l2 Von 1971 bis gegen Ende der 80er Jahre wurden mehr als 250'000 Besucher jahr- 
lich im JB ENPK vermerkt. In den letzten Jahren waren es hingegen knapp 200'000 
Besucher. Es kann nicht allgemein von einem Ruckgang gesprochen werden, son- 
dern von einer anderen Berechnungsmethode. (mundliche Aussage K. Robin (1992). 
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Privaten in den Regionen Engadin und Munstertal aus. Aufgrund wirt- der Alp Stabelchod fiir die Beweidung erlaubt oder alle Weiden, die ur- 
I I 

schaftsgeographischer Untersuchungen von Schlegel sollen 1982 rund 4.8 spriinglich zur Alp gehorten, das heisst also auch Margunet, Val dal Botsch 
Millionen Franken aus dem Nationalparktourismus an das Gastgewerbe, die und andere? Eine Kommission musste im Jahre 191 8 diesen Konflikt bereini- 
Uden und das ubrige Gewerbe von Zernez gegangen sein. Zudem sollen zwi- gen.119 Zu unerlaubten Holznutzungen im Parkgebiet kam es im Val dal Spol 
schen 60% und 70% aller Arbeitsplatze und Umsatze in der Fremdenver- von seiten der Livignasker. 
kehrsbranche in Zernez vom Nationalpark abhangen.l l3 Beriicksichtigt 
man die aktuellen Zahlen sowie die Betrage fur die ganze Region, wird der Weitere nicht mehr aktuelle Konfliktpunkte sind die Diskussionen im Zusam- 

menhang mit der Elektrizitatsleitung durch das Nationalparkgebiet ins Mun- Finanzfluss, der vom Nationalparktourismus ausgelost wird, gegenwiktig 
noch hoher sein.114 stertal,l20 und mit dem Begehren, im Nationalpark Skifahren und auf die I 

Jagd gehen zu konnen.121 

4.4.2. Konfliktpunkte 
4.5. Wasserkraftnutzung im Nationalpark 

Im Zusammenhang mit dem Nationalpark gab es immer wieder Interes- 
senkonflikte, und zwar besonders zwischen den Nationalparkgremien einer- 
seits und den Gemeinden oder Privatpersonen andererseits. Einer der ersten 4.5.1. Projekte und Opposition 
Konflikte war bereits im Jahre 191 1, also vor der Griindung des National- Der besondere Konflikt um die Wasserkraftnutzung verdient abschliessend 
parks. Die Vertragsverhandlungen zur Eingliederung des Gebietes von I1 unsere spezielle Aufmerksamkeit, da er die Existenz des Nationalparks eine 
Fuorn in den Nationalpark waren bereits weit fortgeschritten, als der Ge- Zeitlang in Frage stellte und erst nach harten und langwierigen Auseinan- 
meindeforster Barblan noch einen letzten grossen Holzschlag von 1250 m3 dersetzungen durch einen Kompromiss beigelegt werden konnte. Im Dienst- 
Arven und 670 m3 ubrigem Holz im God I1 Fuorn durchfiihrte.115 Dieses Vor- 

barkeitsvertrag zwischen der Eidgenossenschaft und der Gemeinde Zernez 
gehen gefahrdete die Verhandlungen ernsthaft. Ein Mitglied der Natio- aus dem Jahre 1913 verpflichtete sich die Gemeinde, "jede wirtschaftliche 
nalparkkommission sol1 sogar vorgeschlagen haben, alle Verhandlungen Benutzung ihres Eigentums, sei es in bezug auf Weidegang, Jagd und Fi- 
abzubrechen und anderweitig nach einem geeigneten Gebiet fur den Natio- scherei, sei es in bezug auf die Holzausbeutung jeder Art, sei es in anderer 
nalpark zu suchen.1 l Weise, zu unterlassen."l2* Aufgrund dieses Vertrages scheint auch die Was- 
Weitere Konflikte gab es wegen der Ubertretung der Nutzungsverbote und serkraftnutzung zur Elektrizitatsgewinnung ausgeschlossen worden zu sein. 
teilweise wegen der unterschiedlichen Interpretationen der Ausnahme- Bereits 19 14  wurde aber die Absicht der Elektrizitatswirtschaft, die Gewasser 
regelungen in den Vertragen.117 Die Gemeinden und Privatpersonen nutz- im und um den Nationalpark zu nutzen, durch die Ausarbeitung eines ersten 
ten einzelne Weiden oder Holz im Nationalpark, an Stellen und in Mengen, generellen Ausbauplanes mit zwei Kraftwerken am Spol klar.123 1919 verof- 
die iiach Auffassung der Nationalparkgremien nicht vereinbart waren. So fentlichte der Bundner Ingenieur Adolf von Salis ein Projekt fur ein Spol- 
gab es mehrmals Beanstandungen wegen teilweise unerlaubter Holznut- Inn-Kraftwerk. Dieses Projekt sah unter anderem einen Stausee Praspol von 
zungen des Wegmachers von Buffalora, des Gutsbesitzers von I1 Fuom und 28 Millionen m3 Nutzinhalt und eine Zentrale in Zernez vor. Dadurch stieg 
einiger Einwohner von Livigno. Zu Reklamationen kam es auch wegen der das Interesse der Gemeinde Zemez an der Wassernutzung zusehends. 
Beweidung in den Gebieten von Murtera da Chantun, Stabelchod, Ftur, I1 Im Jahre 1920 diskutierte man die Parkerweiterung im Gebiet Falcun um eine 
Fuorn, La Schera, Chaschabella, Dschembrina, Chanels, Foraz und Minger. Flache von 4.5 km2, um das dort sich befindende Steinwildeinstandsgebiet zu 
Das Vieh drang immer wieder von den ausserhalb des Parkgebietes liegen- sichern. Die Gemeinde Zernez erkliirte sich bereit, dieses Gebiet unter teil- 
den Weiden Buffalora, I1 Fuorn, Grimmels, Alpe del Gallo, Trupchun, Tavrii weisem Vorbehalt der Holznutzungen abzutreten. Sie verlangte zudem die 
und Plavna in das Parkgebiet ein.118 Grosse Spannungen und Diskussionen Hinzufugung des folgenden Passus in den Vertragstext: "Die Eidgenossen- 
bereitete die Frage der Beweidung von Stabelchod. Die Benutzung dieser 
Weide war vertraglich geregelt, jedoch gab es unterschiedliche Interpre- 
tationen iiber das zulassige Ausmass. War nur die Alpweide in der Umgebung l9  Protokoll Augenscheinverhandlung 16. Aug. 1917, Vereinbarung 24. Jan. 1918, GA 

Zernez I1 B 21. 
lZ0 Pinosch (1982): 95. Sowohl die Telefon- als auch die Stromleitungen wurden 1952 

113 Diplomarbeit H. Schlegel (1983): 78, 80. resp. 1968 in den Boden verlegt. Schloeth (1987). 
l4  In den nachsten Jahren werden diese Geldstrome untersucht. Steiger (1993): 38. 121 1928/29 wurde vom Schweiz. Alpenclub, Sektion Unterengadin, und von der Ge- 

115 FJB 1911.5) meinde Zernez verlangt, im SNP Skifahren zu konnen. GA Zernez I1 B 21 a. Am 
116 Miindliche Aussage von Eduard Campell (1989); Vgl. dazu auch Parolini (1990): 9.9.1930 teilt das kant. Justiz- und Polizeidepartement des Kt. GR der Gemeinde 

