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Was leistet der deutsche Wald, wie ist er strukturiert und wie ver-
ändert er sich? Wie viel Holz wird genutzt und wofür wird es ver-
wendet?

Die nötigen Daten und Fakten zur Beantwortung dieser und vieler 
anderer Fragen liefern die Basisdaten Wald und Holz in übersicht-
licher und anschaulicher Weise.

BASISDATEN WALD UND HOLZ 2019



4

BW

BYBYB

TH
SN

BB

MV

ST

SH

HE

RP

SL

NRW

NI
B

HBHBHB

HHHH

Waldfläche in Deutschland

Waldanteil an der Bodenfläche in den Bundesländern

Quelle: BWI3 (2014) © FNR 2019
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Clusterstatistik Forst und Holz 2016

Waldspeicher
/Jahr

Holzproduktespeicher
/Jahr

Substitution energetisch
/Jahr

Substitution sto	lich
/Jahr

Mio. t CO /Jahr

Gesamter Kohlenstoffeffekt von Wald und Holz 2014

Anzahl 
Unternehmen

Anzahl 
Beschäftigte

Umsatz 
(Mio. Euro)

Forstwirtschaft 33.596 93.096 6.001

Holzbearbeitung 
(Säge, Holzwerkstoffi  ndustrie) 3.170 43.756 12.496

Holzverarbeitung 
(Möbel, Packmittel etc.) 22.785 226.365 36.510

Holz im Baugewerbe 40.279 235.067 21.178

Zellstoff , Papier und Pappe 2.163 131.241 43.047

Druck und Verlagswesen 18.551 336.513 54.134

Holzhandel 2.447 17.084 9.023

Cluster Forst und Holz gesamt 122.991 1.083.122 182.389

Quelle: Becher (2019)

Quelle: WBAE/WBW (2016) © FNR 2019
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Hauptbaumarten 2017

Kiefer

 Fichte

Gesamtfläche Deutschland Die häu�gsten Baumarten
im deutschen Wald

(bezogen auf die Holzbodenfläche)

sonstige
Laubbaumarten

Buche

WaldflächeWaldflächeWaldflächeWaldfläche
32 %32 %32 %
11,4 Mio. ha11,4 Mio. ha11,4 Mio. ha11,4 Mio. ha11,4 Mio. ha11,4 Mio. ha

Eiche

sonstige Nadelbaumarten

18,1 %

22,9 %

25,3 %

16,1 %

10,5 %

7,1 %

Waldflächen nach Eigentumsart 2012

>1.000 ha 13 %

200–500 ha 8 %
100–200 ha 6 %
50–100 ha 6 %

20–50 ha 10 %

Treuhandwald 2 %

Privatwald 48 %
5.485.679 ha

500–1.000 ha 6 %

Staatswald Bund  4 %
403.464 ha 

Körperschaftswald  19 %
2.220.445 ha

Staatswald Land  29 %
3.309.537 ha 

<20 ha 50 %

gesamtgesamtgesamtgesamtgesamtgesamt
11.419.124 ha11.419.124 ha11.419.124 ha11.419.124 ha11.419.124 ha11.419.124 ha

Quelle: KI (2019)         © FNR 2019

Quelle: BWI3 (2014) © FNR 2019

WALD IN DEUTSCHLAND
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Quelle: BWI3 (2014) © FNR 2019

WALD IN DEUTSCHLAND
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Entwicklung der vertikalen Waldstruktur

Baumartendurchmischung der Wälder 2012

gesamtgesamtgesamtgesamtgesamtgesamt
10,8 Mio. ha10,8 Mio. ha10,8 Mio. ha10,8 Mio. ha10,8 Mio. ha10,8 Mio. ha

Laub-/Nadel-Mischwald  1 %
mit gleichen Anteilen
49.837 ha

reiner  22 %
Laubwald
2,38 Mio. ha

27 %  reiner Nadelwald
2,96 Mio. ha

Laubwald  20 %
mit Nadelbeimischung
2,16 Mio. ha

30 %  Nadelwald
mit Laubbeimischung

3,3 Mio. ha
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Quelle: BWI3 (2014) © FNR 2019
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in Prozent

VERÄNDERUNG DER WALDFLÄCHE NACH BESTOCKUNGSTYP

reiner Laubwald Laubwald mit 
Nadelbeimischung

reiner Nadelwald    Nadelwald mit 
Laubbeimischung

Laub-/Nadel-
Mischwald mit 

gleichen Anteilen

Quelle: BWI3 (2014) © FNR 2019

Veränderung von 2012 im Vergleich zu 2002

WALD IN DEUTSCHLAND

Veränderung der Waldfläche nach Bestockungstyp
Veränderung von 2002 zu 2012

Veränderung der Waldflächen nach Baumarten

in 1.000 ha

Veränderung 2002–2012

VERÄNDERUNG DER WALDFLÄCHEN NACH BAUMARTEN (2002–2017)

Veränderung 2012–2017

Eiche sonstige Lb Tanne Douglasie Lärche alle LbKiefer

Quelle: BWI3 (2014), KI (2019) © FNR 2019
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Holzvorrat

Holzzuwachs und -abgang
Mittlerer jährlicher Zuwachs und Abgang 2012–2017
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HOLZZUWACHS UND -ABGANG (2012–2017)

Quelle: KI (2019) © FNR 2019

Zuwachs Abgang (theoretische Nutzung, 
Totholz, Ernteverluste) 

