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EINLEITUNG 

Im Institut fur Meliorationswesen und Griinland der Friedrich-Schil- 
ler-Universitat in Jena werden seit 1960 Forschungsaufgaben bearbeitet 
mit dem Ziel, die physiko-chemischen als auch die Luft- und Wasser- 
verhaltnisse staunasser Bodenformen nachhaltig zu verbessern. Im Vor- 
dergrund dieser Arbeiten stehen gezielte und rationelle meliorative Ein- 
griffe in das Bodenprofil. Sie basieren auf einer umfassenden Ermittlung 
der den empfindlich gestórten Profilaufbau dieser Bodenformen ursichlich 

bedingenden Faktoren. 

Bei den hier untersuchten und einer naheren Betrachtung zu unter- 

ziehenden azidischen Staugleyen sind die Leistungsbegrenzungen primar 

in dem durch mehrfache Umlagerung bereits potentiell geminderten 

bodenbildenden Substrat zu sehen. Ihre dadurch ausgelósten profilbeding- 

ten Schwachen werden durch klimatische und reliefbedingte Einflisse 

noch verscharft. Die Folge davon ist ein hoher Grad an Wechselfeuchtig- 

keit, der in der NaBphase neben dem zumeist relativen WasseriiberschuB 

auch zu akutem Luftmangel fiihrt. Unter diesen anaeroben Verhaltnissen 

kommt es aufgrund steckengebliebener und/oder ungiinstiger chemischer 

Reaktionen zur Anreicherung niedermolekularer organischer Sauren, die 

nicht nur die Aziditatsverhaltnisse weiter verschlechtern, sondern auch 

bereits vorhandene chemische Verbindungen lósen bzw. zerstóren. Die 

davon auch betroffenen Verbindungen des Eisens und Aluminiums wirken 

dann nicht nur toxisch auf das Pflanzenwachstum, sondern auch als 

Kittsubstanz fir Bodenteilchen bzw. Gefiigekórper und fiihren iiber die 

Ausbildung des fiir Wasser, Luft und Pflanzenwurzeln unwegsamen 

koharenten Gefiiges zur weiteren Verschlechterung der Ertragsleistung. 

Uber den Profilaufbau zweier Staugleye aus unterschiedlichen geologi- 

schem Substrat gibt die Abb. 1 Auskunft.
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Abb. 1. Profilaufbau zweier Staugley-Standorte; links Sandstaugley-Standort A, 

rechts Lehmstaugley-Standort B. 

DIE LEISTUNGSBEGRENZUNGEN 

Einen Einblick in die chemischen Parameter der untersuchten Stau- 

gleye vermittelt die Tabelle. Aus ihr geht hervor, daG die Aziditdtswerte 

der ausgewahlten Profile bis zur aufgenommenen Tiefe im stark sauren 

Bereich liegen. Die absolut niedrigsten Werte sind aber mit pH 3,5-3,8 im 

Stauhorizont anzutreffen. Hieraus wird die durch mehrfache Umlagerung 

des bodenbildenden Substrates verursachte weitgehende Entbasung deut- 

lich. Dariiber hinaus ist auch die durch anaerobe Bedingungen ausgelóste 

potentielle Versauerung unverkennbar. 

Die T-Werte lassen entsprechend ihrer GróBenordnung von Q 10 bzw. 

13 mval/100 g Boden darauf schlieBen. daB es sich neben der organischen
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Abb. 2. Textur- und Strukturdiagramm zweier Staugley-Standorte; links 

Standort A, rechts Standort B. 

Sorptionskomponente im Hauptwurzelbereich um ein IIlit-Kaolinit-Ge- 

misch handelt. Durchgeftihrte DT- und Rótgenanalysen bestatigen diese 

Annahme. Die niedrige Basensittigung von weniger als 5°/o bis maximal 

280/0 in Verbindung mit dem geringen Vorrat an pflanzenverfiigbaren 

Ndhrstoffen im Bereich der Stauzone und des Stauhorizontes sind ein 

weiterer Beweis fiir das stark geminderte chemische Leistungspotential 

dieser Standorte. Untermauert werden diese Ergebnisse noch durch den 

hohen Anteil an freien Eisen- und Aluminiumoxyden.
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Tabelle. Chemische Parameter 
      

pll- A T-Wert org. 