Zernez mit, dass der Kleine Rat ihr Gesuch zur Freigabe der Hirschjagd im Gebiet 
Vgl. zahlreiche Briefe zwischen ENPK und Gemeinde Zernez in GA Zernez I1 B 21a der Val Cluozza bis Trupchun abgelehnt hat. GA Zernez I1 B 17 i 11. 
Parc naziunal, v.a. B I 15 u. 10. Dienstbarkeitsvertrag vom 29. November 1913. GA Zernez I1 B 21. 
GA Zernez I1 B 21; miindliche Mitteilungen Eduard Campell (1989). lZ3 Philippin (1971): 165. 
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schaft erklm, dass sie der Stauung des Spols im Parkgebiete durch Erstel- 
lung erforderlicher Stauwerke zum Zwecke eines Elektrizitatswerkes oder 
anderer industrieller Unternehmungen keine Opposition machen wird." Mit 
dieser Formulierung wurde der Vertrag vorn Prasidenten und Sekretiir der 
eidgenossischen Nationalparkkomission, vorn Bundeskanzler, im Namen des 
Bundesrates, und vorn Prasidenten und dern Sekretiir der Gemeinde Zernez 
unterschrieben.124 

Danach wurden weitere Projekte, zum Beispiel ein Pumpspeichenverk im 
Gebiet der Macunseen, entworfen. Konkreter wurde die Diskussion erst 
durch die angespannte Lage auf dern Energiemarkt wiihrend des Zweiten 
Weltkriegs. Im Jahre 1943 prasentierte das "Konsortium fur Engadiner Kraft- 
werkprojekte" der Offentlichkeit einen Gesamtausbauplan der Engadiner 
Wasserkrafte. Dieses Projekt sah eine aus vier Stufen bestehende Kraftwerk- 
gruppe vor. Die erste Stufe umfasste die Strecke Madulain - Zernez rnit der 
Stauung des Inns und dern Einbezug einiger Seitenbache und einer Zentrale 
in Zernez. Die zweite Stufe betraf das Spolgebiet, wobei ein Stausee in Punt 
dal Gall das Spolbett trockengelegt hatte. Die Ova dal Fuorn wiire unterhalb 
des Val dal Botsch erfasst und in den genannten Stausee abgeleitet worden. 
Die Seitenbache Val da 1'Acqua und Ova da Cluozza wiiren ebenfalls erfasst 
worden. Eine weitere Stufe umfasste die Strecke Zernez bis Tarasp, daselbst 
rnit einer Zentrale. Eine vierte Stufe sah eine Staumauer unterhalb Martina 
vor. Der Stausee hatte von Vinadi uber Martina, Strada, Sur En da Sent bis 
nach Pradella gereicht. Der ganze Talboden im Engadin von Martina bis 
Scuol w2re unter Wasser gesetzt worden. 

Grosskraftwerke im Engadin.125 Das Teilprojekt im spolgebiet im speziellen 
loste Widerstand beim Schweizerischen Bund fur Naturschutz, der eidgenos- 
sischen Nationalparkkommission und anderen Gremien aus.126 Fur diese 
Kreise war eine Wasserkraftnutzung im Spolgebiet ausgeschlossen, da der 
Nationalpark so stark beeintrachtigt wurde, dass sich seine Aufrechterhal- 
tung nicht mehr rechtfertigen liesse. Ihre Devise war deshalb "Entweder ein 

11 '  Spolkraftwerk oder ein Nationalpark, aber nicht beides."l27 In dem dann 
I folgenden, langjahrigen Streit zwischen den Befiinvortern der Wasserkraft- 

nutzung und den Gegnern fehlte es nicht an Auslegungen der oben zitierten 
Vertragsklausel von 1920.128 War damit nur die Versprechung, keine Opposi- 

I 

124 GA Zernez I1 B 21, Kopie in Brunies (1948): 241. 
I 2 5  Grundungsversammlung am 4. Marz 1945 in Susch. Prasident Anton Arquint, 

Susch. Konflikte SNP? - Spolkraftwerk, LR-Brunies-Akten. 
126  Schweiz. Naturforschende Gesellschaft, Schweiz. Alpenclub, Eidg. Natur- und 

Heimatschutzkommission. Gemas Schreiben vorn 20. Aug. 1947 an das Eidg. De- 

ll partement despnern, Bundesrat Etter. 
127 Stellungnahme des SBN zuhanden der Presse im Sept. 1947 zur Frane des 

- .  
Diskussionen. So wurde er teilweise als "unseliaer" Vertraa bezeichnet und durch I 
eine Interpellation Gelpkes sogar vor die Bundesversammlung getragen. "Aus dern 

I 
I 

1948 durch die Ablehnung der Eingabe des Konzessionsgesuches des "Kon- I 

1954 wurde die Aktiengesellschaft der Engadiner Kraftwerke gegriindet. Ein 
Jahr spater prasentierte sie ein Konzessionsprojekt. Kernstuck war, wie bis 
anhin, der Speicher Livigno rnit 180 Millionen m3 Nutzinhalt. Als weitere 
Speicher waren Praspol im Nationalpark rnit 28 Millionen m3 und Chamuera 
rnit 55 Millionen m3 Inhalt vorgesehen. Das Projekt umfasste funf Kraft- 
werkstufen. Die erste Stufe war die Speicheranlage Chamuera rnit der Zen- 
trale in S-chanf. Dann folgte die obere Innstufe S-chanf - Pradella rnit einer 
Pumpstation in S-chanf und die untere Innstufe Pradella - Martina ohne 
Staumauer unterhalb Mrtina, hingegen rnit der Ableitung des Innwassers 
bei Pradella in einem Stollen bis nach Martina. Zwei weitere Stufen waren 
die Speicheranlage Livigno rnit der Zentrale Punt dal Gall und ein Laufkraft- 
werk Tasna zur Nutzung der linken Seitenbache von Susasca bis Tasnan. 

I 

Auch dieses Projekt loste grossen Protest bei den Naturschutz- und National- 
parkgremien aus. Sie wurden unterstutzt von den einheimischen Gegnern, 
die sich in der "Lia naira" organisierten. Die Gegner lancierten eine Was- 
serrechtsinitiative, die verlangte, dass die Erteilung von Wasserrechts- 
konzessionen durch den Bund dern fakultativen Referendum zu unterstellen 
sei. Die Initiative wurde in der eidgenossischen Volksabstimmung im Mai 
1956 rnit grosser Mehrheit v e r ~ o r f e n . ~ ~ ~  Im April des gleichen Jahres 
beschloss eine ausserordentliche Generalversammlung des Schweizerischen 
Bundes fur Naturschutz die Lancierung einer eidgenossischen Volksinitia- 
tive zur Erhaltung des Schweizerischen Nationalparkes und zur Verhinde- 
rung des Spolkraftwerkes.131 , 

4.5.3. Kompromiss durch Verst&ndigungslosung I 

I 

Unterdessen hatte eine Kommission von Befurnortern sowie einigen Expo- 
nenten der Gegner der Kraftwerke eine Kompromisslosung, die sogenannte 
Verst'Andigungslosung, ausgearbeitet. Diese sah vor allem die Verkleinerung 
des Stausees Ova Spin von 28 Millionen m3 auf 6.5 Millionen m3 Nutzinhalt 

Protokoll der Nationalparkkommission vorn 5. Okt. 1926", geschrieben vorn Sekre- 
tar der Kommission Biihlmann. Konflikte SNP - Spolkraftwerk, LR-Brunies-Akten. 

129 Laut National-Zeitung, Nr. 12, Freitag 9. Jan. 1948, Konflikte SNP - Spolkraftwerk, 
LR-Brunies-Akten erfolgte die Ablehnung durch den Bundesrat da es keine 
Gewahr gab, dass es sich um ein rein schweizerisches Konsortium handle. 

