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Fürverschiedene
B

elange
derforstlichen

T
atigkeitstehen

heute
B

odenkarten,hauptsach
lich
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M

assstab
1:25’OOO,zurV

erfugung.M
itdem

Inkrafttreten
des

neuen
W

aldgesetzes,
das

in
den

forstlichen
P

lanungsdokum
enten
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A

ngaben
zum

S
tandortverlangt,kom

m
t

soichen
B

odenkarten
grosse

B
edeutung

zu.
D
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it
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B
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artierungsm
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ie
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U
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nen

A
nw

endungsm
oglichkeiten.Tm

R
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en
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W
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m
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1992
-
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M
assnahm
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E
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W
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einheitliche
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B

odenkartierungsdienstderFA
P
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ickel

te
E

rhebungsm
ethode

angew
andt.

Tm
vorliegenden

H
andbuch
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der

neueste
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der
M

ethode
dargelegt:
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derG

rundlagenbeschaffung
überU

ntersuchungen
am

P
rofilund

die
eigentlichen

K
artierarbeiten

bis
hin

zur
K

artendarstellung.In
einem
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T

eil
w

ird
aufA

nw
endung

und
Interpretation

derB
odenkarten

eingegangen.

M
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H
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w
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m
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B
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m
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K
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D
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V
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diese
bei

der
P

lanung
von
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oglichen

K
a
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haben,andererseits
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A
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P
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betrauten
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Insbesondere
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P

raktiker
und

sonstigen
A

nw
ender

von
B

odenkarten
angesprochen,

die
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oden
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P

lanungsprojekte
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E
ntscheide

m
iteinbeziehen

m
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E
inleitung

1
E

inleitung

1.1
Z

ie
lu

n
d

A
u

fb
a

u
des

H
andbuches

M
it

der
vorliegenden

P
ublikation

w
ird

die
an

derFA
P

entw
ickelte

M
ethode

derB
oden

kartierung,
insbesondere

der
W

aldbodenkartierung
aufgezeigt.

D
am

it
soil

erm
oglicht

w
erden,

beijedw
eichen

E
rhebungen

der
B

odenverbreitung
nach

einheitlichen
K

riterien
und

R
ichtlinien

vorzugehen.
D

adurch
w

erden
R

esultate
vergleichbar.

Zudem
soil

die
praktische

A
nw

endung
der

B
odenkarte

sow
ie

deren
besseres

V
erstandnis

gefordert
w

erden.

D
as

“H
andbuch

der
W

aldbodenkartierung”
ist

als
A

nleitung
im

S
inne

einer
A

nregung
resp.

E
m

pfehlung
zu

verstehen,w
ie

es
z.B

.
auch

in
ähnlichen

P
ublikationen

in
D

eutsch
land

(A
R

B
E

ITS
G

R
U

P
P

E
B

O
D

E
N

K
U

N
D

E
,

1982)
oder

O
sterreich

(A
R

B
E

ITS
G

R
U

P
P

E
B

O
D

E
N

Z
U

S
T

A
N

D
S

IN
V

E
N

T
U

R
,

1989)
form

uliertw
urde.

U
rn

K
artierungen

durchführen
zu

können,
sind

aberneben
einer

ausfuhrlichen
A

nleitung
auch

bodenkundliche
K

enntnisse
V

oraussetzung.
In

der
A

nfangsphase
w

ird
auch

die
B

etreuung
durch

einen
erfahrenen

K
artierer

notw
endig

sein.

N
icht

näher
erläutert

w
ird

hier
die

B
odenldassifikation.

D
iese

w
urde

in
einer

separaten
P

ublikation
bereits

verö
ffentlicht(FA

P
,

1992a)und
istz.T.V

oraussetzung,z.T.Erg~inzung
zur

vorliegenden
S

chrift.

D
as

H
andbuch

gliedertsich
in

dreiTeile.In
einem

ersten
T

eilw
ird

die
eigentliche

K
a

rtie
rungsm

ethode
dargelegt

von
den

P
rojektvorbereitungen

bis
zur

K
artendarstellung.

Em
zw

eiter
T

eil
befasstsich

m
itderB

odenprofilaufnahm
e.D

iese
beiden

Teile
haben

m
ehr

heitlich
ailgerneinen

C
harakter,

d.h.
sie

sind
sow

ohi
für

W
ald-

als
auch

für
F

eidkartie
rungen

gultig.
A

u
f

spezifische
U

nterschiede
w

ird
jew

eils
hingew

iesen.
D

er
dritte

T
eil

beschreibt
die

A
nw

endungsm
oglichkeiten

von
B

odenkarten
in

der
Forstw

irtschaft
in

kiusive
B

odenbew
ertung

sow
ie

einigen
A

nw
endungsbeispielen.

1.2
G

esetzliche
G

ru
n

d
la

g
e

n

S
eitdem

1.Januar
1993

istdie
neue

W
aldgesetzgebung

des
B

undes
in

K
raft.

D
ies

bew
irkt

für
die

Forstw
irtschaft

in
vielerlei

H
insicht

eine
N

euorientierung,
so

auch
irn

B
ereich

S
tandort.

N
eu

w
ird

im
W

aldgesetz
die

quantitative
W

alderhaltung
durch

em
G

ebot
der

qualitativen
W

alderhaltung
erganzt,

d.h.
der

W
ald

soil
als

naturnahe
Lebens

gem
einschaft

geschützt
und

seine
Funktionen

im
S

inne
von

D
ienstleistungen

am
M

e
n

schen
anerkannt

w
erden

(A
rt.

1
A

bs.
2

B
st.

b,c
W

aG
).

M
s

M
ittel

für
die

E
rfU

llung
der

W
aldfunktionen

dient
die

W
aldbew

irtschaftung,
zu

der
u.a.

neben
P

flege
und

N
utzung

auch
die

forstliche
P

lanung
gezahitw

ird
(B

U
W

A
L,

1993).D
as

neue
W

aldgesetz
regelt9



hierzu
die

R
ahm

enbedingungen
(A

rt.
20

A
bs.

2,resp.
A

rt.
38

A
bs.

2
B

st.
a);

die
eigentli

chen
P

lanungs-
und

B
ew

irtschaftungsvorschriften
sind

durch
die

K
antone

zu
ko

n
kretisieren.

V
on

besondererB
edeutung

(im
S

inne
von

M
indestanforderung)

istA
bsatz

2
von

A
rtikel

18
W

aV
.

H
ier

w
ird

verlangt,
dass

in
den

forstlichen
P

lanungsdokum
enten

neben
den

W
aldfunktionen

auch
die

S
tandortverhältnisse

festzuhalten
sind.

Zu
den

nun
vom

G
esetz

verlangten
S

tandortbeschreibungen,
resp.

S
tandortkartierungen

gehoren
sicherauch

A
ngaben

zu
den

B
odenverhaltnissen.D

abeikönnen
B

odenkarten
eine

w
ertvolle

H
ilfe

sein.

1.3
In

h
a
ltund

A
nw

endungsm
ö

glichkeiten
der

B
odenkarte

A
ufgrund

seiner
natU

rlichen
E

igenschaften
als

F
ilter,

P
uffer,

R
egenerator

und
P

fla
n

zenstandortnim
m

tderB
oden

im
N

aturraum
eine

zentrale
S

tellung
em

.D
iesbezuglich

stelit
die

B
odenkarte

eine
G

rundlagenkarte
von

hohem
Inform

ationsw
ertdar.

B
odenkarten

geben
A

uskunftüberdie
B

odenverhältnisse
einerbestim

m
ten

R
egion

oder
Landschaft.

N
eben

w
ichtigen

B
odeneigenschaften

enthalten
sie

auch
A

rigaben
überdas

A
usgangsm

aterial(M
utterm

aterial,S
ubstrat),die

B
odenentw

icklungsprozesse
oderdie

B
odenklassifikation.

D
ie

A
nw

endungsm
oglichkeiten

von
B

odenkarten
liegen

som
itin

vielen
verschiedenen

Fachbereichen:

•
Land-

und
F

orstw
irtschaft:

Interpretation
hinsichtlich

standortgem
asser

N
utzung,

B
aum

artenw
ahi,B

odenbearbeitung,B
odenverbesserung,E

rtragspotentialetc.

•
O

rts-und
R

egionalpianung:
G

rundlage
für

die
A

usscheidung
w

ertvoller
und

vie
lse

i
tig

nutzbarer
A

ckerbö
den

(Fruchtfolgeflachen);
N

utzungsplanung
etc.

•
U

m
w

eltschutz:
G

rundlage
beim

B
odenschutz,

beim
G

ew
asserschutz

sow
ie

bei
der

D
urchführung

von
U

m
w

eltvertraglichkeitsprU
fungen

etc.

•
E

rforschung
von

N
aturräum

en:H
ilfsm

ittelin
derB

odenkunde
selber(Forschung

und
Lehre)

sow
ie

in
den

B
ereichen

B
otanik

(P
flanzensoziologie),

Zoologie
(B

odenbiolo
gie),

G
eographie

(G
eom

orphologie,Landschaftsokologie),G
eologie,

G
eotechnik

(B
au

grundbeschaffenheit,B
austoffbeschaffung),H

ydrologie
etc.

Je
nach

M
assstab

erm
oglichen

die
B

odenkarten
eine

G
ebietsübersichtodergeben

parzel
lengenaue

Inform
ationen.

K
leinm

assstübliche
K

arten,w
ie

die
B

odeneignungskarte
derS

chw
eiz

1:200’O
O

O
(E

JP
D

,
1980),geben

eine
U

bersichtderB
odenverhaltnisse

aufnationalerEbene.Sie
dienen

über
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regionalen
Fragestellungen.

D
argestelitw

erden
keine

E
inzelböden,sondem

ausschliesslich
B

odengesellschaften,w
eiche

die
w

esentlichen
E

igenschaften
der

jew
eiligen

Landschafts
typen

bezuglich
A

usgangsgestein
und

R
eliefw

iderspiegein.

B
odenkarten

im
m

ittleren
(halbdetaillierten)

M
assstab

1:25’OOO
geben

H
inw

eise
aufdie

B
odenbeschaffenheit

sow
ie

die
land-

und
forstw

irtschaftliche
E

ignung
auf

regionaler
Ebene.Für

eine
grundstU

ckbezogene
B

odenbeurteilung
sind

sie
oftm

als
zu

ungenau.
Für

raum
planerische

und
okologische

Fragestellungen,
die

eine
ganze

R
egion

betreffen
(A

bb.1),
sind

die
B

odenkarten
1:25000

aber
eine

w
ertvolle

und
notw

endige
G

rundlage
(M

U
LLE

R
,Z

IH
LM

A
N

N
,

1987).

G
rossm

assstäbliche
K

arten
(D

etailkartierungen)
1:1000

his
1:1O’OOO

sind
für

die
B

e
u

r
teilung

von
E

inzelparzellen
z.B

.
bei

G
uterzusam

m
enlegungen,

die
P

lanung
von

B
odenverbesserungsm

assnahm
en,

für
land-

und
forstw

irtschaftliche
B

etriebsplanungen
sow

ie
D

ungungsfragen
erforderlich.

A
uch

für
U

m
w

eltvertraglichkeitsprU
fungen

w
erden

in
Z

ukunftverm
ehrtsolche

B
odenkarten

herangezogen.

K
raftw

erkbau
U

m
w

eltvertraglichkeits-
N

aturschutz
prufung

A
usw

irkungen
der

Fluss-
B

odenqualitat,
A

usscheidung
von

stauung
aufden

B
oden-

R
ekultivierung

S
chutzgebieten

w
asserhaushalt

S
chadstoffim

issionen
~

Landw
irtschaft

F
orstw

irtschaft

A
usw

ahlder
P

roben-
B

odenversauerung
entnahm

estellen
B

odenerosions
gefahrdung

A
bb.

1:
A

nw
endungsbeispiele,

dargestelitan
derB

odenkarte
1:25’O

O
O

B
lattR

heinfelden

11



D
er

M
assstab

bestim
m

t
som

it
im

w
esentlichen

die
V

ariationsbreite
der

auf
der

K
arte

ausgeschiedenen
B

odeneinheiten
und

ibre
A

ussagekraft.
Je

engraum
iger

die
B

oden
verhältnisse

ändern
und

je
grosser

die
U

nterschiede
sind,

desto
w

ichtiger
istes

fü
r

viele
nachfolgende

A
usw

ertungsarbeiten,
auch

kleinflachig
auftretende

BO
den

auszukartieren.
D

ie
spezifischen

A
nw

endungsm
oglichkeiten

einer
B

odenkarte
sind

also
im

m
er

vom
gew

ahiten
M

assstab
abhangig.

1.4
U

bersichtüber
den

K
a

rtie
ra

b
la

u
f

D
ie

schem
atische

U
bersichtüberden

A
blaufeinerB

odenkartierung
(A

bb.2)
gilt

fü
rD

etail
kartierungen

und
für

K
artierungen

im
M

assstab
l:25?000.

Es
gibt

allerdings
bezuglich

W
ichtigkeitund

A
usfU

hrung
dereinzelnen

S
chritte

U
nterschiede,w

oraufin
den

betreffen
den

A
bschnitten

hingew
iesen

w
ird.D

ie
im

U
bersichtsschem

a
aufgefLihrten

S
chritte

w
erden

im
nachfolgenden

T
eilIbeschrieben.

P
rojektvorbereitung
~

~
-

tsebu~
g~

~

~
und

P1~e~
‘-~

bestehende
~

LIte~atu~
e~

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

U
bersieh~sbeqe~u~g

G
roba~nahm

e
de~odenfnveq~?~

(A
ufschk~s~

rn
~

n
g

~

F
eldarbeiten

[_
W

a
~

!d~
ç

fil
ndö

rt~B
b~

in~
id

/

~rbei~egend~
L~stedeivok~

m
m

èp~
BOder~

,~
~

~
-
~

K
a~tIei~ungh~

~

~b~re~ize~
4e~E

de~leinhed~i~i~
Id~

.:::::::
~

~
=

.
-~

s~,
~

D
arstellung

der
E

rgebnisse
ere~in

g
L~

~
B

bdeng~
~

n
U

1~-eg~nde
~

B
odenkarte

rn
~

a
u

n
g

e
n

e
e

fa
tio

n
e
r~

A
bb.

2:
U

bersichtüberden
A

blaufeinerB
odenkartierung
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2.P
rojektvorbereitung

2
P

rojektvorbereitung

2.1
P

rojektform
ulierung

und
-planung

V
or

der
D

urchfU
hrung

eines
K

artierungsprojektes
sind

alle
w

ichtigen
P

unkte
zw

ischen
A

uftraggeberund
A

uftragnehm
erzu

besprechen
und

allenfalls
in

einem
V

ertrag
festzuhal

ten
(A

uftragsspezifikation).Insbesondere
sind

die
B

edU
rfnisse

des
A

uftraggebers
in

B
ezug

aufdie
A

usw
ertungsziele

und
die

D
arstellungsform

derE
rgebnisse

abzuldären.
D

aneben
giltes,das

P
rojektin

zeitlicherund
finanzieller

H
insichtsow

ie
in

B
ezug

aufM
aterialund

Personalzu
planen.

A
uftragsspezilikation

•
K

artierungsperim
eter:

Fläche
in

ha

•
A

rbeitsunterlagen:
Plane
Luftbilder
W

erldeitungsplane

•
Finanzielles:

K
ostenvoranschlag

für
A

uftraggeber

•
Term

ine:
V

orbereitungsarbeiten
Feldarbeiten
Feldkarten

z.B
.

als
U

nterlagen
fürB

onitierungen
S

chlussberichtinkl.
B

oden-
und

A
usw

ertungs
karte(n)

•
D

arstellungsform
derErgebnisse:

A
nzahlE

xem
plare;

farbig
od.

schw
arz-w

eiss
statistische

A
usw

ertungen
von

K
arten

•
Inform

ationsbedarf:
O

ffentlichkeit
Landeigentum

er
Jnteressierte

M
ogliche

A
usw

ertungsziele

•
G

uterzusam
m

enlegung
(B

odenqualitat,P
unktzahl)

•
M

eliorationsvorschlage

•
R

isiko
für

S
icker-

und
A

bschw
em

m
verluste

von
P

flanzennährstoffen

•
E

rosionsrisiko

•
V

erdichtungsrisiko

•
N

utzungseignung
(Land-

und
Forstw

irtschaft)

•
A

usscheidung
von

landw
irtschaftlichem

V
orranggebiet

(z.B
.Fruchtfolgeflachen)

15



T
eilI

B
odenkartierung

•
B

ew
eissicherung

beim
K

iesabbau

•
W

aldbauliche
P

lanung,Forsteinrichtung

•
A

usscheidung
von

N
aturreservaten,

okologischen
A

usgleichsflachen

•
U

m
w

eltschutzm
assnahm

en

P
lanungspunkte

des
A

uftragnehm
ers

•
ungefahre

A
nzahlP

rofile
resp.B

ohrungen

•
A

nzahlB
odenproben

für
das

Labor

•
E

insatzplan
für

K
artierer

•
E

insatz
derInfrastruktur

(Labor,Zeichnungsburo)

•
M

aterialbedarf
(P

flöcke,B
ohrgerate

etc.)

•
A

uftragsspezifische
A

nforderungen
(Feldexperim

ente,spezielle
Laboruntersu

chungen
etc.)

•
P

lanung
dereigenen

projektbezogenen
A

rbeit

A
uftraggeber

A
uftrage

für
B

odenkartierungen
stam

m
en

zum
grossten

T
eilvon

der
ö

ffentlichen
H

and.
O

ft
sind

es
ö

ffentlich-rechtliche
K

orperschaften,
die

im
R

ahm
en

von
M

eliorationsm
ass

nahm
en

(G
uterzusam

inenlegungen)
detaillierte

B
odenkarten

w
ünschen

oder
politische

G
em

einden,die
die

gesetzlichen
B

estim
m

ungen
eines

kantonalen
R

aum
planungsgesetzes

zu
voliziehen

haben.
R

egionale
K

artierungen
im

M
assstab

1:25’O
O

O
w

erden
eher

von
kantonalen

S
tellen

in
A

uftrag
gegeben.A

berauch
private

B
üros

können
K

artierungen
(z.B

.
bei

U
m

w
eltvertraglichkeitsprufungen),

w
enn

sie
diese

nicht
selbst

durchführen,
w

eiter
vergeben.

A
uftraggeber,

die
m

it
B

oden
und

B
odenkartierung

w
eniger

vertraut
sind,

sollen
m

inde
stens

einm
albeiderK

artierarbeitim
Feld

dabeisein
und

sobald
als

m
oglich

einen
K

arten
entw

urfsam
tInterpretation

zur
S

tellungnahm
e

erhalten.

16



2.
P

rojektvorbereitung

2.2
G

rundlagenbeschaffung

A
lle

K
arten,

Plane,
B

erichte
oderB

ücher,
die

A
ngaben

Uber
die

B
odenbildungsfaktoren

und
die

B
odenm

erkm
ale

im
K

artierungsgebietund
seiner

U
m

gebung
enthalten,

können
von

N
utzen

sein
(Tab.

1).

U
nterlage

B
odenbildungsfaktor

A
usw

ertung
für

B
odenkartierung

A
tlas

der
S

chw
eiz

diverse
U

bersicht

G
eologische

K
arten

M
utterm

aterial
Zuordnung

der
B

odeneinheiten
zu

G
eotechnische

Karten
S

ubstraten
(Legende)

H
ydrogeologische

K
arten

P
roflistandorte

Tem
peraturreihen

Klim
a

klim
atische

C
harakterisierung

N
iederschlagsm

engen
K

lim
aeignungskarte

1:200000
W

ärm
estufenkarte

1:200000

Landeskarten
der

S
chw

eiz
1:25000

R
elief

U
bersicht

Luftbilder
A

bgrenzung
von

physiografischen
H

angneigungskarten
Landschaftselem

enten
G

eom
orphologische

Karten
P

rofilstandorte

alte
Landeskarten

1:25000
M

ensch
V

eranderungen
durch

m
enschliche

S
iegfriedatlas

1:50000
E

ingriffe
W

erkleitungsplane

A
realstatistik

M
ensch

B
odennutzung

V
egetationskarten

V
egetation

provisorische
G

renzen

G
rundw

asserkarten
W

asser
A

bgrenzung
von

grundw
asserbeein

flussten
G

ebieten

B
odenkarten

benachbarter
G

ebiete,
alle

provisorische
G

renzen
dazugehorige

P
rofilblätter

U
bernahm

e
von

B
odeneinheiten

in
die

Legende

Tab.
1:

Zusam
m

enstellung
w

ichtiger
G

rundlagen

D
as

E
rgebnis

der
G

rundlagenausw
ertungen

kann
in

Form
einer

oder
m

ehrerer
K

arten
skizzen

(z.B
.

A
ufleger)

dargestelitw
erden.

Sie
dienen

der
G

ebietsübersicht
sow

ie
dem

V
erständnis

derLandschaftsentstehung(-genese),oderkönnen
zusam

m
en

m
itden

E
rkennt

nissen
derU

bersichtsbegehung
(vgl.2.3)

zu
einerK

onzeptkarte
verarbeitetw

erden.E
ine

K
onzeptkarte

enthält
bereits

A
ngaben

zur
B

odenentstehung(-genese)
und

zu
w

ichtigen
B

odeneigenschaften;
auf

sie
kann

sich
die

Feldarbeit
w

esentlich
abstützen.

D
ie

A
u

s
w

ertung
derU

nterlagen
fliesstebenfalls

beim
E

rheben
des

B
odeninventars

em
.

17



T
e

il
I

B
odenkartierung

2.3
U

bersichtsbegehung

Teilw
eise

gleichzeitig,teilw
eise

nach
dem

A
usw

erten
derU

nterlagen
w

ird
im

G
elande

em
U

berblick
U

ber
die

B
edeutung

und
die

V
ariationsbreite

der
B

odenbildungsfaktoren
gew

onnen.
D

azu
dienen:

•
AufschlU

sse:SteinbrU
che,K

iesgruben,B
oschungen,B

augruben,G
räben,um

gew
orfene

W
urzelstö

cke

•
pflanzensoziologische

B
eobachtungen,Landnutzung

•
auffallige

O
berflacheneigenschaften:

N
assstellen,E

rosionszonen,R
utschungen,hoher

H
um

usgehalt,Torfsackungen
(D

rainage-S
chächte),

hoher
S

teingehalt,etc.

A
bb.

3:
B

eispielderB
odenabfolge

entlang
einer

Transsekte
vom

B
U

nztalzum
Lim

m
attal(aus

FA
P

,
1986)

SWm
u.M

.

700
600

500

H
eitersberg

730m
(B

uechenplatz)

A
nglikon

41
imBU

nz

N
iederw

il
405m

B
ellikon

600m
KU

nten
426m

2
R

euss
5

355m

N
E

O
etw

il
420m

2
4

Lim
m

at
380m

6

6
8

10
12

14km

S
tandort

B
oden

A
usgangsm

aterial
Landschaftselem

ent

1
B

U
N

T
G

LE
Y

A
lluvium

Ebene

2
B

R
A

U
N

E
R

D
E

,
W

urm
-M

orane
S

teilhang
z.T.

schw
ach

gleyig

3
H

A
LB

M
O

O
R

,
flachtorfig,

T
o

rf/G
rundm

oräne
M

ulde
sehrstark

grundnass

4
P

A
R

A
B

R
A

U
N

E
R

D
E

,
W

U
nn-M

orane
R

U
cken

sauer

5
B

R
A

U
N

E
R

D
E

,
W

U
rm

-M
orane

Flachhang
schw

ach
pseudogleyig

6
P

A
R

A
B

R
A

U
N

E
R

D
E

S
chotter

Talterrasse

7
B

R
A

U
N

E
R

D
E

,
stark

sauer,
R

iss-M
orane

Plateau
schw

ach
pseudogleyig

bis
pseudogleyig

8
R

E
G

O
S

O
L,

D
eckenschotter

K
uppe

karbonatreich

9
K

A
LK

B
R

A
U

N
E

R
D

E
,

H
anglehm

,
K

olluvium
H

angfuss
gleyig
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2.P
rojektvorbereitung

U
rn

den
Zusam

m
enhang

zw
ischen

B
odeneigenschaften

und
B

odenbildungsfaktoren
genauer

untersuchen
zu

können,
ernpfehlen

sich
gezielte

B
ohrungen

z.B
.

entlang
einer

Transsekte.D
am

itm
eintrnan

eine
K

ette
von

B
obrungen,so

dass
injedes

physiographische
Landschaftseiem

entm
indestens

eine
A

ufnahrne
fä

llt(A
bb.

3).

S~rntliche
A

ufnahm
en

und
B

eobachtungen
sind

aufderFeldkarte
(vgl.

3.3.3)
einzutragen.

B
ei

grossflachigen
K

artierungen
kann

eine
T

estkartierung
eines

A
usschnittes

den
U

berblick
verschaffen.

D
as

Testgebietsoilgeologisch
und

m
orphologisch

für
den

ganzen
K

artierungsperirneterreprasentativ
sein.

A
m

E
nde

dieser
?IUbersichtsphaselT

soildergebietsspezifische
Zusam

m
enhang

zw
ischen

den
B

odenbildungsfaktoren
und

der
A

uspragung
der

M
erkm

ale
des

B
odenproflis

in
den

typischen
Landschaftselem

enten
des

K
artierungsgebietes

bekannt
sein

(A
bb.

3).
D

arauf
stütztsich

dann
die

A
ufnahm

e
des

B
odeninventars

m
ittels

P
rofilgruben

und
B

obrungen
ab.

2.4
Luftbildausw

ertung

In
derB

odenkartierung
helfen

Luftbilder
dem

geU
bten

B
etrachter,Flachen

m
itgew

issen
B

odenbildungsfaktoren
resp.

B
odeneigenschaften

gegeneinander
abzugrenzen.

Z
u
ve

r
lassige

qualitative
Aussagen,w

ie
etw

a
überK

orngrossenzusam
m

ensetzung,W
asserhaus

halt
und

C
hem

ism
us

oder
das

Festlegen
des

B
odentyps,

sind
aber

allein
aufgrund

von
Luftbiidern

nichtm
oglich.

H
ierzu

sind
G

elandeproben
(B

obrungen)
an

O
ftund

S
telle

U
n

erlasslich
(S

C
H

N
E

ID
E

R
,

1974).A
uch

istdas
Luftbild

eine
M

ornentaufnahm
e,

im
G

egen
satz

zum
B

odenprofil,
das

in
seinerM

orphologie,
z.B

.
in

den
V

ernassungsanzeichen,das
Langzeit-V

erhalten
erkennen

lässt.

B
ei

der
Interpretation

der
Luftbilder

stehen
die

A
nalyse

der
G

rau-
resp.

F
arbtö

ne
(K

ontraste)
sow

ie
beistereoskopisch

ausw
ertbaren

die
R

eliefanalyse
im

V
ordergrund.

Im
W

aldgebiet
ist

der
E

insatz
der

Luftbilder
nur

bedingt
m

oglich,
er

beschränkt
sich

vorw
iegend

aufR
eliefanalysen

sow
ie

aufdie
O

rientierung
im

G
elände.

F
arb-

resp.
G

rautonanalyse

Farb-
resp.

G
rautonunterschiede

erleichtern
v.a.

das
A

uffinden
und

A
bgrenzen

von
N

assböden
und

flachgründigen
Böden

(Tab.
2).W

enn
in

einem
geeigneten

Testgebietder
Zusarurnenhang

zw
ischen

G
rau-fFarbtönen

und
B

odenforrn
gekl~irtist,

kann
em

eigentli
cher

Luftbildinterpretationsschlüssel
für

die
B

odenansprache
geschaffen

w
erden.

D
as

richtige
Zuordnen

einer
Teilfläche

zu
einer

B
odeneinheit

der
A

rbeitsiegende
(vgl.

3.2)19



T
eilI

B
odenkartierung

setztjedoch
eine

grU
ndliche

Felderfahrung
voraus.

D
ie

R
ichtigkeit

m
uss

vom
K

artierer
zum

indeststichprobenw
eise

im
Felde

uberprU
ftw

erden.

G
rautö

ne
im

V
ergleich

zur
U

m
gebung

korrelierte
(B

oden)eigenschatten

flâchenhaft:
-hell

rauhe
O

bertläche
(S

teine,
S

and)
trockene

S
tandorte,

flachgrundige
Böden

-m
ittel

tiefgrundige
Böden

m
itausgeglichenem

W
asser

haushalt
-dunkel

N
assflächen

punkt-,
Iinienform

ig:
-hell

S
teinlinsen,

E
rosionskanten,

flachgrundige
S

tellen
-dunkel

D
rainageleitungen,

Q
uellaufstösse,

vernässte
S

tel
len

Tab.
2:

Luftbildinterpretationsschlusselbezuglich
G

rauton-K
ontraste

R
eliefanalyse

D
er

B
odenbildungsfaktor

R
elief

variiert
norm

alerw
eise

sehr
stark

und
pragt

die
A

b
grenzungen

auf
der

B
odenkarte

sow
ie

die
nachfolgenden

A
usw

ertungen.
U

nter
dem

S
tereoskop

w
ird

das
R

elief
-

allerdings
in

überhO
hter

Form
-

sichtbar
und

Teilflächen
können

abgegrenztund
physiographischen

Landschaftselem
enten

(vgl.
7.1.5)

zugeordnet
w

erden.

D
ie

G
renzen

soicher
Landschaftselem

ente
stim

m
en

kleinm
assstablich

(1:25000
und

kleiner)
m

it
den

B
odengrenzen

gut
U

berein.
D

arüber
hinaus

stelit
m

an
innerhaib

eines
Landschafttyps

m
eistenge

B
eziehungen

zw
ischen

derA
rt

der
Landschaftselem

ente
und

des
B

odens
fest.

Für
D

etailkartierungen
(grosser

als
1:10’OOO)

genügt
die

R
eliefanalyse

nicht,
um

alle
relevanten

B
odengrenzen

festlegen
zu

kO
nnen.

K
leine

R
eliefunterschiede

kO
nnen

im
Stereoskop

nichtim
m

erausgem
achtw

erden
-im

G
elande

sind
siejedoch

oftm
itw

ichtigen
B

odenunterschieden
verbunden.

D
ie

R
eliefanalyse

m
ittels

Luftbild
hatfürW

aldbodenkartierungen
geringere

B
edeutung

als
im

offenen
Land.

U
nter

W
ald

ist
das

K
leinrelief

m
eist

nur
schlecht

oder
gar

nicht
zu

erkennen,w
eiles

durch
die

B
estockung

ausgeglichen
w

ird
(aufK

uppen
kurze,in

M
ulden

lange
B

äum
e).
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3.Feldarbeiten

3
F

eldarbeiten

D
ie

Feldarbeiten
beinhalten

die
A

usw
ahl

und
B

eschreibung
von

B
odenprofilen

resp.
B

obrungen
(B

odeninventar)
sow

ie
die

eigentliche
K

artierarbeitim
G

elande.

3.1
E

rh
e
b
u
n
g

des
B

odeninventars

U
nter

B
odeninventaristdie

m
oglichstlückenlose

Liste
aller

im
K

artierungsperim
eter

vorkom
m

enden
B

odenform
en

m
itbedeutendem

Flächenanteilzu
verstehen.

D
as

B
oden

inventar
setztsich

aus
B

eschreibungen
neu

aufgenom
m

enerP
rofile

und
B

ohrungen
sow

ie
aus

B
eschreibungen

von
P

rofilen,
B

ohrungen
und

B
odeneinheiten

bestehender
K

a
r

tierungen
im

P
erim

eterund
in

angrenzenden
G

ebieten
m

itähnlichen
B

odenverhältnissen
zusam

m
en.

B
ei

grösseren
K

artierungsprojekten
ist

es
sinnvoll,

vorerst
em

provisorisches
Inventar

m
ittels

K
artierung

reprasentativer
Testgebiete

zu
erheben.

Für
die

B
odenkartierung

im
M

assstab
1:25’O

O
O

können
dafur

vorhandene
D

etailkartierungen
im

entsprechenden
K

artenblattherangezogen
w

erden.

3.1.1
B

odenprofile

Für
die

definitive
A

usw
ahlderP

rofile
sind

folgende
K

riterien
w

ichtig:

S
tandort:

•
die

V
ielfaltderB

odenbildungsfaktoren
R

elief,
M

u
tte

rm
a
te

ria
l,

V
ege

tation
(Feld

und
W

ald)
und

K
lim

a
m

oglichstreprasentativ
erfassen

•
m

oglichstirn
Zentrum

des
zu

charakterisierenden
Landschaftselem

entes

•
im

W
ald

m
oglichstin

naturnahen
Beständen

•
S

tellen
m

eiden,die
durch

m
enschlichen

E
ingrifftiefgehende

V
eränderun

gen
erfahren

haben,
ausgenom

m
en

da,
w

o
sie

so
grossflachig

vo
r

kom
rnen,

dass
sie

für
die

K
artierung

relevantw
erden

(z.B
.

rekultivierte
K

iesgruben)

•
genugend

A
bstand

von
Strassen,

W
egen,

B
ahndäm

m
en,

G
räben,

B
ach

laufen
etc.einhalten

(i.A
.

m
ind.

5m
)

•
im

Feld
am

R
ande

von
P

arzellen
anlegen,urn

den
Landschaden

m
oglichst

gering
zu

halten
(abernichtim

A
nhaupt)

•
beim

E
insatz

von
G

rabm
aschinen

auch
den

E
rschliessungsverhaltnissen

R
echnung

tragen

•
A

C
H

T
U

N
G

:W
erk1eitungspl~ine

beachten
(V

erlaufvon
elektrischen

L
e

i
tungen,Telefonleitungen,W

asserleitungen
etc.)
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T
eilIB

odenkartierung

G
rösse:

•
B

reite:
60

-
100

cm
Lange:

200
cm

Tiefe:
his

zum
C

-H
orizont,

m
ax.

200
cm

•
angepasstan

besondere
V

erhältnisse
und

A
nforderungen

Lage:
•

D
ie

P
rofliw

and
istnach

SUden
auszurichten

bzw
.bergseits

anzulegen

V
erteilung:

•
m

oglichstregelm
assige

V
erteilung

Uberdas
K

artierungsgebiet(abernicht
system

atisch)

•
D

etailkartierungen
:

-
Ca.