  

  

MeBtiefe Wert h.A. mval/ V-Wert Subst. CaO 

em n/10KCI  " 100g B % % % 

A 

Im Ostteil des 0-10 4,7 17,5 13,0 12,3 4,21 0,20 
Thiir. Buntsand- 10-30 4,0 17,1 12,6 11,9 4,16 0,20 
steingebietes 30-40 3,7 19,3 12,9 3,1 0,53 0,10 
(bsm) (Acker- 60-70 3,5 21,0 14,2 4,3 0,29 0,08 
nutzung) 100-110 3,7 21,8 15,2 5,5 0,15 0,05 

130-140 3,6 15,9 11,2 3,5 0,14 0,05 

B 

In Ostteil 0-10 4,3 17,8 13,7 13,9 4,85 0,33 
des Thiir. 10-20 4,0 13,9 10,1 10,8 2,27 0,37 
Schiefer- 30-40 3,7 12,3 8,7 9,2 0,93 0,24 
gebirges 60-70 3,7 12,3 10,7 25,3 0,34 0,20 
(Griin- 90-100 3,8 13,5 12,2 27,9 0,24 0,14 
land- 120-130 4,1 8,8 11,5 50,4 0,19 0,19 
nutzung) 150-160 4,4 8,9 12,0 51,7 0,22 0,24 

180-190 4,3 59 8,4 54,8 0,21 0,21 
200-210 4,3 5,8 7,0 45,7 0,23 0,19 
220-230 4,2 6,6 8,5 48,8 0,26 0,21 
  

Die beachtlich hóhere Basensaittigung von © 50% unterhalb 1,20m 
u.F. des Standortes (B) ist durch feinsten Gesteinsdetritus im Feinboden, 
der aufgrund der Illitkomponente einen noch relativ hohen Gehalt an 
Kali-Ionen besitzt, begriindet. Zurtickzufiihren ist diese Erscheinung auf 
die Tatsache, daB dieser Horizont als wiirmzeitlicher Dauerfrostboden von 
dem im letzten Interglazial erfolgten UmlagerungsprozeB unberiihrt 
blieb. 

Uber die texturelle Zusammensetzung des Bodensubstrates sowie 
dessen Hohlraumausstattung in den verschiedenen Horizonten der unter- 
suchten Standorte gibt die Abb. 2 Auskunft. Bemerkenswert ist bei beiden 
Standorten der beachtlich hóhere Anteil an Feinboden < 002mm im 
Bereich des Stauhorizontes mit seinen Folgewirkungen auf die Hohlraum- 
verhaltnisse. Sie finden in dem niedrigen Gesamptporenraum von 33% bzw. 
38% und dem sehr geringen Anteil an schnell drinenden Poren von 
29/0 bzw. 5%/0 ihren Niederschlag. Einen weiteren Einblick in die qualitative 
Aufteilung des Porenraumes gestattet die PorengróBenverteilung in Abb. 3. 
Sie gibt zu erkennen, daB der bis pF 2,5 vorhandene Porenraum keine 
ausreichende Luftzirkulation und Sickerwasserbewegung ermóglicht. Die 
Folgen davon sind Staunassebildung und die bereits erwihnten anaeroben 
Verhaltnisse, die zu Reduktionsvorgingen sowie Sauerstoffmangel fur 
Pflanzenwurzeln und Mikroben fiihren. Des weiteren laBt der geringe
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zweier Staugley-Standorte 
  

  

  

  

  

mg/100 m 0 о o о 

P20s a ко По АБО, он“ Ре; dio. $0 NaOH 
ges.  laktatl. ges.  laktatl. ges. lósl. ges. lósl. ges. lósl. 

100 13 46 16 6,40 2,45 1,05 0,90 78,50 1,42 
107 10 43 19 6,10 2,18 1,30 1,10 79,35 1,50 
83 1 79 8 7,23 3,65 2,75 2,19 77,18 1,64 

