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Diingung der Olpalme 
Erfahrungen in Malaya 1) 

The manuring of oil palms - Experiences from Malaya 

Von Car I Hoe p p e .) 

1. Einleitung 

In den letzten Jahren ist die Olpalme eine immer bedeutendere Plan
tagenkultur in Malaya geworden. Die ersten Olpalmen-Plantagen wurden 
1917 in Malaya angelegt und die Olpalmen-Flache wuchs bis 1962 mehr 
oder weniger stetig auf 153.400 acres an. Dann aber setzte eine stiirmische 
Flachenausdehnung ein. Von 1962- 1967 verdoppelte sich die Flache auf 

1) Unter Malaya oder neuerdings West Malaysia wird der auf der malayismen 
Halbinsel gelegene Gebietsteil der 1963 gegriindeten Federation of Malaysia ver
standen. Die borneismen Gebietsteile Sabah, frUher British Nordborneo, und 
Sarawak werden jetzt als East Malaysia bezeidmet. 

(!) Dr. Carl Hoeppe, Ing. agr. trap. U. Diplomlandwirt, LandwirtschaftlidlCr 
Fachberater der BASF, Ludwigshafen. 

Anschrift: P.O. Box 2000, Singapore 
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nahezu 300.000 acres. Es wird damit gerechnet, daG die Anbaufliiche 1972 
500.000 acres erreicht. Diese Flachenausdehnung ging aber nieht nur auf 
Kosten def Hevea-AnbaufHiche, indem alte BesUinde gerodet Wld mit 
blpalmen wiederbepflanzt werden, es wurden und werden auch groDe 
Urwaldfliichen gerodet und mit Olpalmen bepflanzt. 

2. Standortanspriiche der tllpalme 

2.1 Klima 

In Malaya Hndet die blpalme ein fur H6chstertrage geeigneteres Klima 
als in ihrem Ursprunggebiet Westafrika. Nach Hartley (1967) ist das Klima 
fUr die blpalme am besten, das ihr ganzjiihrig ein ununterbrochenes und 
gleichmaJ3iges Wachstum ermoglicht. Hochstertrage werden nach Hartley 
unter folgenden Klirn~p~dingungen erzielt: 
a) GleichmiiJ3ig tiber das ganze Jahr verteilte NiederschHige von minde

stens 2000 mm!] ahr. Keine ausgesprochenen Trockenzeiten. 
b) Die maximale Jahresdurchschnittstemperatur Iiegt zwischen 29-32° C, 

die minimale zwischen 22-24° C. 

c) Die tagliche Sonnenscheindauer betragt ganzjahrig mindestens 5 Stun
den und steigt in einzelnen Monaten bis auf 7 Stunden an. 

Diese klimatischen Voraussetzungen erfiiIlt Malaya weitgehend (Tabel
lenanhang I- III, nach Hartley 1967). 

i Tahelle 1. Hauptkriterien fiir d:~ Standortbeurteilung im blpalmenanbau 
, (Ng, 1968) 

Anbaueignung 

Standortmerkmal sehr gut geeignet geeignet nicht geeignet 

Hangneigung < 12° 12- 20° > 20° 

Griindigkeit des 
Bodens > 0,75 m 0,40- 0,75 mm < 0,40 m 

Bodenart Lehm u. schwerer sandiger Lehm lehmiger Sand 
oder Sand 

Bodenstruktur stark entwickelt mittelmaI3ig schwach oder 
entwickelt massiventwickelt 

Lateritsmicht keine BruchstuC'ke Bruchstiicke 
0,15-0,30 m > 0,30 m miichtig 

machtig 
pH-Wert 4,0- 6,0 3,2-4,0 <3,2 

Moorschicht 0,0- 0,60m 0,60- 1,50 m > 1,30m 

Durchlassigkeit mittel stark oder sehr stark oder 
schwadl sehr schwach 
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2.2 Boden 

1m Vergleich zu den klimatischen Verhaltnissen befindet sich Malaya 
bodenmaf3ig nieht in einer so gliiddichen Lage, denn def iiberwiegende 
Teil clef Boden ist nahrstoffarm. 1st jedoch die Nahrstoffversorgung 
gesichert, sei es durch Diingung oder natilrlichen Nahrstoffreichtum, so 
wiichst die blpalme auf nahezu allen malayischen Boden, Yorausgesetzt, sie 
bieten geniigend Wurzelraum und verfiigen tiber eine gute WasserfUhrung. 
Stehendes Wasser, verhartete Schichten nahe def Bodenoberflache (Laterit), 
tiefgrilndige Moorboden und ganz leichte Sande sagen def blpalme nieht 
zu. Allgemein kann aber mit Ng (1968) gesagt werden, daJl_KliI1¥' und 
Gelandeausformung UJ!9. Exposition_vo);l grgf3erer Bedeutung fUr die Bewer-

.- tu;g--'eiiles Olpalmen-Stand'o;t"e~' -;ind ahL cler -Bode;~- NaCli""aem folgenden 
Bewertungsschliissel (Tabelle 1) kom~t Ng (1968) in Malaya auf eine 
Reserve von 8.1 Millionen acres brauchbaren C>lpalmeniandes und weiteren 
3.8 Mill. acres C>lpalmen·Crenzboden. 

Erst in ~weiter LiI}ie ist der Niihrstoffge4..a1t des Bodens fUr die Olpalme 
von Bedeutung~ Hew u. Ng (1968) haben die malayischen Boden, die als_ 
sogenannte " Soil Series" beschrieben sind, niihrstoffmiiJ3ig nach einem 
Schema klassifiziert (Tabelle 2). 

Tabelle 2. Bemessungsgruncllagen und Richtwerte fur die Klassifizierung 
cler malayismen Boden hinsichtlich ihres Nahrstoffgehaltes (Hew u. Ng, 
1968) 

Versorgungsgrad 
sehr 

Niihrstoff schlecht schlecht miiJ3ig gut 

Stickstoff, Cesamt N ('10) < 0,05 0,05-0,15 0,15- 0,30 > 0,30 
Phosphat, loslich in 

O,ln NaOH (ppm) <40 40- 80 80- 120 > 120 
6n Hel (ppm) <80 80- 160 160- 320 > 320 

Kalium, austauschbares 
mval ('10) < 0,1 0,1- 0,2 0,2- 0,5 > 0,5 
siiurelosl. <1,0 1,0-2,0 2,0- 5,0 > 5,0 

Magnesium, austauschbares 
mval ('10) < 0,2 0,2-0,4 0,4- 1,0 >1,5 

Fur die wichtigsten "Soil Series" Malayas ergibt sich hinsichtlich des 
Niihrstoffgehaltes das in Tabelle 3 dargestellte Bild. 

Diese Angaben sind von Wert fur Diingungsempfehlungen fUr NeupRan· 
zungen, insbesondere in den ersten Jahren bis zur Anwendung cler Blatt
analyse und dort, wo auf diese auch spiiter verzichtet wird. 

Eine Vbersicht tiber die chemischen und physikalischen Eigenschaften 
verschiedener malayischer Boden ist von Ng (1966) gegeben worden. 
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Tabelle 3. Beurteilung des Nahrstoffgehaltes einiger Boden in Malaya 
(Hew u. Ng, 1968) 

Soil Series 

Holyrood, Lunas, Sandy colluvium 

Serdang, Vlu Tiram, Rengam, 
Tampoi, Bungor, Kulai, Jerangau 

Batu Anam, Durian, Marang 

Kuantan, Segamat, Prang 

Mumong, Batu Lapan 

Sitiawan, Sogomana, Manik, Briah 

Selangor, Kang Kong 

Organic clays, mucks and shallow 
peat over clay 

Peat 2-5 It. 

1) VL = sehr schlecht L ~ smlemt 

2.3 Niihrstoffbedarf .. 

Beurteilung des Nahrstoffgehaltes 
N P K Mg 

VL') VL VL VL 

VL-L VL-L VL-L VL-L 

VL-L VL-L M L-M 

L M- H VL L-M 

L L L-M L-M 

L L- M L-M M 

M- H M- H H H 

L-M L-M L-M M 

H L VL M- H 

M = maJ3ig H ~ gut 

Die Olpalme gehort zu den nahrstofibedurftigsten tropischen Kulturen. 
Das geht .uch aus der Aulstellung von Ng u . Thamboo (1967) hervor, der 
die von Rosenquist (1966) angegebenen durchschnittlichen Entzugszahlen 
fUr Gummi hinzugefugt wurden. 