1
P

rofilpro
10

-
15

ha
-

gem
äss

A
uftrag

•
B

odenkarte
1:25T000:

-
Ca.

1
P

rofilpro
100

-
150

ha
resp.

100
-

150
pro

K
artenblatt

Z
eitpunkt:

•
Feld:

im
A

ckerbaugebiet
zw

ischen
E

m
te

und
N

euansaat,
im

F
utter

baugebietim
frühen

F
ruhling

oderS
patherbst

•
W

ald:
beliebig,

oft
zusam

m
en

m
it

V
egetationsaufnahm

en
(Fruhjahr,

S
om

m
er)

A
ufnahm

e:
•

siehe
T

eil
II

U
N

T
E

R
S

U
C

H
U

N
G

E
N

A
M

B
O

D
E

N
P

R
O

FTh
U

N
D

S
T

A
N

D
O

R
T

M
s

E
rsatz

für
P

rofligruben
dienen

auch
natU

rliche
und

künstliche
A

ufschlüsse
aller

A
rt:

•
S

teinbruche

•
K

ies-,
Sand-,Tongruben

•
B

alm
-

und
Strassenboschungen

•
B

augruben

•
W

asserleitungs-,
D

rain-
oderK

analisationsgraben,Strassenbaustellen

•
um

gew
orfene

W
urzelstöcke,

etc.

W
ichtig:

nur
frische

A
ufschlüsse

beurteilen,allenfalls
vorgängig

praparieren
(abstechen,

anfeuchten);
alifallige

S
torungen

beachten.

BodenaufschlU
sse,

w
eiche

eine
bedeutende

B
odeneinheit

des
K

artierungsgebietes
gut

reprasentieren,
w

erden
als

S
tandardprofile

bezeichnet.
Sie

w
erden

aufder
B

odenkarte
eingezeichnetund

im
B

ericht,inki.
Laboranalysen,beschrieben.
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3.Feldarbeiten

3.1.2
B

ohrungen

B
ohrungen

(v.a.
m

it
B

ohrfahrzeugen)
können

als
E

rsatz
für

P
rofligruben

eingesetzt
w

erden,
zurE

rganzung
und

A
brundung

des
B

odeninventars.

S
tandort:

•
es

gelten
die

gleichen
K

riterien
w

ie
für

die
P

rofligruben.
W

ald:
In

B
eständen

ab
B

aum
holzstufe;

B
ohrungen

auch
auf

R
ücke

gassen;abernichtin
derFahrspur!

T
iefe:

•
so

tiefw
ie

m
oglich

B
ohrgeräte:

•
hydraulischerB

ohrer
(B

ohrfahrzeug),0
des

B
ohrkerns

Ca.8
cm

•
H

andbohrer
(auch

E
delm

ann-
oder

H
olländerbobrer

genannt),
0

des
B

ohrkerns
3

-
10

cm

•
ausnahm

sw
eise

auch
S

chlagbohrstock
(“P

ürckhauer’~)

V
erteilung:

•
nach

B
edarf,

als
E

rganzung
bzw

.
E

rsatz
für

P
rofile

A
ufnahm

e:
•

analog
P

rofilaufnahm
en;

für
H

andbohrungen
können

vereinfachte
A

u
f

nahm
eform

ulare
verw

endetw
erden

Z
eitpunkt:

.
B

ohrungen
m

itB
ohrfahrzeugen

im
A

ckerbaugebiet
nach

derE
m

te,
im

Futterbaugebiet
(auffrisch

genutzten
Flachen)

sow
ie

im
W

ald
w

ährend
des

ganzen
Jahres,

sofem
B

oden
gutbefahrbar

•
H

andbohrungen
beientsprechenderR

ücksichtnahm
e

fastim
m

erm
oglich,

em
tereife

K
ulturen

m
eiden!

W
ald:

beliebig

3.2
A

rbeitsiegende
(K

artierschlüssel)

D
ie

A
rbeitsiegende

ist
eine

(aufgrund
des

vorgangig
erhobenen

B
odeninventars)

nach
bestim

m
ten

K
riterien

geordnete
und

codierte
Liste

von
B

odeneinheiten
(Tab.

3).

D
ie

A
ufnahm

en
dereinzelnen

reprasentativen
Standorte

des
B

odeninventars
w

erden
direkt

als
B

odeneinheiten
in

die
A

rbeitsiegende
U

bernom
m

en.

D
ie

A
rbeitsiegende

w
ird

w
ährend

der
K

artierarbeiten
durch

zusätzliche
B

odeneinheiten
ergänzt.Fürw

ichtige
neu

binzugefügte
B

odeneinheiten
w

ird
w

iederum
em

R
eferenzprofil

bzw
.

eine
R

eferenzbohrung
beschrieben

(P
rofilblatt).

Fürjede
B

odeneinheitsind
W

asserhaushaltlG
ründigkeit,B

odentyp,U
ntertyp(en),

S
kelett

gehak
und

Feinerdekom
ung

im
m

er
anzugeben

(A
bb.4).V

or
allem

beiD
etaillcartierungen23



T
eilIB

odenkartierung

können
je

nach
Fragestellung

auch
Fruchtbarkeitsstufe,

P
roduktionsfahigkeitsstufe,

H
um

usform
,

S
ubstrat

oder
B

odenpunktzahl
in

die
A

rbeitsiegende
m

itaufgenom
m

en
w

erden
(Tab.

3).

D
ie

A
rbeitsiegende

w
ird

zw
eckm

assigerw
eise

gleich
aufgebaut

und
gegliedert

w
ie

die
spatere

definitive
Legende.

Fürland-
und

forstw
irtschaftliche

Zw
ecke

istes
sinnvoll,

die
Legende

m
itdem

W
asserhaushaltals

oberstem
E

inteilungskriterium
aufzubauen.

3.2.1
C

odierung
der

A
rbeitsiegende

D
ie

in
der

B
eschreibung

der
B

odeneinheiten
enthaltenen

E
igenschaften

w
erden

in
der

A
rbeitsiegende

codiert.
D

ie
C

odierung
soilte

im
M

ininum
die

E
lem

ente
gem

ass
A

bb.
4

enthalten.
D

ieselbe
C

odierung
w

ird
für

die
B

eschriftung
der

B
odeneinheiten

auf
der

Feldkarte
verw

endet(vgl.
3.3.3).

Abb.
4:

C
odierung

derA
rbeitsiegende

Pflanzennutzbare
G

rundigkeit
2

=
tiefgrundig

II

siehe
8.3.3

Feinerdekornung
5

=
sandigerLehm

(O
berboden)

6
=

Lehm
(U

nterboden)

S
kelettgehalt

1
=

skelettarm

Fiihlprobe
siehe6.5.3

U:.I~I

U
ntertyp

E3
=

sauer

B
odenskelett

siehe
6.6

siehe
8.2

B
odentyp

T
=

Parabraunerde
siehe8.1

W
asserhaushaltIG

rtindigkeit
b

=
norm

aldurchlassig,
tiefgrundig

siehe
8.3.2
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Zusam
m

engesetzte
Einheiten

3.Feldarbeiten

c
T

Sc
E3

2-3
5/6

3
Mt

III
EB

501
d

0
Sc

KR
3

5
4-5

Mt
IV

t
W

KO
El

1-2
5

3
Mt

III
x

G
KO

OM
0-1

5
4

M
HI

IV

Tab.
3:B

eispieleinerA
rbeitsiegende

erw
eitertdurch

A
ngaben

uberS
ubstrat

(vgl.
7.2)

und
P

roduktionsfahigkeitsstufe
(vgl.

9.4.1)
7.1.4),

H
um

usform
(vgl.

B
ei

langer
dauem

den
P

rojekten
ist

es
sinnvoll,

nach
einer

gew
issen

Z
eit

und
falls

das
kartierte

G
ebietals

reprasentativ
betrachtetw

ird,
eine

definitive
Legende

zu
erstellen

und
diese

beiderw
eiteren

Feldarbeitzu
benützen.

D
adurch

w
ird

auch
das

etappenw
eise

H
e

r
stellen

derdefinitiven
K

arten
erm

oglicht.

W
asserhaushalt/

Boden-
Substrat

Untertyp
Skelett

Kom
ung

GrUndig-
Hum

us
Prod.

ProfII
Grundigkeit

typ
ke~

stufe
beleg

Reine
Einheiten

aabbbbbbCCCCCddghkk0x

ETBBEEKTBBEETBKEE0BKYwG

MOMO

KO(SC)
HL(SC)
SAKOALSWMEHSSAMEscscSAMELOME

HLHLME

KO

G1-G2
E3-E4

zrE3-E4
G2G

l
E3IizrE3-E4
IiE3VFKF2E4,12,ZT

12,KR,FB

G3G3E3E1-E2

OM
,R3,

011-2
2011-21/2

0-130-10-12/3

3000-101-2
0-10-100

5-12
5/6

5655-12
55/6

6-7
5-6
56-7
5/6

5-6
56/7-13

5-12

6-12

65-6

6/7-8

55

W
B

516

W
B

507

Hw
501

W
B

505

Hw503

Hw
511

1-2

2-1
222-1
22333334423422334

M
t

M
t-M

t

Mt
MtFmMtMtM

t-M
t

MtMtM
t-Fm

MtMtMtM
t-M

t

MtM
t-Fa

Mt

MtMt

MtMtM
Ht

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIVIVIIIIIIVI—Il
IIIIIIIIII
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T
e

il
I

B
odenkartierun~

3.2.2
B

odenkartei

Für
grossere

K
artierungsprojekte

em
pfiehlt

sich
auch

das
A

nlegen
einer

eigentlichen
B

odenkartei
(A

bb.
5).

D
urch

G
elandeskizze,

genauere
A

ngaben
des

A
usgangsm

aterials
sow

ie
B

em
erkungen

zu
verw

andten
B

öden
erhält

der
K

artierer
eine

bessere
V

orstellung
dersonstetw

as
abstraktcodierten

Legende.
V

or
allem

w
enn

m
ebrere

Personen
am

selben
P

rojektarbeiten
istdies

von
V

orteil.

Abb.
5:

A
ufbau

einerB
odenkartei

3.3
K

a
rtie

ra
rb

e
it

D
ie

K
artierarbeitim

G
elände

beinhaltetdie
eigentliche

A
bgrenzung

von
Teilflächen

und
die

E
rm

ittlung
ibrerB

oden-,resp.
S

tandorteigenschaften,die
Zuordnung

zu
einerB

oden
einheitdes

Inventars
bzw

.
derLegende

und
die

U
bertragung

aufeine
Feldkarte.

3.3.1
G

rundlegende
B

egriffe

T
eiffläche:

R
eine

T
eillläche:

U
nter(K

artier-)Teilflächen
sind

die
vom

K
artierer

auf
K

arten
oder

Luftbilder
abgegrenzten

Flächen
zu

ve
r

stehen.
Es

können
R

eine
Teilflachen

(P
edotope)

oder
Zusam

m
engesetzte

Teilflächen
(P

edokom
plexe)

d
a

r
gestelitw

erden.D
erInhaltderTeilflächen

w
ird

durch
die

entsprechende
B

odeneinheitausgedriickt.

D
arstellung

von
Flächen,

deren
E

igenschaften
nicht

oder
nur

in
engen

G
renzen

variieren
(z.B

.
H

o
rizo

n
t

K
~

F
~

r
~

m
m

~
1

~
~

I~
jIe

h
m

aus
D

&
kensc!totter

Q
~

ndet~
i

~
~

b
~

T
~

H
L
(S

~
E3

E
4

2
~

5
~

2~M
F

II
$

e
~

Lage
im

G
elande

B
em

erkungen
b

E
C

T
typische

P
arabraunerde

J~
I

St~uw
.~s~rgepr~gL

~
eO

aufuingelagertem
Decken—

~
:

cB
cT

schotter,m
eastunterhaib

Si

~
O

~
[~

]
von

m
assig

tiefgrundigen
p

1
$

~
..
°
.

S
teilbangen,

m
eistbis

m
~

len
O

berboden
skelett

~
P

rofilbeleg
W

B
503

haltig
(10

30%
)

Vork~m
m

i~n
~tigan~en

P
n

m
e

te
r~

a
~

4
vethreiM

~
.

:~
z
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3.Feldarbeiten

m
achtigkeit).

R
eine

(K
artier-)Teilflachen

können
aber

auch
kleinflachige

E
inschlusse

anclersartiger
Böden

(Frem
danteil)

enthalten.

Zusam
m

engesetzte
T

eilfläche:
D

arstellung
von

B
odenkom

plexen,
d.h.

Z
usam

m
en

fassung
m

ehrerer
R

einer
E

inheiten,
w

eiche
sich

in
ihrerG

enese
und

in
ihren

E
igenschaften

unterscheiden
und

in
kleinraum

igem
W

echsel
nebeneinander

a
u
f

treten,
so

dass
sie

im
entsprechenden

M
assstab

nicht
gegeneinander

abgegrenztw
erden

können.

F
rem

danteil:
Flächenanteil

von
eigentlich

anders
zu

klassierenden
E

inschlU
ssen

in
R

einen
Teilflächen.

D
ie

E
inschlusse

w
erden

in
derB

ezeichnung
(=

B
odeneinheit)

nichte
r

w
ähnt.

M
assstab

und
G

enauigkeitsanforderung
einer

K
artierung

bestim
m

en
die

zulassige
H

öhe
des

F
rem

d
anteils

(vgl.
3.3.5).

V
ariationsbreite:

S
treubereich,

innerhaib
w

eichem
einzelne

M
erkm

ale
und

E
igenschaften

des
B

odens
aufgrund

seinerfla
chenhaften

A
usdehnung

variieren.
A

m
haufigsten

w
erden

für
die

E
igenschaften

S
kelettgehalt,

F
einerde

kom
ung

und
G

rU
ndigkeitbestim

m
te

V
ariationsbreiten

innerhaib
derselben

B
odeneinheit

zugelassen
(vgl.

3.3.5).
H

orizontbedingte
U

nterschiede
innerhaib

des
P

rofiles
gehoren

nicht
zur

hier
beschriebenen

V
a

riationsbreite.

B
odenform

:
B

odensystem
atische

K
iassierung

der
R

einen
T

e
ilflä

che.Sie
beinhaltetB

odentyp,
U

ntertyp,
S

kelettgehalt,
Feinerdekornung,

W
asserhaushaltund

pflanzennutz
bare

G
rundigkeit.

B
odeneinheit:

Fürdie
D

arstellung
und

B
ezeichnung

aufK
arten

n
o

t
w

endige
Zusam

m
enfassung

von
gleichartigen

Böden.
D

ie
B

odeneinheiten
sind

in
derLegende

beschrieben,
durch

A
ngabe

der
zugehorigen

B
odenform

(en)
und

der
vorhandenen

V
ariationsbreiten

einzelner
M

e
rk

m
ale

und
E

igenschaften.
D

er
C

ode
der

B
oden

einheiten
dient

zur
B

ezeichnung
der

T
eilflächen

auf
der

K
arte.

A
nalog

zu
den

Teilflächen
w

erden
R

eine
und

Zusam
m

engesetzte
B

odeneinheiten
(K

om
plexe)

unterschieden.
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B
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K
artierungseinheit:

O
berboden:

U
nterboden:

U
ntergrund:

U
bergeordneterB

egrifffU
rE

inheiten
jeglicherA

rt,die
zum

Zw
ecke

derK
artierung

gebildetw
erden:

•
B

odeneinheiten
•

B
odeneinheiten

und
Landschaftselem

ent
•

V
egetationseinheiten

•
geom

orphologische
E

inheiten
•

etc.

H
auptw

urzelzone
derK

rautschicht;
m

eistderA
h

-H
o

rizont.
W

o
vorhanden

w
erden

auch
der

O
h-

und
der

O
f-H

orizont
dazugezalfit.

Tm
A

ckerbau
verstehtm

an
darunter

den
P

flughorizont.

U
nter

dem
O

berboden
gelegener

aufgeschlossener,
biologisch

aktiverB
oden.

N
ichtoderkaum

aufgeschlossenes
A

usgangsm
aterial

oderdauernd
vem

ässterB
odenteil.

A
bb.

6:
V

ergleich
G

elände
-B

odenkarte
sow

ie
V

erw
endung

w
ichtigerBegr~ffe
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3.Feldarbeiten

3.3.2
A

rbeitsunterlagen
und

A
rbeitsgeräte

A
rbeitsunterlagen:

•
Feldkarte

•
A

rbeitsiegende
(K

artierschlU
ssel)

•
w

eitere
K

arten
(z.B

.geol.K
arte)

und
eventuellLuftbilder

für
die

O
rientierung

im
G

elände

A
rbeitsgeräte:

•
H

andbohrstock
(S

tichel)
•

P
ürckhauerm

itH
am

m
er

•
H

andbohrer
(H

ollander,E
delm

annbohrer)
•

N
eigungsm

esser
•

feldtaugliches
pH

-M
essgerat

•
verdünnte

Salzsäure
•

M
essradlM

essband
•

M
esstisch

•
K

om
pass

•
H

O
henm

esser
•

W
asserflasche

(zurB
efeuchtung

trockenerB
odenproben)

•
Farbtafel(M

U
N

S
E

LL)

3.3.3
D

ie
F

eldkarte

D
ie

Feldkarte
ist

em
D

okum
ent,

auf
dem

die
G

renzen
und

die
B

eschreibung
der

T
e
il

flächen,B
ohrpunkte

sow
ie

evtl.B
odenpunktzahlen

und
andere

B
eobachtungen

eingetragen
w

erden.D
ie

aufderK
arte

ausgeschiedenen
B

odeneinheiten
w

erden
gem

ass
A

rbeitsiegende
codiert(vgl.

3.2.1).Fürjede
E

inheitw
ird

zudem
die

G
eländeform

(O
berflachengestaltund

H
angneigung)

angegeben
(vgl.

4.2,
Tab.

6).
D

er
codierte

E
intrag

aufder
Feldkarte

w
ird

K
artierungscode

genannt.

A
ls

U
nterlagen

für
die

Feldaufnahm
en

dienen
norm

alerw
eise

topographische
K

arten
m

it
H

ö
henlinien,

doch
können

je
nach

S
ituation

z.B
.

auch
P

arzellenplane,
Luftbilder

oder
O

rthofotos
als

Feldkarte
benütztw

erden.
D

erM
assstab

derFeldkarte
istim

aligem
einen

grosser
als

dergew
ünschte

M
assstab

derB
odenkarte

(vgl.4.1,Tab.
4).Es

istvorteilhaft,
von

derFeldkarte
laufend

em
D

oppel(S
icherheitskopien)

zu
erstellen.

3.3.4
F

lachenkartierung

D
as

A
bgrenzen

derTeilflächen
geschiehtnach

alien
(am

P
rofiloderB

ohrkem
)

ansprech
baren

B
odeneigenschaften.

A
ndert

im
G

elände
eine

E
igenschaft

deutlich,
so

w
ird

eine
G

renze
gezogen.

A
ber

auch
die

Topographie
spieltbeim

A
bgrenzen

derTeilflächen
eine

w
ichtige

R
oile.

In
derR

egelgilt,dass
m

itdem
W

echseldertopographischen
V

erhältnisse29



T
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B
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auch
die

B
odenverhaltnisse

ändern.
D

ie
K

artierungsteilflachen
w

erden
som

it
aufgrund

pedologischer
und

topographischer
G

esichtspunkte
gebildet!

1stdas
G

elande
gutgegliedert,

geschiehtdie
erste

A
bgrenzung

derTeilflächen
nach

den
G

eländeform
en,

d.h.
nach

dem
H

ö
henlinienverlauf

auf
der

K
arte

(A
bb.

8).
D

anach
w

erden
die

Flächen
m

itbodenkundlichen
Inhalten

“gefullt”.
M

it
P

urckhauer,H
andbohrer

oderS
tichelw

erden
die

einzelnen
Teilflächen

bodenkundlich
angesprochen

und
die

R
esul

tate
in

Form
des

K
artierungscodes

aufderFeldkarte
notiert.

V
organgig

gem
achte

R
e

lie
f

analysen
m

ittels
Luftbild

oderauch
nur

m
ittels

topographischer
K

arten
können

dabeivon
V

orteilsein.

H~
.

$ys~
m

a~
s~

e
B

ôM
ingei~

.
~

~
ifI%

~t~e
~b~ftr~gen

~

A
bb.

7:
V

orgehen
beiderA

bgrenzung
von

K
artierungsteilflachen

A
bb.

8:
K

artierung
nach

G
elandeform

en
(B

eispiel:M
oranenhugelland)
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3.Feldarbeiten

Jede
Teilfläche

m
uss

an
m

ebreren
S

telien
angesprochen

w
erden

(je
nach

G
rösse).So

w
ird

z.B
.

em
M

oränew
all

aufder
K

uppe,
am

M
itteihang

und
am

H
angfuss

beurteilt.
W

erden
U

nterschiede
festgestellt,m

uss
entschieden

w
erden,

oh
es

sich
um

eine
“norm

ale”
V

a
ria

tionsbreite
oderum

EinscblU
sse

handelt,oh
evtl.

die
topographisch

abgegrenzte
Teiifläche

w
eiterunterteiltoderoh

eine
K

om
plexeinheitgebildetw

erden
soil.

B
ietetdas

R
eliefkeine

A
nhaltspunkte,

Teilflächen
abzugrenzen

(z.B
.

in
A

lluvialebenen),
m

uss
das

gesam
te

G
ebiet

system
atisch

begangen
und

die
B

öden
im

m
er

w
ieder

ange
sprochen

w
erden.A

m
besten

w
ird

jede
B

obrung
aufderFeldkarte

notiert,
so

dass
danach

ähnliche
odergleiche

K
artiereintragungen

urngrenztw
erden

können
(A

bb.
9).

W
ie

in
derA

rbeitslegende
vorgegeben,w

ird
fürjede

E
inheitm

indestens
W

asserhaushalt,
B

odentyp,
U

ntertyp,
S

kelettgehalt,
F

einerdekornung
und

pflanzennutzbare
G

rü
n

digkeitangesprochen;zusätzlich
w

ird
auch

die
G

eländeform
(vgl.

4.2,Tab.
6)

bestim
m

t

und
aufderFeldkarte

eingetragen.
D

azu
kom

m
en

beiden
D

etailkartierungen
die

je
nach

Fragestellung
variierenden

U
ntersuchungen

resp.E
intragungen.

N
ach

M
oglichkeit

w
ird

versucht,
den

bodenkundlichen
B

efund
der

Teilflächen
einer

B
odeneinheitderA

rbeitslegende
zuzuordnen.1stdies

nichtm
oglich,w

ird
die

Legende
urn

den
“neuen

B
oden”

erw
eitert.

M
it

zunehm
enden

K
enntnissen

der
pedologischen

V
erhältnisse

eines
G

ebietes
(Z

u
sam

m
enhang

zw
ischen

R
elief,

M
utterm

aterialund
B

odeneigenschaften
resp.

B
odenaus

pragung)
w

ird
der

K
artierer

auch
verm

ehrtaufgrund
von

A
nalogieschlussen

arbeiten.

G
unstigste

Jahreszeit
für

die
K

artierungen
im

Felde
sind

F
ruhling

und
H

erbst.
D

ie
in

dieserZ
eitm

eistoffenen
A

ckerflächen
erleichtern

die
K

artierarheitw
esentlich.Im

W
ald

sind
Frühjahr

und
S

om
m

er
am

besten
geeignet,

da
sich

in
dieserZ

eit
über

V
egetations

beobachtungen
auch

H
inw

eise
aufB

odenunterschiede
ergeben.

In
den

W
interm

onaten
ist

die
K

artierarbeitabgesehen
vom

Schnee
auch

w
egen

derLichtverhältnisse
(z.B

.
E

rkennen

Abb.
9:

K
artierung

m
ittels

system
atischerB

ohrungen
(B

eispiel:
S

chotterebene)
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der
V

ernassungsanzeichen)
eingeschrankt.

V
om

W
assersattigungsgrad

der
Böden

her
gesehen

(leichteres
E

indringen
derB

ohrgerate)w
are

auch
schnee-und

frostfreie
W

interzeit
ideal.

D
er

eigentliche
K

artiervorgang
w

ird
auch

vom
M

assstab
m

itbestim
m

t.
B

eiD
etailkartie

rungen
istes

im
V

ergleich
zurU

bersichtskartierung
1:25’OOO

unum
ganglich,das

gesam
te

G
ebietsehrintensiv

zu
begehen.D

a
m

itD
etailkartierungen

im
m

erkonkrete
Zielsetzungen

verfolgtw
erden,brauchtes

auch
m

ehrZeit,
diese

zusätzlichen
E

rhebungen
durchzufU

hren
(z.B

.B
estim

m
en

derB
odenpunktzahl,N

utzungseignung,
P

roduktionsfahigkeitetc.).

3.3.5
V

a
ria

b
ilitä

tvon
B

oden-
und

G
eländeform

In
derN

aturfinden
sich

m
eistkeine

grösseren
Fiächen

m
iteinheitlichen

B
odenm

erkm
alen.

K
ieine

U
nterschiede

sind
praktisch

beijederB
odenbohrung

anzutreffen,auch
w

enn
sie

nur
w

enige
M

etervoneinanderentferntliegen.

E
benso

sind
die

G
renzen

in
derN

aturm
eistnichtso

scharf,
w

ie
dies

die
G

renziinien
auf

derK
arte

vorgeben,sondern
es

handeltsich
ofturn

m
ehr

oderw
enigerbreite

U
bergangs

zonen.U
rn

Teilflächen
ausreichenderG

rösse
und

geschlossenerForm
zu

erhalten,m
U

ssen
gew

isse
A

bw
eichungen

von
den

tatsachlichen
Form

en
und

G
renzen

der
elem

entaren
B

odenareale
sow

ie
andersartige

E
inschliisse

in
K

aufgenom
m

en
w

erden.B
odengrenzen

“su
ch

t”
m

an
nicht,m

an
Iegtsic

fest.D
eshaib

darfm
an

beiderB
enU

tzung
von

B
oden

karten
keine

voile
U

bereinstim
m

ung
zw

ischen
K

arte
und

B
oden

an
jedem

einzelnen
P

unkt
erw

arten.

N
orm

alerw
eise

ist
der

K
artierer

bestrebt,
R

eine
T

eilflächen,
d.h.

B
odenform

en,
deren

E
igenschaften

nur
in

engen
G

renzen
variieren,

zu
biiden.

D
ies

ist
aber

aufgrund
der

oft
kleinflachig

auftretenden
B

oden-
oder

R
eiiefw

echsel
nicht

im
m

er
m

ogiich,
so

dass
Zusam

m
engesetzte

T
eifflächen

(K
om

plexe)
gebildetw

erden
m

üssen
(vgi.

3.3.1).

R
eine

T
eifflächen

D
en

natürlichen
V

erhaltnissen
entsprechend

ist
es

angebracht,
für

die
E

igenschaften
S

kelettgehait,Feinerdekornung
und

G
rundigkeitbestim

m
te

V
ariationsbreiten

innerhaib
R

einer
B

odeneinheiten
zu

toierieren.
D

ie
Toleranz

der
V

ariationsbreite
istbeiderU

b
e
r

sichtskartierung
grosser

als
beiderD

etailkartierung.

S
chreibw

eise:
ska

-
skh

skeiettarm
bis

skeletthaltig
sL

-
L

sandigerLehm
bis

Lehm
tg

-
m

tg
tiefgrU

ndig
bis

m
ässig

tiefgrU
ndig
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R
eine

Teilflächen
können

aber
auch

einen
gew

issen
A

nteileinheitsfrem
der

E
inschlusse

(Frem
danteil)

aufw
eisen.

Es
w

erden
zw

eiK
ategorien

von
E

inschlussen
unterschieden:

•
E

inschlusse,
die

bezuglich
K

iassifikation
und

Interpretation
einheitsfrem

d
sind.

D
ie

Toleranz
betragtbeiD

etailkartierungen
bis

zu
10%

,beiderB
odenkarte

1:25’OOO
bis

zu
20%

.

•
E

inschlüsse,die
anders

kiassifiziertw
erden

m
üssten,

aberbezuglich
Interpretation

zur
betreffenden

E
inheitgehoren.D

ie
Toleranz

betragtbeiD
etaillcartierungen

20%
,beider

B
odenkarte

1:25’OOO
bis

zu
40%

.

Je
m

ehr
sich

B
eschaffenheit

und
E

igenschaften
des

Frem
danteils

(W
asserhaushalt,

G
riindigkeit,S

kelettgehaltim
O

berboden,B
odenqualitatetc.)

von
denjenigen

des
H

aupt
anteils

unterscheiden,
desto

kleiner
istderzulassige

Frem
danteil.

Zusam
m

engesetzte
T

eilflächen

H
aufig

treten
verschiedene

B
öden

so
kleinflachig

auf,
dass

sie
im

entsprechenden
M

ass-
stab

nicht
gegeneinander

abgegrenzt
w

erden
können,

sondem
als

zusam
m

engesetzte
Teilflächen

ausgeschieden
w

erden
m

üssen.

D
ie

G
lieder

einer
zusam

m
engesetzten

Teilfläche
sind

in
der

R
eihenfolge

ih
re

r
W

ich
tigkeit,d.h.norm

alerw
eise

nach
FlächenanteilaufzufU

hren.FürD
etailkartierungen

können
die

Flächenanteile
geschatztund

angegeben
w

erden.N
ach

dem
dom

inierenden
B

oden
w

ird
in

derR
egeldie

K
om

plexeinheiteingefarbt.

E
ntscheidungskriterien

D
er

U
m

gang
m

it
der

V
ariabilitätim

G
elande

isteine
der

schw
ierigsten

A
ufgaben

beim
K

artieren.
B

eim
E

ntscheid
über

die
G

renzziehung
sow

ie
über

den
Inhalt

derTeilflächen
sind

zw
eiA

spekte
besonders

w
ichtig:

B
ei

der
K

artierarbeit
solite

m
an

sich
im

m
er

die
praktische

A
nw

endung
sow

ie
die

Lesbarkeit
der

K
arte

vor
A

ugen
halten.

K
om

m
en

z.B
.

innerhaib
einer

topographisch
abgegrenzten

E
inheitunterschiedliche

B
odenform

en
vor,die

sich
aberbezuglich

In
te

r
pretation

nichtunterscheiden,
istes

zw
eckm

assig,
diese

in
einereinzigen

B
odeneinheit

zusam
m

enzufassen
und

die
V

ariationsbreite
anzugeben

(A
bb.

10).
B

eim
E

ntscheid
spielen

auch
die

G
rösse

derTeilfläche
sow

ie
derbenachbarten

Flächen
eine

R
olle.

V
or

allem
beikleineren

Flächen
istes

sinnvoll,bereits
beim

K
artieren

im
H

inblick
aufdie

A
nw

endung
und

LesbarkeitderK
arte/Legende

zu
“generalisieren”.
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O
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b
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~

~
~
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Abb.
10:

Zusam
m

enfassung
ahnlicherB

odenform
en

beim
K

artieren
(B

sp.:M
oranenteilflache

unter
W

ald)

B
eim

K
artieren

ist
es

sehr
w

ichtig,
die

G
esetzm

ässigkeiten
zw

ischen
A

usgangs
m

aterial,R
eliefund

B
odenform

zu
erkennen

und
m

itA
nalogieschlussen

zu
a
rb

e
i

ten
(A

bb.
11).So

solite
derK

artiererversuchen,in
ähnlichen

Lagen
aufgleichem

A
u

s
gangsm

aterial
die

gleichen
Böden

zu
kartieren

und
sich

nicht
durch

lokal
geringe

B
odenunterschiede

oder
durch

B
ohrungen

in
U

bergangsbereichen
verunsichem

zu
lassen.

A
bb.

11:
Zusam

m
enhang

S
ubstrat

-
R

elief
-

B
oden

(B
eispiel:

S
ubstratabfolge

D
eckenschotter

-
H

a
n

g
schutt

-M
olassesandstein)

34



3.Feldarbeiten

H
at

m
an

die
G

esetzm
assigkeit,

z.B
.

der
B

odenabfolge
cT

—
dO

—
cT

—
bT

—
bE

erkannt
(A

bb.
11),istes

zw
eckm

assig,
am

nächsten
H

ang
m

itdergleichen
geologischen

Ausgangslage
w

iederdieselben
Böden

auszuscheiden,resp.die
V

ariation
in

derB
odenein

heitsum
schreibung

derA
rbeitsiegende

“aufzufangen’~.

O
berboden,U

nterboden

V
on

der
vorgängig

beschriebenen
flächenhaften

V
ariationsbreite

sind
horizontbedingte

(vertilcale)U
nterschiede

im
P

rofilzu
unterscheiden.

D
ie

B
odeneigenschaften

S
kelettgehalt

und
Feinerdekom

ung
w

erden,w
enn

notw
endig,nach

O
berboden

und
U

nterboden
getrennt

angesprochen:

S
chreibw

eise:
skflskh

skelettfreiüberskeletthaltig
sLJL-tL

sandigerLehm
U

berLehm
his

tonigerLehm
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4
D

arstellung
der

E
rgebnisse

4.1
B

ereinigung
von

A
rbeitsiegende

und
F

eldkarte

W
ichtigste

Ziele:
•

Zuordnung
jeder

K
artierteilfläche

zu
einer

B
odeneinheit

der
B

odenkarten-Legende.

•
D

ie
K

artierteilflachen
soliten

im
M

assstab
derendgultigen

B
oden

karte
eine

M
inim

alfläche
V

O
fl

Ca.
1cm

2
nicht

unterschreiten
(Tab.4).

•
Feldkarten

und
Legende

sind
so

zu
bereinigen,dass

die
kartographi

sche
B

earbeitung
durch

D
ritte

erfolgen
kann.