130 Bundesblatt der schweiz. Eidgenossenschaft. 108 Jg. 1956, I. Bd. Nr. 27. S. 1333. 
Bern. 

131 Das Volksbegehren kam im Mai 1958 zustande. Bundesblatt der schweiz. 
Eidgenossenschaft. 110 Jg. 1958, I. Bd. Nr. 21. S. 1019. Bern. Am 15. 12. 1959 
wurde es aber von den ermachtigten Unterzeichneten zuruckgezogen. Bundesblatt 

I 
I 

,-, ,,, ...-.,. ,,,,,,,,,,,,,, chaft. 111 Jg. 1959, 11. Bd. Nr. 23. S. 1488. 
I 

I 

I 
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vor. Dadurch konnte die Stauflache im Nationalpark verkleinert werden. erschien.135 Sic wiesen vor allem darauf hin, dass sic das Recht auf 
Zudem wurde die Zentrale am Fusse der Mauer Punt dal Gall nach Ova Spin Nutzung der offentlichen Gewasser nie aus der Hand gegeben hatten und da- 
verlegt. Anstatt des urspriinglich beabsichtigten Ausbaus des Weges von for such keinerlei Entschadigung, im Gegensatz ZUm Nutzungsverzicht auf 
Punt La Drossa nach Punt dal Gall zu einer lastwagenbefahrbaren Strasse die Wdder, die Weiden und das Wild, erhalten hatten- 
war ein Tunnel unter dem Munt la Schera vorgesehen. Weder Bauinstalla- Die Gemeinden wollten andererseits aber auch den Nationalpark in der eige- 
tionen noch Leitungen sollten den Nationalpark beeintrachtigen. Die Stollen nen Region nicht verlieren. Sie wehrten sich gegen die "Entweder-oder- 
sollten fensterlos gebaut werden, so dass, ausser einem Beluftungsschacht, Politik" der Kraftwerkgegner. Sie propagierten ein Nebeneinander keine Kunstbauten im Nationalpark sichtbar wiiren. Alle Seitenbache des 

Nationalpark und Wasserkraftnutzung. Als Gegenleistung zur Nutzung der 
Gewasser erkl&rten sic si& bereit, weitere kleinere, VOr allem wimchaftlich 

ausserhalb des Nationalparkgebietes wollte man ebenfalls verzichten. In de unbedeutende Gebiete dem Park zur Verfugung ZU stellen- Es handeke sich 
Zwischenzeit hatten die eidgenossischen Behorden nach langjahrigen und die linke Talseite van T-upchun, einen Teil von Tantemozza, das Gebiet 
miihsamen Verhandlungen mit Italien das Abkommen uber die Nutzbarma- Muflar(jl/Costas cluozza und Brastuoch d11vraina. zudem wurde die Reser- 
chung der Wasserkraft des Spols geschlossen. Der entsprechende Staats- vation Minger, die his anhin beidseitig kundbar auf 25 Jahre unter Schutz 

gestellt wurde, dem Nationalpa& durch einen Dienstbarkeitsvemag mit der 
Mai 1957 genehmigt. Die Kraftwerkgegner ergriffen zum R e f e r e n d ~ m . ~ ~ ~  Eidgenossenschaft angegliedert. Weitere mogliche Wasserkraftnutzungen 
Die Front der Gegner war aber geschwacht. Ein Teil der Organisationen un wur-en in den neuen Vertragen ausdriicklich ausgeschlossen. 
Institutionen, die gegen die urspriinglichen Projekte waren, akzeptierten 
die vorliegende Verst2ndigungslosung, so zum Beispiel der Schweizerische 

lem wegen der Verhandlungen rnit der Gemeinde Livigno zu weiteren Ver- 
~ 0 g e r u n g e n . l ~ ~  Im September 1962 erging der Baubeschluss fur die beiden 
zusammenhagenden Stufen am Inn und am Spol, das heisst die Innstufe S- 
chanf - Pradella, das Spolkraftwerk mit dem Grossspeicher Livigno und dem 
kleineren Speicher Ova Spin. Im August 1971 konnten die Engadiner Kraft- 
werke eingeweiht werden. 

Die Position der Engadiner Gemeinden in diesem jahrzehntelangen Kampf 
um die Wasserkraftnutzung war klar. Die politischen Behorden der 15 Ge- 
meinden von La Punt - Charnues-ch bis nach Tschlin setzten sich fiir die 
Wasserkraftnutzung ein. Eine Mehrheit der Stimmbiirger und Stimmbiirge- 
rinnen unterstutzten sie dabei, wie aus den verschiedenen Abstimmungs- 
resultaten hervorgeht. Ihnen ging es vor allem urn die betrachtlichen Ein- 
nahmequellen. Es handelte sich um rund 870'000.- Franken an Wasserzinsen, 
mit denen die Gemeinden aufgrund des Projektes der Kompromisslosung 
rechnen durften. Sie warfen den Nationalparkgremien und vor allem dem 
Schweizerischen Bund fur Naturschutz Vertrags- und Wortbruch im Zusam- 
menhang mit dem Nationalparkvertrag von 1920 und verschiedenen Briefen 
seitens dieser Gremien vor. Sie publizierten diese Vorwiirfe und die dazu ge- 
horenden Dokumente in einer Broschure, die 1950 erstmals und 1956 noch- 

'i 

132 Bundesblatt der schweiz. Eidgenossenschaft. 110 Jg. 1958, I. Bd. S. 801. 
133 

Eidgeniissische Abstimhung uber das Abkommen der Schweizerischen Eidgenos- 
senschaft und der italienischen Republik uber die Nutzbarmachung der Wasser- 
kraft des Spiil vom 27. Mai 1957. 501'170 Stimmen fiir Annahme und 165'473 
Stimmen auf Vewerfung der Vorlage. Bundesblatt der schweiz. Eidgenossenschaft. 
111 Jg. 1959,I. Bd. S. 87. 

134 Bauer u. Frischknecht (1995): 67-69. I 







Nutzungsmoglichkeiten stark ein. Vor allem den Bestrebungen der Natur- 
schutzpioniere ist es zu verdanken, dass durch die Griindung des National- 
parks Nutzungsalternativen moglich wurden. Besondere rechtliche und po- 
litische Umstiinde waren die Grundlage fur die gleichzeitige Gewinnung der 
Wasserkraft im Gebiet. 

5.3. Wirtschaftliche Interessen der Gemeinden 
Betrachtet man die Entwicklung aus der Perspektive der Gemeinden, so stellt 
man fest, dass die Nutzungsgeschichte oft von fremden Einflussen sowie 
wirtschaftlichen Abhangigkeiten gezeichnet war. Zeitweise kann man dabei 
von kolonialen Verhaltnissen sprechen. Die Gemeinden versuchten jedoch 
mit Erfolg, sich im Rahmen des Moglichen wirtschaftlich zu behaupten. 

Die Fremdbestimmung durch den Tiroler Grafen in der Region stiess bei der 
lokalen Bevolkerung immer mehr auf Opposition. Sie begann, gestiirkt durch 
den Verbund aller Gemeinden im Gotteshausbund, eine eigenstiindige Politik 

i Grosse zu erhalten und Eigentums- und Nutzungsrechte zu enveitern. Zerne 

1 - territorial betrachtet die fiinftgrosste Schweizer Gemeinde - kaufte zum 
I Beispiel die auf dem Gemeindegebiet von Tschierv liegende Alp und den Wald 'i Buffalora. Mit der selbstiindigen Verpachtung des Verhuttungsstandortes La 
i Drossa im Jahre 1489 manifestierte Zernez zudem seine Eigenstiindigkeit ge- 

ten zudem dem Tiroler Bergrichter in S-char1 die Nutzungen streitig. 