Der NahrstoHbedarf der blpalme andert sich mit dem Alter. 1m Saatbeet 
wird vor aHem N benotigt, aile anderen Nahrstoffe liefert weitgehend der 
Kern . Auch im fruhen Jugendwachstum, sowohl im PHanzgarten als auch 
im Feld, steht N zunachst nom an erster Stelle, muG aber in zunehmendem 
MaGe von P und spateI' von K und Mg, sowie den Spureneiementen, unter A 

stiitzt werden. Mit Eintritt in die Produktionsphase steigt der Bedarf an 
K und Mg steil an. GroGe Mengen dieser beiden Nahrstoffe werden mit 
den Fruchtbiindeln entzogen. Wie groG dabei insbesondere die Kalimenge 
ist, geht aus den Analysenwerten fur die Asche der Fruchtbiindelrtickstande 
hervor (Tabelle 5). 

In Malaya ist es ublich, die RucksHinde, wenn sie nieht fur die Heizung 
der Dampfkessel benutzt werden, zu verbrennen oder einfach in Fabrik
nahe verrotten zu lassen. Nur in seltenen Fallen wird diese NahrstoHquelle 
voll genutzt. 

Untersuchungen tiber den Nahrstofi'entzug der Olpalme in Malaya wur
den von Bull (1966) und von Ng, Tamboo und D e Souza (1968) angestellt. 
Bull analysierte 30jahrige Dura-Palmen, die auf granitischem Boden in 
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Siidmalaya wuchsen und kam, umgerechnet auf 60 Palm en per acre, zu 
den folgenden Werten per Jahr: 

154.451bs N, 23.921bs P, 260.71lbs K, 35.071bs Mg, 67.551bs Ca. 

Tabelle 4. Nahrstoffentzug einiger Plantagenkulturen (Ng u. Thamboo, 
1967, Rosenquist, 1966). 

geschatzter Ertrag Niihrstoffentzug (lbs/acre) 
Kultur acre/Jahr N P K Mg Ca 

Olpalme 10 tons FFB1) (Dura) 649 9.7 81.8 16.9 17.9 

Kokospalme Niisse entsprechen'd 
2133 lbs Kopra 36.0 5.9 88.0 6.2 3.1 

Kakao Kakaofruchte, die 
1000 lbs trockene 
Kakaobohnen ergeben 
(Amelonado) 22.7 4.4 44.0 5.8 2.9 

Kallee 1000 lbs Kallee 
(Robusta) 35.0 6.4 44.3 

Tee 1200 lbs 
trockene TeebUitter 55.0 4.0 25.0 2.7 4.9 

Kautschuk 1000 lbs 
trockener Gummi 8.0 4.0 12.0 3.0 

1} FFB = Fresh Fruit Bunches (frisd:le Fruchtbiindel) 

Tabelle 5. Aschenanalyse von Olpalmen-FruchtbUndelrUckstiinden 
(Rosenquist 1966). 

Trocken, vollig verascht 

"Estate Stock" approx. 

P,o, K20 MgO CaO Mn B 

4.8'io 46.2 % 6.2 ' I, 7.4 'io 360 ppm 145 ppm 
3.4 'io 32.3'io 4.3'io 5.2 ' I, 250 ppm 100 ppm 

Diese Angaben weichen z. T. von denen von Ng, Thamboo und De Souza 
ab, die etwa 15jahrige Palmen von verschiedenen Boden untersuchten. Sie 
gelangten zu den in Tabelle 6 dargestellten Ergebnissen, die sich auf eine 
Bestandsdichte von 148 Palmen je ha beziehen. 

Nach den Angaben von Ng, Thamboo und De Souza (1968) liegt def 
Nahrstoffgehalt der malayischen Falmen erheblich uber clem gleichaltriger 
nigerianischer Falmen. Dies ist sicherIich auf klimatische Faktoren, wie 
h6here Sonnenscheinstundenzahl und Fehlen von Trockenzeiten zuriick
zufiihren. Die Falmen konnen dadurch die Nahrstoife besser ausnutzen und 
somit hahere Ertrage liefern. 
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Tabelle 6. Ntihrstoffentzug durch die vegetativen und generativen PRan
zenteile von 148 ausgewachsenen Olpalmen (Ng, Thamboo ll . De Souza, 
1968) 

Nahrstoffentzug in kg/ha u. J ahr 
PRanzenteil N P K Mg Ca 

Vegetative Pflanzenteile 40.9 3.1 55.7 11 .5 13.8 
Pruned frond s l ) 67.2 8.9 86.2 22.4 61.6 
Fruchtbiindel (25 t) 73.2 11.6 93.4 20.8 19.5 
MannI. B1iltenstand 11.2 2.4 16.1 6.6 4.4 
Gesamtentzug 192.5 26.0 251.4 61.3 89.3 

1) beim Kronenreinigen entfemte Wedel 

Tabelle 7. Nahrstoffgehalt von Olpalrnen in Nigeria und Malaya (Ng, 
Tharnboo und De Souza, 1968). 

Niihrstoffgehalt in kg pro Palme 
Alter in N P K Mg Ca 
Jahren a b a b a b a b a b 

7 0,94 2,58 0,11 0,29 0,93 5,58 0,29 0,62 0,40 0,69 

10 1,67 3,34 0,15 0,35 1,34 6,62 0,42 0,80 0,58 0,91 
14 2,11 4,32 0,25 0,43 1,35 8,25 0,63 I ,ll 0,72 1,27 

a = Nigeria b = Malaya 

Wie Werkhoven (1955) richtig bemerkt, wird nieht die gesamte Menge 
der Ntihrstoife festgelegt bzw. entzogen, sondern nur der Tei l, der fill den 
Aufbau des Stammes und Wurzelsystems benatigt und derjenge, der mi t 
den Fruchtbiindeln entzogen wird. Die Nahrstoffe der alten Wedel , soweit 
sie nicht in den Stamm vor deren Absterben bzw. Entfernung zuruckwan
dem, und del' mann lichen BlUtensUinde werden nur vorubergehend fest
gelegt, sie verbleiben auf dem Feld und werden nach der Verrottung wie
der in den Nahrstoffkreislauf einbezogen. Die Ntihrstoffe, die im Stamm 
festgelegt sind, stehen erst oach clem Fallen der alten Palm en wieder zur 
Verfiigung. Ganzlich verloren sind nur die mit den Fruchtbundeln ent
zogenen Niihrstoffe. 

Bedingt durch die wesentlich haheren Ertrage ist def NahrstoHbedarf 
der neuen Kreuzungen D x T und D x P entsprechend haher. Hinzu 
kommt, daB die wiederbepRanzten Boden durch Jangjiihrige Nutzung und 
Niihrstoffau swaschungen weitgehend an NiihrstoHen verarmt sind, auch 
wenn sie ursprunglich zu den gut oder teilweise gut mit Nahrstoffen ver
sorgten Boden gehar ten. 
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3. Feststellung des Diingebedarfs 

Die Hauptmethoden, mit denen def Dungebedarf def Olpalmen fest
gestellt werden kann, entspremen clenen £iir andere Kulturen. 

3.1 Diingungsversudle 

Es sind nieht viele exakte Dungungsversume zu Olpalmen in Malaya 
durchgefiihrt worden. Von den wenigen, die dunhgefiihr t wurden, ist, d a 
sie meistens nur eine sehr begrenzte Bodengruppe repriisentieren, def 
iiberwiegende Teil von begrenztemWert. Derartige Versuc:he sind sehr 
kostspielig und vor allem zu langwierig. Sie muss en mindes tens uber 
7- 8 Jahre Inufen (Hew u. Ng 19~8) . 

Von einigen interessanten Versuchen auf verschiedenen lnlandboden 
berichtet Rosenquist (1962). Er erzielte Ertragssteigerungen mit Stickstoff 
bis zu 11 % und einer Mischung alief Niihrstoffe (in zwei Versuchen) von 
durmsdmittlich 32 0/0. Auf den Kiistenboden sind die Ertragss teigerungen 
geringer. Hew und Ng (1968) erwahnen einen Versuch, bei dem erne 
Ertragssteigerung von 8 % mi t Kali und von 6 010 mit N erzielt wurde. 
In einem Bordungungsversudl auf einem Moorboden konnte eine Ertrags
steigerung von 23 % innerhalb von 21 /2 Jahren erzielt werden (miindlich 
nach Bull 1965). 