80 1 76 6 8,25 3,92 3,05 2,68 81,42 1,71 

64 1 69 4 8,72 3,85 2,78 2,52 80,65 1,68 

78 1 60 4 8,40 3,12 3,95 2,95 79,55 1,55 

155 4 95 9 9,24 2,42 2,86 2,75 70,32 1,85 

80 2 72 5 9,63 2,18 3,32 2,60 70,64 1,96 

52 1 80 5 10,18 3,57 4,25 3,18 69,95 1,72 

70 1 110 5 10,45 3,80 4,68 3,70 69,25 1,80 

75 1 116 5 12,22 3,62 4,13 3,32 72,42 2,15 

78 2 55 5 14,38 3,35 3,89 3,28 71,19 2,23 

81 2 47 5 15,72 3,82 2,24 1,95 73,44 2,07 

79 3 45 4 14,10 3,15 2,05 1,92 73,10 2,31 

93 1 38 4 10,30 3,95 2,17 1,98 71,62 1,92 

103 2 23 5 14,25 3,67 2,36 1,92 72,54 2,12 
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nutzbare Feuchtespeicherraum — pF 2,0-4,2, der fiir den Standort (A) bis 
0,7 m u.F. mit 142 mm und fir den Standort (B) mit 126 mm veranschlagt 
werden kann, die unzureichende Wasserversorgung und dadurch einge- 
schrankte Ertragsleistung deutlich werden. Der dagegen recht hohe An- 
teil an Mikroporen (pF > 4,2) ist mit © 19% fiir den Standort (A) und 
Q 22/0 fir den Standort (B) einerseits ein MaBstab fur den Totwasseran- 
teil und andererseits als ein Ausdruck fiir die ungunstigen Gefiigever- 
haltnisse zu werten. 

Zur weiteren physikalischen Kennzeichnung dieser Standorte und zur 
Erganzung der Ergebnisse tiber die Hohlraumstruktur wurden noch die 
Wasserkapazitat, die Wasserpermeabilitat, die Bodenfeuchtedynamik, die 
Bodendichte und die Aggregatstabilitat ermittelt sowie mikromorpholo- 
gische Untersuchungen durchgefiihrt. Da letztere unter Berucksichtigung 
einer toleranten Probenentnahme zur Aufklirung gefiigekundlicher Fra- 
gen besonders geeignet erscheinen, wurden sie auch zur Erganzung und 
Untermauerung der durch Beobachtung und Analyse gewonnenen boden- 
physikalischen Ergebnisse herangezogen. 

Das hierfur zur Untersuchung gelangende Probenmaterial bestand aus 
Gefugebruchstticken von etwa 3X3X3cm der Horizonte A, gi und g,. 
Die Diinnschliffe wurden nach der Methode Altemiiller [1] hergestellt 
und unter Auflicht 12,5-fach vergróBert. 

Im einzelnen charakterisieren die Priparate der Abb. 4 und 5 die 
Stauzone der beiden Standorte in ihrem oberen Bereich (A,-Horizont). 
Sie weist hier ein feinporóses Aggregatgefiige mit einigen dichteren Zonen 
auf. Zahlreich vorkommende Fe-Konkretionen sind als formlose dunkle 
Partikel in der mit organischer Masse angereicherten karbonatfreien 
Grundsubstanz eingestreut. Das Hohlraumsystem ist durch unregelmaBig 

  
Abb. 4. An-Horizont 10-20 cm, Standort A, locker.
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Abb. 6. g;-Horizont 30-40 cm, Standort A, dicht. 

verlaufende Risse, Wurzel- und Wurmkanśle, zumeist in vertikaler Rich- 

tung orientiert, gekennzeichnet. 

Die Abb. 6 und 7 stammen aus dem Basisbereich der Stauzone (g,- 

Horizont). Hier sind in der wenig gegliederten schmutzig-grauen, karbo- 

natfreien Grundmasse zahlreiche schwarz-braune Fe- und Mn-Konkretio- 

nen in mannigfachen Formen eingeschlossen. Die unterschiedlich groBen 

Skelettpartikel sind hiufig von der Grundmasse umhullt. Der organische 

Anteil ist stark reduziert. Das Hohlraumsystem beschrankt sich fast aus- 

schlieBlich auf feine Risse und Faserwurzelkandle. Sie sind haufig mit 

einem diinnen Film aus Eisenhydroxyd ausgekleidet. 

Die Abb. 8 und 9 charakterisieren den Stauk6rper (g,-Horizont). Seine
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stark verwitterte, gelblich-braune, karbonatfreie dichte Grundmasse ent- 
halt kleinere und gróbere Skeletteile eingebettet. Sehr formenreich wird 
sie von Fe- und Mn-Konkretionen sowie deren Gelniederschlage flecken- 
haft durchsetzt. Des weiteren sind feine Spaltrisse, die nicht selten diinne 
Tontiberztige erkennen lassen, und nadelstichartige Poren erkennbar. 

