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I. Biometrische Studien iiber das Wachstum yon Pferden. 
Die weite Verbreitung, welche die Tierkorpermessungen an Nutz

tieren heute gefunden haben, beweist uns schon allein, welchen groBen 
Nutzen derartige Untersuchungen fur die Formenlehre unserer Wissen-
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schaft besitzen. Wahrend diese Arbeiten zunachst zum Zwecke der 
FeststeHung der GroBenverhaltnisse verschiedener Rassen vorgenommen 
wurden, ist spater innerhalb der Rasse vor aHem die Entwicklung der 
Tiere von der Geburt bis ZUlli WachstumsabschluB verfolgt worden. 

Umfangreiche Messungen an Pferden sind erst in den letzten 3 Jahrzehnten 
ausgefiihrt worden. Anfangs war es Simon v. Nathusius, der immer wieder in 
Wort und Schrift an Hand tausender MeBresultate auf die Bedeutung der Tier
korpermessungen innerhalb einer Rasse hinwies. Es dauerte lange, bis diese Er
kenntnis auch in den Kreisen praktischer Landwirte Anerkennung fand, und 
heute zweifelt wohl kein ernstlicher Ziichter mehr an dem Wert derartiger Unter
suchungen. 

Entsprechend der einstigen vorwiegenden Bedeutung der Warm- und Voll
blutpferde fiir die Landespferdezucht sind an leichtem Pferdematerial weit mehr 
Messungen vorgenommen worden als an schweren Schlagen. Es ist nicht moglich, 
im Rahmen vorliegender Arbeit auf die Einzelheiten dieser Abhandlungen, von 
denen die wichtigsten einer kurzen Betrachtung unterzogen werden sollen, ein
zugehen. 

So wurde in Trakehnen von G. Ammon19 (1884) und E. Miekley13 (1894) an 
wachsenden Pferden vor allem die GroBenzunahme ermittelt und dabei festgestellt, 
daB das Wachstum bis in das 5. Lebensjahr hinein erfolgt. Ebenfalls mit Trakehner 
Pferden beschaftigt sich eine Abhandlung neueren Datums von Fr. Schilke16, 
worin die DurchschnittsmaBe von 5 Jahrgangen ermittelt werden und die Korper
entwicklung an Hand von MaBzahlen erlautert wird. 

Die Erhebungen F. Schottlers17 an hannoverschen Halbbliitern erstrecken sich 
auf den Zuwachs des Rohrbeins, der Widerristhohe, der Beinlange und des Brust
umfangs und geben uns Unterlagen zur Kenntnis des Entwicklungsverlaufs bei 
Absatzfohlen des Warmblutes. Aus den Ergebnissen dieser Messungen sei hervor
gehoben, daB eine Asymmetrie der VordergliedmaBen festgestellt wurde, wobei 
der rechte Metacarpus der starkere war. Ferner geht aus ihnen hervor, daB die 
Rohrbeiustarke des friihreifen Kaltbliiters diejenige des Halbblutpferdes von 
Geburt an standig betrachtlich iibertrifft. Bereichert wurden diese Untersuchungen 
beim Warmblut noch durch Wachstumsstudien von W. Voltz21 an ostpreuBischen 
Halbblutfohlen. Letzterer stellt bei einem Vergleich der eigenen MeBresultate 
mit denen von F. SchOttler fest, daB die OstpreuBen nicht so groBwiichsig und friih
reif sind wie die Hannoveraner. 

Die Veranderung der Korperform von der Geburt bis zum Wachstums
abschluB behandelt eine auf sehr zahlreiches Material gestiitzte Arbeit von E. Iwer
sen9 mit holsteinischen Marschpferden; sie stellt uns die in den einzelnen Ent
wicklungsstadien vorhandenen morphologischen Verhaltnisse bei Warmblutfohlen 
dar und gibt somit die Moglichkeit, diese mit dem erwachsenen Normaltyp in 
Beziehung zu setzen. 

Der Entwicklungsverlauf bei diesen Halbbliitern ist kurz folgender: 1m 
1. Jahre treten vor allem die Zunahmen der HohenmaBe und der Rumpflange 
in Erscheinung, die BreitenmaBe folgen an 2. Stelle. Das 2. und 3. Jahr ist durch 
den Zuwachs der Brust- und KruppenmaBe und des Rohrbeins gekennzeichnet. 
Noch im 4. und 5. Jahre sind die Zunahmen aller KorpermaBe nicht unbetrachtlich 

Erst in den letzten Jahrzehnten, in denen die Kaltblutzucht mehr und mehr 
an Boden gewann, begann man auch dieser Rasse mehr Beachtung zu schenken. 
Und hier war es wieder S. v. Nathusius14, der uns umfangreiches Zahlenmaterial 
verschaffte, das sich auf ausgewachsene Pferde bezieht. Die Ergebnisse dieser 
Messungen, ebenso derjenigen von J. Boing1 mit Pferden des westfalischen Arbeits-
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schlages, und von Korte12 mit solchen des Recklinghauser Pferdes werden in vor
liegender Arbeit an spaterer Stelle einer vergleichenden Betrachtung unterzogen. 

Die weit wichtigeren Untersuchungen an wachsenden Kaltbliitern sind weniger 
zahlreich und bei der geringen Zahl der gemessenen Einzeltiere nicht immer als 
einwandfrei zu bezeichnen. Zuerst war es Schroder-Brandehof18, der Wachstums
messungen an Fohlen schweren Schlages vornahm; wenn es sich bei diesen Unter
suchungen auch nur urn 27 einjahrige und II zweijahrige Pferde handelte, so gaben 
sie uns wenigstens einige Anhaltspunkte, in welchem MaBe die einzelnen Korper
teile zunahmen. Weitere Messungsstudien an rheinisch-belgischen Pferden machte 
dann H. HubenthaF an 5 Saugfohlen und 3 zweijahrigen Fohlen. Die einzelnen 
Tiere wurden etwa 3/4 Jahre lang aIle 2 Monate gemessen: bei der geringen Zahl 
der Fohlen reichcn die Ermittlungcn jedoch nicht aus, urn einen einwandfreien 
Wachstumsverlauf darlegen zu konnen. Auch W. Zorn22 nahm auBer an Tieren 
anderer Rassen auch an 28 8chlesischen Kaltblutpferden Untersuchungen vor, 
die leider nur in einigen Altersklassen Ergebnisse bringen und deshalb trotz zum 
Teil guter Durchschnittszahlen vor allem fiir die Rohrbeinstarke in vorliegender 
Arbeit nicht beriicksichtigt wurden. 

Periodische und iiber einen groBen Zeitraum ausgedehnte Messungen wurden 
in den letzten Jahren in Siidhannover und Hessen von A. Hering6 ausgefiihrt. 
Da zu diesen Versuchen umfangreiches Material wachsender Pferde herangezogen 
wurde, sind die ermittelten Durchschnittswerte von besonderem Wert; deshalb 
solI in vorliegender Arbeit an gegebener Stelle stets darauf Riicksicht genommen 
werden, urn etwaige Unterschiede im Entwicklungsverlauf der Jugendklassen 
beider Zuchtgebiete wiirdigen zu konnen. 

Urn den verschiedenen Verlauf der Jugendentwicklung von W'arm- und Kalt
blutpferden zu veranschaulichen, wurden die Ergebnisse der obigen und der von 
E.lwersen mit holsteinischen Marschpferden angestellten Erhebungen einer ver
gleichenden Betrachtung unterzogen, die in der Dissertation "Die Korperentwick
lung des Kalt- und Warmblutpferdes" von H. Vogel20 niedergelegt ist. Auf die 
Einzelheiten dieser Gegeniiberstellung kann hier nicht eingegangen werden. Es 
ist jedoch von Bedeutung, darauf hinzuweisen, daB der Wachstumsverlauf beider 
Rassen erhebliche Unterschiede aufweist, daB im besonderen das Kaltblutfohlen 
viel schnellwiichsiger, infolgedessen bedeutend friiher erwachsen ist und an Masse 
das holsteinische Fohlen von Anfang an bei wei tern iiberfliigelt. 

Die vorliegende Abhandlung solI durch periodische in kurzen Zeit
abschnitten ausgefUhrte Messungen die Veranderung del' Korperform 
des provinzial-siichsischen Kaltblutpferdes in seiner Entwicklungszeit 
erfassen. AuBerdem sollen einige Untersuchungen uber die Milchmenge 
saugender Stuten und damit verbundene Wagungen del' Saugfohlen 
uns Aufklarung uber die Ursache des schnellen Wachstums im 1. Lebens
monat geben. 

Inwieweit die Ha1tungs- und Futterungsverha1tnisse die Entwicklung 
beeinflussen, kann hier nicht naher erortert werden; an gegebener Stelle 
wird noch darauf zuruckzukommen sein. Es ist anzustreben, moglichst 
immer nul' s01che Zuchten zu berucksichtigen, in denen die auBeren 
Vorbedingungen fUr eine erfolgreiche Ka1tb1utzucht annahernd gleich 
sind. Denn kein Faktor ist fiir den Aufbau des Tierkorpers und den 
Zuchtwert neben del' Vererbung so wichtig wie die Ha1tung und Futte
rung. Darum ist es notwendig, bevor auf die Messungen selbst ein-
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gegangen wird, einen Uberblick iiber die Grundlagen der Kaltblutzucht 
des provinzial-sachsischen Zuchtgebietes zu geben. 

II. Sta nd der Kaltblutzucht im nordlichen Teile der Provinz Sachsen. 
A.. Grundlagen der Untersuchungen. 

1. Das Zuchtgebiet. 
a) Lage, Boden, Klima. 

Verf. fUhrte die periodischen Messungen und die sonstigen Unter
suchungen im nordlichen Teile der Provinz Sachsen aus. Die Aufzucht
gebiete der in Frage stehenden Tiere sind im besonderen die Altmark, 
dann der ostliche Teil des Regierungsbezirks Magdeburg rechts der Elbe 
und die Kreise Gardelegen und Neuhaldensleben mit dem angrenzenden 
Teile des Amtes Schoningen. 

Es muB vorausgeschickt werden, daB samtliche gemessenen Fohlen 
Nachkommen von Vatern und Miittern sind, die im Hauptstammbuche 
des Pferdezuchtverbandes der Provinz Sachsen eingetragen wurden, 
bis auf einige wenige Tiere, die im Mutterleibe eingefUhrt oder zugekauft 
worden sind. 

Die Zucht des schweren Arbeitspferdes ist mehr oder weniger an 
nahrstoffreichen Boden gebunden; jedoch ist auch auf leichten Boden 
diese Zuchtrichtung noch moglich, sofern ein giinstiges Gesamtfutter
verhaltnis die Gewahr fUr eine ausreichende Ernahrung bietet. 

Der Siiden des in Frage kommenden Zuchtgebietes besteht fast ausschlieBlich 
aus bestem, humosem und kalkhaltigem LoJ3lehm, der Westen teilweise aus sehr 
bindigem, kaltem Boden, der jedoch infolge seiner wasserhaltenden Kraft bei 
starker Kalkzufuhr fUr die Anlage von Dauerweiden gut geeignet ist. Das nordliche 
Zuchtgebiet hat teils sehr schweren, teils mittleren Boden, wobei letzterer infolge 
giinstigen Grundwasserstandes wirtschaftlich besser gestellt ist. 

Der siidliche Teil des Zuchtgebietes liegt im Regenschatten des Harzes, und 
die natiirliche Folge ist ein oft langer trockner Sommer bei Jahresniederschlagen 
unter 500 mm; infolgedessen haben die in Ermangelung natiirlicher Weiden an
gelegten kiinstlichen oft unter Diirre zu leiden. 

1m ganzen nordlichen Teile liegen die Verhaltnisse wesentlich giinstiger. Hier 
sind bei dem hohen Wasserstande die besten Vorbedingungen fUr eine ausreichende 
Ernahrung der Weidegraser gegeben, und die Gefahr sommerlicher Trocken
perioden ist daher gering. 1m westlichen Teile mit seinem bindigen Boden ist die 
Dauerweide vorherrschend. Die Niederschlage sowohl im nordlichen als auch im 
.westlichen Gebiete liegen zwischen 550 und 600 mm im Durchschnitt der Jahre. 

b) W irtschaftliche Verhiiltnisse. 

In Anbetracht der wechselnden Boden- und Klimaverhaltnisse ist die 
betriebswirtschaftliche Einrichtung verschieden. Die Altmark mit ihren 
ausgedehnten natiirlichen Weiden ist der geschaffene Ort fUr eine um
fangreiche Viehzucht. Neben starker Rindvieh- und Schweinehaltung 
nimmt die Pferdezucht eine beachtenswerte Stellung ein, vor aHem in 
den MitteL und GroBbetrieben. 

Wissenschaftl. Archiv f. Landwirtschaft. Aht. B. Bd.3. 14 
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Letztere haben sich durch zielbewuBtes Zuchten und ebensolche Aufzucht 
nur bester Tiere einen guten Absatz gesichert. Das trifft auch besonders fUr die 
Betriebe des ganzen sudlichen und westlichen Teiles des Zuchtgebietes zu, wo 
die Kaltblutzucht fast ausschlieBlich in wenigen groBen Wirtschaften betrieben 
wird. AuBerdem wird, gestUtzt auf starken Rubenbau ein ausgedehnter Bestand 
an Tieflandrindern gehalten, da durch diesen die groBen Mengen des anfallenden 
Rubenblattes und der Abfallprodukte der Zuckerfabrikation sowohl zur Milch
als auch zur Fleischgewinnung am besten verwertet werden. 

Auf den weniger gunstigen Boden steht die Schweinezucht bei starkem Kar
toffelbau und ausgedehntem Weidegang im Vordergrunde. Sie stutzt sich nicht 
nur auf das veredelte Landschwein, sondern auch der Edelschweiuzucht wird 
seit einigen Jahren, besonders auch zur Gebrauchskreuzung, mehr und mehr Be
achtung geschenkt. 

Die Schafe sind fast ganz auf die groBen Wirtschaften beschrankt, in denen 
sie zur Nutzbarmachung aller derjenigen Futtermittel gehalten werden, die durch 
keine andere Tiergattung besser verwertet werden konnen. Merinofleischschafe 
und deutsche Fleischwollschafe werden bevorzugt. 

c) Haltung und Fiitterung der Kaltblutfohlen. 

Wie bereits oben erwahnt, ist der Weidegang wachsender Tiere 
unbedingt erforderlich um die Aufzucht erfolgreich zu gestalten. Wo 
naturliche Weiden nicht vorhanden sind, ist zur Anlage von Dauer- und 
Wechselweiden geschritten worden; daB neben einer ausreichenden 
Dungung mit den Nahrstoffen Stickstoff, Phosphorsaure und Kali vor 
aHem fur eine genugende Zufuhr von Kalk bei dessen Nichtvorhandensein 
im Boden Sorge getragen werden muB, ist jedem Zuchter bekannt. Dies 
ist vor aHem schon deshalb notig, um neben den Grasern die fur eine 
massige Knochenentwicklung des schweren Pferdes notwendigen 
Kleearten auf den Weiden zu erhalten. Genau so wie wir den Fohlen 
im Winter Luzerneheu geben, soH ihnen auf der Weide der besonders 
kalkreiche Grunklee nicht fehlen. 

Aber nicht nur die Ernahrung des Fohlens nach dem Absetzen ist 
maBgebend, sondern ebenso wichtig diejenige der tragenden und saugen
den Mutter. Liegt in der ersten Halfte der Trachtigkeit kein AnlaB zu 
besonders reichlicher Ernahrung vor, so wird spater auf diesen Zustand 
weitgehend Rucksicht genommen. Ein gesundes, leichtverdauliches 
Futter, das im Gegensatz zu dem der Arbeitspferde bei wenig hoherem 
Nahrstoffgehalt aus mehr Hafer und weniger, dafUr aber bestem Wiesen
heu besteht, wird dem Nahrungsbedarf der Stuten, zumal diese nicht 
mehr zu schwerer Arbeit herangezogen werden, gerecht und enthalt 
die fUr die Knochenbildung des F6tus notwendigen phosphor- und 
kalkhaltigen Salze. Um die MiIchbildung zu begunstigen, wird in den 
letzten Wochen bis zu 1 kg Weizenkleie dem Futter zugelegt. Leichte 
Arbeit bis kurze Zeit vor dem Abfohlen beugt einem Fettwerden der 
Stuten vor, zumal zu mastig ernahrte Mutter erfahrungsgemaB schwach
liche Junge zur Welt bringen, und erleichtert auBerdem die Geburt. 
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Zu Beginn der Saugezeit wird den Muttern, um Schaden an inneren Or
ganen vorzubeugen, nur Mehl- und Kleietranke gegeben; diese wird 
nach einigen Tagen wieder durch die gleiche Futtermenge wie kurz 
vor dem Abfohlen ersetzt, dann jedoch weiter erhoht, um dem steigenden 
Bedarf des Fohlens gerecht zu werden. Vor aHem wird fUr ein bekomm
liches eiweiBreiches Futter, uber dessen Zusammensetzung nahere An
gaben im Abschnitt B gemacht werden, Sorge getragen, denn dadurch 
wird nicht nur der Gehalt der Muttermilch an Nahrstoffen, sondern 
vor aHem die Menge gesteigert. 

Die jungen Fohlen werden, sobald es das Wetter erlaubt, und sie imstande 
sind, Gras zu sich zu nehmen, mit den Mutterstuten auf die Weide getrieben, 
wobei besonders darauf geachtet wird, daB den Fohlen das erste frische Griin 
zur Verfiigung steht. Bei den im Friihjahr geborenen Fohlen wird auf die Zu
gabe von Kraftfutter verzichtet, denn eine gute Weide bietet ihnen reichlichen 
Ersatz dafiir; fiir die Herbstfohlen kommen neben Mohren und gutem Heu etwa 
2-3 kg Hafer und ein aus Bohnenschrot und Leinsamen zusammengesetztes 
EiweiBfuttergemisch bis zu 1 kg in Frage. Die Saugezeit dauert in den einzelnen 
Betrieben verschieden lange, sie richtet sich vor aHem nach der fiir die Stuten 
vorhandenen Arbeit. Die Fohlen bleiben durchschnittlich 14 Wochen bei der 
Mutter. Wo dies nicht moglich ist, wird nachher noch Kuhmilch oder Magermilch, 
teilweise auch Mehltranke gegeben. In einzelnen Betrieben wird die Saugezeit 
bis auf iiber 5 Monate ausgedehnt, dann ist ein Absetzen ohne Zugabe von Milch 
moglich. Sind die Fohlen 1/2 Jahr alt, so wird die tagliche Kraftfuttermenge unter 
aHmahlicher Steigerung der Rauhfuttergabe auf 5 kg erhoht; sie iiberschreitet 
jedoch mit fortschreitendem Alter bei Jahrlingen 7 kg nicht. 

1m Herbst wird der Weidegang so lange ausgedehnt, bis dauernd naBkaltes 
Wetter den Fohlen Schaden zufiigen konnte. Trockne KaIte schadet ihnen nicht; 
daher wird auch im Winter fiir ausreichende tagliche Bewegung Sorge getragen. 
Es gibt sogar Betriebe, die von Anfang Mai ab ihre Mutterstuten drauBen auf der 
Weide abfohlen lassen und auf diese Weise von Anfang an zur Gesundheit und 
Abhartung der Fohlen beitragen. 

Es wurde zu weit fUhren, im einzelnen auf Menge und Art der Futter
mittel einzugehen, die angewendet werden mussen, um ein kraftiges, 
widerstandsfahiges Kaltblutpferd zu erzeugen. Je nach der Beschaffen
heit und Zusammensetzung des Gesamtfutters wird die Rafer- und 
Bohnenschrotration bemessen: die Verabreichung reichlicher Mengen 
voluminoser Futtermittel, also Kleeheu und Luzerne, sorgen nicht nur 
fur eine allmahliche Gewohnung der Verdauungsorgane an die Ver
arbeitung groBer Futtermassen, sondern tragen wesentlich dazu bei, 
den gesamten Rumpf zu wei ten und zu verbreitern. AuBerdem reicht 
man den Tieren Mohrruben, die wesentlich zur Gesunderhaltung bei
tragen. Mit Ablauf des ersten Lebensjahres ist der schwierigste Teil der 
Fohlenaufzucht uberwunden. 1st durch ausreichend kriiftige Ernahrung 
ein stabiles Fundament gelegt, so kann eine gedeihliche Weiterentwick
lung erwartet werden. Raben die Pferde die zweite Weideperiode be
endet, so wird, wenigstens was die Kraftfuttergaben betrifft, an Nahr-

14* 
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stoffen gespart. Das solI jedoch nicht heiBen, daB die Tiere groBge
hungert werden, sondern das Futter muB zur vollstandigen Sattigung 
ausreichen. Neben einem Hafer-Weizenkleiegemisch von 3--4 kg werden 
Runkeln und Heu gefUttert, damit ein moglichst rundes Aussehen der 
Tiere erhalten bleibt. 