Lb = Laubbäume
Vorratsaufbau im Wald

12 %  sonstige Laubbäume
43,49 m³/ha

Douglasie  2 %
8,91 m³/ha

Quelle: KI (2019) © FNR 2019

gesamt
358,48 m³/ha

Fichte  32 %
113,60 m³/ha

Tanne  3 %
9,56 m³/ha

Kiefer  21 %
76,52 m³/ha

10 %  Eiche
34,91 m³/ha

Lärche  3 %
10,07 m³/ha

17 %  Buche
61,41 m³/ha
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Quelle: KI (2019) © FNR 2019

gesamt
358,48 m³/ha

Fichte  32 %
113,60 m³/ha

Tanne  3 %
9,56 m³/ha

Kiefer 21 %
76,52 m³/ha

10 %  Eiche
34,91 m³/ha

Lärche  3 %
10,07 m³/ha

17 %  Buche
61,41 m³/ha

HOLZVORRAT

0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

in m³/ha*a

Eiche Buche sonstige Lb Fichte Tanne Douglasie Kiefer Lärche

HOLZZUWACHS UND -ABGANG (2012–2017)

Quelle: KI (2019) © FNR 2019

Zuwachs Abgang (theoretische Nutzung, 
Totholz, Ernteverluste)

Lb = Laubbäume
Vorratsaufbau im Wald

HOLZVORRAT UND ERNTE



10 

Gesamteinschlag
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Quelle: StBA (2019) © FNR 2019
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Neuartige Waldschäden
sind zurückzuführen auf Luftschadstoffe, die die Vitalität der Bäume verringern und deren 
Empfindlichkeit gegen Witterungsextreme, Krankheiten und Schadinsekten erhöhen.

Schadstufen nach Baumarten 
Kronenverlichtung in 2018
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SCHADSTUFEN NACH BAUMARTEN 2018

Quelle: BMEL (2019) © FNR 2019
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WALDSCHÄDEN

Entwicklung der Waldbrände

Waldbrände und ihre Ursachen
2018

ENTWICKLUNG DER WALDBRÄNDE

Quelle: BLE (2019) © FNR 2019

Anzahl der Waldbrände                 betro�ene Fläche in ha 
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Andere Ursachen

Unbekannte Ursachen Fahrlässigkeit

Blitzschlag

Brandstiftung

Ø
862 Brände

pro Jahr

20
18

Kommunikation       3 %
(Eisenbahn, 
elektr. Leitungen)

Industr. Aktivität.     1 %
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436 Brände (441 ha)
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8 %  Sonst. handlungsbed. Einwirkungen
135 Brände (401 ha)

Allgemeinheit         59 %
(Besucher etc.)
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BASISDATEN WALD UND HOLZ 2019

Aufkommen der verwendeten Holzrohstoffe 2016

Verwendung der Holzrohstoffe nach Nutzergruppen 2016

Quelle: INFRO e.K. (2018) © FNR 2018

AUFKOMMEN DER VERWENDETEN HOLZROHSTOFFE 2016 

Altholz  11,5 %

Waldrestholz  5,8 %

3,3 %  Holzpellets und Holzbriketts
0,9 %  Aufkommen 

unbekannter Quellen

28,5 %  Sägestammholz
Rinde (lose)  3,4 %

Landschafts-  4,3 %
pflegeholz 

23,9 %  sonstiges Derbholz

sonstiges  2,3 %
Industrie-Restholz  

Schwarzlauge  3,0 %

Sägeneben-  13,1 %
produkte   

gesamt
127,2 Mio. m3

Quelle: INFRO e.K. (2018) © FNR 2018

VERWENDUNG DER HOLZROHSTOFFE NACH NUTZERGRUPPEN 2016 

private Haushalte  22,2 %

sonstige sto�liche Nutzung  1,4 %

3,3 %  Holzpellet- und
Holzbrikettproduzenten

28,5 %  Sägeindustrie

12,3 %  Holzwerksto�ndustrie
7,7 %  Holz- und Zellsto�ndustrie

Biomasse-    6,5 %
feuerungsanlagen
< 1 MW

Biomasse-  18,1 %
feuerungsanlagen  
≥ 1 MW

gesamt
127,2 Mio. m3

Quelle: INFRO e.K. (2018)  © FNR 2018
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Produktion von Schnittholz

Produktion von Holzwerkstoffen

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nadel
schnittholz 23,7 22,0 20,4 20,8 20,4 21,1 22,1 22,6

Laub
schnittholz 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,2

Insgesamt 24,7 23,0 21,4 21,8 21,5 22,2 23,2 23,8

Quelle: StBA (2019)  Angaben in Millionen Kubikmeter;
 Sägewerke ab 5.000 m³ Jahreseinschnitt und mit 10 und mehr Beschäftigten

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Span platten 8,5 8,2 8,2 8,1 8,0 8,3 8,5 8,2

Faserplatten 3,0 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,7

Sperrholz 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5

Insgesamt 11,6 11,8 11,9 12,1 12,2 12,6 12,8 12,4

Quelle: StBA (2019)  Angaben in Millionen Kubikmeter;
Sägewerke ab 5.000 m³ Jahreseinschnitt und mit 10 und mehr Beschäftigten
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BASISDATEN WALD UND HOLZ 2019

Einschnittvolumen nach Holzgrundarten und 
Regierungsbezirken 2015

Quelle: INFRO/FNR (2018) © FNR 2019
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Standorte der Holzindustrie 2015