NOTWENDIGE MELIORATIONSMASSNAHMEN 

Es ist verstandlich, daB auf derartigen Standorten eine ausreichende 
Regulierung des Luft- und Wasserhaushaltes und dariiber hinaus eine 
Verbesserung des Bodenchemismus nur durch solche MeliorationsmaGnah- 

  
Abb. 8. g2-Horizont 50-60 cm, Standort A, sehr dicht.
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Abb. 9. g2-Horizont 50-60 cm, Standort B, sehr dicht. 
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3 — Tieflockerung + 250 dt/ha Tiefkalkung.
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men móglich ist, die die Schadensquellen auszuschalten vermógen. Daraus 
folgt entsprechend den Ergebnissen iiber die leistungsbegrenzenden Bo- 
denkennwerte, daB der wenig bzw. undurchlassige Stauhorizont aufzu- 
brechen und der erzielte Lockerungseffekt unter Einbeziehung des Boden- 
chemismus nachhaltig zu stabilisieren ist. Eine erfolgversprechende Melio- 
rationsmaBnahme hierfiir ist in dem in Jena entwickelten kombinierten 
Tieflockerungs- und Tiefkalkungsverfahren zu sehen [3]. Dieses Vorgehen 
ermóglicht dariiber hinaus bei Verwendung geeigneter Lockerungswerk- 
zeuge auch eine sich auf mehrere cm Tiefe erstreckende Homogenisie- 
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Abb. 11. Durch Gefiigemelioration positiv veranderte Sorptions- und Basen- 
sattigungsverhaltnisse des Standortes B. 1 —S + V-Werte Unbehandelt, 2 
S + V-Werte Tieflockerung mit 30 dt/ha Oberflichenkalkung, 3 —S + V-Werte 

Tieflockerung + 400 dt/ha Tiefkalkung, 4 — T-Wert.
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rung des Bodenprofiles. Auf diese Weise wird bereits der durch den 
periodischen StaundsseeinfluB an mineralischen und organischen Sorp- 
tionstragern stark verarmte und im Gefiige sehr instabile g.-Horizont, 
wie durch bodenkundliche Untersuchungsergebnisse eines Nur-Tiefloc- 
kerungsversuches belegt werden kann, geringfigig aufgebessert. 
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Abb. 12. Durch Gefiigemelioration positiv verinderte Nahrstoffverhśltnisse des 
Standortes B. 1 — Unbehandelt, 2 — Tieflockerung mit 30 dt/ha Oberflichen- 

kalkung, 3 — Tieflockerung + 400 dt/ha Tiefkalkung. 

Die durch weitere meliorative Eingriffe, wie: Tieflockerung 70 cm plus 
30 dt/ha Oberflachenkalkung und Tieflockerung 70 cm plus 250 dt/ha bzw., 
400 dt/ha Tiefkalkung, verinderten Bodenkennwerte sind im folgenden 
Gegenstand eingehender Erórterungen. 

ERZIELTE ERGEBNISSE 

Sie werden aus gegebener Veranlassung und aufgrund der Tatsache, 
daB die Meliorationswirkung auf beiden Standorten einen gleichsinnigen 
Verlauf erkennen 1aGt, hier nur fiir den Standort (B) wiedergegeben. 

4] Zeszyty Problemowe (123)
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Im allgemeinen ist den Abb. 10-13, die 6-jihrige Untersuchungsergebnisse 
beinhalten, zu entnehmen, dafZ die chemischen Parameter durch Tief- 
lockerung und Oberflachenkalkung im oberflachennahen Bereich zwar 
merklich, im Unterboden jedoch nur unwesentlich aufgebessert wurden. 
Hieraus ist zu folgern, daB die nach der hydrolytischen Aziditat bemesse- 
ne Oberflachenkalkung fiir die vorgestellten Standorte als zu gering an- 
zusehen ist, um in ihrem Wirkungsbereich die vorhandene Bodensiure zu 
neutralisieren und eine optimale Basensittigung zu ermóglichen. 

Erst die mit der Tieflockerung kombinierte Tiefkalkung von 250 dt/ha 
auf dem Standort (A) bzw. von 400 dt/ha auf dem Standort (B) fiihrte 
in ihrem Wirkungsbereich zu einer durchgreifenden Verbesserung des 
Bodenchemismus. Sie auBert sich in einer positiven Beeinflussung folgen- 

der Kenngrófen: | 

(1) der Verlagerung der aktuellen Aziditat in den ganz schwach sauren 

bzw. schwach alkalischen Bereich (Abb. 10), 

(2) der Erhohung der Sorptionskapazitat um © 6 mval/100g Boden, 
(3) der fast vollstandigen Basenséttigung durch Ca-Belegung des 

Sorptionskomplexes (Abb. 11), 

(4) der Aufbesserung des laktatléslichen Nahrstoffpotentials bei K,O 

und P,O; um © 3 mg/100g Boden (Abb. 12). | 

Daruber hinaus konnte ein Riickgang bei den freien Sesqui- und Sili- 

zium-Oxyden festgestellt werden. 