Eine weitgehende rechtliche Autonomie konnte mit dem Loskauf der oster- 
reichischen Hoheitsrechte erreicht werden. Danach entwickelten die Ge- 
meinden eine Strategie, um die Naturguter, die sie nicht selber benotigten, 
als finanzielle Einnahmequellen zu nutzen. Die Situation der inneralpinen 
Gebirgsregion Engadin, die vom Spatmittelalter uber die Neuzeit bis in das 19. 

~ i '  nur einen geringen Teil fur den Markt. Die Gemeinden konnten sich kaum 
I t  auf finanzielle Abgaben der Bauern stutzen. Ohne eigene Investitionen zu 
1 1 erbringen, fillten die grossflachigen Holznutzungen fur die Saline und die 4 Weideverpachtungen die Gemeindekassen. 
I : 

Nur zogernd akzeptierten die Gemeinden die forstlichen Nutzungsregelun- ,, 
gen, die vom Kanton und spater vod der Eidgenossenschaft verlanat wurden. 

'i 

hen, die Naturschutzpioniere nach einem Reservatsgebiet Ausschau hielten. 
Die Gemeinden betrachteten die Verpachtung des Gebietes als willkommene 
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Alternative zu den bisherigen Nutzungsmoglichkeiten. Die Forderer des 
Nationalparks und die Gemeinden beschritten somit einen gemeinsamen 
Weg, der beiden in ihren unterschiedlichen Absichten zugute kam. Hatte es 
zu dieser Zeit jedoch anderweitige lukrative Nutzungsalternativen fur Zernez 
gegeben, w&e es wohl kaum zur Griindung des Nationalparks gekommen. 

Obwohl die Verpachtung als Naturreservat mit jahrlich wiederkehrenden, 
pi  rh prpn Ps  rh tyin sen vprhunden war. wollten sich die Gemeinden nicht 

- 

den Idealen der ~aturschiitzer und denjenigen der Nationalparkverantwort- 
lichen einerseits und den Interessen der Gemeinden und der Elektrizitats- 
wirtschaft andererseits. sind die venvirklichten Wasserkraftwerke am Spol 

tprpccpn T r n  C,ecrenteil. ~erade wepen des Naturschutzes und des fur die Kon- 

- 

regional betrachtet von grosser wirtschaftlicher Bedeutung. Fur die Gemein- 

r --  - 

schutzstellung eines zeitweise wirtschaftlich uninteressanten Gebietes zur 
Grundlage neuer lukrativer Nutzungen fiir die Region. 

5.4. Von der Natur- zur Kulturlandschaft 
Eine Gewichtung und Quantifizierung aller ehemaligen Nutzungen im Un- 
tersuchungsgebiet ist bisher nicht moglich. Die Menge genutzten Holzes, 
dem Hauptprodukt der Wader, lasst sich, vor allem fur die Zeit der kahl- 
schlagartigen Nutzungen nicht in Klafter oder Kubikmeter ermitteln. Dies- 
beziiglich bleiben die untersuchten Archive weitgehend stumm. Aufgrund 
der gefundenen Nutzungsangaben und der Bestandesbeschreibungen lassen 
sich dennoch gewisse Aussagen uber Ausmasse und Nutzungsintensitat ab- 
leiten. 

Die Wader im Gebiet von Buffalora - Stabelchod - I1 Fuorn und Minger - S- 
char1 wurden friiher als andere vergleichbare, periphere Gebirgswalder 
genutzt. Der Grund dafiir war der Bergbau im Spatmittelalter und in der Neu- 
zeit. Fur das mittlere Val S-char1 samt Val Minger und fur das Gebiet von Buf- 
falora-Stabelchod kann man von grossflachigen oder sogar kahlschlagarti- 
gen Nutzungen fiir den Bergbau sprechen. Die spatere und kiirzere Bergbau- 
tatigkeit im Gebiet von I1 Fuorn bis nach La Drossa verursachte zumindest 
eine sehr starke Auflichtung einiger Waldbestiinde. In Val Trupchun sollen, 
gemass nicht belegbaren Hinweisen, einige Walder ebenfalls fur den mittel- 
alterlichen Bergbau genutzt worden sein. Das heutige Waldbild, vor allem im 



hinteren Teil des Tales, lasst jedenfalls vermuten, dass hier grossflachig und '1 
intensiv genutzt wurde. 

Die Wader im Einzugsgebiet des Spols, in Tantermozza und von Carolina bis rj 
zum God Cumon an der Oberengadiner Grenze wurden zumindest teilweise ,; 

' I  Nutzungen in diesen Gebieten erfolgten teils vor 1600 und teils zwischen 

I 1650 und 1750. Als erste Walder wurden die Talhiinge des Inns und des Val d 
; I Spol wegen ihrer nahen Lage zur Triftstrasse genutzt. Eine zweite kahl- 

schlagartige Nutzung fand je nach Gebiet von 1650 bis 1850 statt. Die bis im 
I 

I 
17. Jahrhundert vor allem fur den Bergbau genutzten Wader des Gebietes 
von La Drossa uber I1 Fuorn bis nach Buffalora scheinen wenigstens einm 

I 

auch fur die Saline kahlgeschlagen worden zu sein. Die Vermutung einer 
I kahlschlagartigen Nutzung wird von Zuwachsuntersuchungen in funf ver- 

schiedenen Bergfohrenbestiinden in den Gebieten zwischen 11 Fuorn, Stabel 
ii chod und La Schera gestutzt. Aus dem Bericht dieser Untersuchungen aus 

dem Jahre 1905 geht hervor: "Man darf deshalb mit Bestimmtheit annehmen, 
dass diese Flachen seinerzeit vollstiindig entholzt wurdenV.l 

Die Nutzungen fur die Alpwirtschaft, die Einzelhofe und die Kleinsiedlunge 
sowie die Dorfbevolkerung hatten ihrerseits vor allem lokal beschrankte 
intensive Nutzungen zur Folge. Grossere Ausmasse nahmen diese Nutzungen 
vor allem im 16. Jahrhundert zur Zeit der Expansion der Alpwirtschaft und 
bei den spateren Alpverpachtungen an. 

Im Laufe des 19. Jahrhunderts nahm die Vielfalt der genutzten Waldprodukt 
ab. Verschiedene iiber Jahrhunderte praktizierte Nutzungen wie Waldwei- 
den, Streuenutzung, das Harzsammeln und anderes wurden als schadlich be- 
zeichnet und eingeschrankt. Die Waldnutzungen konzentrierten sich mehr 

konnte diese Haltung aber erst in der zweiten Hiilfte des 19. Jahrhunderts in 
die Praxis umgesetzt werden. Bis 1900 erfolgten die Nutzungen noch ziemlich '; 
grossflachig und konzentriert. Betrachtet man das Untersuchunnsnebiet als -, 

-) 
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einen "urwiichsigen" Charakter. Es ist aber noch weit entfernt von einem 
sekund'dren Urwald. Die Spuren der intensiven Nutzungen sind noch zu 
sichtbar. Im Gebiet gibt es zudem seit der Griindung des Nationalparks wei- 
terhin Einwirkungen von aussen. Neben den naturschutzerischen, wissen- 
schaftlichen und touristischen Aspekten kamen die Wasserkraftnutzung I 

ein- bis zweimal fur die Saline genutzt. Aufgrund des Vorgehens bei diesen sowie die das Gebiet durchquerende Verkehrsachse hinzu. Es handelt sich 
Nutzungen kann man von grossflachigen Kahlschlagen reden. Die ersten daher gesamthaft um einen stark genutzten Naturraum, also um eine Kultur- 

landschaft im umfassenden Sinn. 