Quelle: INFRO/FNR (2018) © FNR 2019

Holzwerkstoffindustrie Holz- und ZellstoffindustrieSägeindustrie

Holzverwendung
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BASISDATEN WALD UND HOLZ 2019

Anteile Holzbauweise an genehmigten Wohngebäuden

Anteile Holzbauweise an genehmigten Nichtwohngebäuden

Gesamt Wohngebäude  Anteil in Holzbauweise    
Quelle: StBA (2019)            © FNR 2019
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Holzbauquote

Wohnbau (Neubau) 2018 

Genehmigungen mit überwiegend verwendetem Baustoff Holz 

Durchschnitt in Deutschland: 17,8 %

Quelle: Holzbau Deutschland (2019) © FNR 2019

HOLZBAUQUOTE 2018

Quelle: Holzbau Deutschland (2019) © FNR 2019
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BASISDATEN WALD UND HOLZ 2019

Verbrauch von Zell- und Faserstoffen für die Papierproduktion 
in Deutschland 2017

Verbrauch von Zellstoff in Deutschland 2017

VERBRAUCH VON ZELL- UND FASERSTOFFEN FÜR
DIE PAPIERPRODUKTION IN DEUTSCHLAND 2017

Quelle: Verband Deutscher Papierfabriken e.V. – Leistungsbericht Papier (2018)                                          © FNR 2019

76 %  Altpapier
17,1 Mio. t

Holzsto�  4 %
1,0 Mio. t

Papierzellsto�  20 %
4,6 Mio. t

gesamt
22,7 Mio. t

7,0 %   sonstige Anwendungen,
Bilanzausgleich

357.000 t

86,0 %                Papierzellsto�
4.619.000 t

Quelle: T+I Consulting, FNR (2019)                                                                        © FNR 2019

gesamt
5,4 Mio. t

3,0 % Fasern, Filme
187.000 t

4,0 %                Chemiezellsto�,
            chemische Derivate

239.000 t

VERBRAUCH VON ZELLSTOFF IN DEUTSCHLAND 2017
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Produktionsstandorte der Holz- und Zellstoffindustrie 2015

Quelle: INFRO/FNR (2018) © FNR 2019
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Produktionsstandorte der Holz- und Zellstoffindustrie 2015

Quelle: INFRO/FNR (2018) © FNR 2019
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BASISDATEN WALD UND HOLZ 2019

Produktion von Papier, Karton und Pappe in Deutschland 2018

34 %  gra�sche Papiere
7,74 Mio. t

PRODUKTION VON PAPIER, KARTON UND PAPPE IN DEUTSCHLAND 2018

Quelle: Verband Deutscher Papierfabriken e.V. (2019)                                                                                                                        © FNR 2019

7 %  Hygiene-Papier
1,51 Mio. t

6 %  Papier, Karton,
Pappe für technische 

und spezielle
Verwendungszwecke

1,39 Mio. t

Papier, Karton,  53 %
Pappe für Verpackungszwecke
12,02 Mio. t

gesamt
22,7 Mio. t

34 %  gra�sche Papiere
7,74 Mio. t

PRODUKTION VON PAPIER, KARTON UND PAPPE IN DEUTSCHLAND 2018

Quelle: Verband Deutscher Papierfabriken e.V. (2019)  © FNR 2019
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Papier, Karton,  53 %
Pappe für Verpackungszwecke
12,02 Mio. t

gesamt
22,7 Mio. t

Holz  38 %

19 %  Flachs

8 %  Kenaf

Quelle: Carus et al., WPC/NFK Market study 2014-10, www.bio-based.eu/markets (2014)                                                       © FNR 2014

7 %  Andere

5 %  Hanf

Baumwolle  25 %

gesamt
80.000 t

EINSATZMENGEN VON NATUR- UND HOLZFASERN IN VERBUNDWERKSTOFFEN
IN DER EUROPÄISCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE 2012Einsatzmengen von Natur- und Holzfasern in Verbundwerk-

stoffen in der europäischen Automobilindustrie 2012

Holz 38 %

19 % Flachs

8 % Kenaf

Quelle: Carus et al., WPC/NFK Market study 2014-10, www.bio-based.eu/markets (2014)   © FNR 2014

7 % Andere

5 % Hanf

Baumwolle 25 %

gesamt
80.000 t

EINSATZMENGEN VON NATUR- UND HOLZFASERN IN VERBUNDWERKSTOFFEN
IN DER EUROPÄISCHEN AUTOMOBILINDUSTRIE 2012
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Möbelmarkt in Deutschland 2016

andere Materialien  11 %
2,0 Mrd. €

Kunststo�möbel  4 %
0,6 Mrd. €

Metallmöbel  18 %
3,1 Mrd. €

67 %  Holzmöbel
11,8 Mrd. €

gesamt
17,5 Mrd. €

Quelle: Möbelindustrie/Verbände der Deutschen Holz-, Möbel- und Fertigbauindustrie                                                             © FNR 2017

MÖBELMARKT IN DEUTSCHLAND 2016

Gesamtmarkt Dämmstoffe in Deutschland 2011

mineralische  48 %
Rohsto�e
13,5 Mio. m³

7 %  nachwachsende
Rohsto�e

2,0 Mio. m³
davon:

Holzfaser   51 %   

GESAMTMARKT DÄMMSTOFFE IN DEUTSCHLAND 2011

Quelle: FNR (2014)                                                                                                                                                                                       © FNR 2014
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BASISDATEN WALD UND HOLZ 2019