3.2 Bodenanalysen 

Diese sind nur von Wert, wenn d ie Beziehungen zwischen Analysendaten 
und dem Nahrstoffbedarf fUr Ertragserhohungen bekannt sind . D ieses ist 
fiir die Olpalme in Malaya nich t der Fall . 

3.3 Auswerlul1 g der siChtbaren MangelersCheinungen an den Bliiuern 

Sichtbar werden de Mangelsymptome geben auch heute noch wichtige 
Hinweise auf den Emahrungszustand der Olpalme. Sie werden aber erst 
sichtbar, wenn def Schaden bereits eingetreten ist. Schleichende Mangel 
und Nahrstoffungleichgewichte werden nimt erkannt. Eine gute Beschrei
bung der Mangelsymptome mit Abbi ldut1gen geben u. a. Turner u. Bull 
(1967). 

3.4 Blattanalysen 

Diese lassen eine recht genaue FeststeIlung des NahrstoHzustandes der 
Olpalme zu, und zwar bevor Nahrstoffmangel zur Auswirkung kommen 
und an den Blattern sidltbar werden. Darnit ist es aum moglich, Oberdiin
gungen zu vermeiden, wie auch dadurch verursachte; nachteilige Versmie
bungen des Nahrstoffgleichgewichtes. Auf Grund der guten Erfahrungen 
bedienen sic:h heute fast aIle Olpalmen-Plantagen in Malaya dieser Me
thode, beginnend vom 2.--3. Jahr nach clem Auspflanzen der blpalmen 
ins Feld. 
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4. Blattanalyse 

4.1 Blattprobenentllahme 

Urn eine annahernd zuverHissige Aussage del' Blattanalyse zu erhalten, 
mull grofite Sorgfalt auf die Entnahme del' Blattproben gelegt werden. 
Jede Probe mull reprasentativ fur das Feld sein, von clem sie genommen 
wurde, und mull sim daher aus einer moglichst grof3en Anzahl Einzel~ 

proben von verschiedenen Palmen zusammensetzen. Fehlerquellen muss en 
moglichst ausgeschaltet werden. Eine gute Beschreibung iiber die Art def 
Probeentnahme geben Bevan, Fleming und Gray (1966). Von jungen Pal
men werden die Proben vom 3. (da erst wenige Wedel vorhanden sind), 
von alteren Palmen vom 17. Wedel genommen. Der 17. Wedel wurde u. a. 
gewiihlt, weil er relativ leicht zu lokalisieren ist. Von clem betreHenden, 
d . h. 3. oder 17. Wedel werden aus dem mittleren Drittel 10- 12 Fieder
bhittchen (5-6 von jeder Seite des Wedels) entnommen und von diesen 
wieder das mittlere Drittel. Die Mittelrippen der FiederbHittchen werden 
entfernt. 

Es wird empfohlen, eine Durchschnittsprobe von hochstens 100 bis 
150 acres zu nehmen, vorausgesetzt Boden und sonstige Standortverhalt
nisse sind gleich. Die Pa lmen, von denen Blattproben genommen werden, 
sollen gleichmaf3ig liber das ganze Feld verteilt sein . Je nam Crof3e des 
Feldes werden 20--'l0 Palmen berticksichtigt. 1st das Feld z. B. 40 acres 
grof3, so werden von jeder 5. Pa:lme jeder 10. Reihe, bei 20--40 acres 
grof3en Felder von jeder 5. Pal me jeder 10. Reihe etc. Blatter entnommen. 

Die Probeentnahme soUte frilhestens 3 Monate nach der letzten Dilnger
gabe erfolgen. Palmen, die an Wegrandern. qraben, Feldrandern und 
Lilcken stehen, scheiden aus. Kurz nach, und natiirlich wahrend heftiger 
Regenfalle, sollen keine Proben entnommen werden. Urn die durro tages
zeitliche Nahrstoffverschiebungen in den Blattern bedingten Variationen 
auszuschalten, werden die Proben zwischen 7- 12 Uhr vormittags ent
nommen. Wegen des gleicbmiiJ3igen Klimas und des dadurcb bedingten 
ganzjiihrig gleichmaJ3igen Wachstums konnen in Malaya Proben zu allen 
J ahreszeiten entnommen werden. 

Die Blatter sollen nadl der Entnahme mit einem feuchten Tum, das 
ofters durchzuspi.ilen ist, gereinigt werden und danach, bei Hinger als 
24 Stunden dauernden Anlieferungszeiten zum Labor, getrocknet werden 
(bei 65° C). 

Nach den Untersuchungen von Ng und Walters (1968) scheint die gegen
wiirtige Methode, also die Blattentnahme von 20- 30 Palmen, die gleich
maf3ig liber das ganze Feld verteilt sind, statistisch unsicherere Werte zu 
Hefern als die von ihnen besroriebene Methode. Danach werden von meh
reren, zuHillig gewahlten Cruppen von je 9 Palmen Proben entnommen. 
Diese Methode hat auch den Vorteil, daJ3 sich die Wegezeiten flir die 
Probenehmer wesentlich verringern. 
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4.2 Blattanalysenwerte 

Die fUr Malaya fUr normales Wachstum und normale Ertragsbildung 
als optimal angesehenen Blattanalysenwerte sind in Tahelle 8 dargestellt. 

Tabelle 8. Optimale Blattanalysenwerte fur Olpalmen in Malaya. 

Spurenelemente (ppm.) 
Zeitpunkt 
der 
Pflanzung 

Probenahme 
Hauptnahrstoffe 

(in % TS) 
von N P K Mg Ca Mn B Cu MO 

Nachkriegs
pflanzungen 

N achkriegs
pRanzungen 

Vorkriegs
pflanzungen 

Wedel Nr. 

3 

17 

17 

2.9 0.19 1.5 0.40 0.40 150/200 10/20 5/8 0.5/1.0 

2.7 0.17 1.2 0.30 0.60 200/250 10/20 5/8 0.5/1.0 

2.5 0.16 1.0 0.25 0.70 100/150 10/20 ? ? 

Diese Werte basieren auf den von Coulter (1958) gefundenen Optimal
werten. Sie worden spater, insbesondere yon der Chemara Research Sta
tion, .modifiziert. 

4.3 Beein/lussung der BlattnahrstofJgehalte durch Diingungsma/3nahmen 

Hartley (1967) gibt eine allgemeine Beschreibung uber die BeeinHussung 
der Blattnahrstoffgeha,te durch Dungergaben. Diese stehen aber zum Teil 
erheblich im Gegensatz zu den in Malaya gemachten Erfahrungen, die yon , 
Rosenquist (1966) dargestellt wurden. 

Tabelle 9. BeeinRussung der Blattnahrstoffgehalte durch DungungsmaI3· 
nahmen. 

BeeinRussung des 
Blattnahrstoffgehaltes 

ZugefUhrter Nahrstoff N P K Mg /ea 

N (als schw. Amm.) + + (+ ) 
P (als Rohphosphat) (+ ) + (+ ) + 
K (als Kalichlorid) (+ ) (?) + (+ ) 
Mg (als Mg-Sulphat ~ Kieserit) H (+ ) + (+ ) 

Die Angaben in Klammern der Tabelle 9 hesagen, daI3 die EinRusse nur 
von geringerer Bedeutung sind und nicht immer beohachtet wurden. Nach 
dieser Darstellung steigt nicht nur der N-Gehalt der Blatter bei N-Zufuhr, 
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sondern auch P, wahrend der K-Gehalt mehr oder weniger unbeeinflul3t 
bleibt. Mg- und Ca-Gehalt werden durch N-Zufuhr gedruckt. P-Zufuhren 
drucken den K-Gehalt, erhohen aber neben P auch Ca (auf den Ca-Gehalt im 
Rohphosphat zuriickzufiihren) und lassen N und Mg mehr oder weniger 
unbeeinflul3t. K-Zufuhr erhoht den N-Gehalt oft erheblich, driickt aber stark 
den Mg-Gehalt. Mg-Zufuhr wiederum driickt vor allem die K-\Verte. Haufig 
wird Mg-Kalkstein (Dolomit) als Mg-Quelle verwendet. Dieser Diinger 
driickt durch seinen Kalkgehalt die Kaliwerte starker als Kieserit. Ferner 
ist beobachtet worden, daf3 Ammoniak-N den Mg-Gehalt der Blatter 
starker negativ beeinBul3t als Nitrat-N. 