5.5. Offene Forschungsfragen 
Die ausgewerteten schriftlichen Quellen zu dieser Arbeit stellen den Haupt- 
teil der vorhandenen Dokumente uber die Nutzungen im Gebiet dar. Weitere 
Schriftstucke, die sich in Privatbesitz oder in offentlichen Archiven (Tiroler 
Landesarchiv, Stadtarchiv Innsbruck, Kreisarchiv Oberengadin und andere) 
befinden, konnten weitere Erkenntnisse mit sich bringen. Untersuchungen 
w&en vor allem in den italienischen Archiven notig, um unter anderem den 
Bergbau am Piz Fier besser zu beurteilen. Diese Nachforschungen wurden 
vermutlich auch Schlusse uber die Waldnutzungen im Val Trupchun zulas- 
sen. Die Frforschung der ehemaligen Nutzungen im sudlich angrenzenden 
Gebiet, vor allem im heutigen Nationalpark Stelvio, w'dre interessant und 
wiirde die Betrachtung der Nutzungen in einem weiteren Umfeld ermogli- 
chen. In der Grenzregion nordlich von Bomio war der Bergbau, der Transit- 
verkehr und die Alpwirtschaft von Bedeutung. Die systematische Durchsicht 
der Presseorgane des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts und weiterer 
Dokumente wiirde eine genauere Darstellung und Interpretation der Nut- 

2ungen sowie der Probleme bei der Einfuhrung und praktischen Umsetzung 
der geregelten Forstwirtschaft ermoglichen. 

und mehr auf die Holznutzung, wobei eine nachhaltige Nutzung der Wader Die Auswirkungen der Nutzungen auf den Waldbestand, auf den Boden sowie 
angestrebt wurde. Wegen einiger Ruckschlage in den ersten Jahrzehnten auf die Riifenbildung konnten in dieser Arbeit nicht durch eigene Untersu- 

chungen beriicksichtigt werden. Neben den bereits erfolgten Projekten sind 
weitere Arbeiten notig. Pollenanalysen und Moderholz-Untersuchungen 

- - konnten Erkenntnisse uber die Baumartenzusammensetzung in friiheren 
ganzes und die Zeitspanne von 1850 bis zur Eingliederung in den National- Zeiten erlauben. Dendrochronologische Arbeiten, zum Beispiel mit dem Holz, 
park, kann man aber nicht mehr von Ubernutzungen sprechen. Abgesehen das fir die Triftklausen verwendet wurde, wurden eine Datierung der Er- 
von wenigen Ausnahmen waren die Hiebe mengenmassig kleiner als es das stellung dieser fur den Holztransport wichtigen Anlagen ermoglichen. Ver- 
Nachhaltigkeitsprinzip erlaubt hatte. mutlich wurden solche Untersuchungen an Holzstucken bei den Gruben am 

Mot Foraz auch die Datierung des Bergbaus an diesem Ort moglich machen. 

und Einzelhofe gebaut wurden, eine rege alpwirtschaftliche Tatigkeit vor- Offen ist in diesem Zusammenhang auch die Frage, wo sich die weiteren Ab- 

herrschte und die meisten Walder uber Jahrhunderte hinweg fur den ~ 0 1 ~ -  baugruben des Bergbaus im Val Ming&r und Val Trupchun befanden. Unter- 
suchungen der Reste der beiden Ofen bei God Sur I1 Fuorn und unterhalb von 
Plan Verd wurden Aufschluss iiber deren Funktion bringen. 

Neben diesen geschichtlich ausgerichteten Fragestellungen werden die ver- 
schiedenen Langzeitprojekte iiber die Vegetation im Laufe der Jahrzehnte 
einige Schlusse uber die Weiterentwicklung der ehemals stark genutzten 
Wader zulassen. Die vorliegende Arbeit kann dazu eine Grundlage bilden. 

wiirde fiir die Ausbeutung auf dem Wege des ordentlichen Schlages sprechen. [...I." 
Meyer (1906): 223 oder AFI, Meyer (1905). 

\ 

L )  

, 
Nachdem im Gebiet lange Zeit Bergbau betrieben wurde, einzelne Siedlungen , 

konsum der Saline Hall genutzt wurden, kann man nicht mehr von einer 
Naturlandschaft oder sogar von "Urwaldern" reden. Das Gebiet erlangte woh 
in der zweiten Hdfte des letzten und vor allem in diesem Jahrhundert wiede 

C, 

Oberf6rster Meyer fiihrt fort: "Ob die friiheren ~estiinde wirklich geschlagen oder 
etwa durch Waldbrande zerstort wurden, mag hier unerortert bleiben. Ein Moment 



1% 

Zur Ergiinzung der bereits laufenden Dauerbeobachtungsprojekte2 sollten 
neue umfassendere Projekte lanciert werden. Erhebungen, wie sie im Jakre 
1957 von der Eidgenossischen Forschungsanstalt fur Wald, Schnee und 
Landschaft, damals EAFV, durchgefuhrt wurden, konnen die dynamische 
Entwicklung der Waldstruktur, der Holzartenmischung, der Massenzuwachs- 
verhaltnisse und der Waldsukzession weiter verfolgen. Kiinftige Erhebun- 
gen auf einer begrenzten Anzahl Stichproben sollten neben ertragskundli- 
chen Fragen vermehrt generelle okologische Zusammenhiinge in diesen 
nicht mehr genutzten Gebirgswaldern aufzeigen. 

Von forstpolitischem und waldbaulichem Interesse wiiren Untersuchungen 
uber die Entwicklung der Schutzwirkung dieser Gebirgswalder. Bereits lau- 
fende und eventuelle neue Projekte konnten die langfristigen Einflusse der 
Wildbestiinde auf die vorhandene Waldvegetation und auf die Entwicklung 
der Waldausdehnung verdeutlichen. Die Forschung im Schweizerischen Na- 
tionalpark kann damit einen wichtigen Beitrag zum besseren Verstiindnis 
des Gebirgswaldes leisten. Durch die kurzlich erfolgte Wahl eines National- 
park-Padagogen sol1 auch der besseren Vermittlung der okologischen Zu- 
sammenhiinge und der sozio-kulturellen Aspekte des Untersuchungsgebietes 
Rechnung getragen werden.3 Im Zusarnmenhang mit einem Geographische~ 
Informationssystem fur den Nationalpark, das gegenwwig aufgebaut wird, 
w&e es zudem interessant, verschiedene Nutzungen und Anspruche sowie 
die ungewollten Einflusse, die heute auf den Nationalpark einwirken, besser 
zu verstehen und zusammenfassend darzustellen. 

(, 

2 Langjahrige Dauerbeobachtungsflachen fur den Waldbereich sind die 
Burgerflachen, die Leibundgutflachen sowie das Landesforstinventar. Vgl. WNPK 
(1986) u. WNPK (1991). 
Zur Waldpadagogik vgl. Schmithusen / Duhr (1993). 