Energieholzeinsatz in privaten Haushalten 2017

Quelle: Thünen-Institut für Internationale Waldwirtschaft und Forstökonomie (2019)                     © FNR 2019

gesamt
26 Mio. Fm

2,0  Scheitholz
(Garten)

1,2  Altholz

0,5  Hackschnitzel

2,2  Holzpellets

0,5  HolzbrikettsScheitholz (Wald)  18,6

ENERGIEHOLZEINSATZ IN PRIVATEN HAUSHALTEN 2017

Angaben in Mio. Festmeter (Fm)

0,4  Landschafts-
pflegeholz

0,7  Schnittholz-
reste

<0,1  Anzündholz

Entwicklung der energetischen Holzverwendung

Quelle: Mantau, INFRO e.K. (2018) © FNR 2018
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Holzverwendung in Großfeuerungsanlagen*

Quelle: INFRO e.K. (2018) © FNR 2018

Sägenebenprodukte  5,9 %

Sonstiges  4,4 %

48,6 %   Altholz

Rinde (lose)  8,5 %

Landschafts-  13,2 %
pflegeholz

sonstiges  4,9 %
Industrierestholz  

Waldderbholz  2,3 %  gesamt
13,3 Mio. t

* > 1MW

Waldrestholz  12,3 %  

HOLZVERWENDUNG IN GRO FEUERUNGSANLAGEN*

Holzverwendung in Kleinfeuerungsanlagen*

Quelle: INFRO e.K. (2018) © FNR 2018

HOLZVERWENDUNG IN KLEINFEUERUNGSANLAGEN*

Waldrestholz  31,4 % 13,7 %  Waldderbholz

Landschaftspflegeholz  15,9 %

6,8 %  sonstiges
Industrierestholz

18,4 %  Sägeneben-
produkte

Pellets und Briketts  7,3 %

6,6 %  Sonstiges

gesamt
6,5 Mio. t

* < 1 MW, ohne Heizungen in privaten Haushalten

Quelle: INFRO e.K. (2018)  © FNR 2018
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BASISDATEN WALD UND HOLZ 2019

Holzpelletfeuerungen in DeutschlandHOLZPELLETFEUERUNGEN IN DEUTSCHLAND

Quelle: Deutsches Pelletinstitut (Februar 2019) © FNR 2019
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Holzpellets – Produktion und Verbrauch 
HOLZPELLETS – PRODUKTION UND VERBRAUCH

Quelle: Deutsches Pelletinstitut (2019) © FNR 2019
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Allgemeine Umrechnungsfaktoren für Holzmengen 
(Faustzahlen)

 tatro Rundholz 
in Festmeter (Fm) 

Schichtholz 
in Raummeter (Rm)

Hackgut 
in Schüttraum-

meter (Srm)

tatro 1,0 1,3–2,5 2,9 4,9

1 Fm
0,4 
–

0,7

1 Rm 0,3

1 Srm 0,2

1,0 m

1,0 m

0,7 m

0,4 m 0,5 m 

1,0 m

1,0 m

1,0 m

1,0 m

1,4 m

1,0 m

2,5 m

1,0 m

1,8 m

1,0 m 1,0 m
1,0 m

1,0 m

  1,0

 x 0,7

x 0,4

x 1,4

  1,0

x 0,5

x 2,5

x 1,8

 1,0

Abkürzungen

atro: absolut trocken (0 % Wassergehalt)
Fm:   (Festmeter) In der Forst- und Holzwirtschaft übliche Benennung

für 1 m3  Holz ohne Zwischenräume.
Rm: (Raummeter) In der Forst- und Holzwirtschaft übliche Benennung

für 1 m3  geschichtetes Holz unter Einschluss der Luftzwischenräume.
Srm:  (Schüttraummeter oder -kubikmeter) Raummeter geschütteter Holzteile 

(z. B. Hackgut, Schüttgut).
Quelle: Handbuch Bioenergie Kleinanlagen, FNR (2013) und eigene Berechnungen

Abkürzungen
atro: absolut trocken (0 % Wassergehalt)

Fm: (Festmeter) In der Forst- und Holzwirtschaft übliche 

 Benennung für 1 m3 Holz ohne Zwischenräume.

Rm: (Raummeter) In der Forst- und Holzwirtschaft  

übliche Benennung für 1 m3 geschichtetes Holz unter 

Einschluss der Luftzwischenräume.

Srm: (Schüttraummeter oder -kubikmeter) Raummeter

geschütteter Holzteile (z. B. Hackgut, Schüttgut).

Quelle: Handbuch BioenergieKleinanlagen, FNR (2013) und eigene Berechnungen

© FNR 2019

ENERGETISCHE HOLZNUTZUNG
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© FNR 2019
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BASISDATEN WALD UND HOLZ 2019

Besonders geschützte Waldbiotope 2012

3 %  Geländeformationen*
4 %  Block- und Hangschuttwälder

3 %  Feldgehölze

Quelle: BWI3 (2014) © FNR 2019

gesamt
592.661 ha

(5,2 % der 
Waldfläche)