Bei dies en Untersuchungen beriicksichtigte Rosenquist (1966) nur die 
seit langem in Malaya zur blpalmen-Diingung verwendeten Einzeldiinger. 
Die insbesondere seit 1957 in zunehmendem Mal3e verwendeten Volldiin
ger liel3 er aul3er acht. 

Bis auf die Untersuchungen von Piggott (1968) liegen bisher keine neuen 
veroffentlichten Daten daruber vor, wie sich Diingergaben auf den Blatt
nahrstoffgehalt und gleichzeitig die Ertragsbildung auswirken. Piggott 
(1968) macht die in Tabelle 10 dargestellten Angaben. 

Tab elle 10. Blattstickstoff- und Kaligehalte bei verschiedenen Stickstoff
und Kaligaben (Piggott, 1968) 

0/ 0 N im Blatt 0/0 K im Blatt 

No N1 •. N2 No N, N, 

Ko 2.09 2.32 2.54 0.55 0.57 0.54 

K, 2.09 2.33 2.59 0.74 0.83 0.85 

K, 2.14 2.38 2.58 0.87 0.91 1.06 

Tabelle 11 . Verhaltnis zwischen Diingergaben, Ertragen seit Erntebeginn 
und Blattnahrstoffgehalten. 

FFB') 
per acre 
(in t) 

Nahrstoff-

5.72 6.14 6.48 606 6.44 5.82 5.75 6.29 6.29 5.94 6.44 5.94 

gehalt 2.89 5.91 2.95 0.17 0.18 0.18 1.20 1.30 1.33 0.24 0.27 0.30 
def Blatter 
(in ' /0 TS) 

N, N, ~ 2 und 4 lbs schwefels. Ammoniak, P, P, ~ 3 und 6 lbs Rohphos
phat, K, K, ~ 2 und 4 lbs Chlorkali, Mg, Mg, ~ 1 .. nd 2 lbs Kieserite. 
Diese Mengenangahen beziehen sich auf lbs je PaJme. 

I} FFB = frische Fruchtbundel 
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Diese Angaben sind insofern interessant, als sie erkennen lassen, daJ3 
tiber die Optimalwerte hinausgehende Nahrstoffgehalte der Blatter keine 
hoheren Ertrage mit sich bringen. 

4.4 Interpretation der Blattanalysenwerte 

Bei der Ausarbeitung von DungungspHinen basierend auf Blattanalysen. 
ergebnissen kommt es darauf an, die BlattnahrstoHgehalte moglichst nahe 
oder leicht uber die angestrebten Optimalwerte zu bringen. Erfahrungs· 
gemaJ3 besteht zwischen den Blattnahrstoffgehalten und den Ertragen eine 
positive Korrelation. Die Interpretation der Blattanalysenergebnisse ist 
aber, wie auch Piggott (1968) richtig bemerkt, keineswegs ein einfacher, 
schematischer ProzeJ3. So ist es nicht moglich zu sagen, daJ3 z. B. mit 2 kg 
schw. Ammoniak der N·Gehalt der Blatter von 2,6 auf 2,8 fJ/o N angehoben 
wird. Bodeneinfltisse, NahrstoHgleichgewichte usw.' lassen dergleichen niche' 
zu. Auch heute noch, nach vielen Jahren erfolgreicher Anwendung der 
Blattanalyse, ist es immer noch ein Herantasten an die Optimalwerte. Bei 
Kenntnis des Standortes und mit entsprechender Erfahrung ist dieses Ziel 
allerdings schnell erreichbar. AIle Daten, Kurven und Berichte konnen aber 
nicht eine erganzende Feldbesichtigung ersetzen, die fUr die Ausarbeitung 
einer Dungungsempfehlung immer noch als unerlaJ3Iich angesehen wird. 

Bei der Auswertung der Blattanalysen und def darauf aufgebauten 
Diingung kommt es nicht nur dafauf an, optimaie Blattnahrstoffgehalte zu 
erreicheJ!, sondern auch, die optimaien Nahrstoffverhaltnisse zu wahren. 
Die folgenden sind besonders wichtig: 

I 
N/K: Diese Verhaltnis soUte zwischen 2- 2,5 liegen. Bei einem Wert 

tiber 3 stellt sich WeiJ3streifigkeit ein, die ais Zeichen fUr N-Ober~ 
diingung im Vergleich zu K, vornehmlich in tragenden Olpalmen, 
gilt. Frtiher sah man diese Erscheinung ais Bormangelsymptom an, 
was nach neueren Erfahrungen nicht zutreHen durfte. Moglicher. 
weise weisen diese Symptome auch auf ein gestortes K/B·Verhalt. 
nis hin. 

K/Mg: Der am haufigsten beobachtete Niihrstoffantagonismus bei der 
OIpalmen.Dungung ist jedoch der zwischen K und Mg. Das opti
male Verhaltnis von K/Mg ist 4. Sinkt es unter 2, dann si'DCl starke 
Kalimangelsymptome an den Bliittern zu beobachten. Steigt der 
Wert tiber 6, dann wird Mg-Mangel sichtbar. 

K/B: Viele def malayischen Olpalmen·Boden sind arm an B, und hier 
sprechen die bIpalmen gut auf eine Borzufuhr an. Das K/B-Ver. 
hiiltnis von 500 wird als optimal angesehen. 
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5. Nahrstoffquellen 

5.1 Bodenbedecker 

In den meisten Fallen, besonders auf den Inlandboden, werden moglichst 
schon var clem AuspAanzen def Olpalmen Leguminosen als Bodenbe
deckungspflanzen angesat. In def Regel ist es ein Gemisch bestehend aus 
Pueraria phaseoloides, Centrosema pubescens und Calopogonium roueo
noides. Diese Iiefem etwa vom 4. Jahr an, besonders bei guten und ge
pflegten BesH-inden, red1t beamtlime N-Mengen, die bei der Diingung 
beriid<sichtigt werden mussen. Nach Watson, Wong und Narayanan (1964) 
kann im 4. und 5. Jahr mit einer Rein-N-Menge von 200 Ibs/acre gerechnet 
werden. Am Ende des 5. Jahres verbleiben noch etwa 80 Ibs N/acre in den 
dann noch vorhandenen Bodenbedeckern. Dieser Stickstoff ist spatestens 
nach clem 6.- 7. Jahr verbraucht. Auf den reichen Kiistenboden scheinen 
die Bodenbedecker keinen so gunstigen Einflul3 auszuiiben (Gray und Hew 
1968) und rechtferHgen somit kaum die hohen Aussaat· und PHegekosten. 

5.2 Atmosphiirisd.er Stickstotf 

Der N-Gehalt des Regenwassers in Malaya wurde von Shorrocks (1965) 
ermittelt und bet ragt nach ihm durchschnittlich 20 Ibs per Acre und Jahr. 
Diese kleine Menge bleibt bei Diingungsempfehlungen unberiicksichtigt. 

5.3 Mineraldiinger 

Obwohl in den letzten Jahren Volldiinger immer sHirkere Verwendung 
bei der Olpalmendungung in Malaya gefund en haben, stellen die Einzel
diinger oder daraus hergestellte Mischungen noch bei weitem den Haupt
anteil am Diingemittelverbrauch. Als E inzeldunger spiel en schwefelsaures 
Ammoniak, Rohphosphat, Chlorkali und Kieserit (Magnesiumsulfat) cine 
grone Rolle. Volldunger werden mit den NahrstolFgehalten 15:15:6:4, 
15:15:15,12:12:17:2 + Spurenelemente und 13:13:20 eingesetzt. 

Es gilt auch in Malaya als sicher, daJ3 aile StickstoHormen gleichgut 
von der Olpalme ausgenutzt werden. Bei Harnstoff, der fruh er haufig 
vcrwendet wurde, ist zu bearoten, dal3 N·Verluste durch Verfluchtigung 
eintreten k6nnen. Wird Harnstoff wenigs tens leicht e ingearbeitet, dann 
ist diese Verlustquelle beseitigt. Schwefelsaures Ammoniak erniedrigt den 
ohnehin meist schon niedrigen pH-Wert und beeinfluJ3t zudern negativ die 
Mg-Aufnahme. Deshalb besteht die Neigung, auf den Mg-MangelbOden 
zumindest teilweise Nitratstickstoff zu verwenden. 