Uber die Fiitterung und Haltung der Dreijahrigen haben die Aus
fiihrungen Giiltigkeit, die fUr die Zweijahrigen gemacht wurden, jedoch 
wird fUr erstere in Anbetracht der bevorstehenden Anspannung die 
Haferration bis 5 kg erhoht. 

Es ist selbstverstandlich, daB zu einer sachgemaBen Haltung auch 
die Hufpflege gerechnet werden muB; im Winter wie im Sommer werden 
wenigstens aIle 2 Monate die Hufe einer genauen Priifung unterzogen. 

2. Das Zuchtmaterial. 

a) Hengste. 

Zum besseren Verstandnis der ausgefUhrten Untersuchungen er
schien es ratsam, zunachst das Zuchtmaterial der in Betracht kommenden 
Bezirke einer genaueren Betrachtung zu unterziehen. Zum Vergleich 
wurden die Hengste des Zuchtgebietes in 2 Gruppen geteilt. Die er~te 
Gruppe besteht aus 36 Tieren, die. anlaBlich der groBen Hengstkorung 
zu Magdeburg im November 1926 gemessen wurden. AIle untersuchten 
Hengste sind fiir die Provinz angekort und, da sie neben ihren guten 
MaBen die fiir eine Erfolg versprechende Zucht notwendigen Eigen
schaften besitzen, im Zuchtgebiete fUhrend. Die andere Gruppe umfaBt 
die Vatertiere der gemessenen Fohlen, soweit sie noch vorhanden waren. 

Welches Zuchtziel erstrebt wird, mag kurz erwahnt werden: Er
wiinscht ist der Typ eines kraftigen, gut gebauten Arbeitspferdes mit 
starken Knochen und freien Bewegungen, gut bemuskelter und breiter 
Vor- und Hinterhand und vor allem robuster Gesundheit und' Wider
standsfahigkeit gegen ungiinstige auBere Einfliisse: Ein friihreifes Zug
tier, das befahigt ist, nicht nur schwerste Lasten zu bewegen, sondern 
das auch den Anforderungen weiter Wege gewachsen ist. 

Die Zucht des rheinisch-deutschen Kaltbliiters ist erst seit einigen 
Jahrzehnten in der Provinz Sachsen bodenstandig. Man war zunachst 
gezwungen, aus alteren Zuchtgebieten, vor allem aus dem Rheinlande, 
dann auch aus den Originalzuchtgebieten Belgiens und Hollands Vater
tiere, spater auch Stuten einzufUhren, urn schneller vorwarts zu kommen. 
Erst nach und nach kann eine unabhangige selbstandige Zucht ent
stehen, und daher ist es erklarlich, daB der groBte Teil der gemessenen 
Hengste nicht auf heimatlicher Scholle aufgewachsen ist. 

Von den 36 Tieren der Gruppe I wurden 7 Hengste in Belgien ge· 
ziichtet, 2 in Holland; 11 Vatertiere wurden aus dem Rheinland be
zogen und die restlichen 16 im heimischen Zuchtgebiet aufgezogen. 
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Was die Abstammung der Hengste der Gruppe I anbetrifft, so gehen 
15 zuriick auf Jupiter; 8 Tiere stammen vaterlicherseits aus der Bayard
Gerfaut-Linie; 3 fiihren Vaillant-Rubens-Blut und 2 sind Nickel-Rubis
Nachkommen. Die iibrigen 8 Hengste fiihren weniger bekanntes Blut_ 
Die Namen und EinzelmaBe dieser 36 Vatertiere sind aus der Tab_ H 11 
ersichtlich. 

Ais Vater der gemessenen Fohlen kommen 27 Hengste in Frage_ 
Leider konnten von diesen nur 10 Tiere 2 gemessen werden. AIle anderen 
waren inzwischen verkauft worden bzw. waren eingegangen. 70% der 
periodisch gemessenen Fohlen sind Nachkommen dieser 10 Vatertiere, 
so daB die Gruppe II trotzdem anerkannt und zur Beurteilung heran
gezogen werden kann. Urn einen klaren Uberblick zu gewinnen, konnen 
nur die DurchschnittsmaBe angefiihrt werden; diese sind auBerdem 
auf die Widerristhohe umgerechnet worden. 

Gruppe I. 36 Hengste. 

1 
Widerrist- i Rlicken·1 Kruppen-I Bein- 1 Brust-I Kruppen-I Kruppen-I Rumpf I Brust-I Brust-I 

hohe I hOhe hohe liinge tiefe breite Hinge Hinge breite umfang 
Rohr
bein 

I ! 
222,861 27,83 

I 

163,72 158,72 166,16 82,56 I 81,16 65,78 64,45 175, II 61,34 
100,00 96,94 101,44 50,43 I 49,57 40,17 39,35 106,95 .37,46 136,12 1 16,99 
170,00 165,00 174,00 88,50 187,00 70,50 70,50 184,00 70,00 240,00 30,10 

1 158,00 153,00 161,00 76,00 I 77,50 60,00 60,00 170,00 54,50 211,00, 25,40 3 

Gruppe II. 10 Hengste: Viiter der Fohlen. 

I Widerrist-I RUcken-
hohe hOhe 

Kruppen-I Bein- 1 Brust-I Kruppen-I Kruppen-I Rumpf- 1 Brust-I Brust- 1 Rohr-
hohe Hinge tiele breite Hinge Hinge breite umfang bein 

I ! 

I 
163,7 159,80 165,00 : 82,25 181,45 64,70 63,70 171,20 61,60 221,60 1 27,64 
100,0 97,61 100,79 ! 50,25 I 49,75 39,52 38,91 104,58 37,62 135,36 16,88 
166,0 163,00 170,00 183,50 183,00 70,50 70,00 

I 
176,00 70,00 230,00 i 29,20 

161,0 153,00 162,00 I 80,50 j 79,50 59,50 59,00 169,00 56,50 214,00126,60 

Die Hengste der Gruppe II stehen denen der Gruppe I in keiner Weise 
nacho Letztere erscheinen etwas starker iiberbaut; auch die Riicken
linie verlauft bei ihnen ungiinstiger, wie aus den relativen MaBzahlen 
ersichtlich ist_ Die Hengste der II. Gruppe sind etwas kiirzer, im iibrigen 
jedoch sind hei allen anderen MaBen nur geringere Unterschiede fest
zustellen. 

Aus den Einzelwaehstumstabellen ist ersiehtlieh, daB das gesamte Hengst
material des Zuehtgebietes in den MeBergebnissen gut ausgegliehen ist. Es sei 
noeh auf die Durehschnittszahlen hingewiesen, die vom Verfasser aus den von 
der Korkommission 4 festgestellten MaBen errechnet wurden: Danaeh steUte sieh 

1 Die Wachstumstabellen der gemessenen Tiere und die Zusammenstellungen 
der einzelnen Altersklassen befinden sieh im Institut fiir Tierzucht und Molkerei
wesen der Universitat Gottingen. 

2 Gruppe II. 
3 21/2 Jahre. 
4 Hengstkorung in Magdeburg im November 1926. 
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bei 138 Hengsten die WiderristhOhe auf 
162,6 em; die Brusttiefe erreiehte 80,3 em 
und das R6hrbeinmaB betrug 26,9 em Wenn 
man bedenkt, daB sieh unter den samtliehen 
vorgestellten Hengsten genau 30% befan
den, die noeh nieht 3 Jahre alt waren, so 
sind die DurehsehnittsmaBe als gut anzu
sehen. Beaehtenswert ist aueh das Verhalt
nis der Beinlange zur Brusttiefe, das sieh 
danaeh auf 50,62: 49,38 stellte und in An
betraeht der groBen Zahl noeh nieht er
waehsener Hengste sieh spater wesentlieh 
giinstiger gestalten diirfte. 

In beistehender Ubersieht sind die 
absoluten MaBzahlen von Hengsten 
mehrerer deutseher Zuehtgebiete und 
der beiden hiesigen Gruppen zusam
mengestelIt: 

Eine Betraehtung der drei Hohen
maBe ergibt keine Untersehiede; denn 
abgesehen von der kleineren Widerrist
hohe, die v. N athu8iu8 feststelIte, dessen 
MaBzahlen bereits reiehlieh alt sind, 
sind die Differenzen gering und nieht 
als wesentlieh anzusehen. v. Nathusiu8, 
Korte und Baing stellten nur ein 
sehwaehes Uberbautsein ihrer Hengste 
fest, wahrend die Kruppenhohe bei 
Hering und beim Verf. die Widerrist
hohe urn einige Zentimeter iiberragt, 
und damit das bekannte Uberbautsein 
bei sehweren Pferden deutlieher zum 
Ausdruek kommt. 

Die bei den Gruppen I und II fest
gestellte Rohrbeinstarke iibertrifft die 
Ergebnisse samtlieher angefiihrten Ver
suehsansteller bedeutend. Aueh der 
oben erwahnte durehsehnittliehe Rohr
beinumfang aller im Herbst 1926 bei 
der Hengstkorung vorgefiihrtenHengste 
mit 26,9 em besagt, daB hinsiehtlieh 
der Rohr beinstarke in den letzten J ahren 
gute Fortsehritte gemaeht wurden, und 
daB es sieh bei dem hiesigen Zueht
hengstmaterial urn starkknoehige, 
sehwere Tiere handelt. 
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An Hand der relativen MaBzahlen und Indices solI auf die iibrigen 
MaBe naher eingegangen werden. 

Vergleichende Ubersicht (relative Ma{3zahlen der Hengste). 

Lfd·1 Widerrist- I Rilcken-I Kruppen-I Bein- I Brust- i Kruppen-I Kruppen-I 
Nr. hahe ,hahe hahe Hinge tiefe I breite Hinge 

RumPf-I Brust-I Bruet- I 
liin~e breite umfang 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

I ' -I~I~' 
100,0 96,441101,65 50,69 I 49,39 ! 38,83 38,58 104,72 33,37 131,22 
100,0 - ,100,05" 51,53 ! 48,47 i 105,07 33,59 125,17 
10,00 93,80 I 99,60; 49,60 : 50,40 ! 39,20 104,70 34,80 125,70 
100,0 - I 100,30 I 48,18 I 51,82 I 40,00 I 106,96 34,85 123,03 
100,0 96,94 I 101,44: 50,43 I 49,57 I 40,17 39,35 106,95 37,46 136,12 
100,0 97,61 , 100,79 i 50,25 I 49,75 I 39,52 38,91 104,58 37,62 135,36 

Das Verhaltnis Beinlange zu Brusttiefe, dem bei der Beurteilung 
eines Hengstes stets groBe Beachtung geschenkt wird, ist mit 50,43 
zu 49,57 bei den Tieren der Gruppe I und mit 50,25: 49,75 bei denen der 
Gruppe II als gut zu bezeichnen. Wenn es auch dem von Korte und 
Baing Ermittelten unterlegen ist, so driickt es doch aus, daB es sich bei 
den hiesigen Hengsten urn tiefe Rassevertreter handelt. 

Erwiihnt solI noeh werden, daB bei dem rumpftiefsten Hengst der Gruppe I, 
einem importierten Belgier unbekannter Abstammung, obiges Verhaltnis 
46,63: 53,37 ausfiel, entspreehend einer Brusttiefe von 87 em bei einer Widerrist
hiihe von nur 163 em. Erniihren wir unsere Pferde in den ersten Lebensjahren 
riehtig und ausreiehend, so wird dieses giinstige Verhiiltnis aueh in unserem Zueht
gebiet zu erreiehen sein; zeigt es uns doeh am besten den friihreifen Typ eines 
sehweren Kaltbliiters an. 

Zur Charakterisierung der Brustbreite und des Brustumfanges sei 
darauf hingewiesen, daB bei Hering die Rippenbrustbreite hinter der 
Schulter, bei allen anderen Versuchen die Vorderbrustbreite vom Bug
gelenk zum Buggelenk gemessen wurde: 

Es besteht die Moglichkeit, mit Hilfe der Brusttiefe und des Brust
umfanges die Rippenbrustbreite rechnerisch festzustellen. Bei allen 
in dieser Richtung vom Verf. an ausgewachsenen Pferden ausgefiihrten 
Messungen ergab die Summe der beiden MaBe Brusttiefe und Rippen
brustbreite mit geringen Schwankungen 63 % des Brustumfanges. Unter 
Zugrundelegung obiger Zahlen wiirde sich bei den Hengsten der Gruppe I 
die Brustbreite hinter der Schulter gemessen auf 59,2 und bei denen 
der Gruppe II auf 58,1 cm belaufen. 

Bei einem Vergleich dieser Werte mit der von Hering ermittelten 
Brustbreite zeigt sich, daB die hiesigen Hengste eine starker entwickelte 
Vorhand besitzen. Auch hinsichtlich der Vorderbrustbreite stehen die 
beiden Gruppen an erster Stelle und iibertreffen die MaBzahlen von 
Korte und Baing erheblich. Es darf nicht auBer acht gelassen werden, 
daB sich die vom Verf. gemessenen Hengste in bester Kondition befanden, 
die die RumpfmaBe oft wesentlich beeinfluBt. Das beweist auch der 

Rahr-
bein 

16,07 
14,97 
15,40 
16,06 
16,99 
16,88 
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durehsehnittliehe Brustumfang, der mit fast 233 bzw. 222 em sogar 
denjenigen von Korte festgestellten noeh iibertrifft und uns die tonnen
formige Ausbildung des Brustkorbes offenbart. 

Bei einem Vergleieh der einzelnen RumpflangenmaBe sind keine 
groBen Untersehiede festzustellen. Erwahnenswert ware vielleieht, 
daB die Hengste der Gruppe II kurz und gedrungen erseheinen, wie die 
relative Rumpflange von 104,58 andeutet. 

Die Kruppe des Kaltbliiters ist der brei teste und muskelreiehste 
Teil des Pferdes und deshalb besonders wiehtig, weil von ihr die V or
wartsbewegung ausgeht. Es ist daher verstandlieh, daB auf eine gute 
starke Ausbildung dieser Korperpartie der groBte Wert gelegt werden 
muB. Inwiefern die heimisehen Hengste diesen Anspriiehen gereeht 
werden, mag an Hand der gemessenen Zahlen erlautert werden. 

Eine Betraehtung der absoluten wie relativen MaBzahlen besagt, 
daB die hiesigen Hengste in keiner Weise denen anderer Zuchtgebiete 
nachstehen. Die Kruppe soIl aber nicht nur breit, sondern auch lang sein, 
um gute Anheftungspunkte fiir die gesamte Muskulatur der Hinterhand 
zu bieten. Aueh in dieser Hinsicht geniigen die hiesigen Hengste den ge
stellten Anspriichen, denn die Kruppenlange steht der Breite wenig nach, 
wie die absoluten MeBergebnisse beweisen. 

Um weitere Vergleiche ausfiihren zu konnen, seien noch einige In
dices angefiihrt (nach Duerst, Die Beurteilung des Pferdes): 

Brustbreite 
1. Brustkorbindex: X 100. 

Brusttiefe 

... . BeinHinge 
2. Bemlangemndex: R f1"" X 100. 

3. Rumpfindex: 

ump ange 

Rumpflange 
~--=-=- X 100. 

Brustumfang 

Die Bereehnung erfolgte nach den absoluten DurchschnittsmaBen der 
Tab. 2 im Anhang. 

1. Hering . . . 
2. v. Nathusius . 
3. Baing . .. . 
4. Korte . .. . 
5. Ver/asser (Gruppe I) 
6. ( II) 

Indices (Hengste). 

Brustkorb· 
index 

67,57 
69,29 
69,04 
67,25 
75,49 
75,58 

Beinlangen· Rumpfindex 
index 

48,33 
49,04 
47,39 
45,04 
47,12 
48,01 

79,80 
83,68 
83,30 
80,41 
78,55 
77,26 
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Von besonderer Bedeutung fur die Beurteilung der Brust ist der 
Brustkorbindex, denn er zeigt uns, wie das VerhliJtnis von Brustbreite 
zu Brusttiefe bei den schweren Pferden beschaffen ist. Es ist bekannt, 
daB bei den mittleren und leichten Pferderassen das BrustbreitenmaB 
im Verhaltnis zur Brusttiefe geringer ist als bei Schrittpferden. So fand 
Duerst, daB bei mittleren Halbblutern die Rippenbrustbreite durch
schnittlich nur 55-60% der Brusttiefe ausmacht. Wir vergleichen zu
nachst die gefundenen Indices der Autoren, die die Vorderbrustbreite 
maBen. Die hiesigen beiden Gruppen stehen weitaus an erster Stelle 
und zeigen uns, daB deren Brustbreite als hervorragend anzusprechen 
ist. Selbst unter Zugrundelegung der yom Verf. oben errechneten 
Rippenbrustbreite kommen wir bei den Hengsten der Gruppe I auf 
uber 72 % und bei der Gruppe II auf 71 %. Diese Zahlen besagen, daB 
das heimische Hengstmaterial mit einer breiten gut gerippten Brust 
ausgestattet ist. HierfUr nur ein Beispiel: Bei dem mit der besten 
Vorhand ausgestatteten Hengst der Gruppe II macht die Rippenbrust
breite sogar 86,4 % der Brusttiefe aus_ 

Die Beinlangenindices veranschaulichen die dem Schrittpferde 
eigene kurze Beinlange im Vergleich zur Rumpflange. Die einzelnen 
Gruppen sind ziemlich ausgeglichen, allein die von Korte gemessenen 
Hengste stehen im Hinblick auf ihre betrachtlich hohere Rumpflange 
gunstiger da. Die Rumpfindices der beiden hiesigen Gruppen besagen, 
daB die Rumpflange im Vergleich zum absoluten Brustumfang eine sehr 
kurze ist. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daB das heimische Hengst
material hinsichtlich seiner KorpermaBe dem anderer Zuchtgebiete 
jederzeit gewachsen, zum Teil als hervorragend anzusehen ist. Leider 
trifft das fUr die Stuten nicht zu, uber deren korperliche Beschaffenheit 
das nachste Kapitel AufschluB geben wird. 

b) Stuten. 

Zur richtigen Bewertung des ermittelten Zahlenmaterials mag im 
voraus auf einige Punkte hingewiesen werden, die die Ergebnisse un
gunstig beeinflussen. Die Stuten wurden zum groBten Teil wahrend 
der Herbstbestellung und Hackfruchternte gemessen, so daB sie sich in 
einem fUr derartige Erhebungen ungunstigen Futterzustand befanden. 
Besonders die BreitenmaBe leiden unter diesen Verhaltnissen und es 
uberrascht nicht, daB die Stuten gegenuber den Hengsten sehr schlecht 
abschneiden. AuBerdem ist zu berucksichtigen, daB sich unter dem 
weiblichen Material noch zahlreiche aus Kreuzungen mit Landpferden 
hervorgegangene Tiere befinden, deren Korperform den Anforderungen, 
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die wir heute an die morphologisehen Eigensehaften von Kaltblutstuten 
stellen, nieht oder nur selten gereeht wird. 

DaB trotzdem in Zukunft zwischen beiden Geschlechtern eine groBere Aus
geglichenheit erzielt werden wird, beweisen die fUr die 3jahrigen Stutfohlen er
mittelten DurchsehnittsmaBe, die denen der alten Stuten in mehreren Fallen 
iiberlegen sind. 

Von den letzteren wurden nur solehe der Messung unterworfen, die mindestens 
einen Naehkommen unter den untersuehten Fohlen aufweisen. Zunaehst mag 
kurz auf die Abstammung der Mutterstuten eingegangen werden. Es wurde fest
gestellt, daB 20% der 60 gemessenen Tiere aus auBerdeutsehen Zuehtgebieten 
eingefiihrt wurden. Alle iibrigen sind auf heimatlieher Scholle aufgezogen und 
stammen zum groBten Teile aus rheiniseh-deutschen Zuchtstuten, ein kleiner 
Prozentsatz aus j\1iittern anderer Kaltblutsehlage, deren Abstammung nieht 
einwandfrei naehgewiesen werden kann. Das Alter der einzelnen Tiere ist 
aus der Tabelle St. 1 und St.21 ersiehtlich und sehwankt zwischen 4 und 
13 Jahren. 

In folgenden Tabellen werden die absoluten und relativen MaBzahlen 
der Stuten versehiedener Autoren einer vergleiehenden Betraehtung 
unterzogen. 

Beziiglieh der HohenmaBe passen sieh die hiesigen Stuten den Er
gebnissen der Vergleiehsgruppen gut an, und zwar nehmen sie eine 
ungefahre Mittelstellung ein. Die Riiekenhohe laBt einen Vergleieh 
mit der von Baing festgestellten nieht zu, da dieser den tiefsten Punkt 
der Riiekenlinie wahlte. An Hand der relativen MaBzahlen der drei 
HohenmaBe stellen wir fest, daB der Verlauf der Riiekenlinie als normal 
anzusehen ist. Bei einer Gegeniiberstellung der beiden MaBe Beinlange 
und Brusttiefe muB aueh hier, wie bei den Hengsten, beobaehtet werden, 
daB das erstrebte Verhaltnis 1: 1 nieht erreieht wird. Aueh die Vorder
brustseite und der Brustumfang lassen bei den hiesigen Mutterstuten 
sehr zu wiinsehen iibrig, weshalb in diesem Zusammenhange auf die 
Ausfiihrungen zu Anfang dieses Kapitel hingewiesen sei: in beiden 
Fallen stehen die hiesigen Stuten an letzter Stelle. 