Bruch-, Sumpf- und  54 %
Auwälder

5 %  Wälder trockenwarmer StandorteFeuchtbiotope*  21,6 %

3 %  Trockenbiotope*

2 %  Schluchtwälder
3 %  Sonstige

* nach BNaSchG geschützt

BESONDERS GESCHÜTZTE WALDBIOTOPE 2012

Quelle: BfN (2011) © FNR 2019

Bäume   6 %

Sträucher 9,5 %

Gefäßpflanzen 42 %
1.216 Arten           

Moose  23 %
674 Arten

1.002 Arten   

Epiphyten 0,5 %

gesamt
2.892 Arten

krautige Pflanzen 84 %

BIOLOGISCHE VIELFALT DER WALDPFLANZEN

Quelle: BfN (2011) © FNR 2019

Bäume 6 %

Sträucher 9,5 %

Gefäßpflanzen                     42 %
1.216 Arten                                

Moose  23 %
674 Arten

Flechten  35 %
1.002 Arten

Epiphyten 0,5 %

gesamt
2.892 Arten

krautige Pflanzen 84 %

BIOLOGISCHE VIELFALT DER WALDPFLANZEN

3 % Geländeformationen*
4 %  Block- und Hangschuttwälder

3 %  Feldgehölze

Quelle: BWI3 (2014) © FNR 2019

gesamt
592.661 ha

(5,2 % der
Waldfläche)

Bruch-, Sumpf- und  54 %
Auwälder

5 % Wälder trockenwarmer StandorteFeuchtbiotope*  21,6 %

3 % Trockenbiotope*

2 % Schluchtwälder
3 % Sonstige

* nach BNaSchG geschützt

BESONDERS GESCHÜTZTE WALDBIOTOPE 2012

LEBENSRAUM WALD

Biologische Vielfalt der Waldpflanzen und Flechten

Flechten  35 %
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Totholzvorrat nach Totholztyp

Totholzvorrat nach Zersetzungsgrad 2017
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Artenvielfalt und Landschaftsqualität

Waldflächen in Schutzgebieten
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Die Schutzgebietskategorien können sich
gegenseitig großflächig überschneiden.
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gegenseitig großflächig überschneiden.
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Naturnähe der Haupt- und Jungbestockung 2012
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Zertifizierte Waldfläche
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Windenergieanlagen im WaldWINDENERGIEANLAGEN IM WALD

Quelle: Fachagentur Windenergie (2019) © FNR 2019
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Quelle: FriedWald GmbH,  RuheForst GmbH (2019)                                                                                              © FNR 2019

Friedwald (63) Ruheforst (60)

BESTATTUNGSWÄLDER
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WEITERE LEISTUNGEN

Freizeitaktivitäten im Wald
Im Durchschnitt dauert ein Waldbesuch knapp zwei Stunden. Im gewogenen 

Mittel kommt jeder Deutsche jährlich auf rund 28 Waldbesuche zur Erholung. 

In den Wald gehen 68 % mindestens einmal im Monat und 29 % mindestens 

dreimal im Monat.

Erholung im Wald
Antworten aus der BMEL-Waldumfrage über die Einstellungen der Deutschen 

zum Wald und zur Forstwirtschaft.

ERHOLUNG IM WALD

Quelle: BMEL (2017) © FNR 2019

Wald ist ein wichtiger Raum 
für Naturerleben und -beobachtung.

Wald ist ein wichtiger Raum für 
Sport, Erholung und Freizeit.

Wald ist Ruhe.

Wald ist Entspannung.

90 %  

77 %  

69 %  

63 %  

FREIZEITAKTIVITÄTEN IM WALD

Quelle: BMEL (2017) © FNR 2019

mind. 3 Besuche im Monat

mind. 1 Besuch im Monat

davon

Spazierengehen/Wandern

Naturbeobachtung

Sammeln von Pilzen/Beeren

Joggen/Laufen

Walderleben mit Kindern 

Hund ausführen

Radfahren

Sonstiges (Geocaching, Reiten etc.)

29 %  

68 %  

82 %  

45 %  

26 %  

20 %  

17 %  

17 %  

17 %  

12 %  

FREIZEITAKTIVITÄTEN IM WALD

Quelle: BMEL (2017) © FNR 2019

mind. 3 Besuche im Monat

mind. 1 Besuch im Monat

davon

Spazierengehen/Wandern

Naturbeobachtung

Sammeln von Pilzen/Beeren

Joggen/Laufen

Walderleben mit Kindern 

Hund ausführen

Radfahren

Sonstiges (Geocaching, Reiten etc.)

29 % 

68 % 

82 % 

45 % 

26 % 

20 % 

17 % 

17 % 

17 % 

12 % 

ERHOLUNG IM WALD

Quelle: BMEL (2017) © FNR 2019

Wald ist ein wichtiger Raum 
für Naturerleben und -beobachtung.

Wald ist ein wichtiger Raum für
Sport, Erholung und Freizeit.

Wald ist Ruhe.

Wald ist Entspannung.

90 % 

77 % 

69 % 

63 % 



34 

WEITERE LEISTUNGEN

Freizeitaktivitäten im Wald
Im Durchschnitt dauert ein Waldbesuch knapp zwei Stunden. Im gewogenen 

Mittel kommt jeder Deutsche jährlich auf rund 28 Waldbesuche zur Erholung. 

In den Wald gehen 68 % mindestens einmal im Monat und 29 % mindestens 

dreimal im Monat.

Erholung im Wald
Antworten aus der BMEL-Waldumfrage über die Einstellungen der Deutschen 

zum Wald und zur Forstwirtschaft.

ERHOLUNG IM WALD

Quelle: BMEL (2017) © FNR 2019

Wald ist ein wichtiger Raum 
für Naturerleben und -beobachtung.

Wald ist ein wichtiger Raum für 
Sport, Erholung und Freizeit.

Wald ist Ruhe.

Wald ist Entspannung.