AFI 
Anm. 
Ann. 
ASR 
BM 

BP 
BUB 
BW 

CL UdG 
DO 
DRG 

EAFV 

ENPK 
ETHZ 
F I 
FJB 
fm 
GA 3 
GSGR 
J B  
Jg. 
Jh. 
JHGG 

IUFRO 
Hg. 
Kap. 
KBGR 
KFA 
L R  
MT 
NSR 

OE 
Punt-Cham. 
rm 
Rom. 
RN 
RQGRUE 
SBN 

Archiv des Forstinspektorates des Kantons Graubiinden 
Anmerkung 
Annada = Jahrgang 
Annalas der Societa Retorumantscha, Chur 
Bundner Monatsblatt, friiher: Biindnerisches 
Monatsblatt 
Bundstagsprotokolle 
Bundner Urkundenbuch 
Bundner Wald des Bundner Forstvereins, der SELVA und 
des Biindnerischen Revierforsterverbandes 
Chalender Ladin der Uniun dals Grischs, Schlarigna 
Dorfordnungen 
Dicziunari Rumantsch Grischun, der Societa Reto- 
rumantscha, Chur seit 193 9 
Eidgenossische Anstalt fur das forstliche Versuchs- 
wesen, Birrnensdorf, heute WSL 
Eidgenossische Nationalparkkommission 
Eidgenossiche Technische Hochschule Zurich 
Forstinspektorat des Kantons Graubiinden, Chur 
Forstlicher Jahresbericht des Gemeinde-Forstbetriebes 
Festmeter 
Gemeindearchiv 
Amtliche Gesetzessammlung des Kantons Graubunden 
Jahresbericht 
Jahrgang 
Jahrhundert 
Jahrbuch der historisch-antiquarischen Gesellschaft 
von Graubunden 
Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft von 
Graubunden 
International Union of Forest Research Organization 
Herausgeber 
Kapitel 
Kantonsbibliothek Graubunden 
Kreisforstamt 
Lia Rumantscha Archiv mit Brunies-Akten 
Munstertal, Val Miistair 
Der Neue Sammler, gemeinnutziges Archiv fur Bunden, 
Hg. Okonomische Gesellschaft, Chur 1804- 18 12 
Oberengadin = Engiadin'ota 
La Punt-Chamues-ch 
Raumme ter 
Ratoromanisch 
Ratisches Namenbuch 
Rechtsquellen Graubunden, Unterengadin 
Schweizerischer Bund fur Naturschutz, Base1 
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Schweiz. ~, , Schweizerische 
~chweiz.~.~orstw. Schweizerische Zeitschrift fur das Forstwesen, Hg. vom 

Schweizerischen Forstverein 
SNP Schweizerischer Nationalpark 
SR Der Sammler, gemeinnutziges Archiv fur Bunden, Chur 

1779-1784 
STAGR Staatsarchiv Graubunden 
TLA Tiroler Landesarchiv Innsbruck 
UB Urkundenbuch GA Zernez 
UE Unterengadin = Engiadina Bassa 
Urk. ' Urkunde -' 

Vgl. Vergleiche 
VM Val Mustair = Miinstertal 
WNPK ~issenschaftliche Nationalparkkommission oder Kom- 

mission der Schweizerischen Naturforschenden 
Gesellschaft zur wissenschaftlichen Erforschung des 
Nationalparks 

WP Waldwirtschaftsplan 
WSL Eidgenossische Forschungsanstalt fur Wald, Schnee und 

Landschaft, Birmensdorf 
[ 1 Diese Klammer umfasst eine nicht im zitierten Text vor- 

kommende Bemerkung. 
[?I Diese Klammer mit Fragezeichen bezeichnet eine Un- 

sicherheit bei der Interpretation von handschriftlichen 
Quellen. 

[...I Diese Klammer mit den Punkten weist darauf hin, dass 
ein Zwischenstiick des Zitates nicht wiedergegeben 
wurde oder, dass es sich beim Zitat nur um einen Teil de 
Satzes im Originaltext handelt. 

Oft verwendete - ratoromanische Ausdriicke: 

God Wald 
Jurada Bannwald 
Laviner Lawinenzug 
Plan Ebene 

k,, 
, ' 

Arntliche Quellen der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
Bundesrat, schweiz. ( 19 10): Aus den Verhandlungen des schweiz. Bundes- 

rates, In: Schweiz. Bundesblatt 62. Jg. 1910, I. Bd. Nr. 6. 
Bundesrat, schweiz. ( 19 12): Botschaft des Bundesrates an die Bundesver- 

sammlung betreffend die Beteiligung des Bundes an der 
Errichtung eines schweizerischen Nationalparks im 
Unterengadin (Kanton Graubunden). und Entwurf zum 
entsprechenden Bundesbeschluss. Vom 18. Dezember 
191 2. In: Schweiz. Bundesblatt, 64. Jg. 19 12, 5. Bd. S. 41 5 - 
426. Stiimpfli, Bern. 

Bundesrat, schweiz.(l913): Nachtragsbotschaft des Bundesrates an die 
Bundesversamrnlung betreffend die Errichtung eines 
schweizerischen Nationalparkes im Unterengadin. Vom 
30. Dezember 1913. in: V Schweiz. 2255.386 Bern. 14 S. 

Bundesrat, schweiz. (1915): Reglement fur den Schweizerischen 
Nationalpark im Unterengadin. Vom Bundesrat am 16. 
M&z 191 5 genehmigt. Bern. 

Bundesversammlung der schweiz. Eidgenossenschaft ( 19 14): Amtliches 
, stenographisches Bulletin der schweizerischen 

Bundesversamrnlung. Bundesbeschluss betreffend die 
Errichtung eines schweizerischen Nationalparkes im 
Unterengadin. Jg. 24. Nr. 9 u. 12. Nationalrat. 25. M&z S. 
155 - 199 u. 27. MWz S. 203 - 220. Buchdruckerei Jent. 
Bern. 

Bundesversamrnlung der schweiz. Eidgenossenschaft ( 191 4): Amtliches 
stenographisches Bulletin der schweizerischen 
Bundesversamrnlung. Bundesbeschluss betreffend die 
Errichtung eines schweizerischen Nationalparkes im 
Unterengadin. Jg. 24. Nr. 11. Stwderat. M'drz/April 19 14 
S. 153 - 160. Buchdruckerei Jent. Bern. 

Bundesversamrnlung der schweiz. Eidgenossenschaft ( 19 14): Bundes- 
beschluss betreffend die Errichtung eines 
schweizerischen Nationalparkes im Unter-Engadin. 
Vom 3. April 19 14. Datum der Veroffentlichung: 15. 
April 1914. In: Bundesblatt der schweiz. 
Eidgenossenschaft. 66. Jg. 1914 11. Bd. S. 836-837. 
Buchdruckerei Stiimpfli. Bern. 

Archiv des Forstinspektorates Graubunden 
Expertenbericht Zernez (1904): Die Waldungen von Zernez und ihr Betrieb. I 

Expertenbericht Meyer, Chur, 1. M&z 1904. I 
Griines Buchlein: Anzeichnungsprotokolle der Gemeinden Scuol, Zuoz, 

Madulain, La Punt-Chamues-ch. (Zernez fehlt). I 



Meyer (1905): Zuwachsuntersuchungen in Bergfohrenbestanden 
1905, Zernez - Ofenberg, Manuskript, Tabellen u 

I Text von Meyer, Th. Kreisforster, Chur. Ebenfalls 
I publiziert: vgl. Meyer ( 1906) 
I 

I Schlagkontrolle: Schlagkontrolle 1946-67. 
1 Ubersichtsplane: Ubersichtspl-e der Ofenbergwaldungen, Blatt 1 - 4, 
I 15000, 1913. t i  

Ubersichtsplan der Gemeindewaldungen Zuoz, Casana - '; 

Ubersichtsplan der Gemeindewaldungen "Scanfs", Bla 
Nr. 4, 1893, 1: 5'000. 

Ubersichtsplan der Gemeindewaldungen von S-chanf, 
"Plaun da god, Val Chasauna - Trupchum", 1944, 1: 
10'000. 

WP Zernez: Wirtschaftspliine Heimwaldungen 1904-23; 
1924 - 43. 

Wirtschaftsplan Ofenbergwaldungen 192 1-30. 
WP S-chanf: Wirtschaftspliine S-chanf 1900-1 9 19; 192 1-1 940. 
WP Zuoz: Wirtschaftsplme Zuoz 1902-1 92 1; 1925- 1944. 
WP Madulain: Wirtschaftspliine Madulain 1892-1 9 1 1; 19 12- 193 1. 
WP Punt-Cham.: Wirtschaftsplme La Punt - Chamues-ch 1886-1 905; 

1908-1927; 1929-1948; 1954-1973. 
WP Celerina: Wirtschaftsplan uber die Gemeindewaldungen Celerina 

1888, Abschrift. 