Hering, Baing und Verf. stellen fUr die Langenausdehnung des 
B,umpfes fast gleiehe Werte fest, wahrend die von v. Nathusiu8 und 
Korte gemessenen weibliehen Tiere 4-6 em langer sind; relativ zur 
Widerristhohe sind die Untersehiede jedoeh nur gering. Hinsiehtlieh 
des RohrbeinmaBes iiberragt das Kortesehe Ergebnis diejenigen der 
anderen Gruppen um 1-1,5 em. Gering ist bei den in Versueh stehenden 
Stuten des Verf. die Kruppenbreite; trotzdem laBt das fiir dieses MaB 
bei den 3 jahrigen Stuten ermittelte Ergebnis, welches bereits 2 em 
hoher ist, darauf sehlieBen, daB in Zukunft das AusmaB der Kruppe 
em giinstigeres sein wird. 

1 Siehe Anmerkung S. 209. 
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Folgende Indices tragen zur Klarung obiger Verhaltnisse bei: 

Laufende Nr. Brustkorbindex Beinliingenindex Rumpfindex 

1 62,77 47,90 85,64 
2 62,68 45,35 84,24 
3 62,28 45,29 84,87 
4 64,07 44,50 83,13 
5 62,99 47,26 85,48 

Bei der Betrachtung des Verhaltnisses von Brustbreite und Brust
tiefe bestehen keine allzu groBen Unterschiede. Mit Riicksicht auf 
die geringe Rumpflange ist der Beinlangenindex der hiesigen Stuten 
nicht als ungUnstig zu bezeichnen, obgleich ihnen eine gr6Bere Rumpf
tiefe dienlich ware. Die das schwere P£erd auszeichnende Friihrei£e 
und Massenentwicklung auBert sich am besten in dem AusmaB der 
Kruppe und Brust. Leider kommen in diesem Punkte die hiesigen 
Zuchtstuten sehr schlecht weg. Eine Gegeniiberstellung der beiden 
Geschlechter vermag am besten AufschluB zu geben iiber die Unter
schiede zwischen mannlichen und weiblichen Tieren. 

Vergleichende Ubersicht der Hengste Gruppe II und Stuten. 

I Wider-IRiicken'l~uppen'l Bein-I Brust'IKruppen'IKruppen'IRumPf'l Brust· I Brust· I Rohr
risthohe hohe hohe Hinge tiefe breite Hinge liinge breite umfang bein 

Hengste em 163,7 
% 100,0 

Stuten em 159,8 
% 100,0 

159,80 165,00 82,20 81,50 64,70 
97,61 100,79 50,25 49,75 39,52 

154,30 161,00 81,20 78,60 60,70 
96,52 100,72 50,80 49,20 37,97 

Indices. 

Hengste 
Stuten 

Brustkorb
index 

75,58 
62,99 

Beinliingen
index 

48,01 
47,26 

63,70 171,20 
38,91 104,58 
60,40 171,80 
37,76 107,47 

Rumpfindex 

77,26 
85,48 

61,60 1221,60 
37,62 135,36 
49,50 200,95 
30,99 125,72 

Hinsichtlich der 3 H6henmaBe bleiben die Stuten durchschnittlich 
4 cm hinter den Hengsten zuriick. Der Verlauf der Riickenlinie ist bei 
beiden Geschlechtern fast gleich. Auch das Verhaltnis der Beinlange 
zur Brusttiefe weist keine groBen Unterschiede auf, wenn auch letztere 
50% der Widerristh6he nicht ganz erreicht. Waren die Stuten in einem 
guten Futterzustande gemessen worden, so ware allenfalls hinsichtlich 
der beiden KruppenmaBe eine Gleichheit erzielt worden. Alle anderen 
Autoren stellten jedoch eine leichte Uberlegenheit der weiblichen iiber 
die mannlichen Elterntiere fUr dieses MaB fest; nur die hiesigen Kalt
bliiter - auch die wachsenden - machen hierin eine Ausnahme. 

27,60 
16,88 
23,60 
14,79 
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Die Stuten sind im Vergleich zur Widerristhohe langer, eine Er
scheinung, die bei allen Untersuchungen festgestellt wurde; dasselbe 
Resultat geht auch aus dem Rumpfindex hervor, wahrend die absoluten 
RumpflangenmaBe nur unwesentlich voneinander abweichen. Fur den 
Hengst charakteristisch ist dessen gewaltige Uberlegenheit bei den 
MaBen der Brustbreite, des. Brustumfanges und des Rohrbeins, die in 
der Aufzucht, Futterung und Abstammung einerseits und im Geschlechts
dimorphismus andererseits ihren Grund hat. Die Entwicklung der 
Brust geht bei dem Hengst mehr in die Breite, wie aus den beiden 
Brustkorbindices deutlich ersichtlich ist. 

Alles in allem kann gesagt werden, daB zur Zeit das Hengstmaterial 
bedeutend besser ist als die Stuten, daB jedoch eine groBere Ausge
geglichenheit zwischen beiden Geschlechtern nicht nur wiinschenswert 
ist, sondern auch im Laufe der Jahre erreicht werden wird; die Ergebnisse 
der Messungen unserer 3 jahrigen Kaltbluter legen Zeugnis dafiir abo 

c) Versuchstiere. 
Bevor auf die Wachstumsmessungen eingegangen wird, sollen die 

untersuchten Fohlen einer kurzen Betrachtung unterzogen werden. 
Letztere sind samtlich Nachkommen von Eltern, die im Pferdestamm
buch der Provinz Sachsen eingetragen sind. Da unterernahrte Tiere 
nicht aufzufinden waren, konnte ein Vergleich solcher mit normal 
entwickelten nicht durchgefiihrt werden. 

AIle fur die Untersuchungen wichtigen Unterlagen sind aus den 
Einzelwachstumstabellen1 ersichtlich. Es handelt sich um 148 Kalt
blutfohlen, die standig gemessen wurden, und zwar waren 59 mannlichen 
und 79 weiblichen Geschlechts. Die geringere Zahl von Hengstfohlen ist 
durch die zahlreichen Kastrationen hervorgerufen, die die Zuchter aus 
Mangel an Absatz vornahmen. Die Messungen und sonstigen Untersuchun
gen wurden in der Zeit von Ende Mai 1926 bis Ende April 1927 ausgefiihrt, 
um den Entwicklungsgang moglichst lange an demselben Tier beobachten 
zu konnen. Folgende Ubersicht gibt Auskunft uber die Zahl der Fohlen: 

Anzahl der gemessenen Fohlen. 

I Geburtl 
Monat 

1. 2. B. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Hengste I 12 

I 18 14 12 13 14 16 16 16 16 
Stuten . 10 23 23 21 24 23 24 23 23 22 

I 
Monat I Eltern 

10. 11. 12. 15. I 18. I 21. 24. 30. SS. 

Hengste 

I 
17 15 15 19 

I 
19 

I 
18 27 19 10 

I 
10 

Stuten . 22 24 31 31 24 23 39 29 24 60 

1 Siehe FuBnote 1 auf S. 209. 
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Zur Erzielung moglichst einwandfreier Durchschnittsresultate ist 
es wiinschenswert, eine moglichst groBe Zahl gleichaltriger Tiere fur 
die Untersuchungen heranzuziehen; inwieweit dies in vorliegender 
Arbeit gelungen ist, daruber gibt die obige Zusammenstellung AufschluB. 

Bevor auf die Ergebnisse der Messungen selbst eingegangen wird, 
sollen einige Versuche uber die Feststellung der Milchmenge saugender 
Stuten und deren Verwertung durch die Saugfohlen mitgeteilt werden, 
die zur Kenntnis der Jugendentwicklung unserer Kaltblutpferde bei
tragen konnen. 

B. Die Ermittlung der Milchmenge saugender Stuten. 
v.Oettingen sagt in seinem Handbuch der Pferdezucht1: "Man 

rechnet, daB eine gute Mutterstute etwa 10-12 I Milch taglich bringt." 
Worauf diese Angaben beruhen und wie die Milchmenge ermittelt 
wurde, konnte nicht festgestellt werden. 

Zwei Wege konnen beschritten werden, urn einigermaBen genaue 
Ergebnisse zu erzielen. Zunachst wurde der Versuch gemacht, durch 
Abmelken die Milchmenge zu ermitteln. Abgesehen davon, daB nur 
wenige Stuten dies auf die Dauer ertrugen, kam hinzu, daB sie die Milch 
ofter anhielten und somit die Ermittlungen zumindest erschwert wurden. 
AuBerdem durfte das Melken mit der Hand fur die Milchsekretion nicht 
so giinstig sein wie das Saugen der Fohlen. 

Deshalb ist vom Verf. ein zweiter Weg fur die Feststellung ein
geschlagen worden. Leider ist es auch bei dieser Versuchsanstellung, 
auf die zunachst naher eingegangen werden soIl, nicht moglich, aIle 
Fehlerquellen restlos zu beseitigen. Es ist ratsam, nur mit solchen 
Fohlen zu arbeiten, die noch kein Beifutter erhalten, also solchen im 
Alter bis zu 3 Wochen. Abgesehen davon, daB man groBeren Fohlen 
das Futter vorenthalten muBte, ist zu berU3ksichtigen, daB man auf 
einer kleinen Waage die Tiere nicht mehr wiegen kann und auf einer 
groBen die Zunahmen nicht genau festgestellt werden konnen. Darum 
wurden zu dieser Versuchsanstellung nur Fohlen im Alter bis zu 2 W ochen 
herangezogen. 

Die Fohlen sind urn 6 Uhr morgens von ihren Muttern getrennt und 
auf einer Dezimalwaage gewogen worden. Nach 2-21/2 Stunden wurden 
die Fohlen, deren Gewicht vorher festgestellt war, wieder zu ihren 
Muttern gelassen. Sobald sie aufhorten zu saugen, wurden sie den 
Muttern entzogen und der Wagung erneut unterworfen. 

Es wurde stets darauf geachtet, daB wahrend dieser Zeit keine 
Gewichtsverluste durch Harn- und Kotausscheidung eintraten. Das 
Mehrgewicht stellte somit die Milchmenge dar, die die Fohlen zu sich 
genommen hatten. Dieser Vorgang ist dann aIle 21/2 Stunden bis 6 Uhr 

1 S.242. 
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abends wiederholt worden; nachts blieben die Fohlen bei den Miittern; 
sie wurden also am Tage fiinfmal zum Saugen gelassen. Um ein einiger
maBen genaues Durchschnittsergebnis zu bekommen, sind die Versuche 
6 Tage lang durchgefiihrt worden. 

Aus der Tab. M 1-51 sind die bei jeder Wagung ermittelten Zu
nahmen ersichtlich. Auch sind dort aIle naheren Angaben verzeichnet, 
die fiir die Versuche von Bedeutung sind. Es ist einleuchtend, daB 
eine Stute (Nr. 1), die das erste Fohlen hat, nicht so viel Milch gibt wie 
eine mit dem dritten Fohlen. Die Erklarung hierfiir liegt darin, daB die 
Entwicklung der Milchdriise bei der ersten Trachtigkeit ihre volle 
Hohe noch nicht erreicht, wie dies von J. Hansen2 z. B. bei Rindern 
zahlenmaBig an Hand der Milchertrage nachgewiesen werden konnte. 

Die zweite Stute im Alter von 5 Jahren fohlte das zweite Mal und 
die beiden nachsten brachten das dritte Fohlen. Die letzte ist eine alte, 
friiher importierte Zuchtstute, die die meiste Milch gab. 

Aus nachstehender Ubersicht sind die vOn den einzelnen Stuten 
gelieferten Milchertrage ersichtlich. Leider standen fUr diese Versuche 
nur 5 Fohlen zur Verfiigung. 

Tagliche M ilchmenge in K ilogramm. 

ill. Tag : 2. Tag , 3. Tag i 4. Tag I 5. Tag I 6. Tag i Durchschnitt 

-1. Fohlen I 4,0 
I 

3,9 3,9 4,2 4,1 ! 4,0 I 4,02 
2. " 5,1 4,9 5,0 4,8 4,8 4,9 

I 

4,92 
3. " 4,9 5,2 5,3 i 4,9 5,2 4,9 5,07 

4. " I 4,9 4,9 4,8 5,0 4,9 4,7 

I 

4,87 
5. I - 4,9 5,1 5,2 5,3 5,12 

Zur Erlauterung obiger Ergebnisse sei darauf hingewiesen, daB die 
Versuche nur am Tage durchgefiihrt wurden. Fiir die Ermittlung des 
Gesamtmilchertrages in 24 Stunden darf angenommen werden, daB das 
Fohlen nachts ebensoviel Milch zu sich nimmt wie bei Tage. Die in 
obiger Tabelle angegebenen Ertrage stellen Mindestmengen dar. Ab
gesehen davon, daB die einzelnen Gewichtszunahmen jeweilig auf 
1/10 kg nach unten abgerundet wurden, diirfte wahl klar sein, daB ein 
Fohlen, das standig bei der Mutter ist, dem Euter mehr Milch entnimmt, 
eben weil es zu beliebiger Zeit saugen kann, d. h. also ofter als bei der 
erzwungenen Trennung. 

Aus der Tabelle ist ersichtlich, daB das Fohlen 1, das von der jiingsten 
Stute stammt, die wenigste Milch zu sich nahm. Die iibrigen Stu ten 
wei sen bedeutend hohere Ertrage auf, und die alte Zuchtstute 5 brachte 
es auf lOl/4 kg. 

1 Siehe .Anhang Tab. 6. 
2 J. Hansen, Lehrbuch der Rinderzucht. S. 456ff. 



220 H. Sauer: 

Die an den einzelnen Tagen ermittelten Milchmengen weisen nur 
geringe Schwankungen auf und weichen wenig von den Durchschnitts
werten ab. Jedoch sind die bei den einzelnen Wagungen gefundenen 
Zunahmen sehr verschieden, wie an Hand der Einzeluntersuchungen 
festgestellt werden kann. Es ist sehr schwierig, hierfiir eine Erklarung 
zu geben, da sie zu ganz verschiedenen Zeiten und bei allen Tieren auf
treten. Rein auBerlich konnte vom Versuchsansteller beobachtet werden, 
daB die Fohlen einmal lange, das andere Mal nur kurze Zeit saugten. 

Weitere Erlauterungen mogen zur Beurteilung des Versuchs beitragen. Die 
Stuten wurden in Einzelstallungen gehalten, um jede gegenseitige Beunruhigung 
zu vermeiden. Da die Untersuchungen wahrend einer arbeitsruhigen Zeit statt
fanden, wurden .die Fohlenstuten nicht angespannt. Es ist ratsam, diese iiber
haupt erst dann wieder zu leichter Arbeit heranzuziehen, wenn die Fohlen 3 Wochen 
alt sind, also Beifutter erhalten, denn dann diirfte die durch die Kraftleistung 
hervorgerufene Verminderung der Milchmenge weniger Schaden verursachen. 

Die Stuten wurden 3mal gefiittert und erhielten die gleiche Tagesfuttermenge, 
die sich folgendermaBen zusammensetzte: 6 kg Hafer und 4 kg Hacksel, je 1,5 kg 
Gerstenschrot und Weizenkleie und 6 kg Luzerneheu. In dieser Futtermischung 
sind unter Zugrundelegung mittlerer Qualitaten 1,22 kg verd. EiweiB und 7,15 kg 
Starkewert vorhanden. Gegeniiber dem bei Arbeitspferden iiblichen Nahrstoff
verhaltnis ist dem infolge der Milchabsonderung hohen Bedarf an EiweiB Geniige 
geleistet. Es ist bekannt, daB das Protein vor allem die Milchmenge giinstig be
einfluBt, so daB wir durch richtige Auswahl der Futtermittel imstande sind, fiir 
eine ausgiebige Ernahrung der Fohlen zu sorgen. Jedoch sollte die in der obigen 
Tagesration vorhandene EiweiBmenge, die einem Nahrstoffverhaltnis von 1 :4,9 
(EiweiBverhaItnis 1:6) entspricht, nicht iiberschritten werden. Nach den An
gaben von E. Wolff sind fiir ein 500 kg schweres Pferd pro Tag rund 500 g EiweiB 
und 3300 g Starkewert als Erhaltungsfutter n6tig. Bei einem Durchschnitts
gewicht der Stuten von 750 kg sind hierfiir 750 g bzw. 4950 g zu rechnen. Den 
Stuten standen somit 470 g verd. EiweiB und 2200 g Starkewert als Produktions
futter zur Verfiigung, welches 8-10 kg Milch zu erzeugen imstande war. Unter 
der Voraussetzung, daB die den milchgebenden Miittern zugefiihrten Nahrstoffe 
in derselben Weise zur Milchbildung herangezogen werden wie bei Kiihen, sind 
zur Erzeugung von 1 Teil Milchfett 3,89 Teile, von 1 Teil Zucker 1,05 Teile und 
von 1 Teil EiweiB 0,94 Teile Starkewert2 im Futter erforderlich. Bei einem Trocken
substanzgehalt der Stutenmilch von 9,4 % werden zur Erzeugung von 1 kg Milch 
rund 125 g Starkewert und 27 g EiweiB benotigt. 10 kg Milch, eine Menge, die 
etwa der bei den Stuten 2-5 erzielten gleich ist, erforderten somit 1250 g bzw. 
270 g des Produktionsiutters, so daB noch ein NahrstoffiiberschuB von 950 g 
Starkewert und 200 g verd. EiweiB verblieb. Es ist bekannt, daB die Nahrungs
zufuhr nur innerhalb derjenigen Grenzen zur Wirkung kommt, die durch das 
Leistungsvermogen der Milchdriise gezogen sind, daB also selbst hochste Futter
gaben keine weitere Steigerung der Milchmenge hervorzubringen imstande sind. 
Trotzdem ist es ratsam, sich nicht an das Nahrungsminimum zu halten, zumal 
auf einen gut en Futterzustand saugender Stuten immer Wert gelegt wird. 

1m Zusammenhang mit diesen Untersuchungen wurden auch die 
an den in Betracht kommenden Tagen erzielten Gewichtszunahmen am 

1 O. Kellner, Ernahrung der landwirtschaftlichen Nutztiere. Abschnitt 3. 
2 O. Kellner, Ernahrung der landwirtschaftlichen Nutztiere. 6. Kapitel. 
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Tage und bei Nacht festgestellt. Da die Fohlen morgens und abends 
um 6 Uhr gewogen wurden, konnten Unterschiede Ieicht ermittelt 
werden. Auch diese Angaben sind aus den Einzeltabellen ersichtlich. 
In folgender Tabelle sind die Zunahmen der Fohlen zusammengestellt. 

Gewichtszunahme der Fohlen in Kilogramm. 

~ L Tag i 2. Tag Is. Tag 14. Tag I 5. Tag 16. Tag 
Fohien (17 Tage aIt)l {I a~ Tage 0,5 0,5 I 0,4 0,4 I 0,5 0,7 

L bel Nacht 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 
T 1 {am Tage 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 

2. Fohien (12 age at) bei Nacht 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 
0,6 

{ am Tage 0,5 0,6 0,9 0,7 0,7 
3. Fohien (9 Tage aIt) I bei Nacht 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 

{ . a~ Tage 0,7 i 0,7 0,8 0,6 0,6 
4. Fohien (10 Tage aIt) I bel Nacht 0,8 0,8 0,6 0,7 0,7 

1 { am Tage 0,6 0,6 0,7 
5. FohIen· (4 Tage a t) I bei Nacht 0,7 0,8 0,8 

0,6 

0,6 

0,8 

Wir nehmen zunachst zur Gesamtgewichtszunahme Stellung. Mit 
Recht kann gesagt werden, daB die erzielten Betrage bei den Fohlen 2-5 
als betrachtIich anzusprechen sind. Wie vorauszusehen war, hatte das 
Fohlen 1 entsprechend der geringen Aufnahme von Milch auch die 
schwachste Zunahme aufzuweisen, das letzte dagegen die groBte Ge
wichtsvermehrung. Die iibrigen Tiere halten sich innerhalb dieser 
Grenzen, gemaB der Rohe ihrer Nahrungsaufnahme. Es ist verstand
lich, daB auch die IndividuaIitat des einzeInen Fohlens hierbei eine Rolle 
spieIt, auBerdem in geringerem MaBe auch die Zusammensetzung der 
Milch. 

In der Mehrzahl der FaIle sind die Gewichtszunahmen bei Nacht 
groBer und zu einem kleinen Teil auf eine geringere Milchaufnahme am 
Tage wahrend des Versuchs zuriickzufiihren, wie bereits oben erwahnt 
wurde. Es darf vor allem nicht auBer acht gelassen werden, daB die 
Trennung von der Mutter eine starke Beunruhigung der Fohlen mit sich 
brachte. Es konnte stets beobachtet werden, daB sich letztere wahrend 
der Abtrennung niemals hinIegten, trotz Aufnahme reichlicher Nahrung, 
sondern stets nach den Miittern suchten. NaturgemaB Ieiden die jiingsten 
Tiere am meisten, und so kommt auch der hohe Zunahmeausfall bei 
dem Ietzten Fohlen, das noch nicht 8 Tage alt war, mit fast 15% zu
stande, trotzdem es einmal mehr - also in kiirzeren Abstanden - zum 
Saugen zugelassen wurde, um Schaden zu vermeiden. 