90 %  

77 %  

69 %  

63 %  

FREIZEITAKTIVITÄTEN IM WALD

Quelle: BMEL (2017) © FNR 2019

mind. 3 Besuche im Monat

mind. 1 Besuch im Monat

davon

Spazierengehen/Wandern

Naturbeobachtung

Sammeln von Pilzen/Beeren

Joggen/Laufen

Walderleben mit Kindern 

Hund ausführen

Radfahren

Sonstiges (Geocaching, Reiten etc.)

29 %  

68 %  

82 %  

45 %  

26 %  

20 %  

17 %  

17 %  

17 %  

12 %  

FREIZEITAKTIVITÄTEN IM WALD

Quelle: BMEL (2017) © FNR 2019

mind. 3 Besuche im Monat

mind. 1 Besuch im Monat

davon

Spazierengehen/Wandern

Naturbeobachtung

Sammeln von Pilzen/Beeren

Joggen/Laufen

Walderleben mit Kindern 

Hund ausführen

Radfahren

Sonstiges (Geocaching, Reiten etc.)

29 % 

68 % 

82 % 

45 % 

26 % 

20 % 

17 % 

17 % 

17 % 

12 % 

ERHOLUNG IM WALD

Quelle: BMEL (2017) © FNR 2019

Wald ist ein wichtiger Raum 
für Naturerleben und -beobachtung.

Wald ist ein wichtiger Raum für
Sport, Erholung und Freizeit.

Wald ist Ruhe.

Wald ist Entspannung.

90 % 

77 % 

69 % 

63 % 

35

BASISDATEN WALD UND HOLZ 2019

Quelle: BMEL (2018) © FNR 2019
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Jahresjagdstrecken (in 1.000 Stück)

Wildart 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Rotwild  68,0  67,2  76,4  75,8  74,4  78,6  79,1 

Damwild  63,3  63,0  69,0  64,1  62,5  65,2  64,9 

Schwarzwild  585,2  402,5  644,2  474,3  520,6  610,6  589,4 

Rehwild 1.138,6 1.106,0 1.192,6 1.151,4 1.139,5 1.188,1 1.214,5 

Feldhasen  369,3  328,4  314,4  243,4  236,1  241,9  212,5 

Wild
kaninchen  261,3  256,6  258,9  211,6  241,0  241,0  156,8 

Fasane  204,5  193,3  152,9  94,8  113,9  99,8  86,8 

Rebhühner  5,5  4,4  4,3  2,5  2,3  2,7  2,2 

Wildenten  418,4  373,2  414,0  363,6  394,8  345,0  317,8 

Wildtauben  812,0  678,3  704,2  578,0  552,3  509,7  453,9 

Füchse  519,4  449,6  542,3  380,5  457,8  466,2  435,7 

Marder  48,2  46,6  46,7  47,1  48,5  48,6  49,6 

Quelle: BMEL (2018) 

Quelle: BMEL (2018) © FNR 2019
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EINLEITUNG

GLOSSAR

Bestattungswälder
Wälder, in denen Urnen an den Bäu-

men ohne erkennbare Gräber bestat-

tet werden.

Bestockungsgrad
Ausdruck für Bestandesdichte, stellt 

das Verhältnis der tatsächlichen Grund-

fläche eines Bestandes je Hektar zu den 

entsprechenden Angaben der forstl. Er-

tragstafel dar.

Biologische Vielfalt
Oberbegriff für Variabilität der Ökosyste-

me bzw. Lebensräume der Arten und der 

genetischen Vielfalt innerhalb einer Art.

Biomasse
Gesamtheit aller organischen Stoffe 

pflanzlichen oder tierischen Ursprungs, 

auch des abgestorbenen Materials.

Bundeswaldinventur
Verfahren zur Erfassung von großräumi-

gen Waldverhältnissen und forstlichen 

Produktionsmöglichkeiten auf Stich-

probenbasis in Form von permanen-

ten Probepunkten. Rechtsgrundlage 

ist § 41a Bundeswaldgesetz (BWI1 

1986–1989, BWI2 2001–2002, 

BWI3 folgte 2011–2012, Erhebung 

BWI4 ist für 2020 geplant).

Cluster Wald und Holz
Produzenten, Zulieferer, Forschungsein-

richtungen (z. B. Hochschulen), Dienst-

leister (z. B. Handel), Handwerk und 

verbundene Institutionen (z. B. Handels-

kammern), die entlang der Wertschöp-

fungskette Forst und Holz in Bezie-

hung stehen.

Dämmstoffe
Zusammenfassende Bezeichnung für 

alle Materialien mit wärme- und/oder 

schalldämmenden Eigenschaften. 

Derbholz
Oberirdische Holzmasse mit einem 

Durchmesser von über 7 cm mit Rinde.

Eigentumsart
Eigentum am Wald wird differenziert 

nach Staatswald (Bund oder Land), 

Körperschaftswald und Privatwald (ein - 

schließlich Treuhandwald).

Einschlag
Auch als Holzfällung bezeichnet, ist die 

eigentliche Fällarbeit und die anschlie-

ßende Aufarbeitung.

Energieholz
Holz, das thermisch (Energiegewinnung 

durch Verbrennung) genutzt werden 

soll. Meist geringerwertige Holzsorti-
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mente aus dem Wald, Produktionsab-

fälle aus der Industrie, Holz aus Kurz-

umtriebsplantagen, Altholz und Flurholz 

(Holz von Heckenschnitt). Wird vor allem 

als klassisches Brennholz (Scheitholz), 

aber auch in Form von Hackschnitzeln, 

Holzbriketts und -pellets eingesetzt.