Biiro - Scherrer, Nesslau 1 'I '7 
Infrarot-Luftbilder des Nationalparkgebietes. 

Ausleihegesuche gehen an: Koordinationsstelle 
Fernerkundung, z. H. v. Herrn Hiibscher, Flugplatz, 
8600 Dubendorf mit Kopie an: Buro Scherrer, 
Nesslau. 

Gemeindearchiv Madulain 
544 I Wirtschaftsplan ( 1897). 
546 I11 Wirtschaftsplan (1914) 1912-1931. 
546 N Wirtschaftsplan ( 1,9 14), Entwurf. 
548 V Regolamaint da god 185 3 und Protokolle der Waldkom- 

mission 1853-1913: 
549 VI Buch der Holzlieferungen 1853-1 908. 

561 XVIII Wirtschaftsplan 1.953-1972. 

Gemeindearchiv La Punt - Chamues-ch 
1 2.1 Cudesch da copchas da pktiziuns da gods, contrats e 
/it sentenzias 1 5 8 5. 
1 1  2.7 Cudesch da ledschas ed ordinaziuns; 171 7-1 768. 
I 
I: , 
I!' 

Cudesch da luamaints e protocols 1787-1 81 8. 
Atschantamaints, Uorden da gods, etc. 1772-1 78 1. 
Brennholzabgaben 1893-1905. 
Holzabgabebucher 1885-1 889. 
Kontrolle uber Holznutzungen 1900- 1903. 
Protocoll da la cumischiun forestela. 
Protocol1 forestel 1908-1 9 19. 

2 Protocols forestels 191 5-1 91 8, 1927-1 933. 
Atschantamaints 1807- 1846. 
Schlagkontrolle 1887- 1906. 

Taxationshauptbuch 1900-1 905. 
Gemeindewaldungen Flachenverzeichnis. 

Nouvs e renuvos Atschantamaints 1 865. 
Aschantamaints 1879. 
weitere Protokoll- und Forstkassabucher. 

Gemeindearchiv S-chanf 
C 217 Aschantamaints wicinantia Schianf, 1787, Cudesch d. 

Ratedas. 
C 11/10 Raports anuels forestels 1877-1922. 
C 11/11 Waldordnung der Gemeinde S-chanf von 1 86 1- 1 8 82. 
C 11/12 Protocol forestel 1882-1920. 
C 11/14 Cassa forestela 1854-1 878. 
C 11/15 Hauptbuch 1853 bis 1874. 
C 11/16 Libro Mastro forestel 1 876-1 887. 
C 11/17 Mastro forestel 1888-1896. 
C 11/18 Forestel libro Mastro 1897-1 904/05. 
C 11/37 Mastro pitschen forestel 1862-1 898. 
C 11/110 Protocol forestel. 
C 11/111 Regulativ da god 1861-1882. 
C 11/37 Mastro pitschen forestel. 1862-1 898. 
C 14/1 Contrats 1812 - 61. 
C 140  Contrats 1862 - 1923. 
- Aschantamaints della Lod. Vic. da Schanf, 18 11. 
- Mappa del Territorio da Scanf. 1820. Photographie. 
- Regesten des Gemeindearchivs. 
- Reglarnaints da god per S-chanf. 
- Urkunden, Teilungsurkunde Nr. 125 (26.7.1543) u. a. 

I Gemeindeafc hiv Scuol 
C 4/1 Cudesch da cassa et Rendimaint da quint 1873-1907. 
C 6/6 Cudesch da contrats a partir da 1879. 
C 14/1 Ledtschas Cumunas da noss Honorata Cumunita da 

Schuol 1815. 

Bi,, - 
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C 14/2 Ledschas Comiinas della honorata Comunita da Scuol 

1850. 
C 14/3 Rendimaints da quint 1727-1 873. 
C 15/1 protocol da las udatschas 1834-1 864(-1871). 
- Parc naziunal. 
- Schlagkontrolle Gemeindewaldungen Schuls. 

Gemeindearchiv Valchava 
I1 B 17 Economia d'alp d. 
Doc. 4 Documaint 4. 
Doc. 6 Documaint 6. 
- Cudesch protocols. 

C14-6 Protocols radunanza. 

CIV2 Cudesch da chascha 1874-1 898. 
CXIV1 Protocols cumischiun forestala 1855-1 876. 
CXlV2 Protocols cumischiun forestala 1 876-1 882. 
CXN3 Protocols cumischiun forestala 1895-1 904. 

CXIV31 
C XIV 41 
C XIV 42 
C XIV 61 
C XN 62 
C XIV 63 

CXVI3 
C XVII a-c I1 
C XVII d-k 
I C 17/2 

Cudesch da la resgia 1882-83. 
Cudesch da chascha forestal 1878-1 897. 
Cudesch da chascha forestal 1898-1 905. 
Controlla da chascha forestala 1876-80. 
Journal forestal 1883-84. 
Journal laina da fabrica, dad arder e da giodia 1888- 

1900. 
Cudesch da contrats da servezzan e fittanza 1878-1 91 6. 
Alps. 
Chatscha I 

Trastiit del honoiat Comiin da Cernez 1648, renova dal 
1660,1688,1706,1712, 1724,1774. 

Documainta 1806-1 863. 

203 

Gemeindearchiv ZUOZ 
Urkunden vor u. nach 1800. 
B. Akten u. Rechnungen ab 1800. 
Mappe B 1 C IV Rechnungen betr. Forstwesen. 
Mappe C VIII Rechnungen betr. Verschiedenes. 
Mappe B 16 Forstwesen B 16 a- n. 
p~--tocoll dells Comischiun Forestala del Public da Zuoz 

1862-1928. 
Cudesch master forestel 1875-1905. 

Gemeindearchiv Zernez 

C I1 Protocols cussagl. 
CIV1 Cudesch da chascha 1842-1 874. 

CXIV11 Survista dal lainam subministra 1873-1 877. 
CXN12 Survista dal lainam subministra 1 878- 1 887. 

- --  

I1 A 30-80 Documainta 1866- 1903. 
I1 B 1-15 Actas 1800-1861. 

I1 B 17 Agricultura, contrats da fittanza d'alps, actas dralp. 
I1 B 18 Veterinaris. 4 

14 229 fol. TS Aegidius Tschudi 1 560, + weiter Karte. 
14 199 Vol. TS 5 Antonio Salamanca 1 5 5 5, Schweizerkarte. 

I1 B 16 God, Admin. forestala. diversa correspondenza 
lh 

,i 

I1 B 21 Parc naziunal. 
I1 B 16-37 Weitere Akten 185 1-1909. 
- Uorddn da god per Zernez 24-9-1 907. 
UB Urkundenbuch der Gemeinde ~Zernez 19 10. 

655 I11 Protocol1 dellas deposiziuns e delib. da la Comissiun 
forestela del Public, 1883- 1903. I 

656 IV Protocol1 della Comischiun Forestala 1903- 1920. 
669 XVII Protocoll della Comischiun Forestala 1920- 1928. 
673 XXI Protocol1 della Comischiun Forestala 1928-1 935. 
675 XXIII Protocoll della Comischiun Forestala 193 5- 1947. 
678 XXVI Schlagkontrolle 1925-1 945. 
761 Dorfordnungen 1 823. 
762 762 I1 Dorfordnungen 1847. 

Aschantamaints, Leschas Economicas et Administrativas 
dellVOnorata Vschinaincha da Zuotz, 1846. 

\i 
763 Dorfordnungen 185 8. 
764 773 Dorfordnungen 1 869. 