In der folgenden Ubersicht sind die bei den 5 Tieren erzielten Ge
samtmilchertrage im Durchschnitt der Versuchstage und die Gewichts
zunahmen zusammengestellt, um Vergleiche anzustellen, wie die Milch 
von den einzelnen Fohlen verwertet wurde. 

1 Alter bei Versuchsbeginn. 
Wissenschaftl. Archiv f. Landwirtschaft. Abt. B. Bd. S. 15 
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1. Fohlen (17 Tage alt) 
2. (12 " ) 
3. ( 9 " ) 
4. (10 " ) 
5. (4 " " ) 

R. Sauer: 

Durchschnitt
liche Milch
aufnahme 

8,04 kg 
9,84 " 

10,14 " 
9,74 " 

10,24 " 

Mittlerp 
Zunahme in 
24 Stunden 

1,06 kg 
1,40 " 
1,41 " 
1,39 " 
1,44 " 

I Auf 1 kg Ansatz 

7,58 kg Milch 
7,03 " 
7,19 " 
7,00 " 
7,11 " 

Fur 1 kg Lebendgewichtszunahme waren bei den einzelnen Tieren 
7 -7 ,58 kg Milch erforderlich. Dieser Zuwachs ist auf die Gesamtnahrung 
berechnet und hangt naturlich yom UberschuB der Milchnahrung uber 
den Erhaltungsbedarf abo Es ist nicht moglich, letzteren genau zu be
stimmen; es muB nach den Ergebnissen zahlreicher Versuche 1 ange
nommen werden, daB die Stoffzersetzung wachsender Tiere, auf 1 qm 
Oberflache berechnet, ebenso hoch ist wie bei erwachsenen. Jedoch darf 
nicht auBer acht gelassen werden, daB die Gesamtnahrung der Fohlen2 2 
bis 5 auf 1000kg Lebendgewicht berechnet, sehr hoch ist, und zwar rund 
2,4 kg verd. EiweiB und 12,6 kg Starkewert. 

Die gunstigen Bedingungen fur eine reichliche Ernahrung liegen in 
der Milch selbst: ihre hohe Verdaulichkeit und die vollstandige Verwer
tung der in ihr enthaltenen Nahrstoffe sorgen fUr einen reichlichen An
satz. 

Zahlreiche Untersuchungen mit Kalbern und Ferkeln3 haben gezeigt, daB 
der Organismus in den ersten Lebensmonaten befahigt ist, das iiber den Erhaltungs
bedarf hinaus gereichte MilcheiweiB fast vollstandig zu verwerten und in den 
Geweben abzulagern. Von Woche zu Woche biiBt das Tier diese Fahigkeit immer 
mehr ein, da besonders aus Mangel an stickstofffreien Nahrstoffen das EiweiB 
allmahlich zur Erhaltimg der vermehrten K6rpersubstanz und zur Deckung des 
erh6hten Warme- und Kraftbedarfs mitherangezogen wird, so daB aus diesem 
Grunde eine Futterzugabe n6tig ist. Es zeigte sich namlich, daB bei Zugabe von 
stickstofffreien Nahrstoffen zur Kuhmilch der bereits stark gesunkene EiweiB
ansatz der Kalber auf die friihere Rohe von iiber 70 % gesteigert werden konnte. 

Es ist bekannt, daB der Trockensubstanzgehalt bei allen Tieren im 
jugendlichen Alter bedeutend geringer ist als bei erwachsenen. In 
unserem FaIle handelt es sich urn Fohlen, die noch nicht 3 W ochen alt 
waren; die erzielte Gewichtszunahme besteht also zu einem groBen 
Prozentsatz aus Wasser. Ferner ist zu beachten, daB auch die in der 
Milch enthaltenen Mineralien weitgehend, Z. B. bei Kalbern bis zu 53 %, 
im Korper abgelagert werden; so vor allem wird der Kalk fast voll
standig und die Phosphorsaure zu 70-73% zum Aufbau verwendet, 
wie dies bei obengenannten Versuchen festgestellt wurdt;l. 

Aus allen diesen Grunden ist es vor allem notig, durch reichliche 
1 O. Kellner, a. a. O. 6. Kapitel. 
2 Durchschnittsgewicht der Fohlen 85 kg. 
3 O. Kellner, a. a. O. 6. Kapitel. 



Entwicklungsstadien des rheinisch-deutschen Kaltblutpferdes. 223 

Fiitterung der Miitter fiir eine ausreichende Ernahrung der Fohlen mit 
Milch zu sorgen, um die Entwicklung in der Jugend weitgehend zu 
fordern. Die .Anlage zum Wachstum ist in den ersten Lebensmonaten 
am starksten und vermindert sich bestandig, darum darf auf keinen Fall 
die Ausbildung des Korpers im Entwicklungsstadium gehemmt werden. 
Wie diese Entwicklung vor sich geht, davon geben die nachsten Kapitel 
eingehend AufschluB, in welchen die einzelnen Korperteile in ihrem 
Wachstum verfolgt werden. 

C. Das Wachstum des Pferdekorpers. 
I. Die AU8wertung der Mallzahlen. 

Zum besseren Verstandnis der spateren Ausfiihrungen iiber das 
Wachstum der einzelnen Korperpartien erscheint es ratsam, zunachst 
die Verwertung des ermittelten Zahlenmaterials an Hand von Tabellen 
und graphischen Darstellungen zu erlautern (s. Tabellensammlung)1. 
Fiir jedes Fohlen ist eine besondere Dbersicht vorhanden, auf welcher 
die bei jeder einzelnen Messung festgestellten Werte verzeichnet sind; 
daneben auch samtliche fUr die Abhandlungen wichtigen Daten iiber 
Alter, Abstammung, Geschlecht und Farbe des betreffenden Tieres. 
Um eine Vergleichsmoglichkeit fiir die einzelnen KorpermaBe zu 
schaffen, wurde die Widerristhohe als GrundmaB gewahlt und die 
absoluten Werte in Prozenten der zugehorigen Widerristhohe ausge
driickt (Relative MaBzahlen). AuBerdem ist dort die jeweilig zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Messungen vorhandene absolute Zunahme 
bzw. Abnahme eingetragen. 

Die Grundlage fiir die weiteren Untersuchungen bilden die aus den 
Einzelmessungen errechneten Durchschnittszahlen der abgenommenen 
MaBe, nach Altersklassen und Geschlechtern getrennt .. Da auch hier 
die absoluten MeBergebnisse eine restlose Klarung nicht herbeizufiihren 
vermogen, sind diese ebenfalls in Hundertteilen der jeweiligen Widerrist
hohe umgerechnet wQrden. Um den Grad von Zuverlassigkeit fiir die 
berechneten Durchschnittswerte der einzelnen Variantenreihen festzu
stellen, wurde fur diese der einfaehe mittlere Fehler und die durehschnitt
liehe Sehwankung bestimmt; auBerdem ist die absolute Schwankung 
(Variationsbreite) erwahnt worden. 

Die Tab. 1 a und 1 b 2 zeigt die fiir samtliehe Altersklassen und MaBe 
festgestellten absoluten Mittelwerte, welche in Prozenten der zugehorigen 
Widerristhohe ausgedruckt, die in Tab. 2 aufgezeichneten relativen 
MaBzahlen ergeben. 