Faserstoffe
Grundprodukt, welches bei der Her-

stellung von Papier, Karton und Pappe 

gewonnen und verarbeitet wird, auch 

als Halbstoff (englisch pulp) bezeichnet. 

Meist durch mechanische und/oder 

chemische Holzaufschlussverfahren aus 

Holz gewonnen. Wichtigster Anteil bei 

der Papierherstellung ist die Zellulose.

Festmeter (Fm)
Raummaß für Rundholz; ein Festmeter 

entspricht einem Kubikmeter (m³) fes-

ter Holzmasse.

FSC
siehe Zertifizierung

Großfeuerungsanlage
Großfeuerungsanlagen (GFA) sind ge-

nerell alle Feuerungsanlagen mit einer 

Feuerungswärmeleistung von 50 MW 

oder mehr. Bei Pelletheizungen spricht 

man bereits ab einer Leistung von ca. 

100 KW von GFA. GFA größer 50 MW 

dienen überwiegend der Stromerzeu-

gung in Wärmekraftwerken.

Hackschnitzel
Maschinell zerkleinertes Wald- oder 

Industrieholz in der Größe von 1 bis 

120 mm, meist ca. 3 cm. Hackschnitzel 

werden in der Holzwerkstoff- und Papier-

industrie sowie zur Energieerzeugung 

eingesetzt.

Hauptbestockung
Teil der Bestockung, auf der das wirt-

schaftliche Hauptgewicht liegt, Bäume 

mit einer Höhe ab 4 m.

Holzindustrie
Umfasst alle Unternehmen, die sich 

mit der Be- und Verarbeitung oder 

Veredelung und Verwertung des Roh-

stoffes Holz beschäftigen, wie Säge-, 

Holzwerkstoff-, Furnier- und die Zell-

stoff- und Papierindustrie.

Holzpellets
Kleine, zylindrische Presslinge aus 

Säge- und Hobelspänen für die ener-

getische Nutzung in Holzfeuerungs-

anlagen.

Holzstoff
Faserstoffe, die durch mechanische 

Zerfaserung aus Holz gewonnen und 

für die Herstellung bestimmter Sorten 

von Papier, Karton und Pappe verwen-

det werden.

BASISDATEN WALD UND HOLZ 2019
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GLOSSAR

Holzvorrat
Derbholzmasse eines Bestandes oder 

einer Summe von Beständen, gemes-

sen in Vorratsfestmetern oder Ernte-

festmetern.

Holzwerkstoffe
Produkte, die durch Verpressen unter-

schiedlich geformter und unterschied-

lich großer Holzteile (Bretter, Stäbe, 

Furniere, Späne, Fasern) mit Klebstof-

fen, mineralischen Bindemitteln oder 

auch ohne Zugabe von Bindemitteln 

hergestellt werden.

Holzwerkstoffindustrie
Hersteller von Holzfaser-, Spanplatten-, 

OSB- und Massivholzplatten sowie 

Furnier, Sperrholz und Holz-Polymer-

werkstoffen (WPC).

Industrieholz
Rundholz, das für die Erzeugung von 

Zellstoff oder Holzwerkstoffen mecha-

nisch zerkleinert und evtl. auch che-

misch aufgeschlossen wird.

Jungbestockung
Bäume mit einer Höhe von 0,2–4 m.

Kleinfeuerungsanlage
Kleinfeuerungsanlagen sind Kessel oder 

Öfen mit einer Leistung von bis zu 15 KW 

und die hauptsächlich in Ein- und Zwei-

familienhäusern genutzt werden.

Kohlenstoffinventur
Erfassung des Zustands des Waldes 

in 2017 mit eingeschränktem Daten-

spektrum, liefert u. a. Daten zu dem im 

Wald gebundenen Kohlenstoff.

Körperschaftswald
Wald im Eigentum von Körperschaften 

öffentlichen Rechts (Städte, Gemeinden 

und Gemeindeverbände oder auch 

Zweckverbände, sonstige Körperschaf-

ten sowie Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts).

Kronenverlichtung
Verlust der Baumkronen von Blättern 

oder Nadeln, anhand dessen die Vita-

lität des Baumes eingeschätzt werden 

kann. In der Regel wird der Zustand 

der Baumkronen auf Probeflächen 

jährlich im Rahmen der Waldzustands-

erhebung dokumentiert und mit dem 

Waldzustandsbericht veröffentlicht.

Lebensraumtypen
Natürliche Lebensräume von EU-ge-

meinschaftlichem Interesse (Anhang I 

der FFH-Richtlinie der EU).

Mischwald
Waldfläche, in der die Ökologie von 

mindestens zwei Waldbaumarten maß-

geblich bestimmt wird.
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Körperschaftswald
Wald im Eigentum von Körperschaften 

öffentlichen Rechts (Städte, Gemeinden 

und Gemeindeverbände oder auch 

Zweckverbände, sonstige Körperschaf-

ten sowie Anstalten und Stiftungen des 

öffentlichen Rechts).

Kronenverlichtung
Verlust der Baumkronen von Blättern 

oder Nadeln, anhand dessen die Vita-

lität des Baumes eingeschätzt werden 

kann. In der Regel wird der Zustand 

der Baumkronen auf Probeflächen 

jährlich im Rahmen der Waldzustands-

erhebung dokumentiert und mit dem 

Waldzustandsbericht veröffentlicht.