Nach den Untersuchungen von Watson, Wong und Narayanan (1963) 
k6nnen die Leguminosen-Bodenbedecker die Phosphorsaure des in Malaya 
immer noch weitgehend eingesetzten Rohphosphates nur zu etwa 30 0/ 0 

innerhalb von zwei Jahren ausnutzen. Diese Ausnutzung wird von der 
Olpalme sicherlich nicht erreicht. Es mussen dann entsprechend h6here 
Mengen verabreicht werden. Der Ca-Gehalt des Rohphosphates hat aber 
besonde.rs bei jungen Olpalmen die nachteilige Wirkung, daJ3 insbesondere 
bei der umstrittenen Pflanzlochgabe, Spurenelemente zumindest voriiber-
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gehend festgelegt werden. Spater kann zuviel ea die Aufnahme von K und 
Mg storen, da die Summe von K + Mg + Ca konstant urn etwa 2 % Iiegt 
(Hartley 1967). Ein schnelles Anheben der P-Werte kann nur mit wasser
und citratlOslid1en P-Dungern erreicht werden. 

In Malaya wurde bisher kein Unterschied im blgehalt von mit ChlorkaIi 
und Kaliurnsulfat gediingten Palmen gefunden. Des hoheren Preises wegen 
wird so gut wie kein Kaliumsulfat verwendet. AJs Magnesium-Diinger 
werden Kieserit (Mg-Sulfat) und auch Dolomit (Mg-Kalkstein) verwendet. 
Kieserit ist wegen seiner schnelleren Wirkung, insbesondere bei Ergan
zungsdiingungen, vorzuziehen. Bei Dolomit muf3 eben falls der Ca-Gehalt 
und dessen Einfluf3 berucksichtigt werden. 

6, Diingung 

Wie andere Kulturen. so entwic:kelt sich die blpalme nur dann optimal 
und bildet entspred1ende Ertrage, wenn die benotigten Nahrstoffe in aus.
reichender Menge und in geeigneter Form zur VerHigung stehen. 

Eine angemessene Nahrsto{fversorgung muf3 bereits in fruhester Jugend, 
also im Saatbeet, beginnen und bis zum Ende des okonomisd1en Lebens
alters (in Malaya rechnet mit mit 25 Jahren) durd1gehalten werden. Nur 
so kann, zusammen mit allen anderen Maf3nahmen. die potentielle Ertrags
fahigkeit ausgenutzt werden. Der OlpalmenpRanzer muJ3 sich stets ver
gegenwartigen, daJ3 del' Ansatz der Fruchtstande jeweils etwa zweieinl;alb 
Jahre vor def Ernte des entsprechenden Fruchtbiindels sta ttfindet. Bci 
mangelnder Ernahrung oder anderen ungunstigen EinRussen. wie etwa 
Trockenheit. konnen die Fruchtstande besonders irn fruhen Entwicklungs
stadium abgestol3en werden, was naturgemiif3 zu Ertragsverlusten fiihrt. 
Auf der anderen Seite dauert es mindestens zweieinhalb Jahre bis ein gutes 
Dungungsprogramm voll zur Auswirkung kommt. Ein Abfall der Ertrage 
aufgrund unzureichender Diingung Hndet aber sehr viel schneller statt. ' 

Wahrend man in Malaya, besonders bei im Ertrag stehenden Olpalmen 
die Diingung vornehmlich nach den Ergebnissen del' Blattanalyse ges taltet, _____ 
ist dieses in Saatbeeten und Pflanzgarten, einschliel3lich der in Polyathylen
beuteln angezogenen J ungpflanzen. nicht iiblich und aud1 nicht notwendig 
obwohI , wie .uch Strohbusch (1968) betont, wenig liber den Nahrs toffbed.rf 
der blpaime in dieser Wachstumsperiode bekannt ist. Auch in den ersten 
ein bis zwei Jahren nach dem AuspRanzen ins Feld kann auf die Blatt
analyse verzid1tet werden. 

Fur die Diingung der blpalme. insbesondere fUr die Ausgleichsdiingung 
bei einem gestortem Nahrstoffgleichgewicht, gilt ganz allgemein, daB bei 
dem im Minimum befindlichen Nahrstoff begonnen wird. 1st aber u. a. 
gleichzeitiger Stickstoff- und Kalimangel beobadltet worden. dann sollte bei 
Kali mit der Korrektur begonnen werden, beY~r man mit StickstoH und 
Magnesium folgt. Phosphoraure- und Spurenelementzufuhren werden erst 
danach vorgenommen. Selbstverstandlich konnen. besonders mit Hilfe der 
Blattanalyse. mehrere Korrekturen gleichzeitig vorgenommen werden. In 
einem solchen Faile empfiehlt es sich aber, zunachst zweimal jahrlich Blatt
analysen durchfiihren zu lassen. 
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6.1 Diingung def ]ungpflanzen 

In den Saatbeeten und Pflanzgarten kann die Diingung einheitlich ge
halten werden, denn bedingt durch die gute PRege, Bewasserung und reich
liche Diingung, sind Bodenuntersruiede in bezug auf den Nahrstoffgehalt 
bedeutungslos. Ein in Malaya bewahrtes Diingungsprogramm (es wird auch 
von Stroh busch 1968 besd1fieben) ist folgendes: 

1m Saatbeet erhalten je 100 Keimlinge vom Ein- bis Dreiblattstadium 
w6chentlich ' / 4 OZ (7 g) Volldiinger 15:15:6:4, der in I Gallone Wasser 
(4th:! I) aufgeJ6st wird. Die Diingermenge wird Wr die Feriode vom 3. bis 
5. Blatt verdoppelt ('/2 oz per Gall. per 100 Pflanzen). Die Diingerl6sung 
muG anschlie13end von den BHittern abgespiilt werden. Besteht Stickstoff
mangel, dann werden die Pflanzen mit einer 2°/oigen HarnstofflOsung ein
mal oder mehrmals behandelt. Der Biuretgehalt des Harnstoffes darf jedoch 
nicht iiber 0,5 °/0 liegen, da sonst mit Blattschaden gerechnet werden muG. 

In Pflanzgarten hat sich die Volldiingerformel 12:12:17:2 + Spurenele
mente weitgehend durchgesetzt (Tabelle 12). 

Tabelle 12. Diingung der blpalmen im Pflanzgarten 

NPKMg 
12:12:17 :2 

Alter in Monaten nach Alter in Monaten nach je PRanze 
Oberpf. vom Saatbeet Keimung (Aufgang) ozs. g 

I 5 ' /4 7 
2 6 ';' 14 
3 7 ' /2 14 
4 8 ';' 14 
5 9 ' /4 21 
6 10 ' /4 21 
7 11 1 28 
8 12 1 28 
9 13 1 28 

10 14 1 28 

Nur selten erfolgt das Auspflanzen ins Feld nach dies em Zeitpunkt. 1st 
es aber det; Fall, dann wird die Diingung mit 1 oz/Monat je Palme fort
gesetzt. 

Bei der Diingung im Saatbeet und Pflanzgarten werden haufig folgende 
Fehler beobachtet: 

Uberdiingung mit Stickstoff; Blattverbrennungen durch Haftenbleiben 
des Diingers an den oft feuchten Blattern oder Beriihrung derselben mit 
diingerbehafteten Hiinden, Behaltern etc.; zu tiefe Bodenlockerung vor 
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der Diingerausbringung und dadurch Wurzelfreilegung und -verbrennun
gen; ortlieb uberhohte Diingerkonzentration, indem der Diinger als Ring 
urn die Pflanze ausgebracht wird , anstatt gleichmtiJ3ig iiber die Baumscheibe 
verteilt zu werden; Mangelerscheinungen werden oft nicht erkannt. 

6.2 Dungung deT Glpalmen nach dem Auspflanzen ins Feld 

Sowie die Olpalmen ins Feld umgepflanzt werden, kommen die Boden
unterschiede voll zur Auswirkung und miissen bei der Diingung beriick
sichtigt werden. Ferner muil auch in Rechnung gestellt werden, ob es sich 
urn eine Neupflanzung auf gerade gerodetem Urwaldboden handelt oder 
urn eine Wiederbepflanzung nach Hevea-, 01- oder KokospalmfHichen. Bei 
letzteren sind die Boden durch Auswaschung, Bodenerosionen und Nahr
stoffentzug durch die vorangegangenen Kulturen meistens mehr oder 
weniger an Nahrstoffen verarmt. Die Diingermengen mussen dann ent
sprecbend erhoht werden. Die Vorgeschichte des betreHenden Feldes und 
der Boden mussen also fiir die Erstellung von Dungerplanen moglichst 
bekannt sein. 