Dorfordnungen 1879. 
774 Dorfordnungen 1905. 
775 XV Tschantamaints e regolativs della Vschinauncha da 

Zuoz 1920. 

I Kantonsbibliothek Graubunden 
Forstinspektor Jahres-Bericht des Forstinspektors des Kantons 

Graubiinden an den hochlobl. Grossen Rath. Chur. (1876 
bis 1889). 

Bd 1 9/10 Flosstarif. Tarif fur Wuhrentschadigungen bei 
Flossungen, gultig seit 1860. 

Bd 2/11 Flossordnung, revidierte, Beilage V des Anhangs zum 
grossratlichen Abschied vom 1. Juli 1847. 

Bd 2/12 Flossordnung, revidierte, fur den Kanton Graubiinden. 
Beschlossen vom Grossen Rath am 5. Juli 1 8 5 1. 

Bd 2/13 Tarif iiber Wuhr- und Uferentschadigungen bei 
Holzflossungen. Ohne Jahreszahl. 

1 Kartensarnmlung ETH Zurich 
11 757 a fol. TS Dufourkarte 1853. 1: 100'000, Nachtrage 1873. 
13 665 fol. TS Weiss u. Meyer, 1786 - 1802. 
14 199 Vol. TS 16 Hans Conrad Gyger, Schweizerkarte, 1657. 



- 

2w 
Siegfriedatlas Topographischer Atlas der Schweiz, 1877, 1 878, 1891, _- 

Nachtragen bis 193 8, 1: 50'000. 

Kreisforstamt 2 5 Scuol 
FJB Scuol Jahresberichte des Forstbetriebes ( 1897-1 925). 

Krei rstamt 7 Zernez 
FJB Zernez Jahresberichte des Forstbetriebes (1897-1945). 

Kreisforstamt 28 Zuoz 
FJB Madulain Jahresberichte der Forstbetriebe ( 1897-1 96 1). 
FJB Punt-Cham. Jahresberichte der Forstbetriebe ( 1 897- 193 9). 
FJB S-chanf Jahresberichte der Forstbetriebe (1 897-1939). 
FJB Zuoz Jahresberichte der Forstbetriebe ( 1897-1 962). 
Dokumentenbuch Zuoz: Uber die Waldungen der Gemeinde Zuoz. 
WP Madulain Wirtschaftsplan 1934-1953. 
WP Punt-Cham. Wirtschaftsplan 1908-1 927. 

Wirtschaftsplan 1929-1 948. 
Beilage I WP Punt-Cham. 1954-1973. 

WP Zuoz Wirtschaftsplan 1946- 1965. 

Wald Purcher 
Wirtschaftsplan 
Waldproj ekt Go( 

1969- 
Trid UOZ. 

WP S-chanf 11. Hauptrevision Wirtschaftsplan 1943-1 962. j 

Hauungsplan Wirtschaftsplan Zwischenrevision 1953. 

Lia Rumantscha - Archiv, Akten Steivan Brunies 
I '  

JB ENPK Jahresbericht der Eidgenossischen Nationalpark- 
komrnission, 1922. 

Konflikte SNP - Spol Akten in 6 Mappen mit Korrespondenzen und Presse- 
artikel zu Kraftwerkprojekten. 

Lokalnamen Notizen zu Lokalnamen im Nationalparkgebiet und Um- 
gebung. 

Protokollbuch Protokollbuch des Reservationskomitees (1908) und de 
Naturschutzkommission ( 1909, 19 10). 

SBN Tagebucher von Brunies als Sekretiir des SBN. (7 Hefte). 
SNP Akten von Brunies als Oberaufseher des SNP bis 1922. 
Wald, Grenzen Notizen betreffend Wald, Grenzen und Natur aufgrund 

von Nachforschungen in Gemeindearchiven. 

Staatsarchiv des Kantons Gradbiinden 
BP, AB N I Bundestagsprotokoll 
B 1340, V, VII, K, XV Materialien zur Geschichte der Bergwerke in S-charl, 

i\l;schrift aus dem Landesregierungsarchiv in 
Innsbruck, Bruppacher-Bodmer, Hans. 

B 1483 Bundnerakten in Wien 142 1-1 874 
B 1566 Bergwerksakten Burcklechner, Rhetia Austriaca in den 

Landen Gmeiner dreyer Bundten. 162 1. 
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B 1894 Bergwerksakten I1 Fuorn nach 1580 , Johann von Salis. 
B 1953.3 Bericht uber das Bergwerk zur Bergkolonie in Scharl. 

Einleitung 181 1-1 82 1. Bericht 1822, 3. Vierteljahr, 
1823, 3. Vierteljahr, 1823, 4. Quartal, 1824, I. Quartal, 
1824,2. Quartal, 1824,3. Quartal, 1824,4. Quartal B 
1953.6, Abschrift. 

B 1953.411. B 1953.6 Bergwerksakten Scarl, Bericht von dem alten Gruben- 
bau im Scharlthal, Landthaler Georg 1 8 14. Manu- 
skript u. Abschrift. 

Bundestagsprotokolle AB IV 1 
Bundnerakten Siehe B 1483 u. CB I1 1360 
CB II1360 b/9 Biindnerakten in Wien, Register Gillardon 
CB I1 1360 d/3, Z/I/2 Urkunde 1295 uber Erze und Bergwerke des Ober- 

engadins. 18.3.1295. 
CB I1 136 1/a; /b Grenzanstiinde zw. ~sterreich und Graubunden 
CB I1 1400-1408 Abholzungsbewilligungen nach Gemeinden 1 83 7- 1 930 

(Lucke 1893-1914). 
CB I1 1416 Protocol1 der Forst Comission 1845-1 847. 
CB I1 1418 Protocol1 der Forst Comission 1848-1 849. 
CB I1 1423-1447 Holzabgaben der Gemeinden 1866-1 890 
CB I1 1448-1492 Taxationen und Wertungen der kleinratlichen bewil- 

ligten Holzverkaufe 18 88-1 932. 
CB I1 1507 Depositen- und Bussenverzeichnis 1837- 1873. 
CB I1 1518,1519 Abholzungskontrollen. 
CB N 145-147 (Forstl.) Kulturberichte, Kreisforstwter 
CB IV 153 Verzeichnis der Schutzwaldungen Forstkreis Samedan. 
CB N 154 Verzeichnis der Schutzwaldungen Forstkreis Schuls. 
CB / V3 49,50 Kleinen-Raths Protokoll 1837,l u. 2. 
CB / V3 78. Kleinen-Raths Protokoll 1846,3 u. 2. 
Flosswesen VIII 
GV 1 Verhandlungen des Grossen Rates, 1836, S. 1 1-1 8, 29- 3. 
GV 2 Verhandlungen des Grossen Rates, 1837. 
GV 3 Verhandlungen des Grossen Rates, 1838, S. 15-30. 
GV 4 Verhandlungen des Grossen Rates, 1839, S. 124-140. 
GV 8 Verhandlungen des Grossen Rates, 1847, S. 92- 104. 
2 VII 12 d), 13 d, e Flosserei. 
GSGR 3 Amtliche Gesetzessammlung des Kantons Graubiinden, 

1867: 
Verordnung betreffend den Eintrieb fremder Schaf- 

herden zur Sommerung (20. Juni 1863). 
Entwurf zu einer revidierten Forstordnung fiir den 

Kanton Graubunden, 1 85 8. 
Forstordnung fiir den Kanton Graubiinden, Beschluss 

des Grossen Rathes vom 26. Juni 1858. 
GSGR 4 Amtliche Gesetzessammlung des Kantons Graubiinden, 

1880: 
Forstordnung fur den Kanton Graubiinden, wie solche 

vom hochloblichen Grossen Rathe in seiner or- 
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