Lebensraumtypen
Natürliche Lebensräume von EU-ge-

meinschaftlichem Interesse (Anhang I 

der FFH-Richtlinie der EU).

Mischwald
Waldfläche, in der die Ökologie von 

mindestens zwei Waldbaumarten maß-

geblich bestimmt wird.
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Naturnähe
Vergleich aktueller Bestockung zu 

potenzieller natürlicher Waldgesell-

schaft erlaubt Aussage über Naturnähe 

der Baumarten-Zusammensetzung.

Neuartige Waldschäden
Umgangssprachlich auch „Waldster-

ben“, Sammelbezeichnung für die seit 

etwa 1975 auftretenden Schäden an 

forstlich wichtigen Baumarten. Beschrie-

ben wird eine Vielzahl von Schadsymp-

tomen, die in ihrer Mischung neuartig 

sind, überregional auftreten und diverse 

Baumarten betreffen.

PEFC
siehe Zertifizierung

Privatwald
Wald, der weder Körperschaftswald 

noch Staatswald ist. Privatwald befin-

det sich im Eigentum von natürlichen 

oder juristischen Personen oder auch 

Personengesellschaften.

Raummeter (Rm)
Maßeinheit für geschichtetes Holz; ein 

Raummeter (1 Rm) entspricht einem 

Rauminhalt von einem Kubikmeter ge-

schichteter Holzstücke einschließlich 

der Zwischenräume.

Rohholz
Entastete, entwipfelte und eventuell ent-

rindete Baumstämme, auch in Teilstücke 

zerkleinerte Stämme oder aufgespalte-

nes Schichtholz. Unterteilung in Stamm-

holz zum Erzeugen von Schnittholz und 

Industrieholz für chemischen Aufschluss 

und/oder mechanische Zerkleinerung. 

Ein Großteil an Rohholz wird zudem als 

Energieholz thermisch verwertet. Rand-

sortimente sind Furnierholz, Stangen-

holz, Masten, Rammpfähle, Schwellen- 

oder Grubenholz.

Schadstufen
Einschätzung der Kronenverlichtung 

(KV) in Schadstufen: Schadstufe 0 (KV 

0–10 %), Schadstufe 1 (KV 11–25 %; 

Warnstufe), Schadstufen 2–4 (KV > 25 %; 

Kategorie „deutliche Kronenverlichtun-

gen“).

Schnittholz
Holzerzeugnisse, die durch Sägen von 

Rundholz parallel zur Stammachse 

hergestellt werden. Dazu gehören z. B. 

Latten, Bretter, Bohlen, Kanthölzer oder 

Balken.

Schüttraummeter (Srm)
Maßeinheit für eine lose geschüttete 

Holzmenge. Ein Srm entspricht einem 

Kubikmeter lose geschütteter Holz-

scheite oder Hackschnitzel einschließ-

lich der Zwischenräume.
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Staatswald
Im Alleineigentum des Bundes, eines 

Landes oder einer Anstalt oder Stiftung 

des öffentlichen Rechts sowie Wald 

im Miteigentum eines Landes, soweit 

nach landesrechtlichen Vorschriften als 

Staatswald angesehen.

Stammholz
Gefällte Bäume ohne Wurzel, Krone oder 

Äste. Stämme oder Stammteile werden 

in einer bestimmten Länge in runder 

Form belassen und auch so aus dem 

Wald abtransportiert.

Substitution
Durch Einsatz von Holz als CO2-neutra-

lem Rohstoff statt anderer auf fossilen 

Energieträgern basierender Materialien 

(z. B. Stein, Kunststoff, Stahl oder Be-

ton) bleibt der enthaltene Kohlenstoff 

gebunden. Gewinnung und Verarbeitung 

von Holz verbraucht weniger Energie als 

Nutzung vergleichbarer Werkstoffe.

Totholz
Abgestorbene (liegende und stehende) 

Äste, Stämme und Bäume. Wertvoller 

Lebensraum für viele Arten.

Treuhandwald
Wald, der im Zuge der Bodenreform in 

der DDR enteignet und in Volkseigen-

tum überführt worden war und jetzt 

privatisiert wird bzw. werden soll.

Waldbiotope
Lebensraum einer Lebensgemeinschaft 

von einheitlicher, gegenüber seiner 

Umgebung mehr oder weniger scharf 

abgrenzbarer Beschaffenheit im Wald 

z. B. Au-, Feucht-, Bruch-, Moor-, Tro-

cken-, Schlucht-, Hangfuß- und Block-

wälder oder seltene Buchen-, Eichen-, 

Fichten-, Tannenwälder.

Zellstoffe
Faserige, vorwiegend aus Zellulose 

bestehende Masse, die beim chemi-

schen Aufschluss von Pflanzenfasern 

gewonnen wird; wichtiger Rohstoff der 

Papierherstellung.

Zertifizierung
Nachweisverfahren der Herkunft von 

Holz- und Papierprodukten aus nach-

haltig bewirtschafteten Wäldern. Als 

Systeme haben sich in Deutschland 

vor allem der Forest Stewardship 

Council (FSC) und das Programme for 

the Endorsement of Forest Certifica-

tion Schemes (PEFC) etabliert.

Zuwachs
Vergrößerung des Baumes in Abmes-

sungen und damit im Volumen. Be-

zogen auf die Fläche vergrößert ein 

Baumbestand im Laufe der Zeit eben-

falls sein Volumen, den Holzvorrat.
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