Die Ubersicht iiber die MaBzunahme zeigt, wie der Wachstums
prozeB in den einzelnen Zeitabsehnitten verlauft; und zwar handelt es 
~~~~-

1 Anmerkung S. 209. 
2 Anhang. 

15* 
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sich bei der ersten Tabelle - Nr. 3 - um den Zuwachs in Zentimetern, 
alsdann - Nr. 4 - in Prozenten der Gesamtzunahme von der Geburt 
bis zum 3. Lebensjahr. 

SchlieBlich wurde noch das absolute AnfangsmaB als Ausgangspunkt 
der Betrachtungen gewahlt (= 100 gesetzt) und die jeweilige Zunahme 

t:±:::J flel7.Jste 
t::p Stvtel7 

Abb. 4. Die Grenzen des wahren Mittelwertes (M ± 3 m) Widerristhohe. MaBstab: 't.o der 
natiirlichen GroBe. 

in Prozenten dieses MaBes errechnet, um die Wachstumsintensitat der 
Korperpartien zu erlautern (Tab. 5). 

Um den Gesamtentwicklungsverlauf ffir jedes abgenommene MaB be
sonders anschaulich zu machen, wurden die absoluten Durchschnittswerte 
schlieBlich noch in ein Koordinatensystem eingezeichnet und zu Kurven 
verbunden (Abb.1 und 2). Diese Art der Darstellung vermag uns wohl 
am besten mit dem Verlauf der Korperentwicklung vertraut zu machen. 
Ferner wurde der prozentische Zuwachs, bezogen auf das GeburtsmaB, 
maBstabgerecht in Abb. 3 dargestellt, um die verschiedene Wachstums-
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intensitat der einzelnen Korperteile im l., 2. und 3. Jahre zu zeigen. 
Die biometrischen Mittelwerte eines jeden MaBes endlich erhalten eine 
auch in mathematischer Rinsicht brauchbare Erweiterung durch die 
schematische Wiedergabe der Streuung unter Anwendung des drei
fachen mittleren Fehlers (Abb. 4-6)1. 

II. Die Entwicklung der KorpermaJle. 
1. Die WiderristbOhe. 

Es kann im Rahmen dieser Abhandlung nicht naher auf die ana-
tomische Grundlage des Widerristes, seine Bedeutung fUr die Anhef-
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Abb. 5. Die Grenzen des wahren MitteJwertes (M ± 3 m) Brustbreite. MaBstab 'I. der 
natiirlichen GroBe. 

tung der Muskulatur und damit fur die Bewegungsvorgange eingegangen 
werden. 

Bekanntlich bildet etwa der 4. und 5. Dornfortsatz der Ruckenwirbel 
die hochste Erhebung des Widerristes. Die Rohe des letzteren besitzt 
fur den Gang des Kaltblutpferdes, des ausgesprochenen Last- und 
Schrittpferdes, nicht die Wichtigkeit wie fur den des eleganten Lauf-

1 Von den 11 Abbildungen werden 3 als Beispiele aufgefiihrt. 
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und Reitpferdes; er ist bei allen schweren Arbeitspferden rund und 
wenig hervortretend, vor allem gekennzeichnet durch das iiber ihn 
hinweglaufende starke und breite Nackenband. 

Die Widerristhohe, also der senkrechte Abstand des hochsten 
Punktes des Widerristes von der Grundebene, diente schon von jeher 
dazu, die GroBe eines Pferdes, sei es nun Schritt· oder Laufpferdes, 
festzustellen. Wenn auch bei schweren Tieren dieses MaB von der 
Kruppenhohe an GroBe meistens iibertroffen wird, so wird es dennoch 

Abb. 6. Die Grenzen des wahren Mittelwertes (M ± 3 m) R6hrbein. MaJ.lstab: 'I, natiirliche Gr6J.le. 

als GrundmaB herangezogen, um uns AufschluB dariiber zu geben, wie 
das Verhaltnis der einzelnen Korperteile zur KorpergroBe beschaffen 
ist. Deshalb ist auch in den weiteren Abhandlungen dieses MaB als 
GrundmaB herangezogen worden, um die gefundenen Durchschnitts
maBe leichter und klarer wiirdigen zu konnen. Wie bereits oben er
wahnt, tritt die Lange del' Dornfortsatze des Widerristes beim Schritt
pferd nicht stark in Erscheinung, so daB dieser meist durch den Haar
wuchs der Mahne verdeckt ist und sein hochster Punkt am sichersten 
mit der Hand festgestellt wird. Bei neugeborenen I:ferden ist die Aus-
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bildung dieser Dornfortsatze sehr gering; da auBerdem der Brustkorb 
bei diesen dureh die noeh sehlaffe Muskulatur der Vorhand stark naeh 
unten herabsinkt, kommt es vor, daB der Widerrist tiefer liegt als die 
Sehulterblatter und infolgedessen das HohemaB am obersten Rande 
des Sehulterblattes genommen werden muB. Sobald jedoeh eine Krafti
gung der Gesamtmuskulatur eingetreten ist, beginnt der Widerrist 
langsam hervorzutreten und dureh Waehstum der Dornfortsatze naeh 
und naeh seine spatere Form anzunehmen. Es sei noeh darauf ver
wiesen, daB fUr die GroBe dieses MaBes die SteHung des Fesselgelenks 
eine mehr oder weniger bedeutende Rolle spielen kann. 

1m folgenden soH auf die Entwieklung der Widerristhohe an Hand 
der gefundenen Durehsehnittszahlen naher eingegangen werden. Was 
zunaehst das AnfangsmaB anbetrifft, so liegt es bei den Hengsten im 
Durehsehnittsalter von 5 Tagen in vorliegender Arbeit bei 97,1 und bei 
den Stuten bei 95,9 em; bei beiden Gesehlechtern schwankte es zwischen 
90 und 103 cm. 

Den Verlauf der GroBenentwicklung zeigt uns die nachste Zu
sammensteHung der absoluten DurchschnittsmaBe der Widerristhohe: 

Hengste 
Stuten 

1 Gb I 1. I 8. I 6. I 9. 1 12. 1 18. I 24. 1 80. I 36. I Eltern 
e. Monat Monat Monat Monat Monat lIIonat lIIonat lIIonat [ Monat < 

1
97,081106,111119,161130,5°1138,251143,2°1149,631155,181160,001162,9°1163,72 
95,90 107,13 120,95 130,87 139,04, 141,51 147,58 151,391155,481160,04 159,83 

Danach betragt die Zl1nahme der Widerristhohe III Prozenten der 
Gesamtzunahme von der Geburt bis zum 3. Jahre: 

Hengste 
Stuten 

[ L Halbjahr [2. Halbj.hr 1 

I 50,8 ~ I 19,4 I 
54,5 16,6 

1. Jahr 

70,2 
71,1 

18. Halbjahr 14. Halbjahr I 

1 
9,8 1 8,4 
9,4 5,9 

2. Jahr I 

18,2 I 
15,3 1 

3. Jahr 

11,6 
13,6 

Die beiden obigen Tabellen geben uns den Wachstumsverlauf des 
Kaltblutfohlens von der Geburt bis zum 3. Jahre wieder: An Hand 
der ermittelten Durchschnittswerte tritt deutlich zutage, wie wichtig das 
erste Lebensjahr fUr die GroBenentwicklung ist .. Mehr als 70% der 
Gesamtsumme werden bereits im 1. Lebensjahre erzielt, dessen erste 
Halfte die entscheidende ist. In diesem Zeitraume namlich ist der 
GroBenzuwachs ebenso hoch wie in der ganzen iibrigen Wachstumszeit 
des Kaltblutpfer:des. Hieraus ist ersichtlich, daB vor aHem die ersten 
Lebensmonate gut uberwaeht werden mussen und daB etwaige Fehler 
in der Aufzucht nicht wieder nachgeholt werden konnen. Es ist eben 
nicht moglich, mit knappem Futter Tiere groB zu ziehen, was Hering 
zahlenmaBig naehweisen konnte: 1m Alter von 1 J ahr war die Widerrist-
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hohe der Ktimmerer tiber 9 cm geringer als der Durchschnitt der normal 
ernahrten Fohlen. 

1m weiteren Entwicklungsverlauf nimmt das Wachstum unserer 
Kaltbltiter nach und nach ab; mit 2 Jahren sind etwa 88 % der Gesamt
zunahme erreicht und bei 3jahrigen Tieren kann man das GroBen
wachstum als abgeschlossen betrachten. 

Auch an Hand nachstehender Tabelle kann der Wachstumsverlauf 
im ersten Jahre beobachtet werden. Die Zunahme der Widerristhohe 
betrug: 

In Zentimeter. _ . { 

Prozent der Gesamt-{ 
zunahme .. _ . 

In Zentimeter _ .. { 
Prozent der Gesamt-{ 

zunahme. _ .. 

Hengste 
Stuten 

Hengste 
Stuten 

Hengste 
Stuten 

Hengste 
Stuten 

I 1. I 2. I s. I 4. I 5. I 6. ·1· 1. Halb-
Monat Monat Monat I Monat Monat Monat jahr 

9,03 
11,23 

13,72 
17,50 

7,46 
7,82 

1l,32 
12,20 

5,59 
6,00 

8,49 
9,30 

4,53 I 3,66 
3,80 3,33 

6,88 I 5,56 
5,90 I 5,20 

I 3,15 33,42 
34,97 

I

, 2,79 

4,78 ,50,80 
4,30 : 54,50 

I 7 I 8. I 9. I 10. I 11. I 12. 11 J h Monat Monat Monat Monat Monat Monat . a r 

2,87 2,50 2,38 1,57 I 1,58 I 1,80 46,12 
2,73 2,92 2,52 1,64 

I 

0,82 0,01 45,61 

4,36 3,79 3,62 2,38 2,40 2,73 70,06 
4,20 4,60 3,90 2,60 1,30 - 71,10 

Sowohl die absoluten als auch die relativen Zahlen zeigenuns, daB 
das GroBenwachstum in den ersten Monaten ganz erheblich ist. Bereits 
in einem halb'ln Jahre erreichen die Kaltblutfolhen mehr als die Halfte 
der Gesamthohenzunahme. Auffallend stark ist das Wachstum im 
1. Monat; es mag nur darauf aufmerksam gemacht werden, daB z. B. 
die Stutfohlen in dieser Zeit mehr als ein Sechstel der gesamten Hohen
zunahme erreichen. Die zunachst schnelle Entwicklung im 1. Halbjahre 
nimmt allmahlich ab, ist im zweiten immerhin noch erheblich und geht 
nach Ablauf des 1. Lebensjahres in eine regelmaBige tiber. 

Sind die Dnterschiede hinsichtlich des GroBenwachstums zwischen 
beiden Geschlechtern im 1. Jahre gering, so tritt allmahlich mit fort
schreitender Entwicklung eine deutliche, wenn auch nur geringe Uber
legenheit der Hengstfohlen ein. 

Zur weiteren Erlauterung der KorpergroBe sei noch folgende Be
rechnung angestellt: Dnter Zugrundelegung des durchschnittlichen 
GeburtsmaBes wird ermittelt, urn wieviel Prozent dieses Wertes die 
Widerristhohe wahrend der Gesamtentwicklungszeit zugenommen hat_ 

Die Zunahme der WiderristhOhe in Prozenten des absoluten Anfanysmaf3es. 

11. Halbjahr 1 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr I Geb. bis 3. Jahr 

Hengstfohlen 

I 
34,5 47,5 f2,4 7,9 

I 
67,8 

Stutenfohlen. 36,5 47,5 10,3 9,1 66,9 
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Die Tabelle zeigt wieder, daB das Waehstum im 1. Halbjahre am 
starksten ist. Um mehr als ein Drittel des absoluten GeburtsmaBes hat 
die Widerristhohe in dieser kurzen Zeit zugenommen. 1m weiteren 
Waehstumsverlauf betragt diese Zunahme noeh ein Drittel, so daB mit 
Ablauf des 3. Jahres der Gesamtzuwaehs rund 2/3 des Anfangsgeburts
maBes betragt. 

Zum SehluB mag noeh ein kurzer Vergleieh mit den von Hering 
ermittelten Zahlen am Platze sein. Es ist verstandIieh, daB die in den 
einzelnen Monaten festgestellten Ergebnisse gewissen Sehwankungen 
unterliegen: deshalb solI nur auf das Gesamtergebnis eingegangen werden, 
das an Hand naehstehender Tabellen etwaige Untersehiede erkennen laBt. 

Zunahme der TV iderristhOhe in Prozenten der Gesamtzunahme. 

11. Halbjahr 12. Halbjahr I 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

Hering 
: I 

56,8 
I 

18,8 

I 
75,6 16,9 7,4 

Ver/asser 52,7 17,9 70,6 16,8 12,6 

Zunahme der TV iderristhOhe in Prozenten des absoluten Geburtsma(3es. 

I Geburtsmaf.ll1. Halbjah; I 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr !Geb. biS3.Jahr! Endmal3 
I em % % % % % em 

Hering 95,9 

I 
37,2 I 49,5 11,0 4,9 

! 

65,4 

! 

158,7 
Ver/asser 96,5 35,5 I 47,5 11,4 8,5 67,4 161,8 

Zunaehst stellen wir an der Hohe der Prozentwerte fest, daB das 
GroBenwaehstum der von Hering gemessenen Fohlen im 1. Lebensjahre 
ein freudigeres ist. 1m 2. Jahre ist die Zunahme bei beiden Gruppen 
gleieh und im 3. Jahre holen die vom Verf. untersuehten Kaltbliiter 
den im ersten erIittenen Ausfall sozusagen wieder ein. 

Aueh die Werte der zweiten Ubersieht weisen groBe Untersehiede 
auf, die jedoch nieht stiehhaltig sind, wenn wir das Anfangs- und End
maB beider Gruppen betraehten. Das erstere Iiegt bei Hering nur 0,6 em 
niedriger als das der hiesigen Kaltbliiter, wahrend das MaB bei den 
3jahrigen um nieht weniger als 3,1 em differiert. Das bei den Siid
hannoveranern ermittelte EndmaB von noeh nieht 159 em deutet 
darauf hin, daB das Waehstum noeh nieht abgesehlossen ist, denn die 
Eltern dieser Fohlen sind um fast 3 em groBer. Aueh konnen die ge
ringeren Prozentzahlen der II. Gruppe im 1. Jahre jedesmal darin 
ihren Grund haben. Derartige Untersehiede konnen wir aueh bei den 
spa teren Vergleiehen immer wieder feststellen. 

2. Die KruppenhOhe. 
Es ist bekannt, daB das MaB der Kruppenhohe bei allen Kaltblut

pferden mit wenigen Ausnahmen sowohl bei der Geburt als aueh bei 
ausgewaehsenen Pferden groDer ist als die Widerristhohe. Diese Er-
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scheinung des Uberbautseins, die, wie nebenbei bemerkt werden mag, 
auch bei Warmblutpferden im jugendlichen Alter auf tritt, ist einerseits 
in der geringenAusbildung der Dornfortsatze des Widerristes, andererseits 
aber in der verschiedenen Lage des Kreuzbeins und dessen starker 
]duskulatur zu suchen. 

Die Kruppenhohe selbst wird auBerdem noch weitgehend durch die 
Stellung der Hinterextremitat beeinfluBt. Das steile und das stark 
gewinkelte Sprunggelenk sowie die weiche Fesselstellung, die sehr oft 
in den ersten Tagen nach der Geburt in Erscheinung tritt und auf eine 
noch schwachliche Entwicklung der Gesamtmuskulatur zuriickzufiihren 
ist, sind von ausschlaggebender Bedeutung. 

Eine kurze Ubersicht iiber die ermittelten absoluten ]daBzahlen liiBt 
den Entwicklungsgang in den einzelnen Altersklassen erkennen: 

KruppenhOhe (absolute Zahlen). 

Geburt 1. Mouat 3. Mouat 1 6. Mouat 9. Mouat 112. Mouat 

Hengste. 98,75 108,44 123,36 

I 
134,25 141,18 

I 
146,00 

Stuten . 97,70 110,66 125,09 134,54 142,09 144,96 

lIS. Mouat 1 24. Mouat 1 30. Mouat I 36. Mouat 1 Eltern 

Hengste ......... 1152,57 1 157,81 I 163,63 1 167,00 1 166,16 
Stuten . . . . . . . .. 151,29 154,36 158,75. 164,04 160,98 

Genau wie bei der Widerristhohe und bei mehrerfJn spater be
handelten ]daBen zeigen auch hier die absoluten Werte, daB die Stut
fohlen im 1. Jahre den Hengsten um ein.geringes iiberlegen sind; der 
Grund ist meines Erachtens darin zu suchen, daB in einigen guten 
Zuchtbetrieben mehr Stutfohlen, in weniger bedeutenden jedoch mehr 
Hengste gemessen wurden, die bei der absolut geringen Anzahl der 
letzteren das Ergebnis stark in ungiinstigem Sinne beeinflussen muBten. 
Der Gesamtwachstumsverlauf zeigt die deutliche Uberlegenheit der 
Hengstfohlen. 

Wie anzunehmen war, ist auch bei diesem ]daBe die Zunahme im 
1. Jahrc wieder ausschlaggebend. Und immer wieder wird uns vor 
Augen gefiihrt, daB die ersten Lebensmonate fiir die korperliche Ent
wicklung des spateren Typs besonders wichtig sind. Nachstehende Tabelle 
vermag weiteren AufschluB zu geben. 

Der Zuwachs in Prozenten der Gesamtzunahme (Geburt bis 3. Jahr) steUte 
sich folgendermaBen: 

11. Halbjahr 12. Halbjahr I 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

Hengste ........ 1 51,90 I 17,33 1 69,23 17,30 13,47 
Stuten . . . . . . . .. 55,50 I 15,70 71,20 14,20 14,60 

Weit mehr als die Halfte des Gesamtzuwachses wird in dem ersten 
halben Jahre erreicht und nach 12 Monaten ist, wie bei der Widerristhohe, 
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mehr als 70% Zunahme erfolgt. Auffallend stark ist del' Zuwachs im 
3. Jahre und wohl weniger auf ein Langenwachstum del' GliedmaBen 
als auf eine Verstarkung del' Kruppenmuskulatur zuriickzufUhren. 

Wie sich die Zunahme auf die einzelnen Monate verteilt, ersehen wir 
aus nachfolgender Ubersicht: 

Die Zunahme der KreuzbeinhOhe im 1. Jahre betrug: 

Hengste ........ . 
Stuten ......... . 
In Prozenten der { Hengste . 
Gesamtzunahme Stu ten . 

Hengste ........ . 
Stuten ... , .... . 
In Prozenten der { Hengste . 
Gesamtzunahme Stuten . 

I I. I 2. I 3. I 4. I 5. I 6. 1'1 Jahr 
i Mouat Mouat Mouat Mouat Monat Mouat ' 

1 

9,691 7,84 1 6,881 4,22 '3,40 3,47 1 35,50 
12,941 7,66 6,791' 3,91 2,69 2,85 36,84 

I 14,19 Il,49,' 10,02 6,19 4,90 5,80 I 51,90 
119,50 11,50 110,20 5,90 4,00 4,20 I 55,50 

I 7. I 8. I 9. I 10. I 11. I 12. 11 Jahr 
Mouat Mouat Monat Mouat Mouat Mouat 

I 2,62 [ 2,25 ! 2,06 11,87 1,48 [1,47 : 47,25 
2,63/2,56 i 2,3611,59 0,90 I 0,38 I 47,26 
3,80 3,29 I' 3,02 2,74 2,17 2,13 '1 69,23 
3,90 3,80, 3,60 2,40 1,50, 0,60 71,20 

Die Zunahme im 1. Monat ist besonders stark, betragt sie doch bei 
den Stutfohlen allein schon fast 1/5 des Gesamtwachstums: im Laufe 
des 1. Halbjahres betragt sie bereits mehr als die Halfte und allmahlich 
wird sie dann geringer und gleichmaBiger. 

Zum SchluB mogen noch die relativen MaBzahlen einer kurzen Be
trachtung unterzogen werdeJ;l, urn das bekannte Uberbautsein des Kalt
bliiters zu zeigen. 

Die K ruppenhOhe in Prozenten der W iderristhOhe ausgedruckt. 

Geb. 

Hengste ... I 101,72 
Stuten . . ., 101,87 

Hengste ....... . 
Stuten ........ . 

1. Monat 3. Mouat 6. Monat 9. Monat 112. ~Ionat 

I, 102,19 I 103,25 I 102,87 I 102,Il I 101,95 
103,29 103,39 102,81 102,16 102,43 

1 18. Monat 1 24. Mouat 1 30. Mouat ! 36. Monat 1 

I 101,96 I 101,05 I 102,26 I 102,52 I 
102,51 101,96 102,10 102,49 

Eitern 

101,44 
100,72 

An Hand obiger Werte stellen wir fest, daB beim wachsenden Fohlen 
das Uberbautsein mehr in die Erscheinung tritt als bei den Elterntieren. 
Daher ist anzunehmen, daB das Wachstum del' Kruppenhohe mit 
3 Jahren fast beendet ist, die Widerristhohe jedoch noch zunehmen 
diirfte und dadurch eine Angleichung an die bei den Eltern ermittelten 
relativen Zahlen zustande kommt. Endlich ware noch zu unteI'8uchen, 
ob etwaige Unterschiede zwischen den Ergebnissen von Hering und den 
vorliegenden vorhanden sind, woriiber folgende Tabellen AufschluB 
geben. 
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Zunahme der Kruppenhohe in Prozenten der Gesamtzunahme im Durchschnitt beider 
Geschlechter. 

11. Halbjahr 12. Halbjahr I 1. Jahr 2. Jahr S. Jahr 

Hering . 
: I 

59,6 

I 
19,4 79,0 15,1 5,9 

Ver/asser 53,7 16,5 70,2 15,7 14,1 

Zuwachs in Prozenten der An/angsmaf3e. 

i GeburtsmaB 11. HaJbjahr I 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr I Geb.-B.Jahr I Endmaf.l 
I em % % % % 0/0 em 

Hering 

I 
97,5 

I 
39,1 51,8 9,8 3,9 

I 
65,5 

I 
161,5 

Ver/asser 98,2 36,8 48,1 10,8 9,5 68,4 165,5 

Diese Gegeniiberstellung besagt, daB die von Hering untersuchten 
Fohlen im 1. Jahre bedeutend mehr zunahmen, also ein freudigeres 
Wachstum zeigten als die hiesigen, was auch bei der Widerristhohe 
festgestellt wurde. Das gleiche zeigt uns auch die zweite Tabelle, doch 
ist der Gesamtzuwachs, wie auch das EndmaB besagt, bei den hiesigen 
Kaltbliitern groBer. 

3. Die RiickenhOhe. 

Es mag zugegeben werden, daB dieses MaB im allgemeinen nicht die 
Bedeutung hat wie die Widerrist- und Kruppenhohe. Jedoch gibt es 
einen wertvollen Anhaltspunkt fiir den Verlauf der Riickenlinie an die 
Hand und erleichtert somit die Beurteilung eines Pferdes. Was die GroBe 
dieses MaBes anbelangt, so wird es beeinfluBt durch das Wachstum der 
Hinter- und zum Teil der Vorderextremitat und auBerdem durch die 
Lange der Dornfortsatze der Biickenwirbelsaule. 

Ein weicher Riicken ist beim Kaltblutpferd keine seltene Erschei
nung. Er pflegt bei Zuchtstuten aufzutreten, die schon mehrmals ge
fohlt haben. In diesem FaIle ist kein Grund zur Bemangelung gegeben. 
Sehr oft ist auch bei Hengsten eine iibermaBige Inanspruchnahme zum 
Decken in jugendlichem Alter die Ursache. 1m allgemeinen tritt der 
weiche Rucken viel Ofter bei Fohlen auf als bei ausgewachsenen Tieren 
und findet seine Erklarung in der schwachen Muskulatur der Riicken
partie, die die verhaltnismaBig groBe Masse der Eingeweide nicht zu 