Bodenkarte
1cm2

aufBodenkarte
entspricht~m

Gelände
Feldkarte

M
assstab

m
inim

ale
Fläche

Seitenlange
bei

M
assstab1)

m
inim

ale
Fläche

quadratischerForm
Flãche

1
:

1,000
1cm2

1
a

10
m

1
:

500
4

cm2
1

:
5000

1
cm2

25
a

50
m

1
:

1000
25

cm2
1

:
10,000

1cm2
1

ha
100

m
1

:
5000

4
cm2

1
:

25000
1

cm2
6,25

ha
250

m
1

:
10,000

6,25
cm2

1
:

50000
1cm2

25
ha

500
m

1
:

25000
4

cm2
1

:
100,000

1
cm2

100
ha

1
km

1
:

50000
4

cm2
1

:
200000

1cm2
4

km2
2

km
1

:
100,000

4
cm2

1)
kann

varlieren

Tab.
4:

M
indestabm

essungen
fü

r
eine

K
artierteilflache

beiverschiedenen
M

assstaben

D
er

A
ufw

and
zum

B
ereinigen

von
Feldkarte

und
A

rbeitsiegende
hangt

davon
ab,

w
ie

w
ährend

der
Feldarbeit

vorgegangen
w

ird.
W

enn
eine

A
rbeitsiegende

von
B

eginn
der

K
artierarbeitkonsequenteingesetztund

erw
eitertw

ird,
genugtes,sie

am
E

nde
aufF

e
h
i

stellen
zu

kontrollieren;
danach

kann
bereits

der
definitive

K
artencode

(vgl.
4.2)

in
die

Teilflächen
eingesetzt

w
erden.

W
enn

ohne
K

artierschlU
ssel

(A
rbeitsiegende)

gearbeitet
w

ird,istnam
entlich

beigrösseren
P

rojekten
m

itzeitintensiven
B

ereinigungen
im

B
üro

zu
rechnen,

da
z.B

.
viele

ähnliche
B

odenform
en

zu
einer

B
odeneinheit

zusam
m

engefasst
w

erden
m

U
ssen.

Zw
ischen

den
geschilderten

zw
ei

Fallen
kom

m
en

in
der

K
artierpraxis

M
ischform

en
vor.
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4.D
arstellung

derE
rgebnisse

Im
folgenden

sind
die

w
ichtigsten

S
chritte

derB
ereinigung

zusam
m

engestellt.

A
rbeitsiegende

•
Inventarallervorkom

m
enden

B
odeneinheiten

resp.B
odenform

en;
H

aufigkeitsstatistik

•
Zusam

m
enfassen

ähnlicherB
odeneinheiten

(-form
en)

zu
einereinzigen;

zuordnen
einer

selten
gebrauchten

E
inheitin

eine,bzgl.Interpretation,
gleichw

ertige
E

inheit

•
E

rganzen
derLegende

m
itden

K
om

plexeinheiten

•
Zuordnen

des
definitiven

K
artencodes

zu
jederB

odeneinheit

•
B

odenbeschreibung
vereinheitlichen:

z.B
.

S
chreibw

eise
und

R
eihenfolge;

U
ntertypen

definitiv
festlegen

•
P

rofilbelege
w

ichtigen
B

odeneinheiten
zuordnen

F
eldkarten

•
Fehistellen

beheben:
nichtoderunvollstandig

beschriftete
Teilflächen,unvolistandige

oderm
ehrdeutige

G
renzziehung

•
nichtkartierte

Flachen
kennzeichnen:z.B

.
überbautes

G
ebietinnerhaib

des
P

erim
eters

•
AnschlU

sse
und

A
nschriften

benachbarterPlane
aufeinander

abstim
m

en

•
w

o
M

inim
alflachen

(Tab.4)
nichterreichtw

erden:E
ingliederung

in
N

achbarteilfläche
oderB

ildung
einerzusam

m
engesetzten

E
inheit

•
S

tandardprofilstellen
eintragen

und
beschriften

•
A

bstim
m

en
der

K
om

plexglieder
m

itbenachbarten
R

einen
B

odeneinheiten

•
Zusam

m
engesetzte

Teilflachen:
R

eihenfolge
der

K
om

plexglieder
festlegen,

cvtl.
m

it
A

ngabe
dereinzelnen

Flachenprozentanteile
(v.a.

w
ichtig

beiB
odenbew

ertungen)

•
E

intrag
des

definitiven
K

artencodes
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T
eilI

B
odenkartierung

4.2
B

odenkartencode

D
er

C
ode

einerB
odeneinheitderA

rbeitsiegende
resp.Feldkarte

enthaltzu
viele

S
tellen,

urn
direktaufdie

K
arte

gedrucktw
erden

zu
konnen.U

rn
eine

gute
LesbarkeitderK

ane
zu

gew
ahrleisten,

ist
rnit

einern
rnoglichst

kurzen
B

odenkartencode
auszukom

m
en.

In
der

R
egelbestehteraus

vier
S

tellen
(A

bb.
12).D

erB
odenkartencode

istzugleich
B

instieg
in

die
detaillierte

B
odenkartenlegende.

k
~

(n
§ënkrechNIurdIwasohöh~norm

aldurch1ês~g,
-‘

m
assig

tiatcrLW
~Ihg~qt

AbbN
l4)

~
I

~
~

~
I

L~ufeñde
N

uthm
efS

A
uØ

áng~atanai,
U

nteyp$ele1t~
~

~
~g~haflntFelne~dek*rnpnginderdetallhlerten

L
b

g
e

fl~

_
_
_
_
_
_
_

~
~

~
cB

4c
h.

~
(p’~’kon

~bis~iO%~vg1
4
6
)

i
I!

~

A
bb.

12:
K

artencode
fü

r
R

eine
B

odeneinheiten

B
eiZusam

m
engesetzten

B
odeneinheiten

(A
bb.

13)
kann,

sofern
aufder

K
ane

genugend
P

latz
fü

r
die

B
eschriftung

vorhanden
ist,jedes

K
ornplexglied

m
iteinern

C
ode

bezeichnet
w

erden.
Zw

eckrnassigerw
eise

konnen
K

ornplexeinheiten
aber

auch
m

it
N

um
m

ern
bezeichnet

w
erden.

Innerhaib
eines

P
rojektes

darf
aber

n
u
r

em
B

eschriftungssystern
gew

ahltw
erden.~

~
~

~
t

~
~

1$

_
_

_
_

_
_

_
_

_
~

t
7

~
~

t
b

~
I
:

*
~
~

a
~

~e
~

~

c
7

a_[~~~
~

$
~

4
~

o
m
~

I
~

In
qf-de~1Diet$1L

fbgendeiD
a

odibrunpvIrd~h4bO
rN

~

~
v

:~
~

~
j

Abb.
13:

K
artencode

fü
r

Zusam
m

engesetzte
B

odeneinheiten
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4.
D

arstellung
derE

rgebnisse

A
bb.

14:
C

odierung
W

asserhaushalt,
pflanzennutzbare

G
rllndigkeitsow

ie
Farbgebung

(K
urzlegende

der
B

odenkarte
1:25’O

O
O

)

39



T
eilI

B
odenkartierun~

Tab.
5:

C
odierung

w
ichtigerB

odentypen

Tab.
6:

C
odierung

der
G

elandeform
en

(O
berflachengestaltund

H
angneigung)

A
A

ueboden
B

B
raunerde

C
H

um
us-K

arbonatgesteinsboden
D

H
um

us-M
ischgesteinsboden

E
S

aure
B

raunerde
F

Fluvisol
G

Fahlgley
H

H
um

uspodsol
P

seudogley
J

K
arbonatgesteinsboden

K
K

alkbraunerde
L

S
ilikatgesteinsboden

M
M

oor

N
H

aibm
oor

0
R

egosol
P

E
isenpodsol

Q
B

raunpodsol
R

R
endzina

S
H

um
us-S

ilikatgesteinsboden
T

P
arabraunerde

U
M

ischgesteinsbocien
V

B
raunerde-G

ley
W

B
untgley

X
A

iiffullung
Y

B
raunerde-P

seudogley
Z

P
haeozem

a
eben

b
gleichm

assig
geneigt

c
konvex

d
konkav

e
ungleichm

assig
f

gleichm
assig

geneigt
g

konvex
h

konkav
i

ungleichm
assig

*
j

gleichm
assig

geneigt
*

k
gleichm

assig
geneigt

I
konvex

m
konkav

n
ungleichm

assig
o

gleichm
assig

geneigt
p

konvex
q

konkav
r

ungleichm
assig

s
gleichm

assig
geneigt

t
konvex

u
konkav

v
ungleichm

assig
w

gleichm
assig

x
ungleichm

assig
y

gleichm
assig

z
ungleichm

assig

o
-

5%
5

-
10%

-
10%

-
10%

0
-

10%
10

-
15%

-
15%

-
15%

0
-

15%
15

-
20%

20
-

25%
-

25%
-

25%
0

-
25%

25
-

35%
-

35%
-

35%
0

-
35%

35
-

50%
-

50%
-

50%
0

-
50%

0
-

75%
0

-
75%

>
75%

0
->75%

Ebene,
P

lateau
Terrasse,

Plateau
flache

K
uppe

flache
M

ulde
(schw

ach
w

ellig)
Flachhang
R

ücken,
Kuppe,

O
berhang

M
ulde,

H
angfuss

(w
ellig)

Flachhang
Flachhang
Kuppe,

R
ücken,

O
berhang

M
ulde,

H
angm

ulde,
H

angfuss
(stark

w
ellig)

S
tarkhang

Kuppe,
O

berhang,
R

ücken,
R

ippe
H

angm
ulde,

enge
M

ulde,
H

angfuss
(schw

ach
hugelig)

S
tarkhang

O
berhang,

Kuppe,
R

ippe
H

angm
ulde,

H
angfuss

(hugelig)
S

teilharig
(kupiert)
extrem

erS
teilhang

(zerklüftet)

Beider
B

odenkarte
1:25000

w
erden

die
K

iassen
jund

k
zusam

m
engefasst:

k
=

15-25%
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4.D
arstellung

derE
rgebnisse

4.3
B

odenkartenlegende

D
ie

B
ereinigung

der
A

rbeitsiegende
führt

zur
definitiven

B
odenkartenlegende.

In
der

B
odenkartenlegende

findetsich
derausfU

hrliche
B

eschrieb
(in

W
orten)

von
B

odentyp
und

B
odeneigenschaften,

die
in

der
A

rbeitsiegende
sow

ie
auf

der
B

odenkarte
als

C
odes

aufgefU
hrtsind.D

ie
definitive

Legende
istin

derR
egelgleich

gegliedertw
ie

die
A

rbeits
legende

(vgl.
3.2.1,Tab.3).D

ie
ubergeordnete

G
liederung

erfolgtnach
W

asserhaushalts
/G

rundigkeitsstufen,
d.h.

nach
zunehm

ender
V

ernassung
bzw

.
abnehm

ender
pflanzen

nutzbarerG
rundigkeit.Innerhaib

derW
asserhaushalts-/G

rU
ndigkeitsstufen

w
ird

zuerstder
B

odentyp
angegeben

(w
enn

m
oglich

m
itA

usgangsm
aterial),danach

folgen
U

ntertypen,
S

kelettgehaltund
K

om
ung

(Tab.7).Je
nach

M
assstab

und
P

rojektkann
die

Legende
durch

zusätzliche
A

ngaben
erganztw

erden.

G
liederung

Eigenschaft
Arbeitsiegende

Bodenkartencode
Bodenkartenlegende

(Prioritãt)

1
W

asserhaushalt,pflan-
a

-z
a

-z
Zwischentitel

zennutzbare
Grundigkeit

2
Bodentyp

(inki.Aus-
A

-Z
A

-Z
in

W
orten

gangsm
aterial)

3
Untertyp

nach
Priorität

Laufnum
m

erinner-
in

W
orten,in

entspre
des

Kartierers
haib

gleicherW
as-

chenderReihenfolge
serhaushaltlBoden

Skelettgehalt
0

-3
bzw.9

typ-Kom
bination

in
W

orten,oderAbkür
Kornung

1
-13

zungen
Grundigkeit

0
-6

4
Gelãndeform

(a
-z)

a
-z

(a
-z)

Tab.
7:

Zusam
m

enhang
A

rbeitsiegende
-

B
odenkartencode

-
B

odenkartenlegende
(bei

R
einen

B
oden

einheiten)

Arbeitsiegende
Bodenkartencode

Bodenkartenlegende

Norm
aldurchlassig

bB
(SA)KE

0
52

b
B

1c
BRAUNERDE

aus
M

olassesand,tei(weise
entkarbonatet;skelettfrei,sandigerLehm

,
tiefgrundig

Tab.
8:

B
eispielZusam

m
enhang

A
rbeitsiegende

-B
odenkartencode

-B
odenkartenlegende
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T
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odenkartierung

Boden-
Bodentyp,Ausgangsm

aterial
Skelett-

Fein-
Pflanzen

einheit
Untertyp(en)

gehalt
ercie-

nutzbare
*

m
itStandardprofil

kornung
Grundigkeit

SENKRECHT
DURCHW

ASCHENE
BÔDEN

Norm
aldurchlässig:

sehrtiefgrundig
und

tiefgrundig

bK9
KALKBRAUNERDE

aus
Hanglehm

,
skh

L-IU
tg-m

tg
z.T.aus

Schwem
m

kelgelm
aterial(M

uschelkalk)

bKlO
KALKBRAUNERDE

aus
Riss-M

orãne:
ska-skh

tU-tL
tg

schwach
pseudogleyig

bKl1
KALKBRAUNERDE

aus
Hanglehm

(Dogger):
ska-skh

tL
tg

z.T.schwach
pseudogleyig,in

M
ulden

schwach
gleyig

bKl2
KALKBRAUNERDE

aus
Hanglehm

(Dogger)
skf-ska

tLJIT
tg

überTon
u.M

ergel(Lias,Opalinuston):
schwach

pseudogleyig
bis

pseudogleyig

bKl3
KALKBRAUNERDE

aus
sandigem

Alluvium
:

ski-ska
sL-IU

tg
grundfeucht,diffus

bTl
PARABRAUNERDE

aus
W

Urm
schotter:

ska-skh
sL!L

tg
W

ald:sauer

bT2
PARABRAUNERDE

aus
sandigem

Alluvium
:

skf-ska
sLIsL-L

tg
W

ald:sauer

bT3
PARABRAUNERDE

aus
Deckenschotter:

ska-skh
sLIL

tg
z.T.schwach

pseudogleyig
und

dicht,
neutralbis

schwach
sauer,W

ald:sauer

bT4
PARABRAUNERDE

aus
sandigem

Hanglehm
skf-ska

sLIL
tg

(Schilfsandstein):sauer,mitaltem
Steinbruch

bT5
*PARABRAUENERDE

aus
Loss

überTerra
fusca

skf
IU/IT-T

tg
(aufTrigonodusdolom

it):polygenetisch,sauer
(ProfilW

I507,S.51)

1
*PARABRAUNERDE

aus
Loss:locker,diffus,z.T.

skf
IU

stg
kolluvial,sauer(ProfilW

I504,S.49)

BRAUNERDE
aus

Kolluvium
(v.a.Loss):diffus

skf-ska
lU

stg-tg

Tab.
9:

A
uszug

Legende
Laufenburg

(aus
FA

P
,

1992b)

A
nm

erkung:

A
ufB

odenkarten
verschiedenerP

rojekte
treten

im
m

erw
iedergleichlautende

K
artencodes

auf.
D

a
bei

der
laufenden

N
um

m
er,

unter
der

die
verschiedenen

B
odeneigenschaften

zusam
m

engefasstw
erden

(vgl.A
bb.

12,13),in
jedem

P
rojektw

iederbei1
begonnen

w
ird,

haben
aber

gleiche
C

odes
aufverschiedenen

K
arten

nicht
die

gleiche
B

edeutung.
F

ü
r

jede
B

odenkarte
istdeshaib

n
u

r
die

dazugehorige
Legende

gültig.
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4.D
arstellung

derE
rgebnisse

4.4
K

a
rte

n
h
e
rste

llu
n
g

4.4.1
Farbgebung

Them
atisehe

K
arten

sind
nurgutlesbar,w

enn
sich

die
A

nzahlderS
ignaturen

resp.Farben
in

G
renzen

halt(Ca.5
-

15).

F
ür

B
odenkarten

zum
Zw

ecke
derland-

und
forstw

irtschaftlichen
Interpretation

hat
sich

eine
nach

W
asserhaushaltund

pflanzennutzbarer
G

ru
n
d
ig

ke
itabgestufte

E
infarbung

bew
~ihrt.

(vgl.A
bb.

14
sow

ie
8.3).E

ine
Farbe

aufderK
arte

entsprichtalso
nichteinem

b
e

stim
m

ten
B

odentyp,
sondern

einerG
ruppe

von
Böden

m
itähnlichem

W
asserhaushaltund

ähnlicher
G

rtindigkeit.
So

w
erden

z.B
.

alle
senkrecht

durchw
aschenen,

tiefgrU
ndigen

B
öden,

d.h.
die

für
die

Land-
und

Forstw
irtschaft

besonders
w

ertvollen
Böden,

braun
eingefarbt.

B
lau

und
grU

n
zeigen

die
nassen

B
öden

an.
S

om
it

w
ird

die
K

arte
auch

ohne
grosse

B
odenkenntnisse

gutbenutzbar.

Zusam
m

engesetzte
B

odeneinheiten
w

erden
einheitlich

nach
dem

dom
inanten

B
odenw

as
serhaushalteingefarbt.

N
ichtkartierte

Flächen
erscheinen

w
eiss

(Siedlungsgebiete,
K

iesgruben,D
eponien,S

port
anlagen

usw
.).

4.4.2
K

onventionelle
K

artenherstellung

D
ie

technische
V

erarbeitung
derB

odenkarte
hangtdavon

ab,w
elche

U
nterlagen

vom
A

u
f

traggeberzurV
erfU

gung
gestelitw

erden
(z.B

.Fotoplane
oderG

rundbuch-Tochterpausen,
resp.

H
eliokopien

topographischer
K

arten).

A
rbeitsablauf:

•
U

bertragen
derG

renzen
und

A
nscbriften

aufeine
Tochterpause

•
R

eproduktion
aufden

gew
U

nschten
M

assstab

•
A

nfU
gen

deraufTransparentpapier
geschriebenen

Legende

•
E

infärben
derH

eliographie

•
V

ervielfaltigung
der

K
arten

F
ür

die
system

atische
K

artierung
1:25’OOO

ist
em

spezielles
V

erfahren
notig,

da
diese

B
odenkarten

gedrucktw
erden

(vgl.
A

bb.
1).

43



T
eilI

B
odenkartierung

4.4.3
E

D
V

in
der

B
odenkartenherstellung

E
D

V
kann

beiderV
erw

altung
von

B
odeneinheiten

und
beiderLegendenbildung

einge
setztw

erden
(Textverarbeitung).B

eiderH
erstellung

von
B

odenkarten,resp.them
atisehen

K
arten

können
die

M
oglichkeiten

derE
D

V
besonders

gutausgenutztw
erden.

A
rbeitsablauf:

•
D

igitalisieren
derB

odengrenzen
ab

bereinigterFeldkarte

•
E

ingabe
derD

aten
zu

alien
kartierten

Teilflächen
sow

ie
derLegende

•
redaktionelles

und
zeichnerisches

B
earbeiten

am
B

ildschirm

•
them

atische
A

usw
ertungen

der
B

odeninform
ation

(z.B
.

im
H

inblick
auf

forstliche
E

ignung)
m

itteis
A

usw
ertungsprogram

m
en

sow
ie

redaktionelie
B

earbeitung
der

A
usw

ertungskarten

•
Zeichnen

der
them

atischen
K

arten
m

ittels
P

lotter
auf

topographische
U

nterlagen
(S

ituation)

•
V

ervielfahigen
der

K
arten

m
ittels

P
lotter-K

opien
(kleine

A
nzahl)

oderFotographien
resp.D

ruck
nach

P
lotter-O

riginal

D
ie

verschiedenen
A

rbeitsschritte
w

erden
durch

S
oftw

arepakete
unterstU

tzt.
H

eute
gibtes

P
rogram

m
e,die

den
A

ufbau
und

den
U

nterhaltvon
eigentlichen

geograpbischen
Inform

a
tionssystem

en
(G

IS
)

erlauben,
worm

geom
etrische

und
them

atische
Inform

ationen
optim

alverknupftsind.

W
esentliche

V
orteile

der
E

D
V

-gestutzten
K

artendarstellung
in

einem
G

IS
sind

das
schnelle

H
erstellen

von
A

usw
ertungen

nach
verschiedenen

K
riterien

sow
ie

U
berlage

rungen
m

it
anderen

them
atischen

K
arten,

das
V

erändem
des

Kartenm
assstabes,

das
E

rsteilen
von

S
tatistiken,aberauch

das
einfache

N
achprufen

und
K

orrigieren
von

erfassten
Inform

ationen.
A

ls
N

achteilistder
grosse

Zeitaufw
and

für
die

Inform
ationserfassung

zu
nennen.Zudem

sind
für

quaiitativ
gute

D
ruckvorlagen

sehrteure
A

usgabegerate
notig.
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4.D
arstellung

der
E

rgebnisse

4.5
A

usw
ertung

von
B

odenkarten

D
ie

B
odenkarte

isteine
them

atische
G

rundlagenkarte,
die

je
nach

Fragestellung
w

eiter
ausgew

ertetw
ird.

V
or

allem
beiD

etailkartierungen
w

erden
oftA

usw
ertungskarten

erstelit.

M
ogliche

them
atische

A
usw

ertungen:

•
w

aldbauliche
E

ignung
•

forstliche
B

odenqualitat(B
odenpunktzahl,

P
roduktionsfahigkeit)

•
landw

irtschaftliche
N

utzungseignung
•

landw
irtschaftliche

V
orranggebiete,Fruchtfolgeflachen

•
landw

irtschaftliche
B

odenqualitat(B
odenpunktzahl,Fruchtbarkeitsstufe)

•
M

eliorationsvorschlage
(E

ntw
asserung)

•
B

ew
asserungseignung

•
B

efahrbarkeit
•

V
erdichtungsgefahrdung

•
R

isiko
für

S
icker-

und
A

bschw
em

m
verluste

von
P

flanzennährstoffen
•

E
rosionsgefahrdung

•
G

eom
orphologie

(M
utterm

aterial)
•

B
odenarten

•
okologische

A
usgleichsflachen

(und
w

eitere
U

m
w

eltschutzfragen)
•

geologische
K

arten
(zusam

m
enfassende

D
arstellungen)

W
ichtige

Jnteressenkreise
fürB

odenkarten
und

deren
A

usw
ertungen

sind
som

itdie
L
a
n
d

und
Forstw

irtschaft,
die

O
rts-

und
R

egionaiplanung,
derU

m
w

eltschutz
sow

ie
Forschung

und
Lehre

(B
G

S
,

1988).

U
berforstliche

Interpretation
und

A
usw

ertungsm
oglichkeiten

siehe
T

eilIII.

Besonders
interessiertan

A
usw

ertungskarten
istdie

Landw
irtschaft(FR

ET,P
E

Y
E

R
,

1991).
W

ichtig
sind

Interpretationen
zur

N
utzungseignung

sow
ie

zur
R

isikobeurteilung
für

S
icker-

und
A

bschw
em

m
verluste

von
P

flanzennahrstoffen.
A

ktuellsind
aber

auch
A

u
s

w
ertungskarten

zur
E

rosionsgefahrdung
(D

A
LLE

N
B

A
C

H
,

K
U

H
N

,
1993;

aug.
M

O
S

T-
M

A
N

N
etal.,

1991)
oderzurV

erdichtungsgefahrdung
(W

E
IS

S
K

O
P

F
etal.,

1988).

In
derR

aum
planung

dientdie
B

odenkarte
derA

usscheidung
von

ackerfähigem
K

ulturland,
resp.Fruchtfolgeflachen.

D
ie

B
odenkarte

bildetauch
eine

derH
auptgrundlagen

fürzusam
m

enfassende
okologische

Fragestellungen,
w

ie
etw

a
bei

U
m

w
eltvertraglichkeitsprüfungen,

beim
E

rstellen
von

B
odenschutzkonzepten

oderLandschafts-E
ntw

icklungskonzepten.

45



T
eilI

B
odenkartierung

D
ie

aufgefU
brten

A
usw

ertungsbeispiele
verdeutlichen

den
zentralen

S
tellenw

ert
einer

B
odenkarte

bei
jeder

A
ufarbeitung

(E
rforschung

vom
“Landschaftsokosystem

”)
von

R
aum

einheiten
bezuglich

ibres
‘1Leistungsve~ogens”

(LE
S

E
R

,
1988).

D
ie

A
usw

ertung
von

B
odenkarten

fürthem
atische

K
arten

oderB
eurteilungen

erfolgtzw
ar

nach
objektiven

K
riterien,

w
egen

der
K

om
plexitat

der
Prozesse

im
B

oden
und

seiner
O

berfläche
bleibtdem

B
earbeiter

aber
auch

Interpretationsspielraum
.B

eiderU
m

setzung
von

B
odenkarten

sind
deshaib

gute
G

ebietskenntnisse
unerlasslich.

Für
einige

A
usw

ertungen
brauchtes

keine
eigene

K
artendarstellung;

so
w

erden
etw

a
bei

G
uterzusam

m
enlegungen

die
Fruchtbarkeitsstufen

und
B

odenpunktzahlen
direktvon

den
Feldkarten

in
die

B
odenkarte

übernom
m

en
oderderB

eschreibung
derB

odeneinheiten
in

derLegende
beigefugt.

Je
m

ehr
Inform

ation
in

der
K

arte
selbstenthalten

ist,
in

Form
von

S
ignaturen

und
C

odes
resp.

A
bkürzungen,

desto
unubersichtlicherw

ird
sie.

H
aufig

bedingt
auch

die
K

leinheit
von

K
artierteilflächen

eine
kurze

A
nschrift

(C
ode).

B
ei

der
Farbw

ahl
der

them
atischen

K
arte

ist
u.a.

zu
beachten,

dass
dunkle,

intensive
Farben

eine
Teilfläche

hervorheben.
Soiche

Farben
w

erden
also

m
itV

orteilin
Flächen

verw
endet,die

für
das

Them
a

besonders
bedeutend

sind.

Z
ur

A
usw

ertung
von

B
odenkarten

resp.
den

daraus
resultierenden

them
atischen

K
arten

gehoren
auch

statistische
A

ngaben.
H

ier
interessieren

hauptsachlich
die

kartierten
Flächenanteile

von
B

öden
m

it
bestim

m
ten

E
igenschaften

resp.
K

om
binationen

von
m

ehreren
Eigenschaften.W

ichtig
sind

auch
Zusatzinform

ationen
Uberderen

geographische
V

erteilung
z.B

.
aufG

em
einden,

R
egionen,K

antone,
H

öhenstufen,
K

lim
aeinheiten,

Feld
oder

W
ald.

B
eispiele

von
flachenm

assig
interessierenden

E
igenschaften

derB
odeneinheiten:

•
W

asserhaushalt
•

G
rundigkeit

•
G

eländeform
•

H
angneigung

•
B

odentypen
•

Fruchtbarkeitsstufen
•

N
utzungseignung
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4.
D

arstellung
der

E
rgebnisse

4.6
E

rläuterungsbericht

K
arten

und
Legenden

enthalten
die

w
ichtigsten

E
rgebnisse

und
Inform

ationen.
Für

eine
sachgerechte

B
enutzung

derK
arten

brauchtes
einen

dazugehorigen
E

rlauterungsbericht.
D

erB
ericht

soilte
etw

a
folgende

P
unkte

enthalten:

•
Inhaltsverzeichnis

•
Zusam

m
enfassung

•
A

uftrag
•

U
ntersuchungsgebiet

•
K

artiervorgang
•

B
öden,B

odenkarte
•

A
usw

ertungen
(V

orgehen,K
arten)

•
Flächenstatistiken

•
Folgerungen,A

nw
endungsm

oglichkeiten
•

Literatur
•

A
nhang

(bodenkundliche
B

egriffe
und

A
bkU

rzungen,ausftthrliche
Legende

etc.)

B
eiderB

odenkarte
1:25’OOO

istderB
erichtim

m
er

dreigeteilt:

•
gleichbleibender

aligem
einerT

eil
•

blattspezifischer
T

eil
•

ausfU
hrliche

Legende
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5.B
odenprofilund

P
rofilblatt

5
B

odenprofilund
P

ro
filb

la
tt

V
orB

eginn
derflächendeckenden

K
artierarbeitstehtin

derR
egeldie

P
rofiiaufnahm

e,d.h.
die

E
rhebung

des
B

odeninventars
m

itH
ilfe

eines
Form

ulars
(vgi.

3.1).
Tm

folgenden
w

ird
das

“P
rofiiblattT’derFA

P
vorgestelitsow

ie
die

einzelnen
A

ufnahm
epunkte

bescbrieben.

5.1
D

as
B

odenprofil

Em
senkrechter

B
odenaufschluss,

der
alle

B
odenhorizonte

(‘B
odenschichten”)

his
und

m
it

M
utterm

aterial
zeigt,

w
ird

B
odenprofli

genannt
(A

bb.
15).

B
odenprofile

dienen
der

detaillierten
A

ufnahm
e

von
B

odenm
erk

m
alen

sow
ie

derB
eurteilung

des
B

odens
ais

P
flanzenstandort.

D
ie

A
ufgrabung

solite
m

indestens
so

tief
sein,

dass
alle

für
den

A
ufbau

des
B

odens
und

seine
B

eurteilung
als

P
flanzenstandort

w
ichtigen

H
orizonte

untersuchtw
erden

kö
n

nen
(A

bb.
16).

W
enn

notig
kann

der
tiefere

U
ntergrund

durch
B

ohrungen
in

die
G

ruben
sohie

erfasst
w

erden.
D

ie
B

reite
der

G
rube

soilte
m

indestens
60

cm
betragen,

urn
b
e

quem
darin

arbeiten
zu

können.
D

ie
Lange

variiertje
nach

G
rubentiefe.

D
ie

D
eponie

des
O

ber-
und

U
nterbodens

erfoigtgetrennt,
dam

itspäterw
ieder

schichtge
rechtzugedecktw

erden
kann.

D
ie

P
artie

U
berdersenkrechten

S
tim

seite
derG

rube
darfbei

den
G

rabarbeiten
nicht

betreten
w

erden
und

soil
m

oglichst
unberO

hrt
bleiben,

urn
die

U
ntersuchungen

und
Probenahm

en
nichtzu

beeintrachtigen.W
o

m
oglich,

istdas
B

oden
profil

so
zu

exponieren,dass
w

ährend
derU

ntersuchung
eine

ausreichende
B

eleuchtung
derS

tirnw
and

gew
ahrleistetist.

A
m

H
ang

w
ird

die
G

rube
in

derF
alirichtung

angelegt.

A
bb.

15:
B

odenprofilm
itB

odenhorizonten
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T
eilII

U
ntersuchungen

am
B

odenprofilund
S

tandort

Abb.
16:

A
nlage

derP
rofligrube

5.2
P

ro
filb

la
tt

und
P

rofilbeschreibung

Z
urB

eschreibung
derB

odenprofile
dienen

vorgedruckte
Form

ulare.Em
soiches

Form
ular

(P
rofilblatt)

solite
m

indestens
folgende

D
atengruppen

enthalten:

•
Identifikation

derP
roflistelle

und
derU

m
gebungssituation

(S
tandort)

•
P

rofliskizze
m

itden
auszufuhrenden

U
ntersuchungen

•
B

eurteilung
in

pedologischer,
pflanzenbaulicherund

gegebenenfalls
pflanzensoziolo

gischerH
insicht.

M
s

V
orlage

kann
das

P
rofilblattderFA

P
dienen

(A
bb.

17);es
kann

für
Feld-

und
W

a
ld

profile
verw

endetw
erden.

Em
C

odiersystem
erlaubt

die
E

D
V

-gerechte
S

peicherung
der

R
esultate.

B
eiderP

rofilbeschreibung
w

ird
zuerstdie

gesarnte
P

rofliw
and

begutachtetund
optisch

sichtbare
M

erkrnale
in

derP
rofliskizze

eingetragen
(S

treuauflage,W
urzeln,W

urm
gange,

S
teine,

V
em

assungsanzeichen
etc.).

D
anach

w
ird

die
H

orizontierung
festgelegt

und
horizontw

eise
die

verschiedenen
B

odenm
erkm

ale
(G

efuge,organische
Substanz,F

einer
dekornung

etc.)
beurteilt.

U
rn

die
M

erkm
ale

besser
ansprechen

zu
können

hates
sich

b
e

w
ährt,

aus
jedem

H
orizontB

odenteile
zu

entnehm
en

und
aufeinern

B
rettin

derentspre
chenden

R
eihenfolge

auszulegen.

D
ie

B
odenbeurteilung

basiertz.T.
aufSchatzungen

(Feinerdekornung,org.
S

ubstanz)
oder

einfachen
M

essungen
(pH

-W
ert).

A
u
f

dern
P

rofilblatt
sind

diese
“Feidresultate”

e
m

zutragen.
B

ei
evtl.

Probenahrne
w

erden
die

S
chätzw

erte
durch

die
exakten,

im
Labor

bestim
m

ten
W

erte
nachtraglich

erganzt.
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I.5

5.B
odenprofilund

P
rofilblatt

A
b
b
.

1
7
:

P
ro

filb
la

tt
d

e
r

E
id

g
.

F
o
rs

c
h
u
n
g
s
a
n
s
ta

lt
f
ü
r

la
n
d
w

.
P

fla
n
z
e
n
b
a
u

(F
A

P
),

R
e
c
k
e

n
h
o

lz

A
us

a
ll

den
gem

achten
U

ntersuchungen
kann

der
B

oden
kiassiert

w
erden

(B
odentyp,

U
ntertyp,

F
orm

,
L
o
ka

lfo
rm

).

D
ie

B
eurteilung

als
P

flanzenstandort
(E

ignung,
B

aum
artenw

ahi)
geschieht

unter
B

e
rU

cksichtigung
der

festgestellten
L
im

itie
ru

n
g
e
n

(inki.
K

lim
a
,

T
opographie

etc.).
S

ofern
notig,

w
ird

der
B

oden
am

S
chiuss

noch
bew

ertet
(B

odenpunktzahl).