Es wiirde zu weit fiihren auf die vielftiltigen Probleme im einzelnen 
eingehen zu wollen. Wie schwierig es aber auf der anderen Seite ist, einen 
allgemeinen 'Oberblick uber die zur Zeit in der Praxis_ verabreichten 
Diingermengen zu geben, geht aus Tabelle 13 hervor. Die dort aufgefiihr
ten NahrstoHmengen weisen fiir die, allerdings recht grob zusammenge
fail ten Bodengruppen groJ3e Schwankungsbreiten auf. Diese Zahlen wurden 
aus den zm Zeit gangigen und von def Praxis befolgten Dungungsemp
fehlungen verschiedener Versuchsstationen, Pflanzungsgesellschaften und 
Berater der DiingemitteIindustrie zusammengestellt. Sie geben trotzdem 
eine gute Vorstellung von dem, was zur Zeit in M~laya als giiltig angesehen 
wird. 

Tabelle 13. Durchschnittliche, in Malaya verabreichte NiihrstoHmengen 
fur Neupflanzungen auf UrwaldbOden (lbs/acre) 

~. Inland- und Kiistenboden arme 

Jahr N P20 S K,O MgO 

1 10- 23 10-40 15- 50 2- 7 
- 2 20-45 20-50 30- 150 10- 30 

3 30-45 30- 72 45- 240 15-40 

4 40- 50 40- 72 120-270 30-45 

5 40-70 40- 72 180- 270 30-45 

6 40- 70 40- 90 200-270 30- 50 

7 40- 70 40- 90 220- 270 30-50 

8 40- 70 40- 90 220- 270 30- 50 
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Fortsetzung Tabelle 13 

mittlere Inlandboden 

Jahr N P,O, K,O MgO 

1 9- 23 9- 30 10- 40 2- 7 
2 lS-30 lS- 40 20- 100 4-15 
3 22- 45 22-40 35- 170 11- 30 
4 35- 45 35- 50 50- 200 15-30 
5 40- 50 40- 60 SO- 200 20- 40 
6 40- 50 40- S0 120- 200 25- 40 
7 40- 70 40- S0 150- 220 30-40 
S 40- 70 40- S0 lS0- 220 30-40 

gute Inland- und mittlere Kiistenboden 

Jahr N P,O, K,O MgO 

1 9- 17 9- 30 9- 30 2- 7 
2 lS- 23 lS-40 11- 85 3- 15 
3 22-30 ,22-40 22- 120 5- 15 
4 25-45 25-40 45- 150 10- 20 
5 25- 50 25- 60 60- 100 15- 30 
6 25- 55 25- 72 SO- 200 20-40 
7 25-65 25- 72 100- 200 25-40 
S 30- 65 30-72 120- 200 30-40 

gute Kiistenb6den 

Jahr N P,O, K,O MgO 

1 S- lO 0- 10 0- 10 0- 2 
2 15- 20 0- 25 15- 35 3- 5 
3 22- 30 0-30 30- SO 5- 10 
4 25-45 25-45 45- S5 5- 15 
5 25-45 25-45 60- 140 10- 20 
6 25-45 25-45 60- 140 10- 20 
7 25-45 25-45 SO- 150 10- 20 
S 25-45 25-45 SO- 150 10- 20 

Fortsetzung siehe naciJste Scite 

3' 35 

L 



Fortsetzung Tabelle 13 

Moor- und andere organische Boden 

Jahr N P20 5 K20 MgO 

1 12-20 12- 30 IS- 35 5-10 
2 17- 35 17-50 70- 120 7- 15 

3 30-50 30- 50 75- 150 7- 25 
4 40- 55 40- 72 SO-155 7- 25 
5 40- 70 40- 72 100- 200 15- 25 

6 40- 70 40- 72 120-200 15- 25 
7 50- 70 50- S5 150- 240 15- 25 
8 50- 70 50- 85 180-280 15-30 

Die Angaben in Tabelle 13 basieren auf Reinnahrstuffgaben in Ibs/acre 
wohei als Pflanzenbestand 57 Palmen/acre angenommen wurden. Gew6hn
lich werden in Malaya die Dungungsempfehlungen in ozs oder lbs per 
Palme gemacht. Wegen des noch unverfalschten naturIichen Nahrstoff
gehaltes def Boden wurden die Angaben fur Pflanzungen auf neugerodeten 
Urwaldb6den genommen. Fur wiederbepflanzte Boden, also -vornehmlich 
nach Hevea, Kokos- oder Olpalmen, erh6hen sich die Nahrstoffgaben urn 
etwa 15- 35 %. Eine Verringerung des Stickstoffanteils in der Dungergabe 
ist bei guten Leguminosenbestanden als Bodenhedecker unbedingt erfor~ 
derlich. Als Richtlinien konnen die Angaben der Tabelle 14 dienen, die sich 
auf gute bis sehr gute Bestande beziehen. 

I , . 

Tabelle 14. Mogliche Verringerung der Stickstoffgaben zu Olpalmen beim 
Anbau von Leguminosen als Bodenbedecker 

l _Jahr 
2. Jahr 
3. Jahr 
4. u. 5. Jahr 
6. Jahr 
7. Jahr 

Verringerung der N~Gaben urn 

10-15 ' I, 
15- 20 '/0 
20- 25 ' /0 

30- 50% 
20- 25% 
10-15% 

Vom 8. Jahr an wird kaum noch Stickstoff von den Bodenbedeckern ge~ 
liefert. Nach clem 8. Jahr steigen die Gesamtnahrstoffmengen, die mit cler 
Dungung verabreicht werden mussen, in def Regel nicht weiter an. Das 
dann erreichte Niveau mull bis gegen Ende des Produktionsalters gehalten 
werden. 
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Die oft sehr weit auseinandergehenden Empfehlungen, die fur den 
PRanzer, besonders wenn er sich verschiedener Informationsquellen bedient 
oder gar verschiedene Berater heranzieht, sehr verwlrrend sind, lassen auch 
aus dieser Sicht den groJ3en Wert der Blattanalysen erkennen. Mit Hilfe 
dieser werden hei regelmaJ3iger Anwendung und aufmerksamer Verfolgung 
der NahrstofIgehalte und Ertragsbildung die Unsicherheitsfaktoren bei der 
Dungerbemessung weitgehend ausgeschaltet. Die Kosten fur die Analysen 
sind vergleichsweise gering. In Malaya kostet zur Zeit die Vollanalyse einer 
Einzelpfobe, also auf Aschengehalt, N, P, K, Mg, Ca und B M$ 75.
(MS 1 ~ OM 1,33). Die Kosten je Probe verringern sich erheblich bei 
einem Funfjahresvertrag mit einer MindestzahI von jiihrlich 25 Proben, sie 
hetragen dann M$ 40.- je Probe. Wird durchschnittlich eine Probe von 
100 acres gezogen, so ist der auf den acre entfallenden Anteil von 40 his 
75 Cents kaum der Rede wert. In diesen Kosten sind alleTdings nicht die 
Probeentnahme und die Versandkosten enthalten, die aber kaum roehr als 
MS 5.- je Probe betragen diirften. 

6.21 Hiiufigkeit der Diingergaben 

Die optimale Anzahl def Dungergaben im Verlauf eines J ahres hangt 
ausschlie13lim yom betreffenden Boden und seinem Nahrstoffhaltevermogen 
abo HieTuber wurden in Malaya noch keine exakten Untersuchungen ange
stellt. Auf sandigen Boden wiTd abeT der Dunger in einer groJ3eren Zah] 
von Einzelgaben im Verlauf des Jahres verabreicht als z. B. auf Tonboden, 
hauptsachlich urn Auswaschungsvprluste durch starke Regenschauer zu ver
meiden. Die in Malaya erfahrungsmaJ3ig optimale Anzahl der jiihrlichen 
Dungergaben zu blpalmen ist in Tahelle 15 dargestellt. 

Tabelle 15. Optimale Anzahl def jiihrlichen Diingergaben ZU Olpalmen 
in Malaya 

J ahT nach Auspflanzen 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. u. mehr 

sandige und Moorboden 

4 
3-4 
3 
2-3 
2 

6.22 Zeitpunkt der Diingung 

andere Boden 

3 
3 
2 
2 
2 

Wegen des gleichmaJ3igen Klimas und dem Fehlen von ausgesprochenen 
Regen- und Trockenzeiten kann der Dunger in Malaya zu allen J ahres
zeiten ohne jeden Nachteil gegeben werden. 