tragen vermag. 

Urn einer fehlerhaften Ausbildung dieser Korperpartie entgegenzu
arbeiten, ist vor aHem fiir eine moglichst niedrige Anordnung der FreB. 
troge und Rau£en Sorge zu tragen. Auch aus diesem Grunde schon 
ist der Weidegang jugendlicher Tiere fUr eine hervorragende Ausbildung 
der fraglichen Muskulatur unumganglich notwendig. 

Aus nachstehender Tabelle sind die absoluten und relativen MaB
zahlen der Riickenhohe in den einzelnen Altersstufen ersichtlich. 
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In Zentimeter { 

In Prozent { 

H. Sauer: 

Ruckenhohe (absolute und relative Ma/3zahlen). 

Hengste. 
Stuten . 
Hengste. 
Stuten . 

Geb. 

95,83 
94,80 
98,71 
98,85 

11. Monat 13. Monat 16. Monat 19. Monat 112. Monat 

1
103,551116,00 1126,561135,00 1 139,20 
104,52 I 117,80 127,80

1
135,40 137,60 

1 
97,58 I 97,34 1 96,97 98,37 1 97,20 
97,65 I 97,32 97,66 97,37 97,25 

lIS. Monat 1 24. Monat I 30. Monat I 36. Monat I Eltern 

Z · {Hengste I 145,90 1 151'40 156,40 159,60 158,72 
In entImeter Stuten 143,30 147,50 151,00 155,40 154,30 

{ Hengste I· 97,50 97,58 97,72 97,97 96,94 
In Prozent Stuten 97,12 97,45 97,12 97,08 96,52 

Zwischen beiden Geschlechtern treten keine oder nur geringe Unter
schiede auf, der Verlauf der Gesamtruckenlinie ist als vollig normal 
anzusprechen. Hinsichtlich der absoluten Werte ware noch zu be
merken, daB sich diese bei den Hengstfohlen und Stuten entsprechend 
der Widerristhohe und Kruppenhohe zueinander verhalten. 

Folgende Angaben geben den Zuwachs in den einzelnen "Nichtigsten 
Abschnitten wieder. 

Zunahme der Ruckenhohe. 

11. Halbjahr I 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

I I {Hengste I 30,37 43,37 12,24 8,16 
In Zentimeter . 

Stuten 32,97 42,83 9,91 7,83 

In Prozent der Gesamtzu~ {Hengste 48,20 68,00 19,20 12,80 
nahme . . . . . . . . Stuten 50,10 70,70 16,30 13,00 

In bezug auf obige Tabelle haben die Ausfiihrungen Gultigkeit, die 
bei der Widerristhohe und Kreuzbeinhohe gemacht wurden, denn der 
Wachstumsverlauf ist im groBen und ganzen von den beiden erwahnten 
MaBen abhangig. Wieder erreichen die Fohlen im 1. Jahre den bei 
weitem starksten Zuwachs und im ersten halben Jahre wird bereits die 
Halfte der Gesamtzunahme erzielt. 

Die Hohe dieser Werte in Prozenten des absoluten GeburtsmaBes 
mag in Verbindung mit den von Hering ermittelten Zahlen kurz mit
geteilt werden. 

11. Halbjahr 1 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 1 Geburt 
bis 3.Jahr 

Hering 
: I 

36,4 

1 

47,9 10,3 5,4 63,7 
Ver/asser 33,5 45,3 11,5 8,3 65,1 

Obige Daten gelten fur den Durchschnitt beider Geschlechter; es 
stellt sich auch hier wieder heraus, daB die von Hering gemessenen Tiere 
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denen des Verf. zunachst leicht iiberlegen sind, im 3. Jahre jedoch von 
den hiesigen Tienm wieder eingeholt werden, und schlieBlich in der Ge· 
samtzunahme bei letzteren ein kleines Ubergewicht vorhanden ist. 
Der Gesamtverlauf ist wieder der: Zunachst starkes Anschwellen der 
Wachstumskurve besonders im ersten Halbjahre, dann allmahliches, 
gleichmaBiges Zunehmen und schlieBlich Abfall nach etwa 21/2 Jahren 
bis zum Stillstand, der mit gut 3 Jahren erreicht ist. 

4. Die Beinliinge nnd Brusttiefe. 
Bei den vom Verf. vorgenommenen Messungen ist die Brusttiefe mit 

dem MeBstock gemessen, und die Beinlange durch Subtraktion der 
ersteren von der Widerristhohe rechnerisch ermittelt worden. Da 
das Verhaltnis dieser Leiden MaBe AufschluB dariiber gibt, ob ein Pferd 
als brusttief oder hochbeinig anzusehen ist, war es notig, diese beiden 
im Zusammenhange zu behandeln. 

Es ist bekannt, daB wahrend der Entwicklung im Mutterleibe bei 
allen unseren Nutztieren das Wachstum der Extremitaten in starkerem 
MaBe erfolgt als das der anderen Korperteile. Da bei der Geburt die 
Rumpflange geringer ist als die Widerristhohe, kann die Gesamtform 
als ein Hochrechteck angesehen werden. 

Wahrend im weiteren Entwicklungsverlauf die Beinlange nur wenig 
zunimmt, erfolgt das Wachstum der Brusttiefe in weit starkerem MaBe, 
so daB am Ende die Beinlange der Brusttiefe gleich ist. Diese betracht
liche Brusttiefe ist nicht nur ein Rassemerkmal aller friihreifen Pferde, 
sondern auch anderer Tierarten. An keinem KorpermaB ist wohl 
besser festzustellen, ob ein Tier in der Jugend reichlich ernahrt ist als 
an der Brusttiefe. Besonders in den ersten Lebensmonaten erfiihrt 
dieses MaB eine gewaltige Zunahme; hieraus ist ersichtlich, wie wichtig 
die Jugendernahrung des Fohlens ist, urn die fiir eine spatere groBe 
Zugleistung nicht minder notwendige Masse der V orhand zu erreichen. 
An Hand der Ergebnisse werden diese Verhaltnisse naher klargelegt 
werden. 

Hengste. 
Stuten . 

Ab80lute MafJzahlen. 

I Geburt I 1. I s. I 6. I 9. I 12. I 2<l. I 00. I Eltern 
Monat Monat Monat Monat Monat Monat Monat 

Beinlange in Zentimeter. 

1
64,83\66,56170,16172,63175,75179,14\79,44\82,55\82,56 
62,05 66,57 70,84 74,62 76,95 77,08 78;50 80,75 81,19 

Brusttiefe in Zentimeter. 

Hengste. \32,25\39,55\49,00 j 57,87\62,50 \66,06\75,74\80,35\81,16 
Stuten . 32,85 40,56 50,11 56,25 62,09 64,43 72,89 79,29 78,64 

Wir ersehen aus obigen Zahlen, daB die Beinlange geringe aber 
gleichmaBig bleibende Zunahmen zu verzeichnen hat und daB der Ge-
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samtzuwachs klein ist. 1m Gegensatz hierzu ist der WachstumsverIauf 
der Brusttiefe als stiirmisch zu betrachten, wie vor allem im 1. Monat 
festgestellt werden kann; nach einem Jahre tritt bereits eine Verdopp
lung des AnfangsmaBes ein und bei ausgewachsenen Tieren werden 
mehr als 140% des GeburtsmaBes erreicht. Leider wird jedoch das Ver
hiHtnis von Brusttiefe zur Beinlange, das beim erwachsenen Kaltbliiter 
1: 1 sein solI, im Durchschnitt nicht ganz erzielt, wenn auch einzelne 
Tiere bessere MaBe erreichten, wie aus den Einzelwachstumstabellen 
ersichtlich ist. 

Eine einwandfreie BeurteiIung der ermittelten absoluten Werte laBt 
sich an Hand der umgerechneten MaBzahlen (prozentual auf die Wider
risthohe= 100 gesetzt) ermoglichen. In den Altersstufen betrug die 
Beinlange und Brusttiefe in Prozenten der Widerristhohe: 

Hengste. 
Stuten . 

Relative MafJzahlen. 

I Geburt I 1. I 3. I 6. I 9. I 12. I 24. I 36. I Eltern 
Monat Monat Monat Monat Monat Monat, Monat 

Beinlange. 

1
66,78162,79158,88155,66154,80 153,87151,20 i 50,68 1 50,43 
65,75 62,14 58,54 57,02 155,33 I 54,47 51,86.50,48 i 50,80 

Brusttiefe. 

Hengste. 133,22137,21 141,12144,34145,20146,13148,80 ! 49,32149,57 
Stuten . 34,25 37,86 41,46 42,98 44,67 i 45,53 48,14 I 49,20 49,52 

Bei der Geburt entfallt rund 1/3 auf die Brusttiefe. Wie bereits 
oben erwahnt, nimmt die Brusttiefe im Laufe der Weiterentwicklung 
stark zu, wahrend das Wachstum der Beinlange langsam fortschreitet, 
so daB letztere schlieBlich von rund 66 % der Widerristhohe bei der 
Geburt auf etwa 50% bei den erwachsenen Kaltblutpferden zuriickgeht. 

Uber das Wachstum in groBen Zeitabschnitten wird die nachste 
Zusammenstellung Auskunft geben. 

Der Zuwachs in Prozenten der Gesamtzunahme betrug: 

I 1. Halbjabr 1. Jabr 2. Jabr H. Jahr 

. { Hengste . I 44,0 69,47 12,98 17,55 
Bemlange Stuten. . 65,3 79,80 7,90 12,30 

Brusttiefe{ Hengste. . \ 53,2 70,29 20,13 9,58 
Stuten . 50,4 68,00 18,30 13,70 

Der Entwicklungsgang kann kurz folgendermaBen dargesteIIt 
werden: Abgesehen davon, daB die Werte der Beinlange bei beiden 
Geschlechtern groBen Schwankungen unterliegen, erkennen wir doch, 
daB im ersten Jahre das Langenwachstum der Knochen am starksten 
ist und 2/3 des Gesamtzuwachses erreicht. An den absoluten Zahlen 
gemessen betragt dieses im 2. und 3. Jahre nur noch 4 cm. 
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Die Brusttiefe dagegen nimmt im ersten Halbjahre mehr als die 
Halite der Gesamtzunahme zu, woraus wieder die groBe Bedeutung 
richtiger Ernahrung in den ersten Lebensmonaten hervorgeht: darum 
miissen wir dafiir sorgen, daB wahrend der Saugezeit und auch nachher 
den Fohlen eine reichliche Fiitterung und sorgfaltige Aufzucht zuteil 
wird. 1m 2. Jahre macht die Entwicklung erhebliche Fortschritte, 
und im 3. ist sie noch so stark, daB wir nicht ganz ohne Grund auf eine 
weitere, wenn auch geringe Zunahme rechnen k6nnen, und zwar weniger 
durch ein Tieferwerden der Brust als durch Wachstum des Widerristes. 

Die Einzelzunahmen zeigen folgendes Bild: 
Der Zuwachs betrug im 

. { Hengste . 
Bem1ange Stuten . 

In Prozenten der { Hengste. . 
Gesamtzunahme Stuten .. 

. {Hengste. 
Bem1ange Stuten. 

In Prozenten der { Hengste. 
Gesamtzunahme Stuten . 

Hengste. 
Stuten .. 
In Prozenten der { Hengste . 
Gesamtzunahme Stuten . 

Hengste. 
Stuten .. 

In Prozenten der { Hengste . 
Gesamtzunahme Stuten . 

1 1. 1 2. 1 3. 1 4. 1 5. 1 6. 11. Halb-
Monat Monat Monat Monat Monat Monat jahr 

1,73 2,26 1,34 1,53 0,09 0,85 7,80 
3,52 2,56 1,71 1,65 1,21 0,92 11,57 

9,76 12,75 7,56 9,64 0,50 4,48 44,00 
18,00 14,00 9,10 9,00 7,40 6,30 65,30 

I 7. 1 8. 1 9. 1 10. i 11. ! 12. 11 J h 
Monat Monat Monat Monat i Monat I Monat . a r 

0,99 1,13 1,00 0,48 0,13 1,04 
0,88 0,76 0,69 0,19 0,03 0,09 
5,25 6,43 1:),68 2,71 0,74 6,04 
5,20 4,80 4,60 1,10 0,20 0,30 

Brusttiefe. 

1 1.12'13'14'15.'16'1 Monat Monat Monat Monat Monat Monat 

7,30 5,20 4,25 3,00 3,57 
I 

2,30 I 7,71 5,26 4,29 2,15 2,12 1,80 

I 
15,18 10,81 8,84 6,24 7,43 4,78 
16,00 11,30 9,30 4,60 4,50 4,00 

I 
7. I 8. 1 9. I 10. 1 11. I 12. I 

Monat Monat Monat Monat Monat Monat 

1,88 1,37 1,38 I 1,09 1,71 0,76 
.1,85 2,16 1,83 I 1,45 0,79 0,10 
3,90 2,84 2,85 

I 
2,27 3,55 1,58 

4,00 4,60 3,90 3,10 1,70 2,20 

12,31 
14,03 

69,47 
79,80 

1. Halb
jahr 

25,62 
23,40 

53,20 
50,40 

1. 
Jahr 

33,81 
31,58 

70,29 
68,00 

Hinsichtlich des Wachstums der Beinlange ware zu erwahnen, daB 
der gr6Bte Zuwachs im ersten Halbjahre erfolgt ist, jedoch die Zunahmen 
in den einzelnen Monaten sehr unregelmaBig sind und wohl auf das Tiefer
werden der Brust zuriickzufiihren sind. 

Die Brusttiefe erreicht bereits im 1. Monat fast 1/4 des Zuwachses des 
1. Jahres, in einem halben Jahre nimmt diese bereits mehr als die Halite 

WissenschaftI. Archiv f. Landwirtschaft. Abt. B. Rd. 3. 16 
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des Gesamtwachstums zu und mit deml. Lebensjahre sind 70% Zu
nahme erfolgt. 

Obige Entwicklung vergegenwartigen wir uns nunmehr noch in 
Prozenten des durchschnittlichen GeburtsmaBes. 

Folgende Werte wurden errechnet: 

11. Halbjahr I 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr I Geb.-S. Jahr 

B ·nl·· {Hengste . 12,0 
I 

19,0 3,5 4,8 27,03 
. el ange Stu ten . 18,3 22,3 2,2 3,5 28,00 

B tt· f {Hengste . 78,6 101,7 30,0 14,2 145,90 
rus Ie e Stuten . 71,1 96,0 25,9 19,6 141,50 

In den ersten 6 Monaten tritt das Wachstum der Brusttiefe auffallend 
stark in Erscheinung, mit einem Jahre hat ilich diese Korperpartie 
bereits verdoppelt und bei den Dreijahrigen macht sie fast das 11/2fache 
des GeburtsmaBes aus. 

Aus allen Tabellen dieses Kapitels ist ersichtlich, daB die Hengstfohlen 
hinsichtlich des Gesamtwachstums den weiblichen Tieren standig, wenn 
auch nicht erheblich iiberlegen sind. Zum SchluB erscheint ein Ver
gleich mit den Ergebnissen von Hering wiinschenswert, besonders hin
sichtlich der Brusttiefe. 

Zunahme der Brusttie/e in Prozenten der Gesamtzunahme. 

Hering. 
Ver/asser 

11. Halbjahr 12. Halbiahr I 

.. 1 50,8 
51,8 

18,7 
17,4 

1. Jahr 

69,5 
69,2 

2. Jahr 

19,7 
19,1 

S. Jahr 

1l,7 
1l,7 

Zunahme in Prozenten des An/angsmaf3es. 

Hering . ..... . 
Ver/asser ..... . 

I Ge~urtsmaBI1.~alb·l1. Jahr 1 2. Jahr Is. Jahr I Geburt bis IEndmaB 
III em lahr I 3. Jahr 

30,2 182,4 11l2,61 31,9 117,3 1 161,8 I 79,2 
33,8 74,9 98,8 27,9 16,9 143,6 I 79,8 

Die Werte der ersten Tabelle, die fur den Durchschnitt beider Ge
schlechter gelten, zeigen nur geringe Unterschiede hinsichtlich der Ver· 
teilung der Wachstumszunahme in den einzelnen Zeitraumen. Haben 
die vom Verf. gemessenen Versuchstiere im 1. Halbjahre einen kleinen 
Vorsprung aufzuweisen, so buBen sie diesen im Verlaufe der Entwick· 
lung wieder ein und im 3. Jahre zeigen sie wieder ein freudigeres Wachs
tum als die des angegebenen Autors. 

Jedoch deuten die Prozentzahlen der zweiten Zusammenstellung 
zunachst darauf hin, daB die hiesigen Fohlen stark im Ruckstande 
sind. Es darf jedoch bei der richtigen Beurteilung nicht auBer acht ge
lassen werden, daB das Anfangsma13 der letzteren bedeutend hoher ist 
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als das der Siidhannoveraner, wodurch deren prozentisch hohe Zu
nahme ihre Erklarung findet. 

5. Die Kruppenbreite und die Kruppenliinge. 
Zur Feststeilung des Wachstums und Charakterisierung der Kruppe 

sind im vorliegenden Faile 2 MaBe zur Anwendung gekommen: Die 
Kruppenbreite und die Kruppenlange. Aus den MaBzahlen, die bei der 
Beurteilung des heimischen Elternmaterials angefiihrt wurden, ist er
sichtlich, daB die Kruppe des erwachsenen Kaltblutpferdes im groBen 
und ganzen ein Quadrat bildet. Bei der groBen Bedeutung dieses Korper
teils fiir die Fortbewegung des Tieres ist es notig, auf die anatomische 
Grundlage kurz einzugehen,. wobei auf seine normale Beschaffenheit 
Riicksicht genommen werden solI, ohne fehlerhafte Stellungen zu be
trachten. 

Die knocherne Grundlage wird durch das Kreuzbein und die beiden 
Beckenbeine gebildet, von denen letztere aus je 3 Knochen bestehen. 
Bedeckt wird die Kruppe durch starke Muskelmassen, die die An
spannung des Riickens und die Beugung bzw. Streckung der Hinter
hand besorgen. Da jene die Knochen an fast allen Steilen iiberziehen, 
werden sie bei der MaBabnahme mitgemessen. Je langer die Darm
und Sitzbeine sind, je langer die Muskeln, die an diesen angreifen, urn so 
mehr Kraft kann erzeugt werden. Da gerade die V orwarts bewegung 
der Last durch die Hinterhand erfolgt, kann man verstehen, wie giinstig 
eine breite kraftige Kruppenpartie sich fUr den Kaltbliiter auswirken 
muB. Vor allem muB auf eine geniigende Lange des Kreuzbeins und Sitz
beins Wert gelegt werden, denn an beiden greifen starkste Muskel
gruppen an. 

Zunachst solI an Hand der absoluten Werte festgestellt werden, 
wie sich Breite und Lange von Geburt an zueinander verhalten und 
entwickeln. 

Es betrug im Durchschnitt: 

Hengste 
Stuten. 

Absolute Ma(3zahlen. 

Kruppenbreite . 

. 125,33130,91 138,58 144,43/48,78/52,03155,28159,16/65,40 

. 27,00 I 31,56 , 39,09 I 43,72 49,00 50,37 54,00 56,97 62,83 

Kruppenliinge. 

Hengste ... 129,70 134,86 i 40,95 i 46,50 150,81 153,36156,84160,14 [ 63,90 
Stuten. . . . 30,95 i 36,08 i 41,52 145,14 I 50,77 I 51,82 55,81 58,27 62,93 

Die Gegeniiberstellung der beiden KorpermaBe zeigt, daB die Breit3 
des Beckens von Geburt an zunachst geringer als die Lange ist. 1m 

16* 
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Laufe der Entwicklung nimmt jedoch erstere mehr zu, so daB bei er
wachsenenPferden die Kruppe mehr breit als lang ist, wie bei den Hengst
fohlen ebenfalls im 3. Jahre schon festgestellt werden kann. 1m Alter 
von 2-3 Jahren ist die Kruppe der Quadratform am nachsten. 

1m Durchschnitt beider Geschlechter betragt die Differenz zwischen 
der Breite und Lange bei der Geburt fast 4 cm; im Alter von 1/2 Jahr 
1,8 cm; bei Jahrlingen 1,4 cm und bei Zweijahrigen nur noch 1,2 cm. 
An Hand der relativen MaBzahlen lassen sich diese VerhiHtnisse am 
besten darstellen. In Prozenten der Widerristhbhe betrug: 

Hengste 
Stuten. 

Hengste 
Stuten. 

Relative M a[3zahlen. 

1 Gb 1 1. 1 3. 1 6. 1 9. I' 12. 1 18. I 24. 1 36. 1 Elt 
e. Monat Monat Monat Monat Monat. Monat i Monat Monat ern 

Kruppenbreite. 

'126,08129,13132,37 .34,04135,28136,33136,94138,12140,14140,17 
. 128,15 29,35 32,36 133,40 35,25 35,59 36,59, 37,63 i 39,25 37,97 

Kruppenlange. 

'130,50132,85134,36135,62 136,75137,26137,98138,75 i 39,26 137,76 
. 32,27 33,68 34,35 34,49 1 36,51 36,62 37,85 38,49, 39,32 37,76 

Aus der steigenden Tendenz der MaBzahlen entnehmen wir, daB sich 
die gesamte Kruppe schneller und kraftiger entwickelt als die Wider
risthbhe, die wir wieder als GrundmaB ansetzten; vor allem in den 
ersten Lebensmonaten ist die Steigerung erheblich, wie wir auch spater 
bei der Besprechung der Einzelzunahmen noch sehen werden. 

Wie bereits oben erwahnt, ist die Lange der Kruppe deren Breite 
stan dig iiberlegen, bis zum Alter von 3 J ahren, wo Gleichheit der beiden 
MaBe eintritt. Hinsichtlich geschlechtlicher Unterschiede kbnnen wir 
bemerken, daB bei beiden MaBen die Stuten zunachst den Hengstfohlen 
iiberlegen sind, daB letztere aber im weiteren Entwicklungsgange den 
V orsprung wieder einholen und schlieBlich nennenswerte Differenzen 
nicht bestehen. In welcher Weise die Entwicklung beider MaBe in den 
groBen Zeitabschnitten vonstatten geht, dariiber gibt die nachste 
Tabelle AufschluB. 

Die Zunahme in Prozenten des Gesamtzuwachses betrug: 

1. Halbiahr I 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

Kruppenbreite. 

Hengste 47,7 

1 

66,60 17,79 15,61 
Stuten. 46,5 65,30 18,10 16,60 

Kruppenlange. 

Hengste 51,8 

1 

70,88 18,78 10,34 
Stuten. 44,3 65,10 20,20 14,70 
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Wie anzunehmen war, zeichnet sich auch hier wieder besonders das 
erste halbe Jahr durch rapides Wachstum sowohl der Breite als auch 
Lange aus; wird doch in diesem kurzen Zeitraum die Halite der Gesamt
zunahme erzielt. 1m ersten Lebensjahre sind dann 2/3 zuriickgelegt, 
alsdann erfolgen die Zunahmen gleichmaBig und fallen schlieBlich lang
sam abo Der Verlauf der Wachstumskurven bringt obige Verhaltnisse 
klar zum Ausdruck. Da das erste Jahr wiederum als das bedeutendste 
anzusehen ist, mogen die Zunahmen hier im einzelnen angegeben werden. 

Der Zuwachs betrug: 

Hengste ........ . 
Stuten ........ . 

In Prozenten der {Hengste 
Gesamtzunahme Stuten _ 

Hengste. 
Stuten . 

In Prozenten der {Hengste 
Gesamtzunahme Stuten . 

Hengste ........ . 
Stuten ........ . 

In Prozenten der {Hengste 
Gesamtzunahme Stuten . 

Hengste ........ . 
Stuten ........ . 

In Prozenten der {Hengste . 
Gesamtzunahme Stu ten . 

Kruppenbreite. 

1 
5,58 4,69 1 2,98 1,99 1 1,48 1 2,40 119,10 
4,56 4,63 2,90 1,45 0,76 2,42 16,71 

1
13,92 11,661 7,44 4,96 1 3,65 1 5,97 1 47,70 
12,70 12,90 8,10 4,00 2,10 6,90 46,50 

I 7. I 8. I 9. I 10. I 11. I 12. IlJahr Monat Monat Monat Monat Monat Monat . 

1,60 1,50 1,25 I,ll 1,06 11,03 1 26,70 
1,71 1,78 1,79 1,82 0,46 0,31 23.37 