N
achfolgend

w
erden

die
verschiedenen

R
ubriken,

die
gem

ass
F

A
P

-P
ro

filb
la

tt
aufgefuhrt

sind,beschrieben.
D

ie
A

ngaben
zur

Landw
irtschaftw

erden
im

R
ahm

en
dieser

P
ublikation

n
ich

t
erläutert.
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T
eilII

U
ntersuchungen

am
B

odenprofilund
S

tandort

5.3
Id

e
n

tifika
tio

n
des

P
roflistandortes

D
ie

U
ntersuchung

und
K

iassierung
grosserer

S
erien

von
B

odenprofilen
erfordert

em
S

ystem
zurB

ezeichnung
und

Identifikation
derP

roflistandorte.
D

azu
gehoren

S
ituations

skizze,
S

kizze
für

Topographie
und

G
eologie

sow
ie

verschiedene
ailgem

eine
D

aten
(A

bb.
18).

D
aten-

Pro~ekt-
PrO

fil-
Pedotoge

D
atum

P
rofil

4
’

N
s

sctilossel
N

r.
art

bezeichnung

~
~

~
‘%

%
%

~
ç

’
~

~
1P

o
h

tG
e

m
.Q

h
f

A
8
1

~em
.41

~
10

~
..j~ø35’~

~
m

am
e

B
uechhalden

11

2
B

latt-N
r.

~
K

oordinaten
13

~
i

o
I

O
A

fS
14

H
angschuttausM

uschel-
1:25000

~
‘.~

i
.~

v
-

kalk
(Plattenkalk)

Kartierungs
cK

3
12

-13
3

15

Abb.
18:

B
eispielSkizzen

S
ituation,

Topographie/G
eologie

sow
ie

Titeldaten

5.3.1
S

ituation,
T

opographie/G
eologie

V
on

jeder
P

roflistelie
isteine

S
ituationsskizze

odereine
K

opie
der

1:25’O
O

O
erK

arte
m

it
P

rofileintrag
zu

erstellen.

D
ie

geoiogischen
V

erhaltnisse
w

erden
zusam

m
en

m
iteinem

G
eliindeschnittals

S
kizze

auf
dem

P
rofilbiattfestgehalten.D

abeisoildie
S

chnittrichtung
(H

im
m

elsrichtung)
angegeben

w
erden.

5.3.2
A

llgem
eine

D
aten

U
nter

den
sog.

“Titeidaten11
w

erden
u.a.

foigende
A

ngaben
gem

acht:

•
D

atenschlüssel:
D

a
das

P
rofiiblattperiodisch

U
berarbeitetw

ird,
w

ird
unter

dieser
R

ubrik
die

N
um

m
erderentsprechenden

A
uflage

des
P

rofliblattes
angegeben;gegenw

~irtig
N

r.
6

(=
6.

U
berarbeitete

A
uflage).

•
P

ro
fila

rt:
Em

P
rofiibiattkann

grundsatziich
auch

fürdie
B

eschreibung
von

AufschlU
ssen

an
B

oschungen,
K

iesgruben
odervon

B
ohrkernen

die
m

itteis
B

ohrfahrzeug
oder

von
H

and
entnom

m
en

w
erden,

verw
endetw

erden.

P
P

rofli
H

H
andbohrer

B
B

oschung,
K

iesgrube
U

P
ürckhauer

C
B

ohrfahrzeug
X

andere
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5.B
odenprofilund

P
rofilblatt

•
P

edologe:
N

am
e

(K
ürzel)

des
Sachbearbeiters

•
P

roffibezeichnung:
Jedes

P
rofil

w
ird

m
it

einem
R

egionalcode
sow

ie
m

it
einer

N
um

m
er

gekennzeichnet

-
R

egionalcode
(S

igle):
D

ie
verschiedenen

G
em

einden
der

S
chw

eiz
sind

zu
R

egionen
zusam

m
engefasst.

Jede
R

egion
ist

m
iteinem

C
ode

zu
zw

eiB
uchstaben

bezeichnet(z.B
.

G
ossau,

A
ndw

il,W
aldkirch,

G
aiserw

ald
=

G
o).

-
P

rofilnum
m

er:
Innerhaib

jeder
R

egion
w

erden
die

P
rofile

fortlaufend
num

eriert,
w

obeizw
ischen

Feld-
und

W
aldprofilen

unterschieden
w

ird.
Für

F
eldprofile

beginnt
m

an
bei

1
(z.B

.
•

G
ol,

G
o2

etc.),fürW
aldprofile

bei500
(z.B

.
G

o
500,

G
o

501
etc.).

•
K

artierungscode:
Flierw

ird
derC

ode
derjenigen

K
artierungseinheitangegeben,in

w
eicherdas

P
rofilliegt(vgl.

3.2.1).
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T
eilII

U
ntersuchungen

am
B

odenprofilund
S

tandort

6
U

ntersuchungen
am

P
ro

fil
(P

rofilskizze)

D
ieses

K
apitelbeinhaltetdie

theoretischen
G

rundlagen
für

die
B

eschreibung
eines

B
oden

profils.
Sie

stU
tzen

sich
im

w
esentlichen

aufdie
“K

iassifilcation
derB

oden
derS

chw
eiz

(FA
P

,
1992a).

6.1
B

o
d

e
n

h
o

rizo
n

te

B
odenhorizonte

sind
annahernd

parallel
zur

B
odenoberflache

verlaufende,
optisch

unterscheidbare
Zonen,

w
eiche

durch
die

B
odenbildung

(V
erw

itterung,
H

um
usbildung,

S
toffverlagerung,

G
efugebildung

etc.)
voneinander

differenziertw
orden

sind.

A
u
fdem

P
rofilblattw

ird
jederH

orizontm
iteinerN

um
m

er,
einerTiefenangabe

sow
ie

m
it

H
orizontsym

bolen
versehen.

6.1.1
H

orizontnum
m

er,H
orizonttiefe

und
H

orizontbegrenzung

D
ie

B
odenhorizonte

w
erden

m
it

A
usnahm

e
der

einjahrigen
S

treuauflage
von

oben
nach

unten
num

eriert.

A
bb.

19:
B

eispielP
rofilbeschreibung

(Feidresultate)
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6.U
ntersuchungen

am
P

rofil(P
rofliskizze)

E
benso

istdie
H

orizonttiefe
resp.

H
orizontobergrenze

anzugeben.
D

ie
B

odenoberfläche
beginnt

unterhaib
dereinjahrigen

Streu;
sie

kann
aber

auch
m

itdem
ersten

m
inerali

schen
H

orizontdefiniertw
erden

(vgl.
7.2,A

bb.
27).

B
eiderB

egrenzung
derB

odenhorizonte
w

erden
deren

D
eutlichkeitsow

ie
V

erlaufange
geben

(vgl.
6.2,A

bb.
20).

•
scharf:

kiarer
U

bergang
innerhaib

3
cm

•
deutlich:

kiarerU
bergang

innerhaib
5

cm
•

diffus:
undeutlicher

U
bergang

>
5

cm

6.1.2
S

ym
bole

der
H

aupthorizonte

D
ie

H
aupthorizonte

w
erden

m
itG

rossbuchstaben
bezeichnet.

o
O

rganischer
A

uflagehorizontm
itm

ehr
als

30%
organischer

Substanz

T
Torthorizontm

itm
ehrals

30%
organischer

Substanz,anaerob
unter

G
rund

oderS
tauw

assereinfluss
gebildet

A
O

berbodenhorizont
m

itw
eniger

als
30%

organischer
Substanz

in
derF

e
in

erde

E
E

luvial-
oderA

usw
aschungshorizont;

S
ubstanzverarm

ung
z.B

.
durch

g
e
rm

geren
Tongehaltoder

starke
A

usbleichungen
erkennbar;

als
letzterA

usw
a

schungsrU
ckstand

verbleibtoftQ
uarzsand

I
Illuvial-

oderE
inw

aschungshorizont;A
nreicherung

von
Substanzen

aus
dem

daruberliegenden
E

-H
orizont;

filuviationen
bilden

U
m

hullungen,
Tapeten,

K
onkretionen,

K
rusten,

K
olloidkonzentrationen

oderK
ristalle;

dadurch
oft

intensiver
oderduniderFarbton

B
U

nterbodenhorizont,unterdem
A

-H
orizontgelegen;enthältS

ekund~irm
ine

rale,hat
em

entw
ickeltes

B
odengefiige

und
istbiologisch

aktiv;in
derR

egel
m

itP
flanzenw

urzeln;verglichen
m

itdem
A

-H
orizont,geringerH

um
usgehalt

C
U

ntergrund
(A

usgangsm
aterial),

m
eistens

untereinem
A

-
oderB

-H
orizont;

V
erw

itterungsm
erkm

ale
können

vorhanden
sein;

nicht
aggregiertund

b
io

logisch
nichtoderextrem

schw
ach

aktiv;nichtoder
sehrsparlich

durchw
ur

zelt

R
H

arte
Felsunterlage
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U
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B
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6.1.3
E

rgänzende
H

orizontsym
bole

()
sehr

schw
ach

entw
ickelter

H
orizont;

z.B
.

(A
)

=
hum

usarm
er

O
berboden

eines
G

esteinsbodens

[1
nur

stellenw
eise

vorhandener
H

orizont;
z.B

.
E

inschlüsse
von

A
-H

orizont
m

aterialin
einem

tiefer
gelegenen

H
orizontoderin

einer
G

esteinskluft

1,2,3
in

besonderen
Fallen

zurw
eiteren

U
nterteilung

von
U

nterhorizonten;z.B.zur
w

eiteren
G

liederung
von

A
uflagehum

us
(011,012;O

f1,0f2;
T

f1,T
f2,

etc.);
bei

M
ineralerdehorizonten

nur
ausnahm

sw
eise

anw
enden

(evtl.
B

w
l,

B
w

2)

II,
III

geologischer
S

chichtenw
echselim

ProfiT;z.B
.

A
h-H

orizontaus
Loss

überII
B

w
-H

orizontaus
S

chotter,
darunterifi

C
-H

orizonteinerM
oräne

A
B

,
U

bergangshorizonte,w
eisen

M
erkm

ale
von

zw
eioderm

ebreren
H

orizonten
B

C
auf

A
/E

,
K

om
plexhorizonte;E

inschlusse
des

einen
im

anderen
H

orizont
B

/C

6.1.4
S

ym
bole

zur
U

nterteilung
der

H
aupthorizonte

D
ie

folgenden
K

ieinbuchstaben
dienen

der
genaueren

U
nterteilung

resp.
U

m
schreibung

derH
aupthorizonte;

sie
w

erden
den

G
rossbuchstaben

nachgestellt.H
aufige

A
nw

endungen
von

S
ym

bolkom
binationen

w
erden

erw
ähnt.

Z
ustand

der
organischen

S
ubstanz

1
Streuzone

(Litter);
geringer

Zersetzungsgrad
der

P
flanzenreste

(über
90%

unverändert);lose
oderverfilzte

S
truktur;

O
l-H

orizonte
vor

allem
im

W
ald

verbreitet
*)

f
Fennentationszone

(FO
m

a),V
erm

oderungszone;teilw
eise

bis
stark

zersetzte
organische

Substanz
(30

bis
90%

erkennbare
Pflanzenreste);

S
truktur

faserig
bis

flockig,flizig,
schw

am
m

ig,teilw
eise

kom
ig;haufige

K
om

binationen:
O

f,
T

f*)
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h
H

um
usstoffzone;

sehr
stark

abgebaute
organische

Substanz
(bis

höchstens
30%

erkennbare
P

flanzenreste);
H

um
ifizierung

fortgeschritten
und

w
e
it

gehend
im

G
leichgew

icht;
S

truktur
in

O
h-

und
Th-H

orizonten
kolloid,

schm
ierig

bis
kom

ig;
H

um
instoffe

in
M

ineralerde-A
h-H

orizonten
vo

rw
ie

gend
an

Tone
und

M
etalle

oder
an

E
rdalkalien

gebunden
*)

a
anm

ooriger
oder

m
oorähnhicher

hydrom
orpher

H
orizont

m
it

10
bis

30%
organischer

Substanz;
m

eistkrum
elige

bis
kom

ige
S

truktur;
A

a-H
orizonte

entstehen
unterG

rund-
oderS

tauw
assereinfluss

*)
D

ie
S

ubhorizonte
01,

O
fund

O
h

w
erden

z.T.
auch

als
H

aupthorizonte
aufgefU

hrtund

m
itden

S
ym

bolen
L,

F
und

H
bezeichnet(R

IC
H

A
R

D
etal.,

1978)

V
erw

itterungszustand

ch
chem

isch
vollstandig

verw
itterte

M
ineralerde;

keine
G

esteinsrelikte
m

ehr
vorhanden;derG

ehaltan
P

rim
ärm

ineralen
beschränktsich

aufQ
uarz

w
verw

ittertes
M

uttergestein;w
esentliche

M
engen

von
P

rodukten
derV

erw
itte

rung
und

N
eubildungen

liegen
vor;an

Tone
gebundene

oxidierte
E

isenoxide
verleihen

dem
H

orizonteine
gleichm

assig
braune

Farbung
(B

w
);

K
aizium

karbonatin
derFeinerde

nichtvorhanden

z
Zersatz

des
M

uttergesteins;
physikalische

A
ufteilung

w
iegtvor,

chem
ische

V
erw

itterung
beschränkt

sich
aufdie

G
esteinsoberflache;

C
z

in
G

esteins
böden

R
elative

m
ineralische

S
ubstanzanreicherungen

fe
erhöhterE

isenoxidgehalt;
diffus

oderin
K

rusten,
H

üllen,
K

onzentrationen;
Ife-H

orizontin
einem

P
odsol

O
X

O
xidhorizont;E

isen-und
A

Lum
inium

oxide
m

ehroderw
enigergetrenntko

n
zentriert,deshaib

entstehtM
arm

orierung;
m

eistporöses
G

efuge

t
relativ

tonreicheroderdurch
Tonanreicherung

stark
tonhulligerH

orizont;
It-H

orizonteinerParabraunerde

q
R

uckstandsanreicherung
von

Q
uarzen,z.B

.
im

E
q-H

orizont

G
efugezustand

m
m

assive,
durch

K
alk,

E
isenoxide

oder
K

ieselsäure
verhärtete,

zem
entierte

Zone;
z.B

.Ife,m
-H

orizont
(O

rtsstein)
oderIk,m

-H
orizont(K

alkkruste)

P
gepflugterO

berboden,z.B
.

A
p-

oderA
h,p-H

orizont
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st
strukturiert,

m
itausgepragter,

stabiler
A

ggregierung

V
t

vertisolisch
(pelosolisch);tonreiche

B
odensubstanz

bildetbeim
A

ustrocknen
starke

R
isse,die

auch
organisches

M
aterialeinschuiessen

können

x
kom

pakte,
dichte,abernichtzem

entierte
Zone;z.B

.B
x

oderB
gg,x-H

orizont

Z
ustand

der
A

lkalien
und

E
rdalkalien

k
K

alkanreicherungshorizont;
z.B

.
Ik-H

orizont
(K

alkflaurnzone)
oder

C
z,k

H
orizont

(K
alksteinzersatz)

na
alkalireicherH

orizont;
adsorbiertes

N
a

+
U

bersteigt
15%

derK
ationentausch

kapazitat

sa
A

nreicherung
w

asserlöslicherSaize;Isa-H
orizont(S

aizausbiuhungen)

M
erkm

ale
des

S
auerstoffm

angels
(R

edoxschw
ankungen)

cn
punktform

ige,
schw

ärzliche
K

notchen
m

ithohem
M

angan-
und

E
isengehalt,

deuten
aufschw

ache
R

edoxschw
ankungen

hin;
z.B

.B
w

,cn-H
orizont

(g)
schw

ache,oftnurpartiellim
Innern

derK
ium

pen
vorhandene

R
ostflecken

g
m

assig
rostfleckige,w

echselnasse
Zone

im
A

-,
B

-
oderC

-H
orizont;

zahlrei
che,m

eistkleine,gutverteilte
R

ostflecken,um
fassen

w
eniger

als
3%

Fläche
des

A
nschnitts;

M
atrix

zw
ischen

den
Flecken

bräunlich

gg
H

orizont
m

it
starker

R
ostfleckung

infolge
periodischer

V
ernassung

und

D
urchlU

ftung;
zahireiche,

grosse
E

isenoxidflecken,
um

fassen
m

ehr
als

3%
Fläche

des
A

nschnitts;M
atrix

zw
ischen

den
Flecken

grau

r
dauernd

stark
reduzierte

Zone,
von

grauer,
graublauer

oder
schw

arzer
F

a
r

bung;beim
A

ufgraben
w

ird
B

oden
infolge

S
auerstoffzutritts

rostfleckig

A
lte

B
odenbildungen,frische

S
chuttungen

b
begrabenerH

orizont;von
quartarem

M
aterialüberdeckt,das

entw
ederunver

w
ittertistoderbereits

eine
B

odenbildung
erfahren

hat;z.B.O
b-,A

b-oderB
b

H
orizont

fo
fossiler

H
orizont;

stam
m

taus
einer

vorholozänen
Zeit,

m
it

anderen
boden

bildenden
B

edingungen;
oft

von
einem

jüngeren
B

oden
oder

m
it

G
esteins

m
aterialU

berdeckt;
A

h,fo-,
oder

B
ox,fo-H

orizont

Y
frem

de
A

uflagerung,
U

berschichtung,
z.B

.
durch

U
berfiutung

oder
A

u
f

schuttung
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am
P

rofil(P
rofliskizze)

6.2
P

rofliskizze
und

S
ignaturen

F
ür

die
K

iassifikation
und

B
eurteilung

des
B

odens
ist

auch
eine

genaue
P

rofliskizze
w

ertvoll.
In

derP
rofliskizze

können
charakteristische

B
odeneigenschaften

durch
S

igna
turen

dargestelitw
erden

(A
bb.

20).

H
orizontgrenzen

O
rg.

S
ubstanz

A
eroberA

uflagehum
us

diffus
J
’.j’.J

lose
Streu

W
~

.
A

J
.

—
—

deutlich
~

lagige
Streu

schart
~

O
~

’
verfilzte

Streu

Klüfte
faserige

O
S

Taschen
kornige

oderflockige
os

_
_
_
_

x
x
x
x

Profilschluss
X

X
X

X
H

um
instoffe

Bodenskelett
O

rgano-m
in.

S
ubstanz

frisch,
unverw

ittert
I//I//I

neutral

verw
ittert

sauer

(I)
karbonathaltig

CE)
karbonatfrei

H
ydrom

orphe
H

um
usauflagen

l-lolz

CR)
Kohle

w
enig

zersetzterTort

ziem
lich

zersetzterTort

K
arbonate

stark
zersetzterTort

r.a,i~iiaum

Kalktuff
(Kindel)

Ih
H

um
ushullen

Karbonatgrenze

H
ydrom

orphie
Illuviale

:..~
::

Konkretionen
ii

H
um

ine
IU

~
I~

I
R

ostflecken
It

Tonhullen

M
arm

orierung
W

urm
tatigkeit

~
~

Sesquioxidringe
Schnecken

rr
reduziert

W
urzeln

10.2.94
W

asserstand
(D

atum
)

Lockerung

W
W

asseraustritt
I

Verdichtung

A
bb.

20:
H

aufige
S

ignaturen
(vollstandige

S
ignaturiibersichtsiehe

FA
P

,
1992a)
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6.3
G

efuge

U
nterdem

G
efU

ge
des

Bodens,auch
B

odenstrukturgenannt,verstehtm
an

die
A

nordnung
der

festen
B

odenbestandteile
und

der
H

ohiraum
e

dazw
ischen.

V
om

G
efuge

sind
D

urchw
urzelbarkeitsow

ie
W

asser-,Luft-
und

W
arm

ehaushaltabhangig.

6.3.1
G

efugeform
en

G
rundsätzlich

w
ird

zw
ischen

unstrukturierten
und

strukturierten
G

efugeform
en

unter
schieden.

•
U

n
stru

ktu
rie

rte
G

efügeform
en

(G
rundgefuge)

B
eiden

unstrukturierten
G

efugeform
en

erfolgte
noch

keine
A

bsonderung
derB

oden
teilchen

zu
A

ggregaten.

E
inzelkorngefuge

(B
k):

D
ie

B
odenteilchen

liegen
lose

nebeneinander.E
inzelkorn

gefU
ge

isttypisch
für

Sandböden.

K
oharentgefüge

(K
o):

D
er

B
oden

bildet
eine

ungegliederte
zusam

m
enhangende

M
asse.

K
oharentgefuge

findet
m

an
haufig

im
undurch

lüfteten
U

ntergrund
von

feinkornigen
Böden.

•
S

tru
ktu

rie
rte

G
efügeform

en
(A

ggregatgefuge)

B
eiden

strukturierten
G

efugeform
en

sind
die

einzelnen
B

odenteilchen
durch

B
oden

bildungsprozesse
oderdurch

Q
uellungs-

und
S

chrum
pfungsvorgange

zu
A

ggregaten
bestim

m
terForm

und
G

rösse
geordnet.

K
rüm

elgefüge
(K

r):
K

rLim
elsind

rundliche
A

ggregate
m

itm
eisthoherP

orosi
tat.

Sie
sind

A
nzeichen

hoher
biologischer

A
ktivität

und
treten

vorw
iegend

im
hum

ushaltigen
A

-H
orizontauf.

S
ubpolyedergefuge

(Sp):
S

ubpolyedergefuge
w

ird
aus

stum
pfkantigen

A
ggregaten

m
it

unregelm
assigen,m

eistrauhen
O

berflächen
gebildet.

D
ie

einzelnen
S

ubpolyeder
sind

uberw
iegend

porös.
S

ub
polyedergefU

ge
istcharakteristisch

für
sandige

bis
lehm

ige
Böden.

P
olyedergefuge

(P
0):

P
olyedergefuge

besteht
aus

unterschiedlich
porösen,

scharfkantigen
A

ggregaten.A
u
fden

A
ggregatoberflachen

sind
gelegentlich

Tonhäutchen
vorhanden.P

olyedergefuge
tritthaufig

in
lehm

igen
bis

tonigen
B

öden
auf.

P
rism

engefuge
(P

r):
P

rism
en

sind
senkrechtim

B
oden

stehende
A

ggregate.
Sie

entstehen
durch

Q
uellen

und
S

chrum
pfen

des
B

odens.A
u
f

den
A

ggregatoberflachen
sind

oftTonhäutchen
vorhanden.

P
rism

engefU
ge

isttypisch
für

tonreiche
B

öden.
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6.U
ntersuchungen

am
P

rofil(P
rofliskizze)

P
lattengeftige

(P1):
PlattengefU

ge
bestehtaus

plattigen
B

odenaggregaten
m

it
m

eistrauhen,seltenerglatten,horizontalliegenden
G

renz
flächen.

P
lattengefuge

entsteht
oft

durch
m

echanische
V

erdichtung,z.B
.

in
P

flugsohlen.

A
ggregatgrossenldassen:

1:
0

<
2

m
m

2:
0

2
-

5
m

m
3:

0
5

-
2
0

m
m

4:
0

2
0
-5

0
m

m
5:

0
50

-100
m

m
6:

0
>100

m
m

6.3.2
G

efügeansprache

D
urch

das
Zerteilen

der
aggregierten

BodenstU
cke

entlang
dernaturlichen

Trennflächen
kann

die
vorherrschende

A
ggregatgrosse

bestim
m

tw
erden.

G
leichzeitig

kann
festgestellt

w
erden,oh

U
berzuge

oderA
nlagerungen

(Tonhäute,K
alkflaum

etc.)
vorhanden

sind.
Für

die
G

efugebeurteilung
hat

es
sich

bew
ährt,

die
aus

jedem
H

orizont
herausgelosten

BodenstU
cke

aufem
B

rettevtl.m
itcm

-S
kala

zu
legen;dadurch

können
die

G
efugeform

en
dereinzelnen

H
orizonte

besserm
iteinanderverglichen

w
erden.

6.4
O

rganische
S

ubstanz

D
erG

ehaltan
organischerSubstanz

kann
aufgrund

derB
odenfarbe

geschatztw
erden.

Je
dunklerdie

Farbe
desto

grosseristder
G

ehaltan
organischer

Substanz
(vgl.

6.9).

G
ehaltan

org.gebundenem
G

ehaltan
org.Substanz

Bezeichnung
Kohienstoff

(%
org.C)

in
derFeinerde

(G
ew.%

)

<
1.2

<
2

hum
usarm

1.2
-

3.0
2

-
5

schwach
hum

os
3.0

-
6.0

5
-

10
hum

os
6.0

-
12.0

10
-

20
hum

usreich
12.0

-
18.0

20
-

30
sehrhum

usreich
>

18.0
>

30
organisch

Tab.
10:

E
inteilung

derB
oden

nach
dem

H
um

usgehalt[%
org.

Substanz
=

%
org.

gebundenerK
ohien

stoff(C
)

x
1.72]
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T
eilII

U
ntersuchungen

am
B

odenprofilund
S

tandort

6.5
Feinerde

U
nter

Feinerde
verstehtm

an
die

G
esam

theitder
B

odenpartikelm
it

einem
D

urchm
esser

von
w

eniger
als

2
m

m
.

Sie
setzt

sich
je

nach
B

odenhorizont
aus

H
um

us
sow

ie
der

m
l

neralischen
Feinerde

zusam
m

en.

6.5.1
F

einerdefraktionen

D
ie

m
ineralische

Feinerde
bestehtaus

den
dreiH

auptfraktionen
Ton,

S
chiuffund

Sand.
Sie

können
für

spezielle
U

ntersuchungen
w

eiterunterteiltw
erden

(Tab.
11).

Hauptfraktionen
Unterfraktionen

Feinton
<

0,0002
m

m
Ton

<
0,002

m
m

Grobton
0,0002

-
0,002

m
m

Feinschluff
0,002

-
0,02

m
m

Schluff
0,002

-
0,05

m
m

Grobschluff(Staub)
0,02

-
0,05

m
m

Feinsand
0,05

-
0,2

m
m

Sand
0,05

-
2,0

m
m

M
ittelsand

0,2
-

0,5
m

m
Grobsand

0,5
-

2,0
m

m

Tab.
11:

Fraktionen
derm

ineralischen
Feinerde

6.5.2
F

einerdekö
rnung

D
ie

K
ornung

beinhaltet
das

V
erhältnis

derFraktionen
Ton,

S
cifiuffund

Sand
innerhaib

derm
ineralischen

F
einerde

(Ton
+

S
chiuff

+
Sand

=
100%

).

Je
nachdem

in
w

eichem
(gew

ichtsm
assigen)

V
erhältnis

diese
dreiFraktionen

zueinander
stehen,

ergeben
sich

verschiedene
Feinerdekom

ungsklassen
m

it
unterschiedlichen

A
u

s
w

irkungen
auf

D
urchlassigkeit,

B
earbeitbarkeit,

N
ahrstoffspeicherverm

ogen
etc.

In
s

gesam
tw

erden
13

K
ornungsklassen

unterschieden
(Tab.

12;A
bb.

21).
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6.U
ntersuchungen

am
P

rofil(P
rofliskizze)

Code
Körnungsklasse

AbkUrzung
G

ew.%
derm

ineralischen
Feinerde

Ton
Schiuff

1
Sand

S
<

5
<

15
2

schluffigerSand
uS

<
5

3
Iehm

igerSand
IS

5
-

10
4

Iehm
reicherSand

IrS
10

-
15

5
sandigerLehm

sL
15

-
20

<
50

6
Lehm

L
20

-
30

7
tonigerLehm

tL
30

-
40

8
Iehm

igerTon
IT

40
-

50
9

Ton
T

>
5

0
,

10
sandigerSchiuff

sU
<

10
50

-
70

11
Schluff

U
<

10
>

70
12

Iehm
igerSchluff

IU
10

-
30

>
50

13
tonigerSchluff

tU
30

-
50

>
50

Tab.
12:

K
ornungsklassen

D
ie

K
om

ungsklassen
lassen

sich
auch

in
einem

D
reiecks-D

iagranim
darstellen

(A
bb.

21).

A
bb.

21:
K

ornungsdiagram
m

\50
%

Sand
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T
eilII

U
ntersuchungen

am
B

odenprofilund
S

tandort

6.5.3
B

estim
m

ung
der

F
einerdekö

rnung
m

it
der

F
ühlprobe

B
ei

einiger
U

bung
und

E
rfahrung

kann
m

it
der

Fingerprobe
(FU

hiprobe)
die

K
om

ung
relativ

genau
bestim

m
t

w
erden.

D
abei

w
ird

das
B

odenm
aterialzw

ischen
D

aum
en

und
Zeigefinger

zerrieben
und

geknetet.
K

ornigkeit,
B

indigkeit
und

Form
barkeitkönnen

so
gutbeurteiltw

erden.D
abeisoilte

die
Probe

einen
m

ittleren
Feuchtigkeitsgrad

aufw
eisen

(trockene
P

roben
anfeuchten).

D
ie

einzelnen
K

ornfraktionen
w

eisen
beim

R
eiben

z
w

i
schen

den
Fingern

folgende
E

igenschaften
auf:

•
Ton:

form
bar,beschm

utzend,kiebrig,
glatte

und
glanzende

G
leitfläche

•
S

chiuff:
w

enig
form

bar,rnehlig,zerbröckelnd,nichtbeschm
utzend,rauhe

G
leitflache

•
Sand:

nichtform
bar,

nichtbeschrnutzend,kornig
(S

andkörner
fühlbar)

Je
nach

Ton-,
S

chiuff-
und

S
andanteilverm

ischen
sich

diese
E

igenschaften,w
obeiauch

der
H

um
usgehalt

(z.B
.

im
A

h-H
orizont)

zu
berU

cksichtigen
ist.

In
tonreichen

Böden
m

achtderH
um

us
den

B
oden

w
enigerbindig,in

sandreichen
bindiger.

U
rn

eine
gew

isse
S

icherheitin
derK

om
ungsansprache

zu
erhalten,em

pfiehltes
sich,die

Schatzungen
laufend

m
itden

Laborergebnissen
zu

vergleichen.A
uch

eine
E

ichreihe
der

gängigsten
K

ornungsklassen
kann

w
ertvolle

H
ilfe

leisten.

6.6
B

odenskelett

U
nter

(B
oden)skelett

versteht
m

an
alle

m
ineralischen

B
odenbestandteile

m
it

einem
D

urchm
esservon

m
ehrals

2
m

m
.

D
abeiw

ird
unterteiltin

Fein-
und

G
robskelettm

itden
entsprechenden

Fraktionen
(Tab.

13).

Bezeichnung
Fraktion

Feinkies
0,2

-
2

cm
Feinskelett

Grobkies
2

-
5

cm

Kleine
Steine

5
-

10
cm

Grosse
Steine

10
-

20
cm

Grobskelett
Kleine

Blöcke
20

-
50

cm
G

rosseBlöcke
>

50
cm

Tab.
13:

Fraktionen
des

B
odenskelettes
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6.U
ntersuchungen

am
P

rofil(P
rofliskizze)

Je
nach

G
rösse

und
M

engenanteildes
B

odenskelettes
w

erden
10

verschiedene
S

kelett
kiassen

gebildet(Tab.
14).

Code
Bezeichnung

bei
Bezeichnung

für
Skelettfraktionierung

Abk.
VoI.%

G
esam

tskelett
Abk.

0
skelettfrei,skelettarm

skf,ska
<

5
skelettfrei,skelettarm

skf,ska

1
schwach

skeletthaltig
sskh

5
-

10
schwach

skeletthaltig
sskh

2
kieshaltig1

kh
10

-
20

skeletthaltig
skh

3
steinhaltig

sh

4
stark

kieshaltig1
stkh

20
-

30
stark

skeletthaltig
stskh

5
stark

steinhaftig
stsh

6
kiesreich1

kr
30

-
50

skelettreich
skr

7
steinreich

sr

8
Kies1

>
50

extrem
skelettreich

eskr
9

GeröIl,Blöcke

1
hO

chstens
1/3

G
robskelett

Tab.
14:

S
kelettklassen

B
eiW

aldkartierungen
sow

ie
beiderB

odenkartierung
1:25’OOO

w
erden

in
der

R
egelnur

vier
S

kelettklassen
unterschieden

(Tab.
15).

C
ode

Bezeichnung
VoI.%

0
skelettfrei

0
1

skelettarm
<

10
2

skeletthaltig
10

-
30

3
skelettreich

>
30

Tab.
15:

S
keletteinteilung

beiW
aldkartierungen

W
ertvolle

H
ilfe

beiderS
chatzung

des
S

kelettgehalts
leisten

entw
ederFotos

von
B

oden
profilen

oder
H

orizonten
m

it
bekanntem

S
kelettanteil

oder
sog.

V
ergleichstafeln

(A
bb.

22).
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TejiIIUntersuchungen
am

Bodenprofilund
Standort

•
.
.
.

I
I
.

•
•
.

-
_

_
_

_
_

_
_

5%
30%

I
•

:
1
.

•
I

•
•

—
•

.

2%
7%

•
I

••
•
•

•
•

•
I
•

lb
.
1

•
•
_

•

I
iI”

•
’II~

’

0
0
/

ir~
o
i

IV
/0

A
bb.

22:
V

ergleichstafeln
zur

Schatzung
von

Flächenanteilen

6.7
K

arbonatgehalt

D
ie

V
erteilung

des
K

arbonatgehalts
in

den
einzelnen

H
orizonten

des
B

odenprofils
kenn

zeichnet
den

E
ntw

icklungszustand
des

B
odens.

Im
Feld

kann
der

K
arbonatgehalt

des
B

odens
m

itverdU
nnter

Salzsaure
grob

geschatztw
erden

(Tab.
16).