6.23 Plazierung der Dunger 

Die richtige Plazierung des Dii.ngers ist fur den Dungeerfolg der ()l
palme ebenso wichtig wie fUr andere Kulturen. Auch hieriiber liegen aus 
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Malaya noch ke in e exakten /' Versuchsergebnisse vor. Die gegenwartige 
Methode ist, den Dlinger als brei tes Band urn die Pal me zu streuen, ge
wohnlich auf die unkrau tfrei gehaltene Baurnscheibe. Obwohl Konzentra
tions-Schaden besonders bei hohen Gaben dadurrn unvermeidbar sind, 
wird an dieser Methode festgehalten. Eine Ausnahme bildet Borax, welches 
zur Behebung von Bormangeln eingesetzt wird. Die henotigte Boraxmenge 
wird in Hohe des 17. Wedels in die Blatt-(Wed el-)achseln gegeben. Damit 
ist eine schnelle Aufnahme des Bors gewahrleistet. Ober den Boden ver
abreicht, tritt die volle Wirkung erst nach ca. 1 Jahr ein (mundlich naeh 
Bull). 

7. Kosten der Diingung 

Die Diingung stellt, insbesondere wenn sie wie notwendigerweise auf 
den meisten niihrstoffarmen Boden Malayas in tensiv betrieben werden 
mun, einen erheblimen Kostenfaktor dar. Dber den Diingerverbrauch in 
Malaya in den Jahren 1965 und 1966 liegen folgende statistisme Angaben 
vor (zitiert nam Paterson 1968). 

Tabelle 16. Diingeraufwand der OIpalmplantagen in Malaya 
(West Malays ian Oil Palm, Coconut and Tea Statistics, 1966) 

Ausgewachsene Bestande Jungpalmenbestande 
Besitzverh. Besitzverh. 

curo- euro-
paisdl as iatisch Total paisdi asia tisch Total 

1965 
M '000 5 332 401 5733 1 128 216 1344 
AnbauA. (acre) 132724 11952 144666 5$ 513 10754 63267 
M $ per acre 40.17 33.54 39.63 21.48 20.08 21.24 
1966 
M $ '000 6232 571 6804 1925 437 2362 
AobauR. (acre) 145841 14 232 160073 '72 633 23461 96144 
M S per acre 42.73 40.15 42.50 26.48 18.63 24.60 

Total 

7 077 
207933 
34 .03 

9165 
256187 
35.80 

Bei diesen Zahlen handelt es sich um Durchschnittszahlen, die dazu durch 
den noeh hohen Anteil an Dura-Palmen, die weniger ertragreich sind und 
geringere NahrstoHmengen ertragsbildend verwenden konnen, ein nieht 
mehr ganz zutreffendes Bild geben. Die neuen Kreuzungen D X T und 
D X P belasten das Diingekonto wesentlich starker, solI die genetisch vor
handene Ertragsfahigkeit ausgenutzt werden. Besonders auffallend ist, da13 
die asiatismen Plantagen, fast ausschliel31ich in chinesischem Besitz, weniger 
fill die Diingung ausgeben als die europaischen. Dernzufolge liegen die 
Ertdige auf den as iatisroen Plan tagen, von Ausnahmefallen abgesehen, 
unter denen der europaischen. Wie hoch der Antei! der Diingungskosten 
an den PRegekosten im Feld sein kann, geht aus einer Aufstellung von 
Piggott (1968) hervor (Tabelle 17). Die Angaben entstammen einer 
5000 acres grol3en Plantage, deren Olpalmenbestand 6 Jahre aIt ist . 
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Tabelle 17. PHege- und Diingekosten einer Olpaimenplantage in Malaya 
(Piggott, 1968) 

Kosten v.H. der 
(000 M$) Gesamtkosten 

UnkrautbeHimpfung 140 21 

Kronenreinigen 25 3 
Kiinstliche BesUiubung 95 14 

Unterhaltung von Wegen, 
Graben, Briicken u. a. 40 6 

PBanzenschutz 15 2 

Diingung 375 54 

Der Kostenanteil der Diingung ist verstandlicherweise auf den reicheren 
Kiistenboden zum Teil erheblich geringer. An dicser Stelle sei noch auf 
den Preisverfall des Palmols im vergangenen Jabr hingewies&.,n. Bis 1967 
lag def Durchsclmittspfeis bei M$ 600.-/t O!. Er sank im Laufe des Jahres 
1968 b is auf etwa M$ 540.- im Oktobef und erreichte mit M$ 330.- im 
Dezember seinen tiefsten Stand (Durchschnittspreise fur 1968 M$ 438.79i t). 
Der augenblicldiche Preis betragt M$ 390.-/t O!. Die Palmkernpreise 
blieben relativ stabi!. Der Durchschnittspreis betrug fUr 1968 MS 423.37/t 
Kerne. ,. 

8. Ertragserwartyngen 

Paterson (1968) berichtete iiber ausgedehnte Untersuchungen iiber die 
Ertragsleistungen der jetzt nur noch verwendeten Kreuzungen D X T und 
DXP in Malaya, die er in der nachstehenden Tabelle zusammenfa13te. 
Seine Angaben decken sich gut mit denen von Bull (1966) und Ng (1968). 
Der besseren Dbersicht wegen teilte Paterson die Boden grob in Inland
und Kiistenboden mit geringer, mittlerer und guter Fruchtbarkeit ein. 

Die genannten Ertrage werden aber nur auf gutgeleiteten Plantagen 
erreicht, d. h. wenn aIle MaI3nahmen optimal gestaltet werden, wie Aus
wahl des PBanzgutes, BodenpBege, PBanzenschutz, PBanztechnik usw. Aber 
neben der optimalen Gestaltung dieser beeinRu13baren Faktoren kommt 
besonders in den westlichen Kustengebieten von Malaya der zusatzlichen 
Bestaubung (assisted Pollination) groI3e Bedeutung zu. Besonders Gray 
(1966 1968) hat auf diesem Cebiet gearbeitet. Auf vielen Olpalmen-Plan
tagen findet die zusatzliche BesUiubung heute allgemein Anwendung und 
wird neb en allen anderen Ma13nahmen, als eine def unerliilllichen Voraus
setzungen fUr hohe Ertrage, besonders in den ersten J ahren, angesehen. 

Der durchschnittliche bIgehalt, auf FFB bezogen, liegt zwischen 18 bis 
20 % etwa vom 4. Jahr nach Ertragsbeginn an; der Kernanteil urn 3.5 bis 
4%. 
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Tabelle 18. Geschtitzte Ertrtige von D XT- und D X P-Olpalmen in tons 
FFB/acre ' ) (Paterson 1968) 

Inlandb6den Alter 
(Jahre) gering mittel horn 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

"
Cesamt 

1.0 
3.5 
4.7 
5.6 
6.0 
6.2 
6.2 
6.1 
5.9 
5.8 
5.7 
5.5 
5.4 
5.3 
5. 1 
5.0 
4.9 
4.8 
4.6 
4.5 
4.4 
4.3 

110.7 

1.0 
4.6 
6.3 
7.6 
8.3 
8.6 
8.7 
8.8 
8.7 
8.6 
8.5 
8.3 
8.2 
8.0 
7.9 
7.8 
7.6 
7.5 
7.3 
7.2 
7.1 
7.0 
6.8 

170.4 

1) FFB = frisme Fruchtbiindel 

9. SchluBbetrachtung 

2.0 
5.6 
8.0 
9.4 

10.3 
10.7 
10.9 
11.0 
10.9 
10.8 
10.6 
10.5 
10.3 
10.2 
10.1 
10.0 
9.8 
9.7 
9.5 
9.4 
9.3 
9.1 
9.0 
, 

217.1 

Kiistenb6den 

gering mittel hoch 

1.0 
4.6 
6.3 
7.6 
8.3 
8.6 
8.7 
8.8 
8.7 
8.6 
8.5 
8.3 
8.2 
8.0 
7.9 
7.8 
7.6 

,7.5 
7.3 
7.2 
7.1 
7.0 
6.8 

170.4 

2.0 
5.6 
8.0 
9.4 

10.3 
10.7 
10.9 
11.0 
10.9 
10.8 
10.6 
10.5 
10.3 
10.2 
10.1 
10.0 

/ 9.8 
9.7 
9.5 
9.4 
9.3 
9.1 
9.0 

217.1 

3.0 
6.7 
9.4 

11.2 
12.2 
12.7 
13.0 
13.0 
12.8 
12.8 
12.5 
12.4 
12.3 
12.1 
12.0 
11.9 
11.7 
11 .6 
11.5 
11.3 
11.2 
11.1 
11.0 