3,98 3,70 3,14 2,88 2,65 I 2,54166:60 
4,80 4,90 4,90 3,40 1,30 0,80 65,30 

Kruppenlange. 

I 1. I 2. I S. I 4. I 5. I 6. 1'/ Jahr Monat Monat Monat Monat Monat Monat ' 

I 
5,16 I 3,74 2,35 1 1,35 1 1,661 2,54 1 18,80 
5,13 I 3,18 2,26 1,41 11,42 0,79 14,19 

I 19,771 10,33 6,48 I 3,73 4,58 j 7,01 151,80 
116,00 10,00 7,00 4,40 4,50 i 2,50 44,30 

1
1,6511,2211,44 I 0,86 0,66 1,03 125,66 
2,16 1,76 1,71 1,09 0,67 0,71 20,87 

I 

4,541 3,37 1 3,98 1 2,34 1,82 2,84 1 70,88 
6,90 5,50 5,40 3,40 2,00 2,30 65,10 

Was zunachst die Kruppenbreite bei beiden Geschlechtern angeht, 
so sind die Zunahmen in den ersten beiden Monaten ganz betrachtlich 
und machen 1/4 des Gesamtzuwachses aus. In 6 Monaten ist fast die 
Halite und mit einem Jahre, wie bereits oben erwahnt, 2/3 erzielt. Bei 
dem Langenwachstum der Kruppe liegen die Verhaltnisse ahnlich, doch 
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machen sich hier geschlechtliche Unterschiede bemerkbar. Der Ent
wicklungsprozeB verlauft bei den Stutfohlen bedeutend langsamer im 
1. Jahre und ubertrifft dafUr im 2. und 3. Jahre den der Hengste. 
Letzterer Vorgang laBt sich an nachstehender Tabelle gut verfolgen. 

Die Zunahme in Prozenten des GeburtsmaJ3es betrug: 

11. Halbiahr I 1. Ja br 
I 

2. Jabr 
I 

3. Jahr I Geburt bis 
3. Jabr 

Kruppenbreite. 

Hengste 
: I 

75,5 

I 
105,4 28,2 24,6 158,2 

Stuten . 61,8 86,1 24,2 21,7 132,2 

Kruppenlange. 
Hengste 

: I 
68,8 

I 
92,6 24,5 13,5 130,6 

Stuten . 47,1 67,4 21,3 15,5 104,2 

Ganz allgemein ist aus dieser Ubersicht zu ersehen, daB z. B. die 
Hengstfohlen bereits mit einem Jahre ihre Kruppenbreite mehr als ver
doppelt haben und daB am Ende des 3. Jahres dieses MaB sogar das 
21/ 2 fache des GeburtsmaBes ausmacht. Die Kruppenlange hingegen 
hat nicht so starke Zunahmen zu verzeichnen, wodurch der Vorsprung, 
den letztere zunachst vor der Breite hatte, allmahlich verlorengeht und 
schlieBlich Gleichheit beider Teile zustande kommt. 

Auffallend stark sind die Unterschiede bei beiden Geschlechtern. 
Der Grund hierfur liegt einerseits in den geringeren absoluten Zunahmen 
der Stutfohlen, ist andererseits aber vor allem darin zu suchen, daB die 
letzteren bei der Geburt betrachtlich hohere MaBe fUr beide Korper
teile aufwiesen als die mannlichen Tiere. Dennoch muB festgestellt 
werden, daB die Kruppenbreite die prozentisch starkste Zunahme im 
Hinblick auf das AnfangsmaB von samtlichen behandelten 11 Korper
maBen aufzuweisen hat und die Kruppe somit als der frohwuchsigste 
Teil des Kaltblutpferdes anzusprechen ist. 

6. Der Brustumfang und die Brustbreite. 

Die Ausdehnung und Form des Brustkorbes wird durch das MaB 
des Brustumfanges im Verein mit der Feststellung der Breite und Tiefe 
erfaBt. Bei der Besprechung der J£lterntiere ist bereits darauf hinge
wiesen worden, daB im vorliegenden Falle die Brustbreite von Buggelenk 
zu Buggelenk ermittelt wurde. Auf die Bedeutung des Umfanges hat 
vor allem S. v. Nathusius immer wieder hingewiesen; ist doch die GroBe 
desselben das Merkmal eines fruhreifen, guten Futterverwerters. Ver
bunden mit der Ermittlung der Brustbreite geben uns beide am besten 
AufschluB daruber, wie weit die beim Kaltbluter erstrebte tonnenformige 
Brust erreicht ist. 
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Es kann im Rahmen dieserAbhandlung nicht weiter auf die Bedeutung 
der GroBe des Brustumfanges fur die LeistungsIahigkeit der inneren 
Organe, Herz und Lunge, eingegangen werden, zumal diese Zusammen
hange noch zu wenig erforscht sind. Die Breitenausdehnung der Brust 
wird vor allem bedingt durch die Krummung und Lange der Rippen. 
Es ist ohne weiteres verstandlich, daB bei einer reichlichen Jugend
ernahrung - in einer Zeit also, wo bereits beim Kaltblutpferd der 
spatere Typ festgelegt wird - durch den Druck der Organe von innen 
nach auBen eine Ausweitung des gesamten Brustkorbes eintreten muB 
und damit jene Korperfulle gebildet wird, die fUr die Kraftentwicklung 
eines schweren Pferdes notwendig ist. Besonders ist also auf eine gute 
Rippenwolbung hinzuwirken, denn bei zu flacher Rippe erscheint ein 
Kaltblutpferd hinter der Schulter eingeschnurt, ein Zustand, der immer 
unerwunscht ist. 

Naturlich darf es bei dem fur eine solche uppige Entwicklung not
wendigen Verzehr besonders gehaltreicher Futtermittel an ausreichender 
Bewegung im Winter nicht fehlen, urn vor aHem auch in dieser Zeit 
eine bessere Durchblutung von Herz und Lunge zur Kraftigung der 
Gesamtkonstitution zu erreichen. 

Wir vergegenwartigen uns die absoluten MaBzahlen von Brustbreite 
und Umfang an folgender Ubersicht. 

Hengste [25,58 
Stuten 25,40 

1. 
Monat 

29,1l 

29,95 

Absolute M apzahlen. 

3. I 6. 1 9. I 12. I 
Monat Monat I Monat Monat 

18. I 24. I 36. I Elt 
Monat Monat Monat ern 

Brustbreite (in Zcntimeter). 

1
35,08 138,18 142,43144,46148,051 52,03159,45161,34 
34,80 38,12 42,24 42,97 45,58 48,53 54,10 49,54 

Brustumfang (in Zentimeter). 

Hengste 

Stuten 1
88,161106,61 1125,75 1143,271157,1211168,861184,841195,10 1209,20 1222,86 
90,70 1108,56 131,381145,37 158,90 166,84 179,331189,23 205,62 200,95 

Genau wie bei der Kruppenbreite zeigen auch hier die absoluten 
MaBzahlen der Brustbreite, daB der Rumpf bei der Geburt schmal ist 
und erst im Laufe der Entwicklung seine AusmaBe annimmt. In bezug 
auf die Ausbildung des Brustkorbes bestehen bei beiden Geschlechtern 
bis zum 1. Jahre keine groBen Unterschiede. Erst im 2. und 3. Jahre 
zeigen die Hengstfohlen die fUr dieses Geschlecht charakteristische, ge
waltige Massenentwicklung der V orhand, wie sie bei den Eltern am 
deutlichsten in die Erscheinung tritt. An Hand der relativen Werte 
lassen sich die oben geschilderten Verhaltnisse klar darstellen. 

Es betragen in Prozenten der Widerristhohe in den einzelnen Alters
klassen: 
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Hengste 

Stuten 

Hengste 
Stuten 

H. Sauer: 

Relative M afJzahlen. 

1 Geburt 1 
1. 

Mouat 
3. 

Mouat 
6. 1 9. 1 12. 1 

Mouat Mouat Mouat 

Brustbreite. 

1
26,34127,43 1 29,43 1 29,25 1 3o,~9131,041 
26,46 27,96 28,80 29,12 30,88 30,15 

Brustumfang. 

18. 1 
Mouat 

24. 1 

Mouat 
36. 1 Eltern 

Mouat 

32,11 1 33,52 1 36,53 137,46 
30,88 32,05 33,80 30,99 

1
90,81 1100,471105,531109,781113,641117,911123,531126,351128,291'136,12 
94,57 101,33 108,59 111,07, 114,28 117,90 121,52 124,98 128,42 125,72 

Wie bereits oben besprochen, treten hinsichtlich des Brustbreiten
maBes geschlechtliche Unterschiede erst nach Ablauf des 1. Lebens
jahres auf. 

Wahrend bei der Brusttiefe (s. vorn) festgestellt werden konnte, daB 
die Stutfohlen den mannlichen Versuchstieren nur wenig nachstanden, 
ergibt sich an obigen Werten fiir die Breite, daB die Hengstfohlen im 
ausgewachsenen Zustande eine starkere Entwicklung der Brustbreite 
aufzuweisen haben, die besonders wieder bei den Elterntieren zum Aus
druck kommt, und zwar betragt der Unterschied nicht weniger als 6,5 %, 
bei den Dreijahrigen mehr als 3 %. 

Hinsichtlich des Brustumfanges ware zu erwahnen, daB zunachst 
die weiblichen Fohlen auf Grund ihrer hoheren absoluten MaBe die 
groBeren Prozentzahlen aufweisen und im 2. und 3. Jahre der Ausgleich 
hergestellt ist. Hier tritt ein Vorrang der Hengste im Gegensatz zu 
friiher nicht in Erscheinung und damit ist der Beweis erbracht, daB es 
sich bei den hiesigen gemessenen Stutfohlen urn gutgerippte, tiefe Rasse
vertreter handelt, die wenigstens als Dreijahrige ihre mannlichen Stall
gefahrten nicht zu scheuen brauchen. 

Wie sich das Wachstum in den groBeren Zeitabschnitten gestaltete, 
moge an folgender Zusammenstellung gezeigt werden. 

Es entfallen in Prozenten des Gesamtzuwachses auf das 

11. Halbjabr 12. Halbjahr 1 1. Jahr 1 2. Jahr 1 S. Jahr 

Brustbreite { Hengste 37,10 18,64 55,74 23,35 21,92 
Stuten . 44,30 16,90 61,20 19,80 19,90 

Brustumfang { 
Hengste 45,50 21,17 66,67 19,21 14,12 
Stuten . 47,60 18,60 66,20 19,40 14,40 

Wir gehen zunachst auf die Werte der Brustbreite naher ein; ver
gleichen wir diese z. B. mit denen der Kruppenbreite, so erkennen wir, 
daB das Wachstum der Vorhand bedeutend langsamer fortschreitet. 
Wenn auch im Durchschnitt beider Geschlechter rund 40% der Zu
nahme im 1. Halbjahre erfolgte, so kann dieses Ergebnis nicht als aus
reichend betrachtet werden. Es darf nicht auBer acht gelassen werden, 
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daB es sich hier um die Vorderbrust
breite handelt. Die Anheftung der 
Schulter an den Rumpf ist besonders 
nach der Geburt und in den ersten 
Lebensmonaten eine sehr lockere, und 
die naturliche Folge ist ein Abstehen 
der Buggelenke vom Korper. Erst 
mit zunehmendem Wachstum und mit 
dem Kraftigerwerden der Gesamt
muskulatur IaBt sich die wirkIiche 
Breitenzunahme des Brustkorbes mit 
dem MeBstocke erfassen. Auf diese 
Weise kommen die hohen absoluten 
BrustbreitenmaBe bei der Geburt zu
stande; auBerdem konnen die erheb
lichen Zunahmen im 2. und 3. Jahre 
zum Teil hiermit erklart werden. 

Aus all diesen Grunden ist es ver
standlich, daB uns der Brustumfang 
einen gunstigeren MaBsta b fUr die 
Ausdehnung des Brustkorbes angibt 
als die Vorderbrustbreite. Sehen wir 
uns diese Werte einmal an, so finden 
wir, daB bereits mit einem halben 
Jahre fast die Halfte des Zuwachses 
von der Geburt bis zum ausgewachse
nen Dreijahrigen erreicht ist. Beim 
JahrIing konnen wir bereits 2/3 fest
stellen, und der Rest verteilt sich auf 
das 2. und 3. Jahr mit abnehmender 
Intensitat. Wollen wir also eine ge
nugende Ausbildung des Brustkorbes, 
im besonderen der Tiefe und Breite, 
so mussen wir im 1. Jahre fUr eme 
zweckentsprechende Aufzucht in jeder 
Weise sorgen, dann wird es auch dem 
erwachsenen Kaltblutpferde an den 
notwendigen MaBen der Vorhand nicht 
fehlen. 

Geringe Unterschiede hinsichtIich 
der Entwicklung der beiden MaBe bei 
den Hengsten und Stuten lassen sich 
an nebenstehender Ubersicht, die die 

-.j<C'l000 
00 lO lO t-oo ~,-< 
0>-.j<C'l0 
00 0> <0 C'I 
00 ~Cf"J' 

001""""1 r:-o 
C'I lO <0 C'I 
I""""I"'~ ~u5 

O>lO .... O 
.... C'llO-.j< 
~I""""I'" ~~"' 

00<0<00 
1:- ~ C'l t-
1""""1"'1""""1"' 1O"'~'" 

<0 C'I C'I 0 
C'I lO t- Cf"J 
r-1"' ~ ~ to"' 

1""""1 to 1""""10 
-.j< <0 .... 00 
~.....<r-:>o 

00<0 Cf"J0 
C'lCf"J lOO 
-.j<" ~ ~ C'I-

000 .... 0 
-.j< <0 00 C'I 
~ ~ C'I" Cf"J-

<0 .... lOO 
OlO ""0> 
..; -.j<' ...,'...,' 

...,t-000 
<0..., -.j< 00 
o.s -.j<" >0 ~ 

bilt-<Ot-O 
.:: lO, 0>, 1":"", 
'" -.j< -.j< ...,-.j< s-
~~28~8 e o.s -.j<' lO'''; 

~------
00 00 t- 0 
~~ 1""""11""""1 

00 0 r-: 0> .... 



246 H. Sauer: 

Zunahmen in den einzelnen Monaten wiedergibt, feststellen. Der Zu· 
wachs betrug im: (s. vorige Seite) 

Fur die Brustbreitenentwicklung sind die ersten 3 Monate besonders 
wichtig, werden doch in diesem kurzen Zeitabschnitt fast 30% des 
Gesamtzuwachses erzielt, und zwar zeigen die Stutfohlen bis zum 1. Jahre 
das freudigere Wachstum. 

Auf die Entwicklungdes Brustumfanges wurde bereits oben hin
gewiesen. Auch hier sind wieder bei beiden Geschlechtern die ersten 
Monate ausschlaggebend; denn im 1. Vierteljahre erfolgte allein schon 
1/3 des gesamten Brustumfangzuwachses. Die Unterschiede innerhalb 
der mannlichen und weiblichen Tiere sind gering, wie die Werte am 
Ende des 1. Lebensjahres andeuten. 

SchlieBlich sei der Entwicklungsgang noch an folgender Zusammen
stellung dargelegt, die den Zuwachs in Prozenten des AnfangsmaBes 
angibt. 

11. Halbjahr I 1. Jahr I 2. Jahr I 3. Jahr IGeb.biSs. Jahr 

{! 
Hengste I 49,2 73,7 29,2 28,8 131,7 

Brustbreite Stuten I 50,1 69,1 21,9 22,0 113,0 
I I 

Brustumfang {i Hengste 

I 
62,4 91,6 26,4 19,4 137,4 

Stuten 60,3 83,9 24,6 18,1 126,6 

Die Vorderbrustbreite hat sich etwa im Alter von 2 Jahren verdoppelt 
und macht bei den Hengsten am Ende des 3. Lebensjahres etwa das 
21/ 4 fache des GeburtsmaBes aus. Die Stuten geraten hierbei sehr ins 
Hintertreffen und wir erkennen hieraus wieder, daB die Breitenent
wicklung der Brust bei den Hengsten hervorragend und fur diese cha
rakteristisch ist. 

Auch fUr den Brustumfang gilt das oben Gesagte, wenn auch die 
Unterschiede nicht so hervorstechend sind. Leider lassen sich die vom 
Verfasser ermittelten Werte fUr die Brustbreite mit den Ergebnissen von 
Hering nicht vergleichen, da dieser die Rippenbrustbreite wahlte. Hin
sichtlich des Brustumfanges liegen die vom Verf. ermittelten prozen
tischen Zahlen nur wenig unter denen des oben Genannten, so daB es 
sich erubrigt, eine Gegenuberstellung der Ergebnisse hier anzufuhren. 

7. Der Rohrbeinumfang. 
Welche Bedeutung dieses MaB fUr die Beurteilung der Leistungs

fahigkeit und des Gesamtknochenbaues eines schweren Pferdes hat, 
zeigen die zahlreichen Abhandlungen, die besonders im letzten Jahr
zehnt uber den Wert der Starke des Rohrbeins fUr den Aufbau des 
Gesamtkorpers erschienen sind. Als Ergebnis dieser Erorterungen ist 
festzustellen, daB die Mehrzahl der Zuchter kaltblUtiger, schwerer 
Schlage fUr ein Messen des Metacarpus eintritt. Es HWt sich nicht 
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von der Hand weisen, daB die Beschaffenheit der Rohre uns AufschluB 
iiber den sonstigen Knochenbau geben kann. AuBerdem ist uns deren 
Starke der beste Beweis fUr die Friihreife eines schweren Pferdes, wenn 
auch der EinfluB der Zuchtwahl hierbei nicht abgeleugnet werden kann. 
Allerdings tritt unter ungiinstigen Aufzuchtverhaltnissen sehr bald ein 
Riickschlag ein, wie er vielleicht nicht immer erwartet wird. 

Es kann im Rahmen dieser Abhandlung nicht weiter auf die Be
schaffenheit des VordermittelfuBes eingegangen werden; iiberdies sind 
die Untersuchungen hieriiber so zahlreich, daB es jedermann moglich 
ist, sich iiber den Aufbau des Rohrbeins eingehend GewiBheit zu ver
schaffen. Weit verbreitet ist die Ansicht, daB der Metacarpus des edlen 
Pferdes an Harte und Leistungsfahigkeit dem des schweren Schritt
pferdes iiberlegen sein solI. Jedoch haben im Gegenteil umfangreiche 
Versuche, die vor allem auf Veranlassung von S. v. Nathusiu8 aus
gefiihrt wurden, den Beweis erbracht, daB die Widerstandsfahigkeit bei 
Belastungsproben und der Knochenaufbau keine besonderen Ver
schiedenheiten aufweisen. 

Alles in allem muB gesagt werden, daB bei dem massigen Rumpf 
eines Belgiers eine Einschniirung unter der V orderfuBwurzel das har
monische Gebaude Bur st6rend beeinflussen und auBerdem die Tragkraft 
schmalern wiirde. 

Diese Einschniirung wird oft durch einen starken Behang verdeckt; 
darum ist besonders darauf zu achten, daB durch eine moglichst straffe 
Anspannung des MeBbandes aIle die Messungsergebnisse st6renden 
Faktoren mehr oder weniger beseitigt werden. 

Wie sich die Vorderrohre bei unseren Kaltblutpferden entwickelte, 
zeigt die Zusammenstellung der absoluten MaBzahlen. 

Hengste 
Stuten 

Der Rohrbeinumfang betrug im Alter von: 

I Geb I 1. I 3. I 6. I 9. I 12. I 15. \ 18. I 21. I 24. I 30. 1 36. I Eltern 
. Monat Monat. Monat Monat Monat Monat Monat Monat Monat Monat i Monat i 

1

14,90 1 15,67 1 17,23 1 IS,92 1 2o,031· 21,031 22,6sI24,10 125,nI24,10 1 25,nl25,7sl27,S3 
14,71 15,60 17,33 IS,62 19,60 20,27 21,20 21,93122,76 21,93 22,76 23,54 23,64 

Diese Werte in Prozente der Widerristhohe umgerechnet, ergaben folgende 
Zahlen: 

Hengste . 115,34114,76114,45114,49 i 14,48 114,661 15,15115,531 15,691 15,53115,6911 15,S21 16,99 
Stuten . 15,33 14,56 114,41 14,23114,09 14,32 14,36 14,49 14,64 14,49 14,64 14,71 14,79 

Die Unterschiede in der Rohrbeinstarke beider Geschlechter sind 
bekannt, und vor aHem bei den hiesigen Elterntieren festzustellen. Es 
darf nicht unerwahnt bleiben, daB es sich bei den Mutterstuten zum 
Teil um Vertreter der alten heimischen Landschlage handelt, deren 
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geringe Rohrbeinstarke naturlich den Durchschnitt ungiinstig beein
fluBte. 

Erwahnt solI noch werden, daB im Gegensatz dazu Mutterstuten 
mit 25 em, ja sogar mit 26 em heute keine Seltenheit mehr sind, und 
daB wir auch bei den weiblichen Tieren in Zukunft mit fortschreitender 
Entwicklung mit bedeutend hoheren DurchschnittsrohrbeinmaBen rech
nen konnen. Unter Beriicksichtigung dieser Tatsachen ist die betracht
liche Differenz von mehr als 4,2 em bei den Eltern nicht als besonders 
schwerwiegend anzusprechen; die Entwicklung dieses MaBes bei den 
3 jahrigen Tieren laBt darauf schlieBen, daB das Ubergewicht der Hengste 
nicht mehr so stark in Erscheinung treten wird, sobald wir ausschlieBlich 
auf heimischer Scholle aufgewachsene Kaltblutpferde einer vergleichen
den Betrachtung unterziehen und beide Geschlechter annahernd gleichen 
Aufzuchtbedingungen unterliegen. 

DaB die Ernahrung fUr die Ausbildung von ausschlaggebender Be
deutung ist, erhellt aus der Tatsache, daB schwere Pferde unter un
giinstigen Verhaltnissen zuerst an Rohrbeinstarke einbiiBen. Besonders 
deutlich konnte das von Hering nachgewiesen werden, der bei 3 Fohlen, 
die besonders schlecht ernahrt worden waren, eine Differenz von nicht 
weniger als 3,4 em gegeniiber normal ernahrten Jahrlingen feststellte. 

Uber den eigentlichen Wachstumsverlauf wurden folgende Resultate 
erzielt. 

Der Zuwachs in Prozenten der Gesamtzunahme betrug 

I 1. Halbiahr 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

Hengste : I 36,80 56,34 28,21 15,45 
Stuten. 44,30 62,90 18,80 18,30 

Durchschnitt: I 40,55 59,62 23,50 16,88 

Man konnte annehmen, daB der Wert von rund 60% im 1. Jahre 
gering ist, und daB es sich bei den hiesigen Fohlen um weniger friihreife 
Tiere handelt. Meines Erachtens darf nicht auBer Acht gelassen werden,. 
daB im 2. und besonders im 3. Jahre die Zunahme der Rohrbeinstarke 
nicht allein durch reines Wachstum des M~tacarpus verursacht wird, 
sondern der Behang und zum Teildie Starke der Sehnen und der Haut 
eine bedeutende Rolle spielen, ein Mangel der MeBtechnik, der leider 
selbst durch starkstes Anziehen des Bandes nicht vollstandig behoben 
werden kann. 

So kann es nicht ausbleiben, daB die MaBe im 3. Jahre groBer aus
fallen als anzunehmen war, infolgedessen der geringe Prozentsatz des 
1. Jahres in gewisser Hinsicht damit erklart werden kann. Wie das 
Wachstum im 1. Jahre verlauft, zeigen die Zunahmen in den einzelnen 
Monaten. 
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Zunahme der Rohrbein8tarke_ 

I 1. I 2. I 3. I 4. I 5. I 6. 11. Halb-
Monat Monat Monat i Monat Monat Monat jahr 

H engste _ 0,77 0,881 0,68 1 0,53 0,65 0,51 4,02 
Stuten 0,89 1,00 0,73 0,56 0,38 0,35 3,91 

In Prozenten der { Hengste. 7,07 8,09 I 6,17 I 4,87 6,08 4,68 36,80 