Reaktion
Karbonatgehalt

keine
Reaktion,auch

kein
leises

Knistern
kein

Karbonatvorhanden
(Feinerde

+
Skelett)

Reaktion
nurim

Skelett
nurSkelettenthältKarbonat

nurvereinzeltschwaches
Aufbrausen

Spuren
von

Karbonatvorhanden
schwaches

Aufbrausen
Karbonatgehalt

<
2%

m
ittleres

Aufbrausen
Karbonatgehalt

2
-

10%
starkes,anhaltendes

Aufbrausen
Karbonatgehalt

>
10%

Tab.
16:

B
estim

m
ung

des
K

arbonatgehaltes
m

itverdünnterS
alzsaure

6.8
p

H
-W

e
rt

D
er

pH
-W

ert
(negativer

Logarithm
us

der
W

asserstoff-Ionen-K
onzentration

in
der

B
o

denlosung)
als

A
usdruck

der
B

odenazidität
beeinflusst

in
vielfaltiger

W
eise

die
E

igen
schaften

und
V

organge
im

B
oden

(B
odenentw

icklung,
N

ahrstoffverfugbarkeitetc.).

1%

20%
40%

25%
50%
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6.U
ntersuchungen

am
P

rofil(P
rofliskizze)

B
eiP

rofilbeschreibungen
im

G
elände

stehen
tragbare

pH
-M

essgerate
zur

V
erfugung.

M
it

Farbindilcatoren,z.B.H
ellige-pH

-M
eter,kann

derSauregrad
annahem

d
erm

itteltw
erden.

F
ür

den
Sauregrad

w
ird

die
E

inteilung
gem

ass
Tab.

17
verw

endet,
w

obeiaufgrund
des

pH
-W

ertes
auch

die
ungefahre

B
asensattigung

angegeben
w

erden
kann.

Bezeichnung
pH(H20)

pH(CaCI2)
ungefähre

Basensättigung
%

stark
alkalisch

>
8,2

>
8,2

100
alkalisch

7,7
-

8,2
7,7

-
8,2

100
schwach

alkalisch
7,3

-
7,6

6,8
-

7,6
100

neutral
6,8

-
7,2

6,2
-

6,7
>

80
schwach

sauer
5,9

-
6,7

5,1
-

6,1
51

-
80

sauer
5,3

-
5,8

4,3
-

5,0
15

-
50

stark
sauer

3,9
-

5,2
3,3

-
4,3

<
15

sehrstark
sauer

<
3,9

<
3,3

Tab.
17:

B
odenreaktion

6.9
F

a
rb

e

D
ie

Farbe
istoftA

usdruck
des

E
ntw

icklungsgrades
eines

B
odens

und
kann

die
K

la
ssi

fikation
w

esentlich
unterstU

tzen.
A

usserdem
beeinflusst

die
Farbe

des
O

bergrundhori
zontes

die
B

odentem
peratur.

Z
ur

Farbbestim
m

ung
dienen

Farbtafeln
(M

U
N

S
E

LL-S
tandard

S
oil

C
olor

C
harts).

D
ie

Farbe
bestehtaus

den
dreiK

om
ponenten

Farbton,G
rauw

ertund
Farbintensität.

•
Farbton:

spektrale
Zusam

m
ensetzung

10
Y

R
(orange-braunschw

arz)
7,5

R
(rot)

5
Y

(geib)
(oliv)

•
G

rauw
ert:

H
öhe

des
S

chw
arz-

und
W

eissanteils
(9

A
bstufungen)

w
eist

vor
allem

aufden
G

ehaltund
die

H
um

ifizierung
derorg.

Substanz
hin

1/.,
2/.

dunkel(schw
arz)

7
/.,

8/.
hell

(9
w

eiss)

•
F

arbintensität:
steht

im
Zusam

nienhang
m

it
der

K
onzentration,

dem
D

ispersi
tatsgrad

und
derA

rtdes
Farbstoffes

(8
A

bstufungen)

./1,
./2

bleich
.17,

./8
intensiv

69



T
eilII

U
ntersuchungen

am
B

odenprofilund
S

tandort

B
eispiel:

A
h-H

orizonteinerB
raunerde:

10
Y

R
4/2

It-H
orizonteinerParabraunerde:

7,5
Y

R
5/6

C
r-H

orizonteines
Fahigleys:

5
Y

6/1

D
ie

Farbe
soilstets

am
feuchten

B
oden

(ungefahr
Feldkapazitat)

bestim
m

tw
erden.

B
ei

stärkererB
odentrockenheitistdie

Probe
anzufeuchten.

Treten
m

ehrere
Farben

im
gleichen

H
orizont

auf(z.B
.

G
leyflecken),

so
w

ird
zuerstdie

Farbe
derM

atrix
bestim

m
t,

sodann
die

derE
inschlüsse

und
diejenige

von
S

ubstanzkon
zentrationen

und
Flecken.

6.10
E

n
tn

a
h

m
e

von
B

odenproben

O
ft

w
erden

die
A

ufnahm
en

am
P

rofilm
itchem

ischen,physikalischen
oder

m
ineralogi

schen
Laboranalysen

erg~inzt.In
soichen

Fallen
m

Ussen
B

odenproben
entnom

m
en

w
erden.

Je
nach

U
ntersuchung

w
erden

Sackproben
(Proben

m
itgestortem

G
efuge)

oderZ
ylin

d
e
r

proben
(Proben

m
itungestortem

G
eftige)

entnom
m

en.W
ichtig

ist,dass
die

P
robenjew

eils
den

ganzen
H

orizontreprasentieren.
A

u
fdem

P
rofilblatt

w
erden

H
orizonte,

die
beprobt

w
erden,m

itK
leinbuchstaben

gekennzeichnet(von
oben

nach
unten).

S
ackproben

S
ackproben

w
erden

entnom
m

en
zur

B
estim

m
ung

von
pH

-W
ert,

H
um

usgehalt,
F

einer
dekornung,

K
ationenum

tauschkapazitat(K
U

K
)

etc..
A

us
dem

Zentrum
jedes

H
orizontes,

derfrisch
abgestochen

w
urde,entnim

m
tm

an
einige

Teilproben
Feinerdem

aterialund
flulit

sie
in

einen
Probesack.

D
er

Probesack
w

ird
m

it
der

P
rofilbezeichnung

(R
egionalcode,

P
rofilnum

m
er)

derH
orizontbezeichnung

sow
ie

derH
orizontobergrenze

beschriftet(z.B
.

M
i

92b
20cm

).
Für

eine
kom

plette
Laboruntersuchung

genU
gt

etw
a

em
K

ilogram
m

Feinerde.
D

ie
P

robenahm
e

beginntim
ailgem

einen
am

untersten
H

orizont.

Zylinderproben

Zylinderproben
w

erden
entnom

m
en

zur
B

estim
m

ung
des

W
asserhalteverm

ogens,
des

P
orenvolum

ens,
des

R
aum

gew
ichts

und
des

k-W
ertes

(W
asserdurchlassigkeit).G

eeignet
sind

Z
ylinder

aus
rostfreiem

M
etallund

gut
schliessenden

aufsteckbaren
D

eckein.
D

er
Z

ylinder
passtin

eine
SchneidehU

lse,m
it

der
er

lotrechtin
den

B
odenhorizont

gepresst
w

ird.
A

uch
m

it
dem

B
ohrfahrzeug

können
Zylinderproben

entnom
m

en
w

erden.
D

a
die

R
esultate

späteraufdas
V

olum
en

des
Zylinders

bezogen
w

erden,isteine
sehrsorgflultige

P
robenahm

e
notig.

In
der

R
egel

w
erden

m
indestens

5
Zylinderproben

pro
H

orizont
benotigt(3

zurk-W
ert-B

estim
m

ung,
2

zurB
estim

m
ung

derP
orenverteilung).
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7.A
ngaben

zum
S

tandortund
B

estand

7
A

ngaben
zum

S
tandortund

B
estand

U
rn

die
E

ignung
des

B
odens

zu
beurteilen,

sind
zusätzlich

verschiedene
A

ngaben
zum

S
tandort

notw
endig.

B
ei

W
aldprofilen

sind
u.a.

H
um

usform
,

B
estandesstruktur,

E
n
t

w
icklungsstufe

zu
beurteilen;

ebenso
kann

die
W

aldgesellschaft
angegeben

w
erden

(E
LLE

N
B

E
R

G
,K

LO
TZLI,

1972).D
iese

speziellen
A

ngaben
zum

betreffenden
W

aldbe
stand

runden
die

S
tandortubersichtab

und
erlauben

die
B

estim
m

ung
geeigneterB

aum
ar

ten
sow

ie
derP

roduktionsfahigkeit
(vgl.

7.3).

H
ôhe

0.M
.

Exposition
Klim

a-
IVegetation

Ausgan~s-
Landsch.

Nutzungs-
I

Stub
Boden-

Eignung
Eignungs

m
elgnungszone~aktueII

m
atenal

elem
ent

gebiet
I

punktzahl
klasse

58
59

60
61

62/63
~

I
~

75
76

475
N

B3
IW

A
H

S
,K

S
H

Y
0

L
a
n
d
lN

i
t
s
c
h
a

t
~

~
Krum

enzustancl
Um

itierungen
Nutzun

s-
M

eliorationen
DUngere

nsatz
I

beschrRnkung
festgealellte

em
pfoNene

best
flussig

~
67

68
69

70
71

72
I

L
a
n
d
w

ir
~Hum

us-
Besland

Baum
hShe,

m
Vorrat,m

’Iha
Alter,

J
GeseU-

G
eeignete

Baum
arten

Prod.-fahlgkeit
form

gem
gesch.

gem
.

gesch.
gem

.
gesch.

schaft
Stufe

Punkte
100

101
102

103
104

105
106

107
108

109
110

111

M
t

134
12

32
350

90
9

Bu,TE
i,

B
A

h,
Ki,

Es,
(Fo,

La)
3

76

A
bb.

23:
B

eispielS
tandort-

und
B

estandesangaben

7.1
A

ligem
eine

S
tandortdaten

7.1.1
H

ö
he

und
E

xposition

D
ie

H
öhe

UberM
eeristin

ganzen
M

etem
anzugeben.Fürdie

B
ezeichnung

derE
xposition

w
erden

die
intem

ationalen
A

bkürzungen
gebraucht.Es

w
erden

achtE
xpositionen

unter
schieden:

N
,N

E
,E,SE,5,SW

,
W

,N
W

(0
=

keine
E

xposition).

7.1.2
K

lh
n
a

D
ie

beiden
w

ichtigsten
K

lim
afaktoren

sind
N

iederschlag
und

Tem
peratur.

Sie
w

irken
sow

ohi
direkt

als
auch

indirekt
über

die
B

eeinflussung
der

V
egetation

aufdie
B

oden
entw

icklung.

U
rn

das
K

lim
a

zu
charakterisieren,

w
ird

die
K

iim
azone

gem
ass

K
lim

aeignungskarte
der

S
chw

eiz,
1:200’OOO

(EJPD
,

1977a)
angegeben,in

w
eicher

das
P

rofilliegt.
D

ie
E

inteilung
dereinzelnen

Zonen
geschiehtnach

N
iederschlagshaushalt(Zahi)

und
V

egetationsperiode
(B

uchstabe);w
obeidie

D
auerderV

egetationsperiode
ungefahr

m
itdem

W
~irm

ehausha1t
gem

äss
W

arm
egliederung

der
S

chw
eiz,

1:200T000
(E

JP
D

,
1977b),

übereinstim
m

t
(A

bb.
24).
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T
eilII

U
ntersuchungen

am
B

odenprofilund
S

tandort

Abb.
24:

AuJbau
derK

lim
aeignungskarte

1:200’O
O

O

7.1.3
N

utzung,V
egetation

A
ufgenom

m
en

w
ird

die
aktuelle

Landnutzung
bzw

.
V

egetation
zum

Z
eitpunktderP

ro
filaufnahm

e.

Tab.
18:

V
egetationsform

en

unproduktiv

<
100

100
-150

150
-170

Höhenstufen
Vegetations
periode

(Tage)

(H
)

GFEDC

ci,

:1
170

-180

1
scihrtro,ken

2
nccissig

trookon
3

acisgogliohon
4

naooig
fouoht

5
sehrfeooht

6

Tandenz
zu

S
onim

er-
ousgogllchon

TandonZ
zu

NSSuo
trookonholt

N
iederschlagshaushalt

unausgoglichon
(sudalpinar

Tipco)

Code
Aktuelle

Vegetation

AK
Ackeroffen

BK
Krautvegetation

KW
Kunstwiese

BS
Strauchvegetation

W
I

Dauerwiese
W

A
W

ald
W

E
Dauerweide

SL
Streueland

BG
Baum

garten
RI

Riedland
SO

Intensivobstanlage
M

O
M

oorvegetation
SG

GemUse,Garten
UW

Grasland
(Urwiese)

SB
Beeren

OL
anthropogenes

Oedland
SR

Reben
XX

andere
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7.
A

ngaben
zum

S
tandortund

B
estand

7.1.4
A

usgangsm
aterial

U
nter

A
usgangsm

aterial,
auch

M
utterm

aterial
oder

S
ubstrat

genannt,
versteht

m
an

dasjenige
M

aterialaus
dem

sich
derB

oden
entw

ickelthat.
D

as
A

usgangsm
aterialbeein

flusstviele
Bodeneigenschaften

w
ie

K
ornung,G

efuge,P
orositatoderB

odenreaktion.D
as

A
usgangsm

ateriallässtsich
durch

sorgfaltige
U

ntersuchungen
am

B
odenprofil(G

esteins
relikte,

K
om

ung,
org.

Substanz)
erm

ittein.
D

abei
sind

geologische
K

arten
w

ichtige
H

ilfsm
ittel.

Code
Ausgangsm

aterial

TO
Tort

MG
Grundm

oräne
TU

Tuff
ME

M
ergel

SK
Seekreide

TN
Ton

SA
Sand

TS
Tonschiefer

LO
Loss

SS
Sandstein

HS
Hangschutt(Bergsturz)

KG
Konglom

erat
AL

Alluvionen
KS

Kalkstein
KO

Kolluvionen
DO

Dolom
itgestein

HL
Hanglehm

RW
Rauhwacke

SL
Seebodenlehm

GR
Granit

SC
Schotter

GN
Gneis

MS
schottrige

M
oräne

SF
Schiefer

M
O

M
oräne

Tab.
19:

A
usgangsm

aterialien

7.1.5
Landschaftselem

ent

D
as

R
eliefals

B
odenbildungsfaktorbeeinflusstdie

B
odenentw

icklung
entscheidend.

V
om

R
elief

abhangig
sind

einerseits
der

W
asserhaushalt

(O
berflächenabfluss,

Lage
zum

G
rundw

asser)
andererseits

auch
E

rosions-
und

A
kkum

ulationsprozesse.

U
rn

das
G

robrelief
zu

charakterisieren
w

ird
das

Landschaftselem
ent,

in
w

elchem
das

P
rofilliegt,

angegeben
(A

bb.
25).

Zudern
w

ird
festgehalten,

oh
es

sich
urn

eine
K

onvex
(V

erlust)-Lage,
eine

K
onkav

(G
ew

inn)-Lage
oderurn

eine
ausgeglichene

Lage
handelt.73



T
eilII

U
ntersuchungen

am
B

odenprofilund
S

tandort

Code,Landschaftselem
ent

Beschreibung
Skizze

EE
Ebene,

ausgedehnte,ebene
Niederung

/
/
/
/
/
/
/
/
/

TM
Talm

ulde
m

uldenform
iger,tiefgelegenerTeil

des
Tales

TS
Talsohle

relativ
breiter,ebener,tiefstgelege-

7777>7777”
nerTelldes

Tales
~

fA
~

J
/

TC
Tãlchen

kleines
Talm

itengem
Querprofil

TT
Talterrasse

Geländestufe
an

derTalflanke
HT

HT
Hangterrasse

Geländestufe
am

Hang

HF
Hangfuss

auslaufenderuntererHangteil

KR
Kuppe,Rücken,W

all
konvexe

Lage,ovale
oderIangliche

Erhebung

HM
Hangm

ulde
m

uldenform
ige

Eintiefung
am

Hang
HP

HP
Hangrippe

~:~~nte
langliche

Erhebung
am

HM

HH
Flachhang

5-25%
Gefãlle

HX
Starkhang

25-50%
Gefãlle

HY
Steilhang

50-75%
Gefãlle

HZ
extrem

erSteilhang
>

75%
Gefãlle

SF
Schwem

m
fächer

am
Hangfuss

durch
Fliessge

wãsserabgelagerte
Sedim

ente

SK
Schuttkegel

kegelform
ige

Schuttablagerung
am

Hang

HR
Rutschhang

ausgesprochene
Rutschform

en,
wellig

bis
hugelig

PF
Plateau

aliseitig
abfallende,erhöhte

Flãche
von

grOssererAusdehnung

A
bb.

25:
Landschaftselem

ente
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7.A
ngaben

zum
S

tandortund
B

estand

A
bb.

2
6

:
H

aupthum
usform

en

cm0
S

treuhorluont

F
erm

entations-
2

horizont

~
H

um
usstolt

—

6
horizont
hum

ushattiger
g

m
lnerallscher

O
berhoden

10

IR
O

H
H

U
M

U
S

I
Standort:
-trocken

bis
feucht

-stark
sauer

D
ie

typischen
W

aidhum
usform

en
M

ull,
M

oder
und

R
ohhum

us
können

w
eiter

unterteilt
w

erden.
D

azu
ist

eine
genaue

A
nsprache

m
ushorizonte

notw
endig

(A
bb.

27).

A
bb.

27:
D

efinitionen
der

H
um

ushorizonte
und

LU
S

C
H

E
R

,
1991)

und
evtl.

verfeinerte
U

nterteilung
der

R
u

schem
atischer

P
rofilaufbau

(B
A

B
E

L,
1971;

7.2
H

um
usform

V
om

A
ufbau

und
Zustand

des
H

um
uskorpers

ist
die

V
erjungungsdynam

ik
abhangig

(N
ahrstoffum

setzung,
oberflachennaher

W
asserhaushalt).

D
ie

B
eurteilung

des
H

u
m

uskorpers
ist

deshaib
bei

der
w

aldbaulichen
E

ntschlussfassung
(B

aum
artenw

ahi,
bodenpflegende

M
assnahm

en)
von

grosserB
edeutung

(LU
S

C
I{E

R
,

1991).

D
er

H
um

uskorper
lasst

sich
in

H
orizonte

gliedern,
die

den
unterschiedlichen

Zustand
(A

bbaugrad)
derorganischen

Substanz
darstellen.A

ufgrund
derH

orizontenfolge
und

der
H

orizontauspragung
w

erden
funf

H
aupthum

usform
en

unterschieden
(A

bb.
26).

IM
ULL

I
Standort:
-trocken

bis
feucht

-sauer
bis

karbonatreich

M
O

D
E

R

Standort:
-Irocken

bis
feucht

-sauer
bis

stark
sauer

_
Ic

m

15
Torthorizont

20

A
N

M
O

O
R

I
T

O
R

F
I

Standort:
Standort:

-sehr
teucht.

haulig
-nass,

dauem
d

w
assergesaltigt

w
assergesSttlgt

-stark
sauer

bis
neutral

-stark
sauer

bis
karbonatreich

O
berirdisohe

P
flanzen

reste

A
nteilO

rganische
Feinsubstanz

H
orizont

C
I

(litter)

O
f

(F
erm

en
tation)

O
h

(H
um

us
stoff)

S
ubhorizonte

O
il

(neu)

012
(verändert)

O
f1

(R
est)

0f2
(m

ittel)

O
hi

(R
est)

O
h2

(fein)

>90%

30
-90%

m
ax.30%

unverãndert

verändert

70
-90%

30
-70%

10
-30%

m
ax.

10%

m
ax.

10%

10
-70%

>70%

m
ax.

10%

10
-30%

30
-70%

70
-90%

über90%

S
chem

atischer
P

rofllaufbau
m

m
A

uflagehorizonte
6

0
_

—

5
0
_

o
il

4
0

_

3
0

_
.

—
O

fi
O

f2
2

0
_

O
h

1
lo

_
-

—

A
O

h2
0

O
berfiSche

•~
i

,~
Ahh

4
•

.z
~

‘
~

—

20
—

Verm
ischun

shorizonte’~

30
Ah
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T
eilII

U
ntersuchungen

am
B

odenprofilund
S

tandort

7.2.1
K

lassierung
der

H
um

usform
en

M
u

ll

B
iologisch

aktive
H

um
usform

m
itbesonders

vielen
R

egenw
urm

em
.D

ie
Streu

w
ird

rasch,
m

eist
innerhalb

eines
Jahres,

abgebaut.
Em

Ferm
etationshorizont

kann
ansatzw

eise
vorhanden

sein.

•
Typischer

M
u

ll
H

orizontfolge:
01

-
A

h
R

ege
biologische

Tatigkeitm
itStreuabbau

innerhaib
eines

Jahres.D
erA

h-H
orizontist

über
8

cm
m

achtig
und

w
eistm

eistem
stabiles

K
rum

elgefuge
auf.

•
M

oderartiger
M

u
ll

H
orizontfolge:

01
-

O
f

-
A

h
Zw

ischen
dem

S
treuhorizont

und
dem

A
h-H

orizont
liegt

em
his

zu
2

cm
m

achtiger
Ferm

entationshorizont.
D

ie
M

achtigkeit
des

A
h-H

orizontes
ist

im
V

ergleich
zum

typischen
M

u
llgeringer(<

10
cm

).D
erA

h-H
orizontistm

eistnichtdeutlich
nach

unten
abgegrenzt.

M
oder

W
ird

charakterisiertdurch
den

Ferm
entationshorizont.Em

H
um

usstoffliorizontistm
inde

stens
ansatzw

eise
vorhanden.

D
ie

B
odenreaktion

ist
m

eist
sauer

his
stark

sauer.
D

ie
biologische

A
ktivitätistgeringer

als
im

M
ull.

D
ie

Streuzersetzung
erfolgtlangsam

und
es

können
verlagerungsfahige

H
um

instoffe
gebildetw

erden.

•
M

ullartigerM
oder

H
orizontfolge:

01
-

O
f

-
(O

h)
-A

h
D

erH
um

usstoffhorizontistnursehrschw
ach

ausgeprägt(<0,5
cm

)
und

ohne
scharfen

U
bergang

zum
A

h-H
orizont.D

erA
h-H

orizontistm
eistzw

ischen
4

und
8

cm
m

achtig.

•
TypischerM

oder
H

orizontfolge:
01

-
O

f
-

O
h

-A
h

Tm
G

egensatz
zum

m
ullartigen

M
oder

istderH
um

usstoffhorizontdeutlicher
vorhan

den.
A

ufgrund
seiner

M
achtigkeit

kann
zw

ischen
feinhum

usarm
(O

h
<

1,5
cm

)
und

feinhum
usreich

(O
h

1,5
-

4
cm

)
unterschieden

w
erden.

D
er

A
h-H

orizont
ist

m
eist

w
eniger

als
5

cm
m

achtig.
D

ie
einzelnen

H
orizonte

gehen
m

eistunscharfineinander
Uber.

•
R

ohhum
usartigerM

oder
H

orizontfolge:
01

-
O

f
-

O
h

-A
h

D
ie

einzelnen
H

orizonte
w

erden
kaum

noch
durchm

ischt
und

sind
deshaib

scharf
gegeneinanderabgegrenzt.D

erO
h-H

orizontistofthis
5

cm
m

achtig.
D

erA
h-H

orizont
istoftschon

etw
as

gebleicht.

76



7.A
ngaben

zum
S

tandortund
B

estand

R
ohhum

us

Tm
R

ohhum
us

fehien
bodenw

ühlende
Lebew

esen
ganzlich.

D
ie

einzelnen
H

orizonte
sind

deutlich
geschichtet

und
zeigen

scharfe
U

bergange.
D

ie
B

odenreaktion
ist

m
eist

stark
sauer.H

um
instoffe

w
erden

m
itdem

Sickerw
assernach

unten
verlagert.

D
erm

ineralische
O

berboden
istm

eiststark
ausgew

aschen
(A

usw
aschungshorizont).

•
TypischerR

ohhum
us

H
orizontfolge

01
-

O
f

-
O

h
-

(A
h)

-E
A

h
A

ufgrund
derM

achtigkeitdes
O

h-H
orizontes

kann
zw

ischen
feinhum

usarm
(O

h
<

4
cm

)
und

feinhum
usreich

(O
h

>
4

cm
)

unterschieden
w

erden.
D

er
A

h-H
orizont

ist
geringm

achtig
und

m
eistgebleicht

(-
E

A
h).

A
nm

erkung:

U
nter

vorw
iegend

feuchten
B

edingungen
(kurzzeitiger

E
influss

von
H

ang-,G
rund-

oder
Stauw

asser)
entstehen

F
eucht-M

ull,F
eucht-M

oder
oderF

eucht-R
ohhum

us.
G

enauere
E

inteilung
w

ie
oben.

A
nm

oor

H
orizontfolge:

01
-

A
a

D
erA

bbau
derorganischen

Substanz
istdurch

zeitw
eiligen

Luftm
angelverlangsam

t.
D

er
A

a-H
orizontkann

sehrm
achtig

w
erden

(his
40

cm
).

T
o
rf

H
orizontfolge:

O
T

-
T

U
nteranaeroben

B
edingungen

w
ird

w
enig

bis
nichtzersetzte

organische
Substanz

ange
reichert.
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T
eilII

U
ntersuchungen

am
B

odenprofilund
S

tandort

Code
Hum

usform
en

M
ull(M

)
RoIihum

us
(L)

Mt
M

ull,typisch,
La

Rohhum
us,typisch,feinhum

usarm
Mf

M
ull,m

oderartig
Lr

Rohhum
us,typisch,feinhum

usreich
M

Ht
Feucht-M

ull,typisch
LHa

Feucht-Rohhum
us,typisch,feinhum

usarm
M

Hf
Feucht-M

ull,m
oderartig

Lhr
Feucht-Rohhum

us,typisch,feinhum
usreich

M
oder(F)

A
Anm

oor
Fm

M
oder,m

ullartig
Fa

M
oder,typisch,feinhhum

usarm
T

Torf
Fr

M
oder,typisch,feinhum

usreich
Fl

M
oder,rohhum

usartig
FHm

Feucht-M
oder,m

ullartig
FHa

Feucht-M
oder,typisch,feinhum

usarm
FHr

Feucht-M
oder,typisch,feinhum

usreich
FHI

Feucht-M
oder,rohhum

usartig

Tab.
20:

E
inteilung

derH
um

usform
en

7.3
B

estandesdaten,B
aum

arten,P
roduktionsfähigkeit

Bestand

B
estandestyp

W
aldform

en,B
estandesstruktur

100
schlagw

eiserH
ochw

ald;
1-schichtig

200
schlagw

eiserH
ochw

ald;
m

ehrschichtig
300

P
lenterw

ald
oderandere

stufige
B

estände
400

(ehem
aliger)

N
iederw

ald
500

(ehem
aliger)

M
itteiw

ald
600

spez.W
aldtypen:

G
ebU

schw
ald,

aufgeloste
B

estockungen,K
leingeholz

E
ntw

icklungsstufe
.10

Jungw
uchs

ID
ickung

(ddom
bis

10
cm

)
.20

S
tangenholz

(ddom
10-

30
cm

)
.30

schw
aches

und
m

ittleres
B

aum
holz

(dd
3
0
-

50
cm

)
.40

starkes
B

aum
holz

(dd
>50

cm
)

.50
gem

ischt
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7.A
ngaben

zum
S

tandortund
B

estand

M
ischungsgrad

..1
91

-1
0

0
%

..2
5
1
-9

0
%

..3
11

-
50%

..4
0
-

10%

N
adelholz

N
adelholz

N
adelholz

N
adelholz

=
N

adelholz
rein

N
adelholz

gem
ischt

=
Laubholz

gem
ischt

=
Laubholz

rein

•
S

chlussgrad

1
gedrangt

2
norm

al-locker
3

raum
ig-aufgelost

4
gedrangt/norm

algruppiert
5

S
tufenschluss

B
aum

hö
he

gem
essene

H
öhe

der
(100)

st~irksten
B

äum
e

(S
tichprobe)

odergeschatzte
H

öhe
in

m

V
o
rra

t

gem
essenerresp.

geschatzterV
orratin

m
3/ha

A
lte

r

gem
essenes

resp.
geschatztes

A
lter

in
Jahren

G
esellschaft

A
ngegeben

w
ird

die
N

um
m

er
(1-7

1)
der

W
aldgesellschaft

(E
LLE

N
B

E
R

G
,

K
LO

T
Z

LI,
1972)

G
eeignete

B
aum

arten

A
ufzahlung

geeignerterB
aum

arten-K
om

binationen
m

ittels
offizieller

A
bkurzungen

(z.B
.

Es,B
A

h,B
u,Fi,

Ta)

P
roduktionsfáhigkeitsstufe

und
B

odenpunktzahl(vgl.
9.4.1

und
9.6.1)

P
roduktionsfahigkeitsstufe

P
unkte

ausgezeichnet
sehrgut
gut
m

ässig
gut

gering
sehrgering

Ikein
W

ald

IIIifi
IVVVT

9280603010

-
100

-
91

-
79

-
59

-
29

bis
9
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T
eilII

U
ntersuchungen

am
B

odenprofilund
S

tandort

8
B

odenbezeichnung
(K

iassifikation)

A
m

E
nde

derP
rofil-

und
S

tandortbeschreibung
w

ird
derbetreffende

B
oden

kiassiert,
d.h.

benanntund
seine

w
ichtigsten

E
igenschaften

angegeben
(vgl.

FA
P

,
1992a).

.
.
.

K
alkbraunerde

B
odentyj,

116
K

1353
17

blockig
untertyp

VB
—

18

skeletthaltig
bis

skelettreich
S

kelattgehait
19

A
2

~3
2

V
lehm

igerS
chluffbis

toniger
S

chluff
Feinerdekom

ung
21

A
12

813
~

norm
aldurchlassig

wasserhaustiansgruppel
C

‘~3

m
ässig

tiefgrundig
P

llanzennutzbareG
njndigkeH

3
~4

N
eigung

1251
~

lGe181~0~~
W

6

A
bb.

28:
B

eispielB
odenbezeichnung

8.1
B

odentypen

B
öden

m
it

ähnlicher
E

ntstehungsgeschichte,
ähnlichem

W
àsserhaushalt,

ähnlichem
A

ufbau
und

ähnlichen
chem

ischen
und

m
ineralogischen

E
igenschaften

w
erden

zu
B

oden
typen

zusam
m

engefasst.
N

achfolgend
w

erden
die

haufigsten
B

odentypen
beschrieben.

S
enkrechtdurchw

aschene
B

odentypen

R
egosol

(0
):

W
enig

entw
ickelter,

m
eistflachgrU

ndiger
B

oden;
H

um
us

horizontU
berw

enig
bis

nichtverw
ittertem

M
utterm

aterial
(M

ischgestein);
haufig

karbonatreich

F
luvisol

(F):
W

enig
entw

ickelter
B

oden
aus

geschichtetem
S

chw
em

m
m

aterial(A
lluvium

)

R
endzina

(R
):

A
hnlich

R
egosol,

aber
aus

K
arbonatgestein

entstanden;
schw

arz-grauer,m
ulihum

oserO
berboden

(oftsehrm
achtig)

U
berw

enig
bis

nichtverw
ittertem

M
utterm

aterial

K
alkbraunerde

(K
):

B
oden

m
it

H
um

us-
und

V
erw

itterungshorizont;
karbonat

haltig
bis

zur
O

berfläche

B
raunerde

(B
):

H
um

us-
und

V
erw

itterungshorizont
teilw

eise
oder

ganz
karbonatfrei;

neutral
his

schw
ach

sauer,
hohe

B
asensät

tigung,N
am

e
von

derbraunen
Farbe

herrU
hrend
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8.B
odenbezeichnung

(K
iassifikation)

Parabraunerde
(T):

A
hnlich

Braunerde,
aberTonverlagerung

vom
O

ber-
in

den
U

nterboden;
dadurch

im
oberen

P
rofilteil

m
eist

schw
ach

gebleichterTonausw
aschungshorizontund

darunterrö
tlich

braunerTonanreicherungshorizont;
karbonatfrei;neutralhis

sauer

Saure
B

raunerde
(E

):
U

nterscheidetsich
von

derBraunerde
durch

tieferes
pH

(pH
CaC12

≤
5)

und
geringere

B
asensattigung

im
B

-H
orizont

E
isenpodsol

(P):
Saurerhis

stark
saurerB

oden;A
usw

aschung
von

E
isen

und
H

um
instoffen;

dadurch
im

oberen
P

rofilteil
gebleichter,

aschefarbenerA
usw

aschungshorizontund
darunterintensiv

rostfarbener
bis

schw
arzbrauner

A
nreicherungshorizont;

haufig
R

ohhum
usbildung

B
raunpodsol

(Q):
A

hnlich
E

isenpodsol,
aber

A
usw

aschungshorizont
nur

schw
ach

sichtbar;
U

nterboden
w

ie
Saure

B
raunerde

S
tauw

assergeprägte
B

odentypen

B
raunerde-P

seudogley
(Y

):
O

berboden
ähnlich

w
ie

beiderB
raunerde;zw

ischen
40

und
60

cm
unterTerrain

(u.T.)
starke

A
nzeichen

von
Staunasse

P
seudogley

(I):
A

uch
O

berboden
haufig

durch
Stauw

asservernässt

G
rund-

oder
hangw

assergeprägte
B

odentypen
(inki.

periodisch
überschw

em
m

te
B

öden)

B
raunerde-G

ley
(V

):
O

berboden
i~hnlich

w
ie

beiderB
raunerde;zw

ischen
40

und
60

cm
u.T.

starke
V

ernassungsanzeichen

B
untgley

(W
):

A
uch

O
berboden

haufig
durch

G
rund-

oder
H

angw
asser

beeinflusst(fahirostig
gefleckt,bunt);

G
rundw

asserspiegel
m

eistunterhaib
90

cm
u.T.

Fahigley
(G

):
W

ie
B

untgley,
aber

G
rundw

asserspiegel
m

eist
oberhaib

90cm
u.T.