Die physikalischen Parameter lassen in dem gleichen Zeitraum eine 

ebenso positive Veranderung erkennen. Sie findet ihren Niederschlag, wie 

aus Abb. 13 hervorgeht, in einem um 10-15°/o groBeren Gesamtporenraum 

und in dessen sehr bedeutsamen qualitativen Beeinflussung. Die daraus 

resultierende verbesserte Luft- und Wasserzirkulation sowie die Zunahme 

des Wasserspeichervermógens durch VergróBerung des Meosoporenraumes 

erscheint fiir den anzustrebenden Ausgleich der extremen Wechselfeuch- 

tigkeit sehr bedeutsam. 

Ihren weiteren Niederschlag finden die veranderten Porenraumverhalt- 

nisse auf den Tiefkalkungsvarianten in dem um mehr als zwei Zehner- 

potenzen, von 107” auf 10-* cm/s, vergróBerten Kf-Wert, in der geringeren 

Bodendichte und in dem beachtlich héheren Anteil wasserstabiler Aggre- 

gate. 

Zur Erganzung der durchgefiihrten Bodenuntersuchungen und zur 

Untermauerung ihrer Ergebnisse wurden wiederum mikromorphologische 
Untersuchungen herangezogen. Auch hiervon werden infolge der auf bei- 

den Standorten sehr ahnlich verlaufenden Gefiigeausbildung wiederum 

nur die Ergebnisse der Tieflockerungs- und -kalkungsvariante des Stand- 

ortes (B) vorgestellt. Die Abb. 14-16 beinhalten Schliffbilder des A,-, 5:- 

und g,-Horizontes 4 Jahre nach der Melioration. 

Das Gefiigebild des A,-Horizontes (Abb. 14) dieser Variante zeigt ge- 

8
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geniiber Unbehandelt eine deutliche gefiigebauliche Verbesserung. Sie 

auBert sich in einer durch biogene Tatigkeit ausgelósten Erhóhung stabiler 

Gefiigekórper von unterschiedlicher Form und GróBe. Dariiber hinaus 

findet sie ihren Niederschlag in dem durch Bodentiere und Pflanzenwur- 

zeln begriindeten weitverzweigten Hohlraumsystem. 

Das Schliffbild des g,-Horizontes (Abb. 15) 1aBt gegeniiber Unbehan- 

delt eine sehr heterogene graubraune bis schwarzbraune Farbung erken- 
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nen. Die schluffig-graue Grundsubstanz ist bereits teilweise mit einge- 
mischtem Material des A,-Horizontes durch die Bodenfauna zu Gefiige- 
teilen unterschiedlicher GroBe und Stabilitat verbaut. In sie sind -nicht 
selten altere Fe- und Mn-Konkretionen eingeschlossen. Ihr Hohlraum- 
system ist ebenfalls durch Bodentiere und Pflanzenwurzeln vorgeprigt 
und stabilisiert. 

Das aus dem g,-Horizont (Abb. 16) stammende Schliffbild ist durch eine 
regellose Anordnung von durch die Lockerung entstandener Gefiige- 
bruchsticke, Skeletteilen und Konkretionen gekennzeichnet. Dieser rium- 
liche Zustand erklart auch den hier sehr hohen Hohlraumanteil. Seine 

  
Abb. 15. gi-Horizont 30-40 cm, Standort B, 4 Jahre nach der Melioration.
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Stabilitat beruht in erster Linie auf einer chemisch-mechanischen Ver- 
festigung der Gefiigebruchstiicke durch das Kalk-Ton-Gemisch. Ihn auch 
biologisch zu stabilisieren, ist iiber den Anbau von Tiefwurzlern und einer 
damit verbundenen Erhóhung der biologischen Aktivitat, wie aus diesbe- 
zuglichen Untersuchungsergebnissen Goras [5, 6] hervorgeht, durchaus 
móglich. 