259.4 

Die Anbautechnik fiir die b lpalme hat in Malaya cinen sehr hohen 
Stand erreicht. Somit ist es moglich, trotz der allgemein nahrstoffarmen 
Boden, die hohe potentielle Ertragsfiihigkeit der neuen Kreuzungen D X P 
und D X T weitgehend auszunutzen. Dieses ist allerdings nur unter den 
optimalen Klimabedingungen moglich, die in Malaya gegeben sind. Der 
wichtigste der beeinAuJ3baren Wachstumsfaktoren ist fUr Malaya die PHan~ 
zenernahrung, sprich Diingung. Mit Hilfe der Blattanalyse, die weitgehend 
in Malaya angewendet wird, ist es mogl ich, diese optimal .zu gestalten. 1m 
Vergleich zu anderen tropisrnen Kulturen jst die Olpalme sehr diinge· 
bediirftig und von allen blpaimen anbauenden Landern diirfte Malaya 
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die hochsten Nahrstoffmengen zur blpalme einsetzen. Vor wenigen Jahren 
noch war Malaya als palmolproduzierendes Land von untergeordneter 
Bedeutung, heute ist es fiihrend . Die Anbautechniken, insbesondere auch 
die Handhabung der Diingung, werden heute von vielen Uindern studiert 
und kopiert. 

10. Zusammenfassung 

Die Olpalme ist eine wichtige Plantagenkultur in Malaya. Wahrend hier 
das Klima fUr ihren Anbau optimal ist, sind die Boden meistens nahrstoff
arm. Der Nahrstoffbedarf der blpalme ist hoch, besonders def der hoch
ertragreichen neuen Kreuzungen D X P und D X T. Nachhaltig hohe 
Ertrage sind nur bei hohen NahrstoHgaben zu erzielen. Schwierigkeiten 
bereitete die Feststellung des Dungebedarfs. Reute ist hierbei die Blatt
analyse ein wertvolles und weitgehend akzeptiertes Hilfsmittel. Sie gestat
tet die genaue Beobachtung des NahrstoffhaushaItes in der Pal me. N1iru
stoffungleichgewichte konnen vermieden und Nahrstoffm~ingeln kann recht
zeitig vorgebeugt werden. Auf die Bedeutung der Legurninosen als Boden
bedecker und Stickstoffquelle wird hingewiesen. Ausfiihrlich wird auf die 
gegenwartig gehandhabten Diingungspraktiken eingegangen, mit Ober
sichten iiber die verabreichten Nahrstoifmengen, der entstehenden Diin
gungskosten und Ertragserwartungen. 

Summary 

The oil palm is one of the most important planta tion crops of Malaya. 
While the climatic conditions of Malaya are good, the soils are unfavour
able, for oil palms, because of their low natural nutrient content. Since 
the potential of the new hybrids and varieties, especially of the cross 
breeds D XP and DXT, can only be realized under conditions of high 
soil fertility and good cultural practices, the use of fertilizers is one of 
the most effective means of increasing yields. 

The determination of the fertilizer requirement of oil palms is a pro
blem. Leaf analyses are today a well accepted and useful method, which 
allows a good observation of the nutrient status of oil palms, it also al
lows to fight nutrient deficiency and disbalance between nutrien ts in a 
very early stage. 

The importance of a leguminous cover crop for a high soil nutrient 
status is discussed. A detailed report is given on fertilizer practices, 
fertilizer application rates and costs of fertilizer use to oil palms in 
Malaya. 
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Tabell e nanhang 

Tabelle I: Niederschlagsverhaltnisse in Malaya im Vergleim zu Sumatra, Sabah und Nigeria (Mittelwerte in mm) 

Anzabl der 
Station Lage Beobamtungs- Jan. Feb. Marz Apr. Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Jahr 

jabre 

Malaya 
Bagan Datoh 4° N 

100° 45' 0 10 136 135 139 108 100 98 102 118 178 228 276 219 1837 

Telok Anson 4° 2' N 
101° l' 0 70 238 189 240 262 172 III 107 132 174 278 289 268 2513 

Paya Lang 2° 35' N ,. 
102° 40' 0 15 224 140 160 176 194 153 109 118 133 193 223 210 2033 

VIu Remis 1° 15' N 
103° 30' 0 17 282 160 262 246 205 138 159 166 180 239 222 247 2507 

Jerangau 4° 59' N 
103° 9' 0 10 363 182 152 159 204 170 196 255 316 314 519 804 3634 

Sumatra 

Medan 3° 35' N 
98° 41' 0 58 114 91 104 132 175 132 135 178 211 259 246 229 2487 

Sabah 
Mostyn 5° N 

U8° 5' 0 10 208 130 143 208 256 212 152 172 249 227 209 225 2391 
Nigeria 

.... NIFOR, Benin 6° 30' N 

'" 5 ~· 40' 0 24 10 25 90 162 193 250 321 201 295 230 68 10 1857 
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Tabelle II.- Sonnenscheindauer in Malaya im Vergleich zu Sumatra, Sabah und Nigeria (Mittelwerte in h/Tag) 

Anzahl clef 
Jan. Febr. Marz April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. ¢ Jahr ;~j:%~ Station Lage Beobach· 

tungsjahre 

Malaya 

Kuala Lumpur 3 0 7' N 
1010 42' 0 17 6.2 7.4 6.5 6.3 6.3 6.6 6.5 6.3 5.6 5.3 4.9 5.4 6.1 2.230 

Chemara, 10 15'N 
Johore 1030 30' 0 6 3.5 5.1 5.0 5.7 6.1 5.1 5.4 5.0 4.1 4.4 3.9 3.7 4.8 1.729 

Sumatra 

!ped.n 30 35' N \ 
980 41' 0 21 5.4 7.1 7.0 7.2 7.7 8.1 8.1 7.5 7.0 6.2 5.9 5.4 6.9 2.508 

Sabah 
Mostyn 50 N 

1180 5' 0 5 6.0 6.1 6.6 7.4 6.0 6.5 6.8 6.6 5.8 5.9 7.0 6.4 6.4 2.340 

/ Nigeria 

NIFOR, 6° 30' N 
Benin 50 40' 0 15 5.6 6.0 4.9 5.3 5.4 4~2 2.6 2.4 2.6 4.2 6.0 6.4 4.6 1.692 

/ 
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Tabelle III: Temperaturverhaltnisse in Malaya im Vergleich zu Sumatra und Nigeria (Mittelwerte in ° C) 

Anzahl def 
Station Lage Beobachtungs ~ Jan. Feb. Ma-rz April Mai Juni Ju!i Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. cp Jahr 

jahre 

Malaya 
Kluang 2° l' N 13 cP Temp. 24.8 25.5 25.7 25.8 25.9 25.8 25.6 25.3 25.2 25.2 25.1 24.9 25.3 

103° 19' 0 cP Max. 29.5 31.1 31.8 32.1 31.7 31.2 31.0 31.0 31.0 31.1 30.6 29.8 31.0 

cP Min. 21.7 21.8 2i1 22.2 22.4 22.0 21.8 21.6 21.6 21.8 22.0 21.9 21.9 

Sumatra 

Medan 3° 35' N 10 cP Temp. 25.4 26.0 26.4 26.5 26.8 26.5 26.4 26.1 25.9 25.7 25.4 25.3 26.0 
98° 41' 0 cP Max. 29.9 31.3 31.5 31.6 31.7 31.4 31.8 31.2 30.9 30.1 29.7 29.6 30.9 

cP Min. 22.2 22.1 22.5 22.8 23.2 22.7 22.4 22.3 22.4 22.6 22.5 22.3 22.5 

Nigeria 6° 30' N 12 cP Temp. 26.3 27.5 27.4 26.9 26.5 25.6 24.6 24.3 25.0 25.6 26.2 25.8 26.0 
5° 40' 0 cP Max. 30.9 32.7 32.4 31.5 30.9 29.4 27.6 27.4 28.3 29.6 30.7 31.2 30.2 

cP Min. 21.6 22.3 22.4 22 .2 22.0 21.7 21.5 21.3 21.8 21.6 21.6 21.4 21.8 