(fahier
H

orizont);
haufig

anm
oorig
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T
eilII

U
ntersuchungen

am
B

odenprofilund
S

tandort

A
ueboden

(A
):

P
eriodisch

überschw
em

m
ter

B
oden;

durch
verschiedene

A
blagerungen

geschichtetes
B

odenprofil,
V

ernassungsgrad
abhangig

vom
G

rundw
asserstand

H
aibm

oor
(N

):
O

rganischer
N

assboden
m

it
stark

m
ineralisiertem

O
ber

boden
und/oder

m
ineralischen

Zw
ischenschichten;

V
e

r
nassungsgrad

abhangig
vom

G
rundw

asserstand

M
oor

(M
):

O
rganischer

N
assboden

m
it

sehr
w

enig
M

ineralerdebei
m

engungen

8.2
U

ntertypen

P
P

rofilschichtungl-um
lage-

KF
kalkflaum

ig
G

5
sehrstark

gleyig
rung

K
r

kalktuffig
G

6
extrem

gleyig
PE

erodiert
KA

natrium
haltig

R
Frem

dnässe
dauernd

PK
kolluvial

F
V

erteilung
des

Fe-O
xids

R
i

schw
ach

grundnass
PM

anthropogen
FB

verbraunt
R2

grundnass
PA

alluvial
FP

podsolig
R

3
stark

grundnass
PU

überschüttet
FE

eisenhullig
R

4
sehrstark

grundnass
PS

aufS
eekreide

FQ
quarzkornig

R
5

sum
pfig

PP
polygenetisch

FM
m

arm
oriert

PL
aeolisch

D
D

rainage
FK

konkretionar
PT

m
itTorfzw

ischenschicht(en)
D

D
drainiert

FG
graufleckig

PD
stark

durchlassiger
U

nter
FR

rubefiziert
M

org.
S

ubstanz
aerob

grund
M

L
rohhum

os
Z

G
efQ

ge,Zustand
V

V
erw

itterungsartlextr.
Kör-

M
F

m
odrighum

os
ZS

krum
elig,

brO
cklig

(stabil)
nung

M
A

hum
usarm

ZK
klum

pig
V

L
lithosolisch

(<
10cm

u.T.)
M

M
m

ulihum
os

zr
tonhullig

VF
aufFels

(10-60cm
u.T.)

M
H

hum
instoifreich

ZV
vertisolisch

VU
kiuftig

ZL
labilaggregiert

0
org.S

ubstanz
V

A
karstig

ZP
pelosolisch

hydrom
orph

VB
blockig

C
M

anm
oorig

VK
psephitisch

(extr.
kiesig)

L
Lagerungsdichte

O
S

sapro-organisch
VS

psam
m

itisch
(extr.sandig)

Li
locker

C
A

antorfig
VT

pelitisch
(extr.feinkornig)

L2
verdichtet

O
F

flachtorfig
L3

kom
pakt

C
T

tieftorfig
E

S
auregrad

(pH
CaCI2)

L4
verhârtet

E0
alkalisch

>
6,7

E
l

neutral
6,2

-
6,7

i
S

taunasse
T

Typenauspragung
T

i
schw

ach
ausgepragt

E2
schw

ach
sauer

5,1
-

6,1
Ii

schw
ach

pseudogleyig
T2

ausgepragt
E3

sauer
4,3

-
5,0

12
pseuclogleyig

T3
degradiert

E4
stark

sauer
3,3

-
4,2

13
stark

pseudogleyig
E5

sehr
stark

sauer
<

3,3
14

sehrstark
pseudogleyig

H
H

orizontierung
H

D
diffus

K
K

arbonatgehalt
G

Frem
dnässe

w
echselnd

H
A

abrupthorizontiert
KE

teilw
eise

entkarbonatet
G

1
grundfeucht

H
U

unregelm
assig

horizontiert
KH

karbonathaltig
G

2
schw

ach
gleyig

H
B

biologisch
durchm

ischt
KR

karbonatreich
G

3
gleyig

H
T

tiefgepflugt,
rigolt

G
4

stark
gleyig

Tab.
21:

U
ntertypen

(ausfuhrliche
B

eschreibung
siehe

FA
P

,
1992a)
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8.B
odenbezeichnung

(K
iassifikation)

Z
ur

näheren
U

m
schreibung

der
B

odentypen
und

zur
H

ervorhebung
bestim

m
ter

B
oden

eigenschaften
w

erden
U

ntertypen
verw

endet
(Tab.

21).
D

ie
U

ntertypenbezeichnungen
nehm

en
m

eistens
B

ezug
aufW

asserhaushait
(sofern

nichtbereits
in

der
D

efinition
des

B
odentyps

enthalten),B
odenreaktion,G

efU
ge,P

rofilschichtung
sow

ie
A

rtund
M

enge
der

organischen
Substanz.

D
er

gleiche
B

oden
kann

m
ehrere

U
ntertypenbezeichnungen

erhalten.

8.3
W

asserhaushaltI
P

fla
n
ze

n
n
u
tzb

a
re

G
ru

n
d
ig

k
e
it

8.3.1
A

rt
und

G
rad

der
V

ernässung

M
s

Vernassung
bezeichnetm

an
die

B
ildung

von
Bodennasse,bedingtdurch

G
rund-bzw

.
H

angw
asser

(seitliches
Zufliessen

von
W

asser
ins

B
odenprofil;

Frem
dnasse)

oder
Stauw

asser
(direktes

N
iederschlagsw

asser;Staunasse).D
ieserZustand

hoherW
assersatti

gung
des

B
odens

in
V

erbindung
m

it
Luftm

angel
kann

sich
sow

ohi
aufdie

pflanziiche
P

roduktion
als

auch
aufdie

B
ew

irtschaftung
(B

efahrbarkeit,B
earbeitbarkeitetc.)

nachtei
hg

ausw
irken.

Zudem
bilden

A
rt

und
G

rad
der

V
ernassung

die
w

ichtigsten
E

inteilungs
kriterien

bei
der

B
odenklassifikation

(FA
P

1992a).
D

eshaib
ist

es
sehr

w
ichtig,

dass
V

ernassungsartund
-grad

am
P

rofilexakt
erfasst

w
erden.

Für
die

E
rkennung

und
E

m
teilung

der
V

ernassung
spielen

hauptsachlich
H

ydrom
orphiem

erkm
aie

der
B

odenho
rizonte,

R
eliefverhäitnisse

und
(eventuehl)

Zeigerpflanzen
eine

R
olie.

V
ernässung

durch
G

rund-fH
angw

asser
und

U
berschw

em
m

ungen

A
is

G
rundw

asser
bezeichnet

m
an

W
asser,

das
die

Poren
des

B
odens

(m
eist

im
U

nter
grund)zusam

m
enhiingend

ausfU
iltund

einen
G

rundw
asserspiegelausbildet,

w
obeidieses

W
asser

im
P

rofil
standig

oder
zeitw

eise
vorhanden

sein
kann.

D
er

G
rundw

asserstand
kann

an
P

rofligruben
oderB

ohriöchem
gem

essen
w

erden.D
abeisoilderm

ittlere
G

rund
w

asserstand
bestim

m
tw

erden;dieserbefindetsich
m

eistens
innerhaib

des
B

gg-H
orizonts.

Es
istaberzu

beachten,dass
nichtbeiailen

Böden
die

H
ydrom

orphiem
erkm

ale
gleich

gut
zum

A
usdruck

kom
m

en
(z.B

.M
oorboden).

Zudem
bestehtbeidrainierten

B
öden

haufig
keine

B
eziehung

m
ehr

zw
ischen

m
orphologischen

G
rundw

asserm
erkm

aien
und

dem
heutigen

G
rundw

asserstand.
In

diesen
Fallen

sind
w

iederhoite
G

rundw
asserm

essungen
notig

(eventuelikönnen
auch

Zeigerpflanzen
H

inw
eise

geben).

V
ernässung

durch
S

tauw
asser

U
nter

Stauw
asser

versteht
m

an
eine

zeitw
eilige

W
asseranreicherung

infolge
schlecht

durchiassigerB
odenschichten,w

obeidieses
W

asserkaum
seitiich

fliesst
(stagniert)

und
seine

E
ntstehung

den
an

O
rt

und
S

teile
gefailenen

N
iederschlagen

verdankt.
D

er
Staunassegrad

hangtsom
itab

vom
N

iederschiagshaushalt,derD
urchlassigkeitdes

S
tau

korpers
und

dessen
Tiefeniage

sow
ie

dem
W

asserverbrauch
der

V
egetation.

D
iese

Faktoren
bestim

m
en

die
A

nstiegshohe
und

die
V

erw
eildauerdes

Stauw
assers.C

harakteri
stisch

beiStauw
asserböden

istderW
echselzw

ischen
V

ernassung
und

A
ustrocknung.Je83



T
eilII

U
ntersuchungen

am
B

odenprofilund
S

tandort

nachdem
w

eiche
Phase

w
ährend

der
V

egetationsperiode
dom

iniert,
spricht

m
an

von
w

echseltrocken
(Trockenphase

langerals
N

assphase)
oderw

echselnass
(N

assphase
langer

als
Trockenphase).

A
nm

erkung:

D
ie

U
nterscheidung

zw
ischen

diesen
beiden

V
ernassungsarten

ist
nicht

im
m

er
leicht.

D
enn

haufig
gibtes

auch
Böden,

die
durch

G
rund-

und
S

tauw
asserbeeinflusstsind.

So
bilden

z.B
.

tonige,
kom

pakte
G

leye
Zw

ischenform
en

zw
ischen

G
ley

und
Pseudogley,

w
ahrend

Pseudogleye
m

it
einer

sehr
langen

N
assphase

zu
den

G
leyen

U
berleiten.

H
angw

asserbeeinflusste
Böden

soliten
den

G
leyen

zugeteilt
w

erden.
V

ereinfacht
kann

m
an

G
leye

als
“S

enkenböden”
m

it
perm

anenter
U

nterbodenvernassung
bezeichnen,

w
ährend

Pseudogleye
“P

lateauböden”
m

ittem
porarerV

ernassung
sind.

8.3.2
B

odenw
asserhaushaltsgruppen

G
enerellw

erden
dreiB

odenw
asserhaushaltsklassen

unterschieden:

•
S

enkrechtdurchw
aschene

B
öden

•
Stauw

assergepragte
B

öden
•

G
rund-Ihangw

assergepragte
B

öden
(inki.

periodisch
überschw

em
m

te
B

öden)

D
ie

U
nterteilung

in
verschiedene

W
asserhaushaitsidassen

und
-gruppen

stützt
sich

w
esentlich

aufdas
V

orhandensein
bzw

.
die

Tiefenlage
und

den
A

uspragungsgrad
von

V
ernassungsanzeichen

im
B

odenprofilab.

S
E

N
K

R
E

C
H

T
D

U
R

C
H

W
A

S
C

H
E

N
E

B
O

D
E

N

U
berschussiges

N
iederschlagsw

asserkann
m

ehroderw
eniger

ungehindertversickern.

D
iese

Böden
sind

nichtodernur
schw

ach
von

Stauw
asserbzw

.
G

rund-
oderH

angw
asser

beeinflusst.
V

S
toffverlagerung

vom
O

berboden
in

den
U

nterboden
istm

oglich.

H
aufige

B
odentypen:

B
raunerde,

Parabraunerde,
Saure

B
raunerde,

K
alkbraunerde,

R
egosol,R

endzina,F
luvisol.

D
ie

K
iasse

der
senkrechtdurchw

aschenen
Böden

w
ird

in
dreiG

ruppen
unterteilt:

•
N

orm
aldurchlassige

B
öden

•
S

tauw
asserbeeinflusste

B
öden

•
G

rund-Inangw
asserbeeinflusste

B
öden
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8.B
odenbezeichnung

(K
iassifikation)

N
orm

aldurchlässige
B

ö
den

A
ufgrund

der
hohen

W
asserdurchlassigkeit

kann
uberschU

ssiges
W

asser
praktisch

ungehindertin
den

U
ntergrund

versickem
.

D
ie

V
ersorgung

dieserB
öden

m
it

S
auerstoff

ist
gut.

Es
sind

keine
bzw

.
nur

unbedeutende
V

ernassungsanzeichen
durch

Stauw
asser

(U
ntertyp:

schw
ach

pseudogleyig)
oderG

rund-fH
angw

asser(U
ntertypen:

grundfeucht,
schw

ach
gleyig)

vorhanden.

D
ie

w
eitere

U
nterteilung

erfolgtnach
derpflanzennutzbaren

G
ründigkeit

als
w

ichtigem
Faktor

für
das

W
asser-

und
N

ahrstoffspeicherverm
ogen

(vgl.
8.3.3).

a
sehrtiefgrU

ndig
b

tiefgrundig
c

m
assig

tiefgrundig
d

ziem
lich

flachgrundig
e

flachgrundig

S
tauw

asserbeeinflusste
B

ö
den

B
eidieser

G
ruppe

w
eisen

einzelne
B

odenpartien,m
eistens

die
unteren

W
urzelbereiche,

eine
gehem

m
te

W
asserdurchlassigkeit

auf(höhere
Lagerungsdichte,

ungU
nstige

B
oden

struktur,
hoher

Tongehaltu.a.),
w

as
zu

periodischer
S

attigung
m

it
S

ickerw
asser,d.h.zu

S
auerstoffm

angel,
ftihrt.

D
iese

B
öden

w
erden

als
pseudogleyig

bezeichnet.

f
tiefgründig

g
m

assig
tiefgrundig

h
ziem

lich
flachgrundig

i
flachgrundig

G
rund-Ihangw

asserbeeinflusste
B

ö
den

Zufliessendes
G

rund-
oder

H
angw

asser
fU

hrt
im

U
nterboden

bzw
.

im
unteren

W
u
rze

l
bereich

zu
periodischem

W
asserdberschuss

und
kurzzeitigerPorensattigung.

D
iese

Böden
w

erden
als

gleyig
bezeichnet.

k
tiefgrundig

1
m

assig
tiefgrundig

m
ziem

lich
flachgrundig

n
flachgründig

S
T

A
U

W
A

S
S

E
R

G
E

P
R

A
G

T
E

B
O

D
E

N

D
iese

B
öden

stehen
unter

dem
dom

inanten
E

influss
von

Stauw
asser.

Infolge
hoherLagerungsdichte,ungunstigerB

odenstruktur,hohem
Tongehaltodergeolo

gischem
S

chichtw
echselistdie

W
asserdurchlassigkeitdeutlich

gehem
m

t.

N
ach

ausgiebigen
N

iederschlagen
sind

soiche
B

öden
w

ährend
langererZ

eitvernässt.
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T
eilII

U
ntersuchungen

am
B

odenprofilund
S

tandort

D
ie

O
bergrenze

starker
V

ernassungsanzeichen
bzw

.
G

leyflecken
(H

orizontsym
bol

gg)
liegtoberhaib

60
cm

unterTerrain
(U

ntertypen:
stark

pseudogleyig,sehr
stark

pseudo
gleyig).

U
berschussiges

R
egenw

asserfliesstverm
ehrtoberflächlich

ab.S
eitliche

W
asserbew

egun
gen

in
der

Stauw
asserzone

des
B

odens
sind

kaum
m

oglich.

W
ährend

Trockenperioden
entstehen

bei
tonig-m

ergeligen
A

usgangsm
aterialien

tiefe
S

chw
und-

bzw
.Trockenrisse

im
B

odenkorper,die
zu

einem
ausgeprägten

P
rism

engefuge
führen.

H
aufige

B
odentypen:

B
raunerde-P

seudogley
und

P
seudogley.

D
ie

K
iasse

der
stauw

assergepragten
Böden

w
ird

in
zw

eiG
ruppen

unterteilt:

S
elten

bis
zur

O
berfläche

porengesättigte
B

ö
den

D
ie

Vem
assung

beschr~inktsich
aufden

U
nterboden.D

er
O

berboden
istvergleichbarm

it
dem

jenigen
von

norm
aldurchlassigen

B
oden;erzeigtkeine

V
em

assungsanzeichen.

o
m

ässig
tiefgrundig

bis
tiefgrundig

p
ziem

lich
flachgrundig

H
aufig

bis
zur

O
berfläche

porengesättigte
B

ö
den

A
uch

derO
berboden

zeigtV
ernassungsanzeichen

(H
orizontsym

bolA
hg

oderA
hgg).

q
ziem

lich
flachgrundig

r
flachgrundig

G
R

U
N

D
-IH

A
N

G
W

A
S

S
E

R
G

E
P

R
A

G
T

E
B

O
D

E
N

D
iese

Böden
stehen

unter
dem

dom
inanten

E
influss

von
G

rund-
oderH

angw
asser.

Je
nach

V
ernassungsgrad

tritt
eine

periodische
bis

dauernde
W

assersattigung
im

U
n
te

r
bzw

.
O

berboden
auf.

Luftm
angelin

den
periodisch

w
asserftthrenden

B
odenbereichen

fU
hrtzurA

usbildung
von

stark
rostfleckigen

H
orizonten

(O
xidationszone);

andauernde
P

orensattigung
zu

fa
h

i
grauen

B
odenhorizonten

(R
eduktionszone).O

ftbesitzen
diese

Böden
anm

oorige
H

um
us

form
en.

D
ie

O
bergrenze

starker
V

ernassungsanzeichen
bzw

.
G

leyflecken
(H

orizontsym
bol

gg)
liegtoberhaib

60
cm

unterTerrain
(U

ntertypen:
stark

gleyig
bis

sum
pfig).

P
eriodisch

überschw
em

m
te

B
ö

den
(A

ueböden)
w

erden
ebenfalls

dieser
W

asserhaus
haltsklasse

zugeordnet,w
eildiese

gleichzeitig
grundw

asserbeeinflusst
sind.

H
aufige

B
odentypen:

B
raunerde-G

ley,B
untgley,Fahigley,H

aibm
oor,M

oor,
A

ueboden.
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8.B
odenbezeichnung

(K
iassifikation)

D
ie

K
iasse

der
grund-Ihangw

assergepragten
Böden

w
ird

gem
ass

der
O

berbodenver
nässung

in
vier

G
ruppen

unterteilt
(es

w
ird

zusatzlich
zw

ischen
m

ineralischen
und

organischen
B

oden
unterschieden):

S
elten

bis
zur

O
berfläche

porengesättigte
B

ö
den

D
ie

V
em

assung
beschr~inktsich

aufden
U

nterboden.
D

er
O

berboden
istvergleichbarm

it
dem

jenigen
von

norm
aldurchiassigen

B
oden;erzeigtkeine

V
ernassungsanzeichen.

s
tiefgrundig

t
m

assig
tiefgründig

u
ziem

lich
flachgrundig

H
äufig

bis
zur

O
berfläche

porengesättigte
B

ö
den

D
er

O
berboden

istoftporengesattigtund
zeigt

schw
ache

V
ernassungsanzeichen

(H
o
ri

zontsym
bolA

hg).

v
m

ässig
tiefgrdndig

w
ziem

lich
flachgriindig

his
flachgrundig

M
eistbis

zur
O

berfläche
porengesättigte

B
ö

den

Tm
O

berboden
sind

nurnoch
die

G
robporen

haufig
durchlU

ftet.M
ittelporen

w
erden

nurin
Trockenperioden

teilw
eise

entw
ässert.

S
tarke

V
ernassungsanzeichen

zeigen
diesen

Zustand
an

(H
orizontsym

bolA
hgg).

x
ziem

lich
flachgrundig

y
flachgrundig

D
auernd

bis
zur

O
berfläche

porengesättigte
B

ö
den

D
erO

berboden
istdas

ganze
Jahrm

itG
rund-

oderK
apillarw

assergesattigt.H
öchstens

die
G

robporen
w

erden
noch

kurzzeitig
entw

ässert.
P

flanzenruckstande
w

erden
kaum

m
ehr

zersetzt(H
orizontsym

bolA
gg,

A
r,T).

z
sehrflachgrundig
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T
eilII

U
ntersuchungen

am
B

odenprofilund
S

tandort

8.3.3
P

flanzennutzbare
G

rundigkeitund
S

peicherverm
ogen

fü
r

leichtverfflgbares
W

asser

Für
die

land-
und

forstw
irtschaftliche

P
flanzenproduktion

ist
das

W
asserspeicherver

m
ogen

eines
Bodens

von
grossterBedeutung.

V
or

allem
das

S
peicherverm

ogen
für

leicht
verfU

gbares
W

asser(0.1
-

1.0
atSaugspannung)

isteine
w

ichtige
K

enngrosse
dernorm

al
durchlassigen

Böden.Em
ungefahres

M
ass

des
S

peicherverm
ogens

für
leichtverfU

gbares
W

asser
ist

die
pflanzennutzbare

G
riindigkeit.

U
nter

pflanzennutzbarer
G

rundigkeit
verstehtm

an
die

M
achtigkeitdes

durchw
urzelbaren

Teils
eines

Bodens.Sie
w

ird
erm

ittelt,
indem

von
derD

urchw
urzelungstiefe

die
nichtdurchw

urzelbaren
Teile

(S
kelett,verdichte

te
oder

standig
w

assergesattigte
Zonen)

abgerechnetw
erden.

D
as

S
peicherverm

ogen
ist

ungefahr
proportional

(Faktor
0,1)

der
pflanzennutzbaren

G
ründigkeit.

So
w

eist
em

tiefgründiger
B

oden
(70

-
100

cm
)

em
S

peicherverm
ogen

für
leichtverfU

gbares
W

asser
von

ungefahr
70

-
100

m
m

,
resp.70

-
100

l/m
2

auf.

P
flanzennutzbare

G
rundigkeit

S
peicherverrnogen

für
leichtverfugbares

W
asserbeirnittelschw

eren
B

öden

A
bkür-

A
bkU

r-
m

m
oder

zung
cm

zung
Liter/rn2

0
extrem

tiefgrundig
etg

>
150

0
extrem

gross
eg

>
150

1
sehrtiefgrundig

stg
100

-
150

1
sehrgross

sg
100

-
150

2
tiefgrundig

tg
70

-
100

2
gross

g
70

-
100

3
m

ässig
tiefgrundig

m
tg

50
-

70
3

m
ittel

m
50

-
70

4
ziem

lich
flachgrundig

zfg
30

-
50

4
klein

k
30

-
50

5
flachgrundig

fg
10

-
30

5
sehrklein

sk
10

-
30

6
sehrflachgründig

sfg
<

10
6

extrern
klein

ek
<

10

Tab.
22:

P
flanzennutzbare

G
rundigkeit

und
S

peicherverm
O

gen
fü

r
leichtveifugbares

W
asser
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9.A
nw

endung
und

Interpretation
derB

odenkarte
in

der
Forstw

irtschaft

9
A

nw
endung

und
In

te
rp

re
ta

tio
n

der
B

odenkarte
in

der
F

orstw
irtschaft

9.1
V

orgehen
beider

Interpretation
von

B
odenkarten

•
A

ufsuchen
der

zu
interpretierenden

T
eiffläche(n)

aufder
B

odenkarte

•
E

rste
Interpretation

nach
den

F
arben

der
B

odenkarte
(K

urzlegende)

B
ereits

aus
derFarbgebung

derB
odenkarte

nach
W

asserhaushaltund
pflanzennutzbarer

G
rundigkeitsind

in
einem

ersten
S

chritt(grobe)Interpretationen
in

B
ezug

aufdie
fo

rst
w

irtschaftliche
B

odeneignung
m

oglich
(Tab.23).

So
beeinflusstz.B

.
derW

asserhaus
haltin

entscheidendem
M

ass
die

B
aum

artenw
ahioderdie

B
efahrbarkeitderBöden.

•
V

erfeinerte
In

te
rp

re
ta

tio
n

m
ittels

K
artencode

(detaihierte
Legende)

Für
verfeinerte

Interpretationen
istinuner

die
detaillierte

Legende
zu

konsultieren.
D

ortfinden
sich

alle
A

ngaben
überdie

aufgenom
m

enen
B

odeneigenschaften,
w

ie
etw

a
jene

überdie
Feinerdekom

ung
oderdie

pH
-V

erhaltnisse
sow

ie
H

inw
eise

aufm
ogliche

S
tandardprofile.

D
ie

beschriebenen
B

odeneigenschaften
können

nun
in

B
ezug

zu
den

zu
lösenden

P
roblem

en
gebrachtw

erden.

•
E

inbezug
der

ubrigen
S

tandortfaktoren

V
iele

Interpretationen
können

abernichtallein
aufgrund

derB
odeneigenschaften

v
o

r
genom

m
en

w
erden,

sondern
m

üssen
m

it
anderen

S
tandortfaktoren

w
ie

K
lim

a,
V

egetation
und

R
eliefkom

biniert
w

erden.
A

us
diesem

G
rund

enthalten
B

odenkarten
(v.a.

1:25’OOO)
auch

A
ngaben

zu
diesen

Faktoren.

D
erfü

r
das

P
flanzenw

achstum
am

stärksten
ilm

itierende
S

tandortfaktorbestim
m

t
die

forstw
irtschaftliche

E
ignung.
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T
eilIII

A
nw

endung
und

Interpretation

W
asserhaushaIt~

p
fla

n
ze

n
n

u
tzb

a
re

G
ru

n
d

ig
ke

it
F

o
rstw

irtsch
a

ft

P
roduktions-

Baum
arten-

B
efahrbar

C
ode.

K
om

plex-N
r.

fähigkeit
w

ahl
keit

S
e

n
kre

ch
t

d
u

rch
w

a
sch

e
n

e
B

ö
den

tiefgrunclig
*
*
*
*

xxxx
c

(50-99]
norm

al
durchltssig

m
ässigtiefgrundig

x
x
x
X

•~
(1-49]

{
sehrtiefgründig

xxxx

~
(100-199]

ziem
lichflachgrO

ndig
*
*

x
x
x
x

flachgründig
*

x
x
x
x

{
tiefgrU

ndig
*
*
*
*
*

x
x
x

~
(200-2491

m
assigtiefgrundig

*
*
*
*

x
x
x

stauw
asserbeeinflusst

ziem
lich

flachgründig
xxx

~
[250-2991

flachgründig
*
*

x
x
x

{
tiefgrS

ndig
*
*
*
*
*

x
x
x
x

~‘
[300-3491

m
S

sxigtiefgrundig
*
*
*
*

X
X

X
grund-/hangw

asserbeeinflusst
ziem

lich
tlachgründig

*
*
*

x
x
x

~
1350-3991

tlachgrunaig
*
*

x
x

S
tauw

assergeprâ
gte

B
ö

den
seltenbiszur0berfläche

{
m

8ssig
tiefgrU

ndig,tiefgrO
ndig

*
*
*
*

x
x
x

~
1400-4491

porengesattigt
ziem

lich
flachgrU

ndig
*
*
*

x
x

hSufig
biszur0berflS

che
{

ziem
lichflachgrU

ndig
*
*

x
x

~
[450-4991

porengesättigt
flachgrU

ndig
*

x
x

G
ru

n
d
-/h

a
n
g
w

a
sse

rg
e
p
ra

g
te

und
O

b
e
rsch

w
e
m

m
te

B
oden

selten
bis

zurO
berfläche

porengesättigt
{

tiefgri~ndig
*
*
*
*
*
/
*
*
~

xxx/xx
~

[500-549/
m

ineralisch/organisch
m

ässigtiefgr~ndig
*
*
*
*
/
*

~
x
x
x
/x

x

u
550-5991

ziem
lichflachgründig

*
*
*
/
*

x
x
/x

haufig
bit

zurO
berfitche

porengesättigt
v

(600-649/
m

ineralisch/organisch
{

m
àssi9tief~rtndi9

*
*
*
/
*

5
5

/s
w

650-6991
ziem

lich
flachgrU

ndig,flachgründig
*
*

/
*

~
/~

.
x
,x

m
eistbis

zur0berfl~che
porengesS

ttigt
x

[700-749/
{

ziem
lich

flachgriindig
*
/*

x
/0

m
ineralisch/organisch

y
750-7991

flachgrU
ndig.sehr

tlachgründig
*
1

—
5
/0

dauem
d

bix
zurO

bertlSche
porengeS

ättigt
[800-849/

m
ineralisch/organisch

sehrflachgrU
ndig

0
/0

~
850-8991

B
efahrbarkeit:

(ohne
BerU

cksichtigung
von

H
angnoigung

und
H

indernissen(

Tab.
23:

Forstw
irtschafthiche

B
odeneignung

aufgrund
von

W
asserhaushalt

und
pflanzennutzbarer

G
rundigkeit

(erste
Interpretation

aufgrund
der

Farbgebung);
A

uszug
R

llckseite
B

odenkarte
1:25’O

O
O

.

Legende:
P

roduktionsfähigkeit:
*
*
*
*
*

•=ausgezeichnet
B

aum
artenw

ahi:
~

—
sehrvielseitig

(beiB
eurteilungm

it
*
*
*
*

—
sehrgut

~
—

vielseitig
standorttauglichen

*
*
*

—
gut

~
~ein~eschrS

nkt
B

aum
arten)

*
*

—
m

Sssig
gut

—
stark

elngeschrS
nkt

~
*

—
gering

—
sehrstarkeingeschränkt/keinW

ald
—

—
xehr

gering/kein
W

ald

xxxx
—

gutbefahrbar
m

itnorm
albereiften

Traktoren
xxx

nach
N

iederschlagsperioden
beschrSnktoder

nichtbefahrbar
m

itnorm
al

bereiften
Traktoren

xx
—

háufig
(nach

N
iedersch)S

gen)
m

itnorm
albereiften

Traktoren
nichtbefahrbar.

m
itS

pezialbereifung
befahrbar

x
nurm

itspezialbereiften
Traktoren

befahrbar
(B

reitreifen)
0

nichtbefahrbar
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9.A
nw

endung
und

Interpretation
der

B
odenkarte

in
derForstw

irtschaft

9.2
A

nw
endungsbereiche

A
ls

standortkundliche
G

rundlagenkarte
ist

die
B

odenkarte
beiverschiedenen

P
lanungs

fragen
im

W
ald

em
unentbehrliches

H
ilfsm

ittel.

•
Tm

W
aldbau

stehtbeiderA
nw

endung
derB

odenkarte
die

Interpretation
im

H
inblick

auf
die

B
aum

artenw
ahisow

ie
aufden

V
e
rla

u
fdes

B
aum

w
achstum

s
im

V
ordergrund.

D
ie

A
ngaben

aus
derB

odenkarte
erlauben

S
chlussfolgenm

gen
in

B
ezug

aufB
estandes

stabilitätund
U

m
triebszeit

(vgl.
9.5).

E
rforderliche

Tnform
ation

aus
derB

odenkarte:
-

W
asserhaushalt,

pflanzennutzbare
G

rU
ndigkeit

(W
urzelraum

),
Sauregrad,

H
um

us-
form

•
B

eiderN
utzungsplanung,

d.h.
beim

E
rstellen

von
W

irtschaftsplanen
können

B
oden

daten
m

it
ertragskundlichen

D
aten

der
Forsteinrichtung

kom
biniert

w
erden.

D
adurch

w
ird

die
B

ildung
von

S
tandorteinheiten,

A
bteilungen,W

uchszonen
odereigentlichen

B
etriebsklassen

erleichtert.

E
rforderliche

Tnform
ation

aus
derB

odenkarte:
-

W
asserhaushalt,pflanzennutzbare

G
rundigkeit,P

roduktionsfahigkeit(B
odenquali

tat),G
eländeform

(O
berflachengestaltund

H
angneigung)

•
B

eiH
olzem

tefragen,
v.a.im

B
ereich

B
efahrbarkeitkönnen

aus
B

odenkarten
w

ertvolle
Inform

ationen
gew

onnen
w

erden
(vgl.

9.7.1).
Tm

forstlichen
Strassenbau

kann
m

ittels
K

arte
der

B
oden

als
B

augrund
und

B
austoffin

erster
A

nnaherung
beurteilt

w
erden

(vgl.
10.3).

E
rforderliche

Inform
ation

aus
derB

odenkarte:
-

W
asserhaushalt,H

um
usform

(org.Böden),Feinerdekornung,S
kelettgehalt,G

elände
form

•
B

eiW
aldzusam

m
enlegungen

istes
m

oglich,
den

B
oden

als
P

roduktionsgrundlage
zu

begutachten
und

einen
B

odenw
ert

(Tauschw
ert)

festzulegen
(vgl.

9.6).

E
rforderliche

Inform
ation

aus
derB

odenkarte:
-

P
roduktionsfahigkeit

•
A

ls
S

tandortkarte
liefert

die
B

odenkarte
auch

für
N

atur-
und

Landschaftsschutz
G

rundlagen,
so

z.B
.

bei
der

B
ew

ertung
der

N
aturschutzfunktion

gew
isser

W
älder

resp.beiderA
usscheidung

von
W

aidreservaten.

E
rforderliche

Inform
ation

aus
derB

odenkarte:
-

B
odentyp,H

um
usform

(org.Böden),W
asserhaushalt,pflanzennutzbare

G
rtindigkeit,

P
roduktionsfahigkeit
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A
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•
Jm

m
erw

ichtigerw
erden

B
odenkarten

beiU
m

w
eltvertraglichkeitsprufungen,

die
den

W
ald

betreffen,v.a.beiderP
lanung

von
K

iesgruben
und

D
eponiestandorten,

aberauch
beim

Leitungsbau
oderbeiS

kipistenpianierungen.

E
rforderliche

Inform
ation

aus
derB

odenkarte:
-

diverse
B

odeneigenschaften,
P

roduktionsfahigkeit

•
In

höheren
Lagen

können
B

odenkarten
auch

fürdie
A

nalyse
von

N
aturgefahren,speziell

für
die

B
eurteilung

der
E

rosionsgefáhrdung
resp.

G
eschiebem

engen
verw

endet
w

erden.

E
rforderliche

Inform
ation

aus
derB

odenkarte:
-

W
asserhaushalt,pflanzennutzbare

G
rU

ndigkeit
,Feinerdekom

ung,S
kelettgehalt

9.3
B

odenkarte
und

S
tandort

D
ie

Forstw
irtschaftin

derS
chw

eiz
istbestrebt,das

von
derN

atur
gegebene

‘P
roduktions

potential”
unter

optim
aler

E
rfU

llung
der

S
chutz-

und
E

rholungsfunktion
nachhaltig

zu
nutzen,w

obeidas
P

rinzip
dernatum

ahen
B

ew
irtschaftung

im
V

ordergrund
steht(E

A
F

V
,

1988a).
U

rn
dieses

Z
ielzu

erreichen
sind

K
enntnisse

U
berdie

okologischen
G

rundlagen,
d.h.überden

S
tandort,V

oraussetzung.