Insgesamt gesehen erweisen sich die Ergebnisse der mikromorpholo- 
gischen Untersuchungen als wertvolle Erginzung zu den physikochemi- 
schen Untersuchungsergebnissen. Es soll jedoch an dieser Stelle darauf 
hingewiesen werden, daB die an so kleinen und lokal begrenzten Proben 
gewonnenen Ergebnisse, wie im vorliegenden Fall und wie es noch vie- 
lerorts gebrauchlich ist, auch wenn ihre Entnahme weitgehend frei von 
subjektiven Einfliissen erfolgt, fiir eine Profilcharakteristik unzureichend 
sind. Aus dieser Erkenntnis heraus erwachst die Notwendigkeit, gréBere 
Bereiche eines Bodenprofiles — etwa einen Horizont bzw. eine Schicht — 
nach dem methodischen Vorgehen von Borchert im Schliffbild zu erfassen. 

  
Abb. 16. g2-Horizont 50-60 cm, Standort B, 4 Jahre nach der Melioration. 

Die sich daraus ergebenden Vorteile dturften der Mikromorphologie 

in der bodenkundlichen und meliorationskundlichen Forschung weitere 

Einsatzgebiete erschlieBen. Sie liegen sowohl in den Grundlagendisziplinen 

als auch im angewandten Forschungsbereich. Fur erstere ware es durchaus 

denkbar, mit einer den Anforderungen entsprechenden Untersuchungs- 

und Auswertungsmethodik, neben der Aufklarung spezieller gefugekund- 

licher Fragen, auch die Voraussetzungen ftir die Ermittlung der Feststoff- 

Hohlraumverteilung, die Bestimmung der PorengrodBenklassen und der 

Wasserpermeabilitat zu schaffen. Den verschiedenen Disziplinen der an- 

gewandten Forschung kénnten die mikromorphologischen Untersuchungs-
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ergebnisse wertvolle Hinweise fir die Leistungsbegrenzungen eines Stand- 
ortes, die Anwendung spezifisch wirksamer Meliorationsverfahren, aber 
auch fur die Standortkartierung geben. DaB sie dariiber hinaus auch eine 
elegante Móglichkeit der Dokumentation sein kónnen, soll hier nur ange- 
deutet werden. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Es wird uber die leistungsbegrenzenden Ursachen azidischer Staugleye 
und die Moglichkeiten ihrer Melioration berichtet. Des weiteren werden 
mehrjahrige bodenkundliche Ergebnisse, die durch Anwendung des in 
Jena entwickelten Tieflockerungs- und Tiefkalkungsverfahrens auf diesem 
Bodentyp erzielt wurden, mitgeteilt und diskutiert. Auf die Bedeutung 
der mikromorphologischen Untersuchungen zur Erganzung und sicheren 
Ausdeutung der durch Beobachtung und Analyse ermittelten Ergebnisse 
wird hingewiesen. Dariiber hinaus werden Móglichkeiten, die sich aus 
einer weiterentwickelten Untersuchungsmethodik fiir die Grundlagen- 
und angewandte Forschung ergeben, erértert. 
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Micromorphological investigations in the melioration research work 

Summary 

In the first place it is reported on the investigation of the factors causaly con- 

ditioning the disarranged household of the soil air and the soil water with regard 

to the acidic staugley. In this occasion the centre of gravity is concentrated on the 

registration of the physico-chemical characteristic values of the soil as complete as 

possible. By means of the results of the researches obtained thereby informations 

are given concerning the constitution and the functional nature of the structure 

within the different soil strata in addition to the actual and potential efficiency of 

the location. Beyond it meliorative operations being specifically effective may be 

systematically put into action on the basis of the results of the researches in view 

of the profile of the soil for an enduring elimination of the causes of the defects. 

Furthermore results of the researches of several years are communicated and 

discussed, obtained by applying a melioration procedure and being developed in 

Jena for acidic staugley. The characteristic values of the soil being considerably 

improved and being obtained by means of deep breaking up the soil and deep liming 

are demonstrated in the light of comparing several variants. 

The acidic and basic ratios of saturation being remarkably improved, but also 

the ratios of sorption and nutritive substances being positively influenced are 

especially to be mentioned among the chemical parameters. The most essential 

physical parameter as pore space being drained and being suitable for accumulation 

of water being available for plants, air capacity, permeability, and stability of 

condition, could be positively improved in addition to an expansion of the total 

pore space by 12...15°/o. 

The micromorphological results of the researches are especially suitable for 

registrating the improvements of soil in its different entities. The results may be 

clearly demonstrated and with the help of these results the values being obtained 

by analysis may be emphasized. The application of the researches within the scope 

of the investigational methods for pointing out the limits of productive capacity 

as well as for proving the efficiency of the used arrangements of melioration should 

be taken in consideration more and more by continuously improving the methodics. 

Finally the production results of several years are presented, too, for further 

discussion of the efficiency and the permanence of the above mentioned procedure.