9.3.1
Standortund

S
tandortfaktoren

U
nterS

tandortw
ird

die
G

esam
theitder

aufdie
W

aldbaum
e

einw
irkenden

U
m

w
eltbedin

gungen
verstanden.

D
ie

E
rfassung

dieser
B

edingungen
ist

Z
iel

der
forstlichen

S
tand

ortkartierung
und

gilt
heute

als
unentbehrliches

W
erkzeug

der
forstlichen

P
lanung.

E
ine

optim
ale

U
m

schreibung
des

Standortes
erhältm

an
durch

das
E

rfassen
derbeobachtbaren

S
tandortfaktoren

K
lim

a,
V

egetation,
B

oden
und

R
elieflage

(A
R

B
E

IT
S

K
R

E
IS

S
T

A
N

D
O

R
T

K
A

R
T

IE
R

U
N

G
,

1980).
B

eiidealen,natU
rlichen

V
erhältnissen

zeigtim
W

ald
auch

die
V

egetation
als

E
inzelfaktor

die
G

esam
theitderU

m
w

eltbedingungen
rechtgutan.

9.3.2
M

ethoden
der

S
tandortkartierung

1967
w

urden
die

Ergebnisse
eines

im
S

chw
eizerM

ittelland
durchgefuhrten

intem
ationalen

M
ethodenvergleichs

verö
ffentlicht(E

LLE
N

B
E

R
G

,
1967).M

s
bestes

V
erfahren

bew
ertete

m
an

dabeieine
kom

binierte
M

ethode,
beiderdurch

Zusam
m

enfassen
von

V
egetations

typen,B
odenform

en
sow

ie
w

eiteren
Standorteigenschaften,sog.S

tandortform
engruppen

gebildet
w

urden.
D

er
V

orteileinerkom
binierten

M
ethode

liegtdarin,
dass

beim
A

usfall
eines

S
tandortfaktors

(z.B
.V

egetation
in

einem
dichten

Fichtenstangenholz)die
A

nsprache
der

ubrigen
Faktoren

im
m

er
noch

eine
B

eurteilung
und

eine
Zuordnung

zu
einem

S
tand

orttyp
zulässt.
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Tm
deutschsprachigen

R
aum

haben
sich

in
der

W
aldstandortkartierung

verschiedene
M

ethoden
durchgesetzt,

zum
T

eil
m

it
S

chw
ergew

icht
aufder

V
egetation,

zum
T

eilm
it

S
chw

ergew
icht

auf
dem

S
tandortm

erkm
al

B
oden

oder
Substrat;

m
eist

w
erden

aber
kom

binierte
V

erfahren
angew

andt.

In
derS

chw
eiz

liegtdas
S

chw
ergew

ichtbeidereigentlichen
V

egetationskartierung,
w

obei
heute

beiden
m

eisten
K

artierungen
auch

B
odenansprachen

am
P

rofilvorgenom
m

en,
d.h.

V
egetationsdaten

m
itB

odendaten
verknupftw

erden.

9.3.3
B

odenkarte
als

M
itte

lder
S

tandortkartierung

D
ie

B
edeutung

der
B

odenkarte
innerhaib

der
S

tandortkartierung
kann

verschieden
sein.

E
ine

hilfreiche
U

nterstutzung
ist

die
B

odenkarte
etw

a
bei

V
egetationskartierungen;

so
können

W
aldgesellschaften

m
it

okologisch
w

eitem
S

pektrum
enger

gefasst
oder

noch
w

eiter
unterteilt

w
erden

(z.B
.

U
nterteilung

in
zw

ei
pH

-B
ereiche

oder
U

nterteilung
in

norm
ale

und
gehem

m
te

D
urchlassigkeit).A

uch
w

enn
U

nsicherheiten
beiderV

egetations
ansprache

bestehen
(Jungw

uchse,stark
anthropogen

beeinflusste
Flächen,

dichte
F

ichten
bestände),kann

U
bereine

V
erknupfung

derB
oden-

und
V

egetationsdaten
die

W
aidgesell

schaft
trotzdem

bestim
m

t
w

erden.
In

dieser
H

insicht
sind

die
in

den
B

erichten
b

e
schriebenen

Leitprofile
w

ichtig,
v.a.

w
enn

sie
m

it
V

egetationsaufnahm
en

kom
biniert

w
erden.

A
nderseits

können
B

odenkarten
zusam

m
en

m
it

V
egetationskarten

auch
für

die
B

ildung
von

S
tandorttypen

oderim
W

irtschaftsw
ald

fir
B

estockungszieltypen
verw

endetw
erden

(A
bb.

29).

Abb.
29:

S
tandortfaktoren

und
S

tandortlyp
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E
ine

B
odenkarte

kann
aber

auch
für

sich
allein

als
S

tandortkarte
interpretiert

w
erden.

B
öden

m
itähnlichen

E
igenschaften

können
zu

sog.B
odeneignungseinheiten

zusam
m

en
gefasst

w
erden.

M
it

den
A

ngaben
über

W
asserhaushaltlG

rundigkeit
sow

ie
die

p
H

V
erhältnisse,

lassen
sich

die
einzelnen

B
odeneignungseinheiten

analog
den

W
aldgesell

schaften
in

einem
O

kogram
m

darstellen.M
it

derP
roduktionsfahigkeitdes

B
odens

sow
ie

den
S

tandortansprüchen
der

B
aum

arten
können

auch
eigentliche

S
tandorttypen

(w
aldbauliche

E
ignungseinheiten)

beschrieben
w

erden
(vgl.

10.1).

9.4
D

ie
P

ro
d

u
ktio

n
sfä

h
ig

ke
it

A
ngaben

zurH
olzproduktion

w
erden

in
den

B
odenkarten

durch
die

sog.P
roduktionsfiihig

keit
gem

acht.
U

nter
P

roduktionsfahigkeit
ist

die
aufgrund

des
S

tandortfaktors
B

oden
m

ogliche
M

assen-
(und

W
ertleistung)

einer
standortgerechten

B
estockung

zu
verstehen.

D
ie

P
roduktionsfahigkeit

w
iderspiegelt

die
B

odenqualitat.
D

a
bei

W
aldkartierungs

projekten
norm

alerw
eise

keine
ertragskundlichen

E
rhebungen

durchgefuhrt
w

erden,
basieren

die
A

ussagen
U

ber
B

odenqualitat
oder

P
roduktionsfahigkeit

allein
auf

den
B

odeneigenschaften
eines

Standortes.
U

nterstützt
w

erden
solche

Interpretationen
durch

B
aum

hohenm
essungen

und
B

onitatsbestim
m

ungen
beim

B
odenprofil.

D
ie

P
roduktionsfähigkeitoderB

odenqualitatspieltbeiverschiedenen
Fragestellungen

eine
R

olle,
etw

a
bei

der
B

ew
ertung

von
P

arzellen
bei

W
aldzusam

m
enlegungen,

bei
der

S
tandorttypenbildung

oderetw
a

im
Sinne

von
B

ew
eissicherung

beigeplanten
K

iesgruben
und

D
eponien.

B
ei

D
etaillcartierungen

w
ird

jeder
in

der
Legende

aufgeführte
B

oden,
d.h.jede

B
oden

einheit
speziell

beurteilt
und

einer
P

roduktionsfahigkeitsstufe
zugeordnet;

bei
der

K
artierung

im
M

assstab
1:25’OOO

w
ird

pauschalfürjede
W

asserhaushalts-/G
rundigkeits

stufe
eine

P
roduktionsfahigkeitsstufe

angegeben
(vgl.

Tab.
23).

A
u

fdie
B

estim
m

ung
derB

odenqualitatw
ird

im
A

bschnitt
9.6

(B
ew

ertung
von

W
aldbö

den)
noch

niihereingegangen.

96



9.A
nw

endung
und

Interpretation
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B
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9.4.1
P

roduktionsfähigkeitsstufen

Insgesam
tw

erden
6

P
roduktionsfahigkeitsstufen

unterschieden
(Tab.

24).

S
tute

P
roduktionsfahigkeit

B
eurteilung

I
ausgezeichnet

beste
W

aldstandorte

II
sehrgut

sehr
gute

W
aldstandorte

III
gut

gute
W

aldstandorte

IV
m

ässig
gut

m
ittlere

W
aldstandorte

V
gering

W
aldstandorte

ohne
P

roduktionsfunktion

VI
sehrgering

kaum
w

aldfahige
S

tandorte

Tab.
24:

P
roduktionsfahigkeitsstufen

I
ausgezeichnet

D
iese

hauptsachlich
sehrtiefgrundigen

B
oden

(m
iteinem

sehrgrossen
W

asserspeicherver
m

ogen)
gehoren

zu
den

besten
W

aldstandorten.

B
ei

ungehem
m

ter
D

urchlassigkeit
m

üssen
die

B
öden

sehr
tiefgrundig

(>
100

cm
)

sein.
Stau-

odergrundw
asserbeeinflusste

B
öden

sind
m

indestens
tiefgrundig

(>
70

cm
).

D
ie

B
öden

sind
vielseitig

nutzbar.
A

ile
in

der
entsprechenden

K
lim

aregion
heim

ischen
W

irtschaftsbaum
arten

können
beihesterQ

ualitateinen
m

axim
alen

Zuw
achs

leisten.

II
sehr

gut

D
iese

Böden
sind

hauptsachlich
tiefgrundig

m
iteinerpflanzennutzbaren

G
rundigkeitvon

70
-100

cm
.

Es
sind

sehrgute
und

gute
W

aldstandorte.

D
ie

norm
aldurchiassigen,

tiefgrU
ndigen

B
öden

sind
vielseitig

nutzbar.
A

lle
heim

ischen
B

aum
arten

können
beiguterQ

ualitateinen
sehrguten

Zuw
achs

leisten.

In
diese

S
tufe

gehoren
auch

die
tiefgrundig

bis
m

assig
tiefgrU

ndigen,
stau-

oder
grund

w
asserbeeinflussten

Böden
sow

ie
tiefgrU

ndige
his

m
ässig

tiefgrundige,
selten

his
zur

O
berflache

w
assergesattigte

N
asshöden,sofern

sie
noch

einen
braunerdeahnlichen

O
berbo

den
aufw

eisen.D
ie

B
aum

artenw
ahiisteingeschrankt.D

ie
standortgerechten

W
aldbäum

e
leisten

jedoch
heihoher

Q
ualitateinen

sehrguten
Zuw

achs.
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III
gut

A
u
fden

m
assig

tiefgrU
ndigen

(50-70
cm

),norm
aldurchiassigen

Böden
m

itm
itteigrossem

W
asserspeicherverm

ogen
erbringen

die
m

eisten
heim

ischen
B

aum
arten

einen
guten

Zuw
achs.

A
u
f

den
m

assig
tiefgrundigen

bis
ziem

lich
flachgrundigen,

stau-
oder

grundw
asser

beeinflussten
B

öden
istdie

B
aum

artenw
ahieingeschr~nkt.D

ie
geeigneten

B
äurne

zeigen
einen

guten
Zuw

achs.

A
u
fm

assig
tiefgrundigen

bis
ziem

lich
flachgrundigen

N
assböden,die

selten
oderhaufig

bis
zurO

berfläche
porengesattigtsind,istdie

B
aum

artenw
ahioftstark

eingeschrankt.
N

ur
einzelne

A
rten

erbringen
beiguterQ

ualitateinen
guten

Zuw
achs.

IV
m

ässig
gut

D
iese

Böden
sind

m
ehrheitlich

ziem
lich

flachgrU
ndig

(30
-

50
cm

).
Ihre

P
roduktions

fahigkeitistquantitativ
oderqualitativ

deutlich
eingeschrankt.

A
u
f

den
ziem

lich
flachgrundigen,

norm
aldurchlassigen

sow
ie

stau-
oder

grundw
asser

beeinflussten
Böden

Leisten
nurnoch

einzelne
B

aum
arten

einen
m

ässigen,andere
nureinen

geringen
Zuw

achs.

A
u
fziem

lich
flachgrundigen

N
assböden

(selten,haufig
oderm

eistens
his

zur
O

berfläche
w

assergesattigt)
istdie

B
aum

artenw
ahinoch

starkerals
in

derifi.
P

roduktionsstufe
einge

schränkt.
D

ie
standortgerechten

B
aum

arten
leisten

einen
m

assig
guten

his
geringen

Zuw
achs.

V
gering

In
diese

S
tufe

gehoren
W

aldstandorte
ohne

P
roduktionsfunktion.

Es
sind

flachgrU
ndige

(10
-

30
cm

),
norm

aldurchlassige
sow

ie
stau-

oder
grundw

asser
beeinflusste

Böden.E
inzelne

B
aum

arten
leisten

einen
geringen

Zuw
achs.D

asselbe
g
iltbei

flachgrU
ndigen

N
assböden,

die
haufig

bis
m

eistens
bis

zur
O

berfläche
w

assergesättigte
Poren

aufw
eisen.

H
ier

handeltes
sich

ofturn
w

ertvolle
N

aturschutzgebiete.

V
I

sehr
gering

Soiche
Standorte

sind
kaum

w
aldfahig.

Sie
sind

höchstens
von

G
ebüschw

ald
odernur

von
einzelnen

B
aum

arten
und

S
träuchern

bestockt.

H
ierhergehoren

sehrflachgrU
ndige,norm

aldurchiassige
sow

ie
dauem

d
bis

zur
O

berflache
porengesattigte

Böden.Ihre
pflanzennutzbare

G
rundigkeitistldeiner

als
10

cm
.
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9.5
B

odenkarte
und

W
aldbau

D
ie

Forderung
nach

stabilen,naturnahen
Beständen

sow
ie

auch
nach

E
rhaltung

derB
oden

fruchtbarkeitbedingteine
standortgem

asse
W

aldbew
irtschaftung.A

nhand
derB

odenkarte
kann

den
unterschiedlichen

A
nspruchen

der
verschiedenen

B
aum

arten
an

die
Bodeneigenschaften

R
echnung

getragen,d.h.das
B

aum
w

achstum
besserbeurteiltund

die
B

aum
artenw

ahi
sicherer

getroffen
w

erden.
A

uch
können

Fragen
zur

U
m

triebszeit
oder

zum
V

erjungungszeitraum
besserbeantw

ortetw
erden.

A
ngaben

überden
Sauregrad

und
die

H
um

usform
dienen

bodenpflegenden
M

assnahm
en,

w
ie

z.B.
derP

flege
des

N
ebenbestandes.

9.5.1
B

odeneigenschaften
und

B
aum

artenw
ahi

Für
die

B
aum

artenw
ahibesonders

w
ichtig

istdie
B

eurteilung
derW

asserversorgung
und

des
W

asser-/Lufthaushaltes
des

B
odens

sow
ie

der
durchw

urzelbaren
B

odenm
achtigkeit

oderpflanzennutzbaren
G

rtindigkeit.W
ievielW

asserden
P

flanzen
für

das
W

achstum
zur

V
erfügung

steht,
w

ird
nebst

den
klim

atischen
B

edingungen
m

assgeblich
vom

W
asserhaushalt

des
B

odens
bestim

m
t

(A
ufnahm

e,
S

peicherung
und

A
bgabe

von
W

asser).D
erB

odenaufbau
(durchliissig,stauend

usw
.)beeinflusstdabeidas

W
asserregim

e
entscheidend.

G
enugend

durchw
urzelbarer

B
odenraum

ist
für

W
aldbäum

e
m

itibrem
m

achtigen
W

urzelw
erk

sow
ohifür

die
W

asser-
und

N
ahrstoffaufnahm

e
als

auch
für

die
V

erankerung
äusserstw

ichtig.

D
er

N
ährstoffum

satz
des

O
kosystem

s
W

ald
befindet

sich
im

V
ergleich

zur
aktuellen

Landw
irtschaft

aufeinem
vieltieferen

N
iveau;

die
Toleranz

vieler
B

aum
arten

bezüglich
N

ahrstoffangebot
ist

aber
recht

gross.
Es

gilt
lediglich,

dass
an

essentiellen
N

ähr-
und

S
purenelem

enten
kein

M
angelbestehen

solite.

S
chon

die
B

etrachtung
der

verschiedenartigen
A

uspragung
der

W
urzelw

erke
unserer

W
aldbäum

e
verdeutlichtdie

unterschiedlichen
A

nspriiche
an

die
B

odeneigenschaften,w
as

den
W

asserhaushalt,
insbesondere

aber
auch

die
Feinerdekornung

oder
die

Lage
rungsdichte

anbelangen
(K

O
S

T
LE

R
,

B
R

U
C

K
N

E
R

,B
IB

E
LR

IE
T

H
E

R
,

1968).B
aum

arten
m

it
P

fahlw
urzeln

können
z.B

.
schw

ere,
tonige

Böden
oder

schlecht
durchlassige,

dichte
B

odenschichten
besser

aufschliessen
als

B
aum

arten
m

it
H

orizontal-W
urzelw

erk
und

S
enkerw

urzeln,
die

sich
auf

soichen
Böden

nur
m

it
M

ühe
verankem

.
A

nspruchslose
B

aum
arten

haben
oft

em
überdurchschnittlich

gutentw
ickeltes

W
urzelw

erk,
haben

also
z.T.nur

scheinbareinen
geringeren

N
ährstoff-und

W
asserbedarf,w

ahrend
anspruchsvolle

B
aum

arten
z.T.em

w
eniger

gutausgebildetes
W

urzelw
erk

aufw
eisen.

D
a

die
Legende

der
B

odenkarten
sow

ie
deren

Farbgebung
nach

den
K

riterien
W

a
s

serhaushaltund
pflanzennutzbare

G
rU

ndigkeitaufgebautsind,können
die

K
arten

direktfür
die

B
aum

artenw
ahiverw

endetw
erden.Es

istaberzu
beachten,dassje

nach
K

lim
azone

die
B

odenw
asserhaushahs-/G

rLindigkeitsstufen
unterschiedlich

zu
interpretieren

skid.So
w

eist
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T
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A
nw

endung
und

Interpretation

beispielsw
eise

em
norm

al
durchlassiger,

flachgrU
ndiger

B
oden

in
der

K
lim

azone
A

2
(m

assig
trocken)

em
deutlich

grösseres
Trockenheitsrisiko

auf,
als

em
vergleichbarer

B
oden

in
einem

niederschlagsreichen
G

ebiet,
z.B

.
K

lim
azone

B
5

(sehr
feuchter

N
iederschlagshaushalt).

A
bb.

30
gibtüberdie

AnsprU
che

derw
ichtigsten

B
aum

arten
an

den
B

oden
A

uskunft.
D

ie
Zusam

m
enstellung

istgem
~ss

B
odenkartenlegende

aufgebaut,d.h.es
kann

m
itdem

aufder
B

odenkarte
angegebenen

K
artencode

fürW
asserhaushaltlG

ründigkeitlB
odentyp

eingestie
gen

w
erden.

~
W

asserhaushalt
Norm

aldurchlassig
Stau-/grunci-/

Stauw
assergepragt;

G
rund-)hangw

assergeprAgt;
\

ptlanzennutzbare
hangw

asserbe-
Porensattigung

bis
Porensattigung

bis
zurO

berflache:
\

G
rUndigkeit

einflusst:
zurselten

hauftg
selten

haufig
m

eist
dauernd

C
\

0
)

0
)

C
~

)
0

)
0

)
0

)

\
~

a
t

C
~

~
~

a
~

0)
C

c
2

~
e

~2
2

2
2

2
2

0)
a

.C
C

a
t

a
0

)
a~

a
a
t

a
a

t
O

a
t

0
at2

\
~

\
~

Boclentyp
e

d
C

b
a

f+k
g+l

h+m
k-n

o
p

s
t

U
V

W
X

y

0
R

egosol
F

Fluvisol
K

Kalkbraunerde
B

Braunerde
T

Parabraunercie
E

Saure
Braunerde

P
Podzol

Y
Braunerde

Pseudogle~
I

Pseudogley
_

_
_

_
_

_
_

V
Braunerde-G

ley
W

Buntgley
G

Fahigley
N

H
aibm

oor

B
A

It
Bergahom

Es
Esche

Ki
Kirschbaum

RE1
Roteiche

TEi
Traubeneiche

Do
Douglasie

La
Lärche

Bu
Buche

HB1
H

angebirke
M

Bi
M

oorbirke
SEI

Stieleiche
W

e
W

eide
Fl

Fichte
St

Strobe
BUI

Bergulm
e

HBu
H

agebuche
Pa

Pappel
SEr

Schw
arzerle

W
U

W
interlinde

Fö
Fôhre

Ta
Tanne

A
bb.

30:
A

nspruche
derw

ichtigsten
B

aum
arten

an
den

B
oden

Tiefgrundige
K

alkbraunerden,
B

raunerden,Saure
B

raunerden
und

Parabraunerden
sagen

den
m

eisten
B

aum
arten

zu.

S
tauw

asserbeeinflusste
sow

ie
grund-Ihangw

asserbeeinflusste
B

öden
sind

aufgrund
der

besseren
W

asserversorgung
bezU

glich
P

roduktivität
höherzu

bew
erten

als
vergleichbare

norm
aldurchlassige

Böden.
D

ie
A

usw
ahlan

B
aum

arten,denen
diese

B
odenverhaltnisse

zusagen,istaberbereits
geringer.

D
ie

selten
bis

zur
O

berfläche
porengesattigten,

stauw
assergepragten

sow
ie

grund-
oder

hangw
assergepragten

Böden
zeichnen

sich
durch

eine
hohe

P
roduktionsfahigkeit

aus,
w

ährend
die

B
aum

artenausw
ahlm

ehr
oder

w
eniger

stark
eingeschranktist.

B
eirichtiger

B
estockung

(z.B
.

B
ergahom

,
Esche,

S
tieleiche,

Tanne)
sind

diese
Böden

sow
ohiö

kolo
gisch

als
auch

ö
konom

isch
interessant.

Cat
a
t~

~5Ca
t

a
~

)

.2~
2

~
~~uE

N

q
r

atCIDataat5,z

BU1PaHG
u

W
U

B.Jt
HBu

AhEsS
EsSEI

Es
(W

a)

Ta
Pa

SE1
SEr

(SEF)

Ta
St

Fo
M

GI
(PS)
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9.A
nw

endung
und

Interpretation
derB

odenkarte
in

derForstw
irtschaft

N
ur

eine
geringe

A
nzahlvon

B
aum

arten
eignetsich

für
die

B
estockung

von
stauw

asser
geprägten,haufig

bis
zur

O
berfläche

porengesattigten
Böden.M

s
w

ichtigste
sind

die
T

ie
f

w
urzler

S
tieleiche,

Tanne,W
interlinde

und
H

agebuche
zu

nennen.
A

u
fnahrstoffreichen

Pseudogleyen
ist

auch
Esche,

aufnährstoffarm
en

Föhre
geeignet.

N
eben

der
W

ahi
der

richtigen
B

aum
arten

istauch
eine

andauernde
B

estockung
w

ichtig.

A
u

fgrund-
oderhangw

assergepragten
Böden

istdie
B

aum
artenausw

ahlje
nach

V
em

äs
sungsgrad

m
ehr

oder
w

eniger
stark

eingeschrankt
(S

tieleiche,
Esche,

S
chw

arzerle).
D

ie
M

achtigkeitdes
durchlU

fteten
B

odenteils
spieltbier

eine
grosse

R
olle.

9.5.2
V

erjungungszeitpunkt
und

V
erjüngungszeitraum

D
er

ertragskundliche
V

erjüngungszeitpunkt
eines

idealen
Bestandes

ist
dann

erreicht,
w

enn
der

durchschnittliche
G

esam
taltersw

ertzuw
achs

kulm
iniert

ist
(LE

IB
U

N
D

G
U

T
,

1981).B
eim

Festlegen
des

V
erjungungszeitpunktes

sind
aberauch

U
berlegungen

zu
N

ach
haltigkeit,

G
esundheitszustand,S

tabilitätoderH
olzerntebedingungen

anzustellen.

H
auptsachlich

w
as

das
B

eurteilen
von

R
isilcen

in
B

ezug
aufdie

B
estandesstabiitlit(z.B

.
W

indw
urfgefahr)

anbelangt,können
aus

den
Bodenicarten

w
ichtige

Inform
ationen

gew
on

nen
w

erden.
So

sind
die

m
eisten

Bestände,beidenen
derW

urzelraum
(pflanzennutzbare

G
ründigkeit)

aus
irgendeinem

G
runde

eingeschrankt
ist

(anstehender
Fels,

dichte
B

odenschichten,V
ernassungen)

ab
einem

gew
issen

A
lter

w
indw

urfgefahrdet.
V

or
allem

aufgut
w

uchsigen
(gut

w
asserversorgten)

Böden,
aber

auch
aufanderen

S
tandorten

m
it

eingeschranktem
W

urzelraum
,

kann
es

im
V

erlaufe
der

Zeit
zu

einem
U

ngleichgew
icht

zw
ischen

K
ronenvolum

en
und

W
urzelvolum

en
kom

m
en,

das
zu

erhöhterW
indw

urfgefahr
führt.

A
uch

bei
naturnaher

B
estockung

kann
es

deshaib
vorab

aufpseudogleyigen
oder

P
seudogley-B

oden
vorkom

m
en,dass

m
itderV

erjungung
frither

eingesetztw
erden

m
uss

als
in

vergleichbaren
Best~inden

ohne
E

inschrankungen
im

W
urzelraum

(gleiche
pflanzen

soziologische
G

esellschaftm
oglich).

D
as

E
rreichen

des
kritischen

A
lters

zeigtsich
oftdurch

W
indw

urfvon
E

inzelbäum
en.

A
us

w
irtschaftlichen

U
berlegungen

istes
aufsoichen

S
tandorten

angebracht,den
V

erjungungs
zeitraum

m
oglichstkurz

zu
w

ählen.Spezielles
Fördem

von
A

ltholz
istnichtzu

em
pfehlen.
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eilIII

A
nw

endung
und

Interpretation

9.6
D

ie
B

ew
ertung

von
W

aldbö
den

D
ie

m
oglichstobjektive

Erfassung
eines

Bodenw
ertes

istim
m

er
dann

von
Interesse,w

enn
es

urn
die

Festlegung
eines

verbindlichen
Tausch-

oder
H

andelsw
ertes

geht.
B

ei
verschiedenen

W
aldzusam

m
enlegungen

im
schw

eizerischen
M

ittelland
konnte

eine
M

ethode
entw

ickelt
und

angew
andt

w
erden,

bei
der

die
B

odenqualitat
durch

die
B

eurteilung
und

G
ew

ichtung
von

B
odeneigenschaften

bestim
m

tund
m

iteinerP
unktzahl

angegeben
w

ird.

9.6.1
B

odenpunktzahlund
P

roduktionsfähigkeitsstufe

B
ei

der
B

ew
ertung

der
Böden

ist
es

w
ichtig,

einen
P

unkterahm
en

zu
definieren.

D
ieser

betragt
in

A
nlehnung

an
die

B
ew

ertung
der

Landw
irtschaftsbö

den
100

P
unkte.

D
er

gesam
te

W
ertebereich

w
ird

in
sechs

P
roduktionsfahigkeitsstufen

unterteilt(vgl.
9.4.1).

U
rn

zu
vereinfachen,

w
ird

bei
der

detaillierten
B

ew
ertung

der
P

rofile
nicht

der
ganze

P
unkterahm

en
von

1-100
ausgenU

tzt.
D

ie
P

roduktionsfahigkeitsstufen
I-V

w
erden

lediglich
in

einen
oberen,m

ittleren
und

unteren
B

ereich
unterteilt.

D
ies

ergibtinsgesam
t

16
verschiedene

W
erte

(Tab.
25).

V
orkom

m
ende

B
odenpunktzahlen

P
roduktions-

unterer
m

ittlerer
oberer

fahigkeitsstufe
P

unkte
B

ereich
B

ereich
B

ereich

I
92

-
100

94
98

100
II

80
-

91
82

86
90

III
60

-
79

64
70

76
IV

30
-

59
35

45
55

V
1

0
-
2

9
15

20
26

VI
bis

9
5

P
unkte

Tab.
25:

M
ogliche

B
odenpunktzahlen

A
nm

erkung:

W
ie

erw
ähnt,beziehtsich

derB
egriffP

roduktionsftihigkeitaufden
S

tandortfaktor
B

oden.
B

ei
der

Tauschw
ertbestirnm

ung
im

R
ahm

en
von

W
aldzusam

m
enlegungen

ist
es

aber
zw

eckm
assig,v.a.

E
xpositionsunterschiede

m
itzuberucksichtigen

und
beiderD

efinition
derP

roduktionsfahigkeiteinzuschliessen
(vgl.

9.6.4).
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9.A
nw

endung
und

Interpretation
der

B
odenkarte

in
der

Forstw
irtschaft

9.6.2
D

er
B

ew
ertungsablauf

D
erB

ew
ertungsablaufgeschiehtaufdreiE

benen
(A

bb.
31).V

orerstw
ird

derB
odenaufbau

begutachtet.
D

ie
B

odenbeurteilung,
beiderW

asserhaushaltund
G

rundigkeit
im

V
order

grund
stehen,

fuhrt
zum

B
odenprofliw

ert.
D

ieser
W

ert
charakterisiert

die
eigentliche

P
roduktionsfahigkeitoderB

odenqualitat.

A
nschlies send

w
erden

allfällige
S

tandortkorrekturen,w
eiche

K
lim

a
und

E
xposition

betref
fen,vorgenom

m
en.

D
araus

resultiertdie
B

odenpunktzahloderderS
tandortw

ert.W
eitere

K
orrekturen

sind
gebietsabhangig

und
betreffen

etw
a

H
angneigung,

E
rschliessung,

W
aidrand,

S
ervitute

etc.

A
us

bodenkundlicher
S

ichtistim
folgenden

v.a.
die

B
odenbeurteilung

zur
B

estim
m

ung
des

B
odenprofliw

ertes
von

B
edeutung.

Abb.
31:

S
chem

atische
D

arstellung
des

B
ew

ertungsablaufes
von

W
aldböden
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A
nw

endung
und

Interpretation

9.6.3
B

estim
m

ung
des

B
odenprofilw

ertes

Z
urB

egutachtung
des

Bodens
w

erden
an

repräsentativen
Stellen

P
rofligruben

geoffnetund
die

B
odeneigenschaften

aufgenom
m

en.
W

ichtigste
K

riterien
sind

dabei
der

W
as

serhaushalt
und

die
pflanzennutzbare

G
rundigkeit.

D
ie

P
roflistandorte

stellen
die

sog.
K

iassenm
uster

dar,nach
denen

derganze
P

erim
eter

unterteiltund
bew

ertetw
ird.

•
P

flanzennutzbare
G

rundigkeit

D
erE

instieg
in

die
P

unktierung
geschiehtüberdie

pflanzennutzbare
G

rundigkeit.E
ntspre

chend
den

P
roduktionsfahigkeitsstufen

ist
jedem

G
rundigkeitsbereich

em
W

ertbereich
zugeordnet,

w
obei

auf
eine

der
in

Tab.
25

dargesteliten
m

oglichen
B

odenpunktzahlen
gerundetw

erden
soil.

G
rundigkeitsw

ert
(P

roduktionsfahigkeitsstufe)

IIIIVVVI
10

P
flanzennutzbare

G
rundigkeit

(cm
)

sfg
=

sehrflachgrundig
fg

=
flachgrundig

zfg
=

ziem
lich

flachgrundig

m
tg

=
m

assig
tiefgrundig

tg
=

tiefgrundig
stg

=
sehrtiefgrundig

A
bb.

32:
Zusam

m
enhang

pflanzennutzbare
G

rundigkeitund
G

rundigkeitsw
ert

•
W

asserhaushalt

Je
nach

B
eurteilung

des
W

asserhaushaltes
w

ird,
ausgehend

vom
G

rundigkeitsw
ert,

em
Zuschlag

oderem
A

bzug
vorgenom

m
en.

D
a

eine
gute

W
asserversorgung

für
das

B
aum

w
achstum

generellfö
rderlich

ist,kom
m

tes
nurbeivernässten

bis
stark

vernässten
Böden

zu
Punktabzugen.D

ie
Zuschlage

oderA
bzuge

betragen
norm

alerw
eise

em
D

rittelbis
zw

ei
D

ritteleines
S

tufenw
ertbereiches.

I
100

II
[
-

80

z
60300

0
10

20
30

40
50

60
70

80
90

100

sfg
fg

zfg
m

tg
tg

stg

104



9.A
nw

endung
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Interpretation
der

B
odenkarte

in
derForstw

irtschaft

W
asserhaushalt

Zuschlag,Abzug

•
norm

aldurchlassig,Ii,G
i,G2

+
1/3Stufe

•
stauwasserbeeinflusst;12

+
1/3Stufe

•
grund-/hangwasserbeeinflusst;G3

+
1/3

bis
+

2/3
Stufe

•
stauwassergepragt,
selten

bis
zurOberfläche

porengesattigt
bis

+
1/3Stufe

•
stauwassergepragt,
haufig

bis
zurOberflãche

porengesattigt
bis

-
1/3Stufe

•
grund-Ihangwassergepragt
selten

bis
zurOberfläche

porengesattigt
+

1/3
bis

+
2/3

Stufe
•

grund-Ihangwassergepragt
haufig

bis
zurObertläche

porengesattigt
—

•
grund-/hangwassergepragt
m

eistbis
ciauernd

bis
zurOberfläche

porengesattigt
-

1/3
Stufe

Tab.
26:

B
ew

ertung
des

W
asserhaushaltes

W
eitere

B
odeneigenschaften

W
irken

sich
andere

B
odeneigenschaften

negativ
auf

das
B

aum
w

achstum
aus,

können
w

eitere
AbzU

ge
vorgenom

m
en

w
erden:

a)
K

ornung,
G

efuge:
-

schlechtdurchlufteterB
odenkorper

-
erschw

erte
D

urchw
urzelbarkeit

-
geringes

N
ahrstoffspeicherverm

ogen

(A
bzuge

nur
vornehm

en,
w

enn
sie

nicht
schon

bei
der

B
erechnung

der
pflanzen

nutzbaren
G

rundigkeitberucksichtigtw
orden

sind)

b)
C

hem
ism

us,H
um

us:
-

durch
Säure-oderBasenüberschuss

sichtbareingeschrankte
biologische

A
ktivität

-
stark

saurerV
erw

itterungshorizont(pH
CaC12

<
4,3)

-
durch

H
um

uszustand
in

Frage
gestelite

standortgerechte
V

e
r

jüngung

c)
andere:

-
z.B

.
m

angeihafte
V

erankerungsm
ogiichkeit

dër
B

äum
e

bei
anstehendem

Fels.

A
nm

erkung:

A
bzuge

und
Zuschlage

können
auch

punktew
eise

vorgenom
m

en
w

erden,
doch

soil
schliesslich

aufeine
der

16
B

odenpunktzahlen
gerundetw

erden
(Tab.

25).D
ie

B
ew

ertung
ist regionalen

G
egebenheiten

anzupassen.

105



T
eilIII

A
nw

endung
und

Interpretation

9.6.4
S

tandortkorrekturen

A
ls

B
egrenzungsfaktoren

bei
der

B
ew

ertung
können

nicht
nur

B
odeneigenschaften,

sondem
auch

andere
S

tandortfaktoren
w

ie
K

lim
a

oderE
xposition

auftreten.
M

eistsind
die

B
ew

ertungsperim
eter

nicht
so

gross,
dass

sie
sich

über
m

ehrere
K

lim
azonen

erstrecken;
soilte

dies
aber

vorkom
m

en,
kann

für
einschränkende

K
lim

aregionen
das

M
axim

um
des

P
unkterahm

ens
herabgesetzt

w
erden.

H
aufiger

sind
S

tandortkorrekturen
für

E
xpositionsunterschiede

notig,
w

eiche
sich

v.a.
bei

den
w

eniger
gründigen

Böden
ausw

irken
(vgl.

10.1,B
eispielS

chlatt-H
ofstetten).

9.6.5
B

odenpunktzahlkarte

B
eiflachenhaften

B
odenbew

ertungen
können

die
B

odenpunktzahlen
entw

ederdirektauf
der

B
odenkarte

zu
jeder

B
odeneinheit

angegeben
oder

es
können

auch
spezielle

B
oden

punktzahlkarten
erstelitw

erden.
B

odenbew
ertungen

w
erden

norm
alerw

eise
im

W
ald

im
M

assstab
1:5’OOO

durchgeführt,
m

üssen
aberfür

den
G

eom
eter

aufden
M

assstab
1:1’OOO

vergrossertoderum
gezeichnetw

erden.

9.7
B

odenkarten
im

Ingenieurw
esen

Im
technischen

B
ereich

w
ird

in
der

Forstw
irtschaft

für
die

B
eurteilung

derB
odeneigen

schaften
sow

ie
derE

ignung
derB

öden
als

B
augrund

und
B

austoffdie
K

iassifikation
der

B
odenm

echanik
nach

USCS
(U

nified
S

oilC
lassification

S
ystem

)
angew

andt.
D

as
System

beruht
aufder

K
ornverteilung

des
M

aterials
sow

ie
dessen

P
lastizitatseigenschaften

und
organischen

B
estandteilen.

Z
ur

U
nterteilung

in
der

B
odenkunde

bestehen
diverse

U
nterschiede:

So
liegt

etw
a

die
G

renze
zw

ischen
S

chluff-(S
ilt)

und
S

andfraktion
in

derB
odenm

echanik
bei0.06

m
m

,in
derB

odenkunde
bei0.05

m
m

.
B

eiderA
ngabe

derTon-
und

S
chluffgehalte

in
Prozenten

bezieht
m

an
sich

in
der

B
odenm

echanik
im

m
er

auf
die

gesam
te

Bodenm
asse

inki.
S

kelett(K
ies)-A

nteil,
in

der
B

odenkunde
hingegen

nur
auf

die
m

ineralische
Feinerde

(M
aterial

<
2,0

m
m

).

D
ie

z.T.
unterschiedlichen

K
riterien

erschw
eren

die
11technische”

U
m

setzung
der

B
odenkarten,

doch
istes

durchaus
m

oglich,
über

die
A

ngaben
aus

den
B

odenkarten
die

B
öden

auch
nach

U
S

C
S

grob
zu

kiassieren
und

dam
it

auch
die

Interpretationstabellen
dieses

System
s

anzuw
enden.
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9.A
nw

endung
und

Interpretation
derB

odenkarte
in

derForstw
irtschaft

9.7.1
B

efahrbarkeit

B
ei

der
P

lanung
von

W
alderschliessungen

und
H

olzerntekonzepten
spielt

die
B

efahr
barkeit

der
B

öden
eine

zentrale
R

olle.
Für

die
B

eurteilung
der

B
efahrbarkeit

sind
die

B
odeneigenschaften

(Tragfahigkeit)
sow

ie
die

H
angneigung,

H
indernisse

und
die

Fahrzeugeigenschaften
m

assgebend
(A

bb.
33).

I
H

olzerntekonzept
(R

ückem
ittel)

I
t

t

I
B

efahrbarkeit
I

A
bb.

33:
E

influssfaktoren
a

u
fdie

B
efahrbarkLit

resp.
a
u
fdas

H
olzerntekonzept(vereinfiw

hl.)

G
em

ass
Landesforstinventar

(E
A

F
V

,
1988b)

istetw
as

m
ehrals

em
V

iertelder
S

chw
eizer

W
aldfläche

gutbefahrbar,w
obeidie

A
nteile

im
M

ittelland
m

it65%
und

im
Jura

m
it44%

am
grossten

sind.
In

diesen
G

ebieten
kom

m
theute

m
eistdas

R
uckem

ittelkonzept
T1Traktor

im
Bestand’

zurA
nw

endung,
das

unterB
erU

cksichtigung
derentsprechenden

H
olzm

engen
som

iteine
rechtgrosse

B
edeutung

hat.
D

abeiw
ird

derW
aldboden

entw
eder

flächenhaft
befahren

(oft
im

P
rivatw

ald,
w

enn
keine

S
eilw

inde
vorhanden

ist),
oder

das
H

olz
w

ird
system

atisch
aufR

ückegassen
zurW

aldstrasse
gebracht.H

eute
nim

m
tauch

die
B

edeutung
anderer

H
olzernteverfahren,

bei
denen

M
aschinen

den
Bestand

oder
die

R
uckgassen

befahren,zu
(V

ollernter).

W
ichtigste

B
odenkennziffer

für
die

B
eurteilung

der
B

efahrbarkeit
der

B
öden

ist
die

S
cherfestigkeit.

D
ie

S
cherfestigkeitkann

auch
als

B
odentragfahigkeitbezeichnetund

als
C

B
R

-W
ert

(C
alifornia

B
earing

R
atio)

m
it

einem
P

enetrom
eter

gem
essen

w
erden.

D
ie

Tragfahigkeit
der

B
öden

charakterisiert
die

G
efU

gestabilitat;
sie

ist
neben

K
ornung,

S
kelettgehaltund

organischer
Substanz

stark
vom

W
assergehaltabhangig.

B
odenkarten

enthalten
norm

alerw
eise

keine
direkten

A
ngaben

zur
Tragfahigkeit

(C
B

R
W

ert),doch
kann

diese
überden

Skelettgehalt,die
K

ornung
sow

ie
die

E
instufung

zu
einer

bestim
m

ten
W

asserhaushaltsgruppe
interpretiert

w
erden.

U
ntersuchungen

im
M

oräne
M

olassegebiet
des

schw
eizerischen

M
ittellandes

zeigten,
dass

sog.
hydrologisch

e
r

niedrigte
Lagen,d.h.Böden

m
iteinem

zeitw
eisen

oderdauernden
W

asserspiegeloberhaib
von

120
cm

u.T.,kritisch
his

unm
oglich

zu
befahren

sind
(E

H
R

B
A

R
,

1983).
So

kann
die

t
t

t

Jr
4

4
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A
nw

endung
und

Interpretation

B
efahrbarkeit

bereits
ab

der
V

ernassungsstufe
Ii,

G
2,

vor
allern

nach
liingeren

N
ieder

schlagen,
in

den
“kritischen”

B
ereich

fallen.
D

iese
B

eurteilung
um

fasst
nicht

em
einm

aliges
B

efahren
einerFläche,sondern

die
W

ahrscheinlichkeit,
dass

aufeinerR
ücke

gasse
50

D
urchgange

ohne
besondere

M
assnahm

en
m

oglich
sind.

N
assböden

ab
Vernassungsstufe

13,G
4

(B
raunerde-P

seudogleye,
B

raunerde-G
leye,Pseudogleye,B

u
n

t
und

Fahlgleye)
soilten

nicht
rnebr

oder
nur

noch
ausnahm

sw
eise

m
it

S
pezialbereifung

befahren
w

erden.
R

uckegassenkonzepte
sind

hier
unzw

eckrnassig.

D
ie

Tragfahigkeitspieltauch
fürdie

O
berbaudim

ensionierung
im

forstlichen
S

trassenbau
eine

w
ichtige

R
olle.

B
ei

D
etailprojektierungen

w
erden

oft
U

ntergrundtragfahigkeits
m

essungen
vorgenom

m
en,

urn
danach

A
bschnitte

gleicher
Tragfahigkeit

resp.
O

berbau
dim

ensionierung
auszuscheiden.

S
ind

in
einem

G
ebietB

odenkarten
vorhanden,können

sie
diesen

w
ichtigen

A
rbeitsscbrittw

esentlich
unterstützen

(vgl.
10.3).

9.7.2
B

odenverdichtung

D
ie

zunehm
ende

M
echanisierung

im
W

ald
führtdazu,dass

im
m

er
leistungsfahigere

und
schw

erere
M

aschinen
auch

aufR
uckegassen

sow
ie

aufderB
estandesfläche

verkehren.

G
egenubereinw

irkenden
K

räften
kann

em
B

odengefuge
einen

rnechanischen
W

iderstand
(Tragfahigkeit)

autbringen.
S

ind
die

D
ruckbeanspruchungen

zu
gross,

w
ird

das
H

ohlraum
system

des
B

odens
verändert

und
es

kornm
t

zu
sog.

S
ackungsverdichtungen.

B
odenverdichtung

bezeichnet
also

einen
V

organg,
der

zu
einem

geringeren
Luft-

und
dam

it
auch

zu
einem

geringeren
W

assertransportverrnogen
des

B
odengefliges

sow
ie

zur
E

rhohung
des

m
echanischen

B
odenw

iderstandes
führt.

B
odenverdichtungen

haben
A

usw
irkungen

aufB
odentiere,M

ikroorganism
en

und
aufdie

P
flanzen

selber.
V

ernassungsbedingter
S

auerstoffm
angel

reduziert
die

A
ktivitaten

der
B

odenm
ikroflora,

anaerobe
S

toffw
echselprozesse

nehm
en

zu.
P

flanzen
verrnögen

verdichtete
B

odenschichten
w

eniger
intensiv

zu
durchw

urzeln,
zudem

kann
sich

irn
sauerstoffarm

en
M

ilieu
die

V
erfügbarkeit

gew
isser

N
ährstoffe

verändern
(W

E
IS

S
K

O
P

F
etal.,

1988).

D
ie

P
roblem

atik
der

B
odenverdichtungen

ist
v.a.

aus
der

Landw
irtschaft

bekannt,
doch

m
uss

ihr
auch

in
der

Forstw
irtschaft

m
ehr

B
eachtung

zukom
m

en.
B

ohrungen
aus

Fahrspuren
im

B
estand

oder
aus

R
uckegassen

zeigen
in

den
obersten

10-20
cm

vielfach
eine

grau-blaue
Farbung.

S
oiche

schadverdichteten
Zonen

können
von

K
eim

lingen
kaurn

m
ehrdurchw

urzeltw
erden.D

a
irn

G
egensatz

zurLandw
irtschaftim

W
alde

keine
G

efU
ge

lockerung
(B

odenbearbeitung)
stattfindet,m

uss
m

itlangen
Zeiträum

en
gerechnetw

erden,
bis

sich
das

B
odengefU

ge
aufnatU

rliche
W

eise
w

iederverbessert.Tm
W

ald
istzudem

die
Frostw

irkung
geringer.

D
ie

V
erdichtungsanfalligkeit

eines
B

odens
w

ird
beeinflusst

von
der

K
om

ung,
dern

H
um

usgehalt,
dem

B
odenfeuchtigkeitszustand

sow
ie

den
M

aschinenparam
etern

der
eingesetzten

R
U

ckem
ittel.
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endung
und

Interpretation
der

B
odenkarte

in
der

Forstw
irtschaft

S
chiuff-

oder
feinsandreiche

und
hum

usarm
e

Böden
sind

am
starksten

verdichtungs
gefahrdet.

G
anz

erheblich
w

ird
die

V
erdichtungsgefahrdung

(analog
derG

efU
gestabilitat

resp.Tragfahigkeit)
vom

B
odenfeuchtigkeitszustand

(W
assergehalt)

bestim
m

t.

D
erdurchschnittliche

B
odenfeuchtigkeitszustand

kann
anhand

derV
ernassungsanzeichen

derBöden
beurteiltw

erden.W
E

IS
S

K
O

P
F

(1988)
entw

ickelte
aus

einer
K

om
bination

der
V

ernassungsanzeichen
des

B
odens

m
it

dem
direkten

K
lim

aeinfluss
den

sog.
Index

der
potentiellen

V
erdichtungsgefährdung.A

us
K

lim
akarten

und
B

odenkarten
lässtsich

so
die

potentielle
V

erdichtungsgefahrdung
herleiten

(Tab.
27,28).Klim

aeignungszone2
(Vegetationsdauer,Feuchtigkeitsregim

e)
Stauwassereinfluss1

Frem
dwassereinfluss1

AB1
AB2

AB3
AB4

AB5
AB6

CD2
CD3

C4

-Index
derpotentiellen

Verdichtungsgefährudng3
-

-
≤
G

1
0

0
0

0
1

0
1

1
1

Ii
G

2
0

0
0

1
2

0
1

1
2

12
G

3
0

1
1

2
3

1
2

2
3

13
≥
G

4
1

2
2

3
4

2
3

3
4

Bezeichnungen
gem

äss
“Kiassifikation

derBöden
derSchweiz”(FAP,1992a;vgl.auch

Tab.21)
2

Bezeichnungen
nach

derKlim
aeignungskarte

derSchweiz
(EJPD

1977a)
3

Interpretation
nach

Tabelle
28

Tab.
27:

B
eurteilung

derpotentiellen
V

erdichtungsgefahrdung
aufgrund

von
V

ernassungsanzeichen
des

B
odens

sow
ie

von
K

lim
adaten

(aus
W

E
IS

S
K

O
P

F
etal.,

1988)

Index
Verdichtungsgefãhrdung

Bedeutung
fürdie

Befahrbarkeit

0
kaum

verdichtungsgefahrdet
Boden

selten
Iangerfristig

nass;m
eistm

it
geringem

Verdichtungsrisiko
befahrbar

1
Ieichtverdichtungsgefahrdet

Boden
hin

und
wiederlangerfristig

nass;Befahrungen
selten

m
iterhöhtem

Verdichtungsrisiko
verbunden

2
m

assig
verdichtungsgefahrdet

Boden
m

anchm
alIangerfristig

nass;zeitweise
nurm

iterhöhtem
Verdichtungsrisiko

befahrbar

3
stark

verdichtungsgefahrdet
Boden

ziem
lich

hãufig
Iangerfristig

nass;relativ
oftnur

m
iterhöhtem

Verdichtungsrisiko
befahrbar

4
sehrstark

verdichtungsgefahrdet
Boden

hãufig
Iãngerfristig

nass;haufig
nurm

it
erhöhtem

Verdichtungsrisiko
befahrbar

Tab.
28:

Interpretation
des

Indexes
fü

r
die

potentielle
V

erdichtungsgefahrdung
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T
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A
nw

endung
und

Interpretation

10
A

nw
endungsbeispiele

10.1
W

aldzusam
m

enlegung
S

ch
la

tt-H
o

fste
tte

n
(Z

H
)

Zielsetzung

E
rarbeitung

einerB
odenpunktzahlkarte

als
G

rundlage
für

die
gerechte

N
euzuteilung

der
G

rundstücke
sow

ie
einerB

odenkarte
m

itbegleitenden
B

ew
irtschaftungsem

pfehlungen
als

A
rbeitsm

ittelfür
eine

standortgem
asse

W
aldnutzung.

K
artierungsgebiet

D
as

U
ntersuchungsgebietliegtzw

ischen
530

und
880

m
ü.M

.und
um

fasst710
ha

W
ald

in
stark

kupiertem
G

elände.
D

as
geologische

A
usgangsm

aterial
besteht

aus
O

berer
Süssw

asserm
olasse

(M
ergel,

Sandsteine,vereinzelte
N

agelfluhbander).
D

ie
Jahresnieder

schlage
betragen

1180
-

1320
m

m
,

die
Jahresm

itteltem
peraturliegtzw

ischen
6

-
8°C

.

A
rbeitsablauf

N
ach

der
G

elandebegehung
durch

den
K

artierer
w

urden
die

P
roflistellen

festgelegt,
anschliessend

die
B

odenprofile
geoffnet,kiassiertund

bew
ertet.B

eiderA
usw

ahlspielten
neben

A
usgangsm

aterial
und

R
elief

auch
die

B
esitzverhaltnisse

eine
R

olle.
E

xtrem
e

S
teilhange

und
Tobelw

urden
nichtm

itP
rofilen

abgedeckt,
da

hier
derB

onitierungsw
ert

m
assgebend

von
der

H
angneigung

bestim
m

t
w

ird.
D

ie
B

ew
ertung

der
einzelnen

K
iassenm

uster
w

urde
m

it
der

B
onitierungskom

m
ission

besprochen
und

die
definitiven

W
erte

(S
tandortw

erte)
im

B
odenpunktzahlverzeichnis

festgehalten.
B

ei
dieser

Feldbegehung
w

urden
auch

O
berhöhen

gem
essen

und
m

it
dem

S
tandortw

ert
verglichen

sow
ie

S
tandortkorrekturen

vorgenom
m

en.
D

anach
erfolgte

die
K

artierung
aufP

länen
im

M
assstab

1:5’OOO
m

it
gleichzeitiger

B
ew

ertung
der

Teilflächen.
D

as
V

erzeichnis
der

K
iassenm

usterw
urde

durch
die

w
ährend

des
K

artierens
neu

hinzutretenden
Böden

laufend
ergänzt.

D
iese

“neuen”
Böden

w
urden

w
ie

die
K

iassenm
uster

bew
ertet

und
die

P
unkt

zahien
in

die
Feldkarte

sow
ie

in
die

A
rbeitsiegende

eingetragen.

D
ie

separate
B

odenpunktzahlkarte
(B

odenprofliw
erte

plus
Zuschlag

oderA
bzug)

diente
dem

zustandigen
G

eom
eter

sow
ie

derB
onitierungskom

m
ission

als
A

rbeitsgrundlage
für

die
B

onitierung.
D

ie
K

om
m

ission
beurteilte

in
einem

w
eiteren

S
chritt

H
angneigung,

W
aldrand-,

E
rschliessungs-

und
R

U
ckeverhältnisse

und
legte

danach
den

definitiven
B

onitierungsw
ert

der
P

arzellen
fest.

In
den

im
M

olassegebiet
haufig

vorkom
m

enden
K

om
plexeinheiten

w
urde

aufderB
odenpunktzahlkarte

das
P

unktespektrum
sow

ie
em

Uber
die

geschatzten
Flächenanteile

gew
ichteter

M
itteiw

ert
angegeben;

die
E

infarbung
der

K
om

plexeinheiten
erfolgte

nach
dem

dom
inierenden

B
oden.
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nw

endungsbeispiele

R
esultate

K
iassenm

uster

Insgesam
tw

urden
73

B
odenprofile

ausgehoben,beurteilt
und

bew
ertet.

Boden-
Bodenbeschreibung

Bewer-
Zuschlagl

AbzU-
ProfII-

Standortkor-
Stand-

Produk
Profit-

tung
Abzug

ge1
wert

rekturen
ort-

tionsfä
Nr.

G
rün-

W
asser-

wert
higkeit

digkett
haushalt

—

501
Parabraunerde;stark

sauer,
m

odrighum
os,skelettarm

-ske
Ietthaltig,Lehm

lsandiger
Lehm

,mássig
tiefgrUndig

76
-6

70
70

III

508
Braunerde;schwach

sauer,
gleyig, skelettarrnlskeletthaflig,
Lehm

ltonigerLehm,tiefgrundig
86

+
4

90
90

512
Regosol;verbraunt,skelettarni,
sandigerLehm

/Sand,ziem
lich

flachgrundig
45

45
-10

35
IV

537
Kalkbraunerde;gleyig,kolluvial,
sketettam

i,tonigerLehm,tief
grOndig

86
+4

90
-4

86
II

554
Braunerdegley;kolluvial,sauer,
skelettfrei/skeletthatig,toniger
Lehrnllehm

iger Ton,tiefgrundig
82

+4
86

86
II

1
für

K
ornung/G

efuge,
C

hem
ism

us/H
um

uszustand
sow

ie
andere

B
odeneigenschaften

Tab.
29:

A
uszug

B
odenpunktzahlverzeichnis

(B
ew

ertung
derK

iassenm
uster)

S
chlatt-H

ofstetten

tiefgrundige
Böden:

rnassig
tiefgrundige

bis
flachgrundige

Böden

rnassig
tiefgrundige

bis
flachgrU

ndige
Böden:

Für
alle

Böden
A

bzug
urn

½
eulerP

roduktionsfahigkeitsstufe

F
üralle

Böden
A

bzug
urn

1/3
einerP

roduktionsfahigkeitsstufe

F
olgende

S
tandortkorrekturen

w
urden

vorgenom
m

en:

-
S,S

W
und

S
E

-E
xposition:

-
N

,
N

W
und

N
E

-E
xposition:

-
K

uppenlagen
(w

indexponiert):

-
R

utschgebiete:

A
bzug

urn
½

einerP
roduktions

fahigkeitsstufe
A

bzug
urn

2/3
einerP

roduktions
fahigkeitsstufe

Zuschlag
urn

½
einerP

roduktions
fahigkeitsstufe
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B
odenprofil

E
E

573:

Lage:

A
usgangsm

aterial:

B
odenkarte

E
inheit

oY
3:

S
tauw

assergepragter,selten
bis

zur
O

berfläche
porenge

sättigter,m
ässig

tiefgründiger
B

oden

Langriet;
730

m
ü.M

.,flache
K

uppe,
sudostexponiert

M
ergel(O

bere
Süssw

asserm
olasse)

B
R

A
U

N
E

R
D

E
-P

S
E

U
D

O
G

LE
Y

,
neutralhis

schw
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hier

uneingeschrankte
M

oglichkeiten.
S

äm
tliche

einheim
ischen

sow
ie

die
üblichen

G
astbaum

arten
können

angebautw
erden.

S
tandorteinheit

B
(B

odeneinheiten
N

r.
3,4)

D
iese

E
inheit

um
fasst

die
tiefgründigen

(stellenw
eise

m
assig

tiefgrundigen),
sauren,

typischen
Parabraunerden,die

überdie
H

älfte
des

G
ebietes

bedecken.M
eisthandeltes

sich
urn

Plateau-
oder

H
anglagen

(“ausgeglichene”
Lagen)

von
guter

bis
sehr

guter
P

roduktionsfáhigkeit.V
orn

B
oden

hergesehen
sind

grundsatzlich
die

m
eisten

B
aum

arten
geeignet.

In
A

nbetrachtdes
relativ

trockenen
K

lim
as

sind
h
e
r

aberA
rten

m
ithohen

A
n

spruchen
an

die
W

asserversorgung
(z.B

.Tanne,U
lm

e,Esche)
bereits

lim
itiert.

S
tandorteinheitC

(B
odeneinheitN

r.
5)

D
ieserStandort,dervorallem

K
uppenlagen

um
fasst(“V

erlustlagen”),istals
trocken

sow
ie

schw
ach

sauerhis
sauerzu

charakterisieren.
D

ie
grosste

E
inschrankung

derB
öden

bildet
das

geringe
his

m
ittlere

W
asserspeicherverrnogen

(ca.
50

Liter/rn2
leicht

verfugbares
W

asser).
In

den
S

om
m

erm
onaten

können
hier

P
erioden

m
it

ungenügender
W

asserver
sorgung

das
B

aum
w

achstum
hem

m
en.V

on
den

einheim
ischen

B
aum

arten
eignen

sich
vor

allern
B

uche,
Traubeneiche

und
Föhre.

Besonderes
A

ugenm
erk

soilte
aufeinen

boden
pflegenden

N
ebenbestand

(z.B
.m

itH
agehuche)

gerichtetw
erden:E

ine
dauem

de
B

odenbe
deckung

verm
indertdie

A
ustrocknung;

zudem
fö

rdertleichtahbauhare
Streu

die
b

io
lo

g
i

sche
B

odenaktivitat.

S
tandorteinheitD

(B
odeneinheiten

N
r.

6,7,
8)

Im
G

egensatz
zur

oben
beschriebenen

E
inheit

sind
diese

Böden
im

O
berhoden

noch
neutralbis

karbonatreich.
A

nsonsten
handelt

es
sich

auch
hier

urn
m

assig
tiefgrU

ndige,
exponierte

H
ang-

und
K

uppenlagen
m

it
nur

geringem
his

m
ittlerem

W
asserspeicherver

rnögen
als

H
auptlim

itierungsfaktor
fU

r
em

optim
ales

B
aum

w
achstum

.
A

uch
hier

eignen
sich

B
aum

arten,die
eine

gew
isse

S
om

m
ertrockenheitertragen,w

ie
B

uche,Traubeneiche
und

Föhre.
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nw
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•
A

bbau
und

R
ekultivierung

E
ine

sorgfaltige
A

bbauplanung
istG

rundlage
jedererfoigreichen

R
ekultivierung.D

iese
hat

u.a.
zum

Z
iel,

rekultivierte
A

reale
zu

schaffen,w
eiche

hinsichtlich
des

E
rtragspotentials

(P
roduktionsfahigkeit)

sow
ie

der
N

utzungsm
oglichkeiten

(B
aum

artenw
ahi)

m
indestens

dem
ursprU

nglichen
Zustand

entsprechen.D
avon

ausgenom
m

en
sind

m
ogliche

Flächen
m

it
spezieller

N
aturschutzfunktion.

Für
das

P
rojektgebiet

solite
die

M
achtigkeit

des
U

nterbodens
also

m
indestens

80-100
cm

betragen.
D

ies
entspricht

zusam
m

en
m

it
dem

O
berboden

(Ca.20
cm

)
einem

tiefgrundigen
S

tandort.

B
ei

der
W

iederbepflanzung
ist

darauf
zu

achten,
dass

für
eine

erste
B

aum
generation

ausschliesslich
Lichtbaum

arten
m

it
m

oglichst
bodenpflegender

W
irkung

verw
endet

w
erden.

E
inerseits

soilte
der

B
oden

intensiv
und

tiefdurchw
urzelt

w
erden,

andererseits
solite

die
Streu

gutabbaubarsein.V
on

den
einheim

ischen
P

ionierbaum
arten

verm
ögen

alle
m

indestens
eine

dieserB
edingungen

zu
erfüllen.

A
m

geeignetsten
sind

deshaib
M

ischbesU
thde

verscbiedensterA
rten

w
ie

B
irke,W

eisserle,
A

spe, verschiedene
W

eiden,Föhre,Lärche.
A

lle
A

rten
gedeihen

nur
auflockeren

Böden
optim

al,
w

as
die

B
edeutung

einer
sorgfaltigen

R
ekultivierung

unterstreicht.
U

nter
dem

S
chirm

dieser
ersten

B
aum

generation,
sei

es
als

V
orw

ald
oder

V
orbau,

können
a

n
spruchsvollere

B
aum

arten
nachgezogen

w
erden.

Fürdie
technischen

M
assnahm

en
derW

iederherstellung
und

A
ufforstung

des
G

eländes
sei

aufdie
R

ichtlinien
des

FS
K

(1991)
hingew

iesen.

10.3
M

elioration
Jens-M

erzligen
(B

E
)

Z
ielsetzung

U
ntersuchung

derU
ntergrundverhahnisse

sow
ie

A
usarbeitung

von
O

berbauvarianten
für

das
projektierte

W
ald-

und
G

üterstrassennetz
derM

elioration
Jens-M

erzligen.

G
ebiet

D
as

U
ntersuchungsgebiet

um
fasst

eine
Talebene

m
it

feinkornigen
A

lluvionen
(Tone,

S
chluffe)

sow
ie

H
anggebiete

m
it

feinkom
iger

M
olasse

(S
andsteine,

M
ergel)

als
A

u
s

gangsm
aterialien.

G
rundlagen

W
egausbauplan

1:5000
m

iteingezeichnetem
Strassennetz;B

odenkarte
1:5000.
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T
eilIII

A
nw

endung
und

Interpretation

A
rbeitsablauf

A
ufgrund

derB
odenkarte

w
urden

die
S

tichprobenpunkte
für

die
Tragfiihigkeitsm

essungen
festgelegt(ca.70

Proben).D
anach

konnten
die

Tragfahigkeitsw
erte

den
einzelnen

aufder
B

odenkarte
ausgeschiedenen

B
odeneinheiten

zugeordnetw
erden

(Tab.
33).

D
ie

B
ildung

von
Strassenabschnitten

für
die

D
im

ensionierung
erfolgte

w
iederurn

m
itH

ilfe
derB

oden
karte.Fürdie

D
im

ensionierung
des

O
berbaues

w
urde

die
aus

dem
A

A
S

H
O

-S
trassentestfür

Strassen
m

it
geringem

V
erkehr

abgeleitete
D

irnensionierungsm
ethode

angew
andt

(B
U

R
LE

T
,

1980).

R
esultate

D
ie

Böden
im

U
ntersuchungsgebiet

konnten
hinsichtlich

Tragfahigkeit
zw

ei
K

iassen
zugeordnetw

erden.

Tragfahigkeitsklasse
1

D
ie

Böden
der

Tragfahigkeitsklasse
1

bestehen
vorw

iegend
aus

Tonen
rnittlerer

his
hoher

P
lastizität

(U
S

C
S

:
C

L
und

C
H

).
D

er
natU

rliche
W

assergehalt
ist

hoch
(20

his
36%

),
dem

entsprechend
gering

ist
ibre

Tragfahigkeit.
Im

Felde
w

urden
m

it
dern

H
andpenetrom

eterTragfahigkeitsw
erte

von
0,5

his
2,5%

C
B

R
erm

ittelt.

D
ie

Böden
schlechter

Tragfahigkeit
liegen

vorw
iegend

in
der

A
lluvialehene.

Z
ur

H
auptsache

handeltes
sich

urn
grundw

assergepragte
N

assböden
(B

raunerde-G
leye,

B
unt-

und
Fahlgleye),

vereinzelturn
stauw

assergepragte
N

assböden
(B

raunerde-P
seu

dogleye)
und

nur
selten

urn
B

raunerden
oderK

alkbraunerden.

Für
die

D
im

ensionierung
des

O
berbaues

der
Strassen

w
urde

die
Tragfabigkeit

des
U

ntergrundes
in

dieserTragfahigkeitsklasse
auf1%

C
B

R
festgelegt.

Tragfahigkeitsldasse
2

B
eiden

Böden
dieserK

iasse
handeltes

sich
zurn

grossten
T

eilurn
schw

ach
plastische

Feinsande
(U

S
C

S
:

SC
-

C
L

und
S

M
-M

L).
D

ie
Feinsande

sind
m

iteinem
natU

rlichen
W

assergehaltvon
11

-
15%

ziem
lich

trocken
und

hahen
eine

relativ
gute

Tragfahigkeit.
M

itdern
H

andpenetrom
eterw

urden
Tragfähigkeitsw

erte
von

rnehrals
4%

C
B

R
gem

es
sen.

D
ie

Böden
relativ

guterTragfähigkeitliegen
vorw

iegend
in

den
H

anglagen.
Es

handelt
sich

hauptsachlich
urn

B
raunerden,

z.T.
urn

K
alkbraunerden.

Für
die

D
irnensionierung

des
O

herhaues
der

Strassen
w

urde
die

Tragfahigkeit
des

U
ntergrundes

in
dieserTragfahigkeitsklasse

auf5%
C

B
R

festgelegt.

120



10.A
nw
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Nr.
I

Boden
Lage

Tragfähigkeitswerte2
USCS-

Tragfä
KiassifI-

higkeits
kation

kiasse

5
BRAUNERDE;schwach

pseudo-
Terrasse

4.1,6.7,>10
SM

-M
L

2
gleyig,skelettarm

,Lehm

6
BRAUNERDE;schwach

pseudo-
Talebene

5.5,6.2,3.0,9.1
SM

-M
L

bis
2

gleyig,skelettarm
,sandiger

SC-CL
Lehm

10
BRAUNERDE;schwach

gleyig,
Talterrasse

5.5,6.0,2.3,6.9,3.0
SM

-M
L

bis
2

skelettarm
,sandigerLehm

SC-CL

13
BRAUNERDE;gleyig,skelett-

Talterrasse
6.9,4.5,7.4,5.7

SM
-M

L
2

arm
,Lehm

bis
Iehm

igerSchluff

26
PSEUDOGLEY;skelettarm

,leh-
Talebene

2.3
CL

1
m

igerTon

28
BRAUNERDEGLEY;skelettarm

,
Talebene

2.1,0.8,1.9,2.8,1.6
CL

1
Lehm

bis
tonigerLehm

32
BRAUNERDEGLEY;skelettarm

,
Talebene

1.7,0.9,0.9,1.9
CL

1
sandigerLehm

34
BUNTGLEY;skelettarm

,
Talebene

1.8,1.3,2.0,4.0,1.4,
CL-CH

1
lehm

igerSchluff
2.3,2.4,1.6,2.6

35
BUNTGLEY;skelettarm

,lehm
i-

Talebene
2.3,0.6,1.0,1.2,1.0

CL
1

gerTon

1
Legende

B
odenkarte

2
M

ittlere
C

B
R

-W
erte

pro
S

tichprobe

Tab.
33:

B
odentragfahigkeitderhaufigsten

B
odeneinheiten
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