Gesamtzunahme Stuten . 10,00 11,30 i 8,30 : 6,31 4,32 3,92 44,30 

I 7. I 8. I 9. -I 10. I -11. I 12. -I 
Monat Monat Monat Monat Monat Monat 

1. 
Jahr 

Hengste . 0,38 0,33 0,40 0,36 0,21 0,43 6,1.3 
Stuten 0,29 0,40 0,29 0,28 0,27 0,12 5,56 

In Prozenten der { Hengste. 3,59 3,03 3,67 3,30 1,93 3,95 56,34 
Gesamtzunahme Stuten. 3,20 4,52 3,20 3,09 3,01 1,44 62,90 

Die Entwicklung der Rohrbeinstarke erfolgt am schnellsten in den 
ersten 6 Monaten, so daB mit Ablauf des 1. Halbjahres bereits 40% 
der Gesamtzunahme erfolgen. Alsdann verlauft das Wachstum ziemlich 
gleichmaBig bis zum 1. Lebensjahre 

DaB fUr eine ausreichende Knochenstarke eine gesunde Ernahrungs
weise Vorbedingung ist, zeigen wieder die Resultate, die Hering mit 
seinen Klimmerern erzielte. Er stellte namlich fest, daB nach Ablauf 
des 1. Jahres uberhaupt kein Zuwachs der Vorderrohre mehr erfolgte. 
Zum SchluB mag noch der Zuwachs in Prozenten des GeburtsmaBes 
ausgedruckt werden, und zwar betrug dieser im 

11. Halbjahr I 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr I Gebnrt bis 
I 8. Jahr 

Hengste . I 26,9 

I 
41,1 20,6 11,2 72,9 

Stuten I 26,6 37,8 11,3 10,9 60,0 

Unter Berucksichtigung des bei beiden Geschlechtern fast gleichen 
AnfangsmaBes zeigen die Hengstfohlen bereits mit Ablauf des 1. Lebens
jahres hinsichtlich der Rohrbeinstarke eine schnellere Entwicklung als 
die weiblichen Fohlen, die im 2. und 3. Jahre anhalt und schlieBlich im 
ausgewachsenen Zustande die deutliche Uberlegenheit der mannlichen 
Tiere kennzeichnet. 

1m Durchschnitt erreicht das RohrenmaB nicht eine Verdoppelung 
des GeburtsmaBes; dies durfte nur bei ganz hervorragenden Zuchttieren 
vorkommen. Bei den hiesigen Vers'.1chstieren erreicht der Gesamt
zuwachs bei den Hengsten nicht einmal 3/4 des AnfangsmaBes und stellt 
sich bei den weiblichen Fohlen gar nur auf 3/5' 

SchlieBlich erscheint ein Vergleich mit den Ergebnissen von Hering 
angebracht, urn etwaige Unterschiede klarlegen zu konnen. 
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Der Zuwachs in Prozenten der Gesamtzunahme betrug im Durch
schnitt beider Geschlechter: 

Hering .. 
Ver/asser. 

1. Jahr 

67,2 
59,6 

2. Jahr 

22,9 
23,5 

Der Zuwachs in Prozenten des GeburtsmaBes: 

I 
Geburts· 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

maB 

Hering. 
:\ 

14,05 47,2 16,0 7,1 
Ver/asser. 14,80 39,5 15,9 11,0 

3. Jahr 

9,8 
16,9 

I Geburt bis I 
3. Jahr 

I 
70,3 

I 66,4 

EnclmaB 

23,95 
24,70 

Es wurde bereits an anderen Stellen darauf hingewiesen, daB die 
hiesigen Fohlen den Siidhannoveranern hinsichtlich Friihreife unter
legen sind. Auch obige erste Ubersicht zeigt dies wieder, und zwar ist 
der Unterschied ganz betrachtlich. Es ist schwierig, einen treffenden 
Grund fiir diese erheblichen Abweichungen anzugeben. Festgestellt 
kann stets werden, daB bei den hiesigen Fohlen der Zuwachs im 3. Jahre 
graBer ist, und die absoluten EndmaBe zeigen, daB die von Hering ge
messenen Fohlen denen des Verf. iiberall unterlegen sind. Auch die zweite 
Tabelle gibt das oben Gesagte wieder, doch darf der gesamte Zuwachs 
von66,4% nicht als maBgebend betrachtet werden, da er bei den hie
sigen Kaltbliitern nur deshalb geringer ist, weil deren AnfangsmaBe 
graBer sind. 

8. Die Rumpfiange. 

Die Bedeutung des Messens der Rumpflange eines Pferdes liegt vor 
allem darin, uns mit Hilfe der Widerristhahe einen festen Anhalt iiber 
das Verhaltnis der Hahe und Lange zu geben. Auch werden wir dadurch 
in die Lage versetzt, Betrachtungen iiber das Format der Tiere ver
schiedener Rassen anzustellen, wie dies Duerst in seiner "Beurteilung 
des Pferdes" ausfiihrte. AuBerdem diirfte wohl kein KarpermaB schwcrer 
zu schatzen sein als das der Rumpflange. Zum Beispiel wird ein Pferd 
mit wenig Brustumfang stets langer er:scheinen als ein solches mit viel 
BrustmaB; hier besitzen wir in dem Rumpfindex ein gutes Mittel zur 
Klarlegung dieser Verhaltnisse. 

Wie aus dem Hochrechteckformat des neugeborenen Pferdes all
mahlich das Langrechteckformat des ausgewachsenen Kaltbliiters ent
steht, dariiber geben folgende Tabellen AufschluB. Es wurden fiir die 
Rumpflange bei den hiesigen Versuchstieren folgende absolute Durch
schnittswerte errrittelt: 
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Geburt 1. 3. 6. 9. 12. 
Mouat Mouat Mouat Mouat Mouat 

Hengste 75,75 88,44 110,25 128,18 138,31 146,93 
Stuten . 78,10 89,60 110,85 127,45 139,22 144,74 

18. 21. 24. 30. 36. Eltern 
Mouat Mouat Mouat Mouat Mouat 

Hengste 153,94 162,14 162,14 168,52 171,80 175,1l 
Stuten 151,91 157,25 157,25 163,20 167,58 171,78 

In Prozente der Widerristhohe umgerechnet: 

Geburt 1. 3. 6. 9. 12. 
Mouat Mouat Mouat Mouat Mouat 

Hengste 78,02 83,34 92,52 98,22 100,15 102,60 
Stuten 81,44 83,63 91,64 97,37 100,30 102,28 

18. 21. 24. 30. 36. Eltern 
Mouat Mouat Mouat Mouat Mouat 

Hengste 102,87 104,48 104,48 105,32 105,46 106,95 
Stuten 102,93 103,88 103,88 104,97 104,71 107,47 

Unter dem EinfluB dergeringen Lange des Rumpfes im Verhaltnis 
zur KorpergroBe stellen die Fohlen bei der Geburt, wie bereits oben be
merkt, ein Hochrechteckformat dar; infolgedessen tritt auch die fUr 
die ersten Lebensmonate charakteristische Hochbeinigkeit besonders 
auffallend zutage. Dadurch, daB die Rumpflangenausdehnung bedeu
tend groBer ist als das Wachstum der Widerristhohe, kommt allmahlich 
das Quadratformat zustande, wie es die Versuchstiere im Alter von 
etwa 3/4 J ahr darstellen. 

Wie aus den relativen MaBzahlen ersichtlich ist, ist auch im 2. und 
3. Jahre die Entwicklung der Rumpflange noch starker als diejenige, 
des GroBenmaBes, so daB beim erwachsenen Kaltblutpferd schlieBlich 
das Langrechteckformat entsteht. Die Unterschiede der beiden Ge
schlechter sind gering, wie an Hand der relativen MaBzahlen festgestellt 
werden kann. 

1m Gegensatz zu Hering zeigen die Hengstfohlen im Alter von 3 Jah
ren ein kleines Ubergewicht hinsichtlich des Langenwachstums, wahrend 
bei den hiesigen Elterntieren und auch bei denen anderer Autoren 
das Gegenteil festzustellen ist. Spater soIl noch hierauf eingegangen 
werden. 

Wie das Wachstum im einzelnen erfolgt, zeigt uns die nachste Zu
sammenstellung der Zunahmen in Prozenten des Ge~amtzuwachses: 

Es entfallen auf das 
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11. Halbjahr I 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 

In Prozent . { Hengste 54,5 

1 

74,10 15,84 10,06 
. Stuten 55,2 74,30 13,95 11,75 

Durchschnitt . . .. 54,85 I 74,20 14,90 10,90 
insgesamt 

. { Hengste I 52,41 

I 
71,18 15,21 9,66 96,65 

In Zentlmeter. Stuten 49,35 66,64 12,51 10,33 89,48 

Das starkste Wachstum erlolgt im 1. Halbjahre mit fast 55% der 
Gesamtzunahme; im Jahrlingsalter sind bereits 3/4 des Zuwachses er
reicht und der Rest verteilt sich abnehmend auf das 2. und 3. Jahr. Hin
sichtlich der absoluten Zunahmen zeigen die Hengste ein freudigeres 
Wachstum, wie im einzelnen in nachstehender Ubersicht der monatlichen 
Zunahmen des 1. Lebensjahres festgestellt wird: in dem steilen An
steigen der Wachstumskurven wird auch hier wieder die Tatsache 
der schnellen Entwicklung des Kaltblutfohlens klar zum Ausdruck 
gebracht. 

Der Zuwachs betrug: 

I 1. I 2. I S. I 4. I 5. I 6. I' 1. Halb-
Monat Monat Monat Monat Monat Monat jahr 

, 
Hengste . 12,69 12,13 9,68 7,43 4,74 I 5,74 52,41 

I 

Stuten. 11,50 11,00 10,25 6,19 5,39 

I 

5,02 49,35 

In Prozenten der { Hengste. 13,20 12,62 10,08 7,72 4,93 5,96 54,50 
Gesamtzunahme Stuten . 12,90 12,31 11,62 6,89 6,08 5,61 55,20 

I 7. I 8. I 9. I 10. I 11. I 12. I 
Monat Monat Monat Monat Monat I Monat 

1. 
Jahr 

Hengste . 4,21 3,25 2,69 4,33 1,76 

I 

2,53 '71,18 
Stuten. 4,24 4,26 3,27 2,18 1,76 1,58 66,64 

In Prozenten der { Hengste. 4,38 3,38 2,80 4,58 1,82 

I 
2,63 '74,10 

Gesamtzunahme Stuten . 4,69 4,70 3,58 2,42 2,02 1,60 74,30 

Vor allen Dingen in den ersten 3 Monaten ist die Zunahme ganz 
betrachtlich; werden doch in diesem kurzen Zeitraume schon 1/3 des 
Gesamtzuwachses erreicht. 1m groBen und ganzen ist der Entwicklungs
verlauf bis zum 1. Jahre bei beidcn Geschlechtern fast gleich, wie die 
prozentischen Werte ausdriicken. 

SchlieBlich sei noch der Zuwachs in Prozenten des absoluten Geburts
maBes einer kurzen Betrachtung unterzogen. Er betrug: 

Hengste 
Stuten . 

11. Halbjahr I 

,1 69,1 1 
. 63,1 

1. Jahr 

94,0 
85,3 

2. Jahr 

20,1 
16,1 

3. Jahr 

12,6 
13,2 

I Geburt bis 
3. Jahr 

1 

126,7 
114,5 
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Wir ersehen aus dieser Ubersieht, daB sieh die Rumpflange mit 
etwa 11/4 Jahr bereits verdoppelt haben diirfte und daB sie beim aus
gewaehsenen Kaltbliiter das 21/ 4 faehe des AnfangsmaBes ausmaeht. 
Endlich sei noeh ein Vergleieh mit den von Hering gefundenen Werten 
ausgefiihrt: Es betrugen die Zunahmen in Prozenten der Gesamt
zunahme (Durehsehnitt beider Gesehleehter): 

Hering. 
Ver/asser. 

1. Halbjahr 

56,85 
54,85 

1. Jahr 

74,25 
74,20 

2. Jahr 

17,85 
14,90 

B. Jahr 

7,9 
10,9 

Der Zuwachs in Prozenten des Geburtsmal.les: 

Hering .. 
Ver/asser. 

, Geburts- i 1. Halb- 'II I 'I I End- I Geburt bis 
I maG ! jahr . Jailr 2. Jahr , 3. Jailr: maG 3. Jahr 

I 

70,35 I 60,15 1 99,80 I' 24,00 '1 10,6 • 165,0 1 134,4 
76,90 '66,10 89,65 18,05 12,9 169,7 120,6 

Das Waehstum, dargestellt an der ersten Tabelle, zeigt mit Ablauf 
des 1. Jahres keine Untersehiede. 1m 2. Jahre haben die Fohlen naeh 
Hering eine freudigere Entwieklung aufzuweisen, wahrend die hiesigen 
Versuehstiere im 3. Jahre den groBeren prozentisehen Zuwaehs ver
zeiehnen. 

Betraehten wir die zweite Zusammenstellung genauer, so finden wir 
zunaehst, daB die GeburtsmaBe bei Hering mehr als 6 em unter denen 
des Verf. liegen und die EndmaBe eine Differenz von fast 5 em verzeieh
nen, so daB die Gesamtzunahmen bei Hering 94,65 em, beim Verf. 
92,8em betragen, die Untersehiede in letzter Hinsieht also nur gering sind, 
so daB die obige prozentisehe t~bersieht einen Vergleieh nieht zulaBt. 

D. Gesamtiiberblick. 

Das Waehstum der einzelnen Korperteile und der Entwicklungs
verlauf des Kaltblutfohlens von der Geburt bis zum Ablauf des 3. Lebens
jahres sind in dem vorstehenden Abschnitt einer eingehenden Bespre
chung unterzogen worden. Urn einen Gesa.mtiiberbliek iiber die Ergeb
nisse und den normalen Waehstumsverlauf bei unseren Versuchstieren 
zu gewinnen, ist es praktiseh und wissensehaftlieh von Nutzen, den 
Weehsel der auBeren Formen an heranwaehsenden Tieren sehlieBlich 
in groBen Ziigen darzulegen. 

Urn dieses Vorhaben zu erleiehtern, erschien es angebracht, die 
durehschnittliehen absolutenMaBzahlen und den jeweiligen prozentisehen 
Anteil, der auf die entsprechende Entwieklungszeit entfallt, zusamrnen
zufassen und einer vergleiehenden Betrachtung zu unterziehen. AuBer-

WissenschaftI. Archiv f. Landwirtschaft. Abt. B. Bd.3. 17 
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dem wurden die abgenommenen KorpermaBe zu Hohen-, Breiten- und 
LangenmaBen zusammengestellt und die prozentischen Zuwachswerte 
im Mittel festgestellt. Alles weitere ist aus del' nachstehenden Uber
sicht zu ersehen. 

Widerristhiihe { 

Riickenhiihe . { 

Kruppenhohe { 

BeinHinge. { 

Brusttiefe. { 

Brustumfang. { 

Kruppenbreite { 

Brustbreite { 

Rumpflange . { 

Rohrbein .. { 

Hengste 
Stuten 
Hengste 
Stuten 
Hengste 
Stuten 

Hengste 
Stuten 

Hengste 
Stuten 

Hengste 
Stuten 

Hengste 
Stuten 
Hengste 
Stuten 

Hengste 
Stuten 

Hengste 
Stuten 

97,08 143,20: 70,061 155,18 18,21 1

1 

162,90111,73 
95,90 141,51) 71,10 151,39 15,30, 160,04 13,50 

95,83 139,20 1 68,01 7005 151,44 19,1911675 159,60 1 12,80 13,20 
94,80 137,63170,701 ' 147,54 16,30 ' 155,37 13,00 
98,75 146,00169,231 157,81 17,30 167,00113,47 
97,70 144,961 71,20,j 154,36 14,201 164,04 14,60 

') 1 

64,83 77, 141 69,47 1'} 7463 79,44 12,98 1 } 10 44 82,55 17,55 } 15 28 
63,05 77,08 79,80 ' 78,50 7,90' ' 80,75 13,00 ' 

32,25 66,06
1
70,29} 69 lA 75,74 20,13 } 1922 80,35 9,58} 11 64 

32,85 64,43 68,00 ,L~ 72,89 18,30 ' 79,29 13,70 ' 

88,16 168,86166,67 } 66 4A 192,11 19,21 1} 1930 209,20114,12 } 14 26 
90,70 166,84166,20 ,n 189,23 19,40 ' 205,62 14,40 ' 

25,33 52,03166,60] 59'16117'791'] 65,40 15,611 
27,00 50,371165,30 6221 56,97,18,00 1948 62,83 16,60 I 1831 
25,58 44,46 55,74 ' 52,03 22,35 ' 59,45 21,921 r ' 
25,40 42,97161,20 48,53 19,801 54,10 19,90 J 
75,75 146,93174,10} 162,14 15,84

1
'} 171,80 10,06

1
} 

78,10 144,74 74,30 74,20 157,25 13,90 14,90 167,58 11,70 1 10,90 

14,90 21,03
1

56,34} 24,101 28,21 1} 25,78 15,451} 
14,71 20,27 62,90 59,62 21,93 18,80 23,51 23,54 18,30] 16,87 

Das intensive Wachstum und die dadurch bedingten groBen Zu
nahmen wahrend des el'sten Lebensjahres unsel'es Kaltblutfohlens be
wirken, daB del' Jahrling bereits tiber 70% des Zuwachses bei samtlichen 
3 HohenmaBen erreicht hat. Besonders schroff ist del' Abfall zwischen 
dem 1. und 2. Jahre, wahrend im 3. Jahre die Zunahmen denen des vor
angegangenen nul' wenig nachstehen, wie die Mittelwerte von 16,75% 
bzw. 13,20% andeuten. 

Sehen wir uns nunmehr zunachst die BreitenmaBe an, so finden wir, 
wie del' mittlere Zuwachs von rund 62% im 1. Jahre widergibt, daB das 
Wachstum diesel' Korperpartien nicht so schnell vonstatten geht wie 
das del' HohenmaBe. Vielmehl' geht die Entwicklung des Rumpfes 
im 2. Jahre noch verhaltnismaBig stark weiter und ist auch im letzten 
Jahre erheblich, so daB daraus auf eine weitere Zunahme diesel' MaBe 
nach Ablauf des 3. Jahl'es geschlossen werden kann. 

Die Langenaesdehnung des Rumpfes geht am schnellsten VOl' sich 
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und 1ibertrifft sogar noch das Hohenwachstum um einige Prozent; man 
kann sagen, daB rund 3/4 des Gesamtzuwachses der Korperlange allein 
auf das L Lebensjahr entfallen und infolgedessen das 2. und 3. ganz 
zur1icktreten. 

Hinsichtlich der Knochenstarke konnte bei den hiesigen Versuchs
tieren ermittelt werden, daB der Rohrbeinumfang im L Jahre 60% 
Zuwachs verzeichnete und damit an letzter Stelle steht, was die Wachs
tumsintensitat betrifft. Auch im 2. Jahre erfahrt dieses MaB eine er
hebliche Zunahme und der hohe Prozentsatz von 17 des Gesamtzu
wachses deutet darauf hin, daB das Rohrbein sich noch weiter ent
wickeln d1irfte. 

Recht anschaulich sind die Unterschiede in der Entwicklung der 
Hohen-, Breiten- und LangenmaBe in den einzelnen Jahren an Hand 
der Waehstumskurven zu verfolgen; im L Lebensjahre steigt die Kurve 
steil an, dann erfolgt eine sichtbare Abknickung und die schnelle Ent
wicklung der ersten 12 Monate geht im 2. und 3. Jahre in einen gleich
maBigen Wachstumsverlauf 1iber, wie das langsame Ansteigen der Kurven 
zu verstehen gibt. 

Verfolgen wir nunmehr noch die Entwicklung in den einzelnen J ahren_ 
Das L Jahr zeichnet sich aus durch ein 1ippiges Langen- und GroBen
wachstum; erst an zweiter Stelle steht die Ausdehnung der BreitenmaBe 
und zum SehluB die Zunahme des Rohrbeinumfanges. 

1m 2. Jahre erfahrt das Knoehenwachstum die starkste Entwieklung 
und in vorherrschendem Grade findet eine betrachtliche Ausweitung 
des Rumpfes statt. Erst dann folgen die Hohen- und Rumpflangen
maBe. 

1m 3. Jahre 1ibertrifft die Breitenentwicklung des Korpers und das 
Rohrbeinwachstum die Gl'oBenzunahme um einige Prozent und an letzter 
Stelle steht die Rumpflange. 

E. Anhang. 
1. Die Feststellung del' KorpermaRe. 

Zu den Messungen wurde der Lydtinsche ViehmeBstock von Haupt
ner, Berlin, und ein KapselmeBband mit 1/10 cm-Einteilung ver
wendet. 

Um eine genaue MaBabnahme der Korperteile zu gewahrleisten, 
wurden die Pferde und Fohlen nach Moglichkeit auf eine platte, ebene 
Flaehe der Stallungen gestellt. Fanden die Messungen auf der Weide 
statt, so wurde auch hier in jedem FaIle eine grasfreie, ebene Stelle 
als Standort ausgesucht. 

Folgende 11 KorpereinzelmaJ3e wurden abgenommen und gelangten 
zur Verarbeitung: 

17* 
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a) Widerristhohe: Senkrechter Abstand von del' Standebene bis zum 
hochsten Punkte des Widerristes (MeBstock). 

b) Kruppenhohe: Senkrechter Abstand zwischen Standebene und 
hochstem Punkte des Kreuzbeins (Me13stock). 

c) Ruckenhohe: Senkrechter Abstand zwischen Standebene und 
letztem Ruckenwirbel (MeBstock). 

d) Beinlange: Ermittelt durch Subtraktion des Wertes del' Brust
tiefe von dem der Widerristhohe. 

e) BrusUiefe: SenkrechterAbstand zwischen Brustbein undhochstem 
Punkte des Widerristes (MeBstock). 

f) Kruppenbreite: Waagerechte Entfernung del' beiden Mitte1punkte 
zwischen Hufthocker und oberem Umdreher (MeBstock). 

g) Kruppenlange: Abstand des vordersten Randes del' Darmbein
schaufel vom Mitte1punkte des Sitzbeinhockers (MeBstock). 

h) Brustumfang: Gemessen in del' Satte1gurtlage (MeBband). 
i) Brustbreite: Waagerechte Entfernung del' beiderseitigen Bug

gelenke (MeBstock). 
k) Rohrbeinumfang: Umfang del' Vorderrohre, an del' dunnsten 

Stelle gemessen (Me13band). 
1) Rumpflange: Entfernung des vordersten Punktes des Habichts

knorpels vom Mitte1punkte des Sitzbeinhockers (Me13stock). 
Dber die Gewichtserhohungen siehe die betreffenden Absehnitte des 

Kapite1s B. 
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Tabelle 1 a. Die durchschnittlichen absoluten Ergebnisse 

Malle: I I Geburt 11. Mon. 12. Mon. I 3. Mon. 14. Mon. I o. Mon. 16. Mon. I 7. Mon. I 8. Mon. 

Widerrist-{ M.197,08 106,11 1113,57 119,161123,69 127,35 130,50 133,37 1135,87 
hi:ihe m. ±I,016 ±1,169 ±l,056 ±O,763 ±O,809 ±O,843 ±O,836 ±O,663 ±0,786 

Riicken- {M. 95,83 103,55 110,64 116,00 120,38 124,14 126,56 129,78 132,50 
hohe m. ±1,006 ±O,940 ±I,063 ±O,728 ±0,789 ±0,677 ±O,767 ±0,698 ±0,822 

Kruppen-{ M. 98,75 108,44 116,28 123,16 127,38 130,78 134,25 136,87 139,12 
hi:ihe m. ±1,389 ±1,112 ±1,114 ±0,618 ±O,812 ±O,791 ±O,847 ±O,716 ±0.726 

B-1.. {M. 64,83 66,56 68,82 70,16 71,69 71,78 72,63 73,62 74,75 
em ange m. ±0,886 ±1,069 ±I,065 ±1,006 ±O,999 ±0,873 ±0,897 ±O,905 ±O,951 

B . f {M. 32,25 39,55 44,75 49,00 52,00 55,57 57,87 59,75 61,12 
rusttle e m. ±1,036 ±0,936 ±0,985 ±0,900 ±0,725 ±O,483 ±O,728 ±O,677 ±O,662 

Kruppen-{ M. 25,33 30,91 35,60 38,58 40,57 42,03 44,43 46,03 47,53 
breite m. ±0,426 ±0,438 ±O,371 ±O,403 ±O,297 ±O,664 ±O,604 ±O,578 ±0,554 

Kruppen-{ M. 29,70 34,86 38,60 40,95 42,30 43,96 46,50 48,15 49,37 
~ ~±~±~±~±~~M±~±~±~±~ 

Rumpf- {M. 75,75 88,44 100,57 110,25 117,68 122,42 128,18 132,37 135.62 
lange m. ±1,575 ±1,200 ±1,463 ±1,547 ±l,037 ±O,873 ±O,955 ±I,Oll ±0,902 
Brust- {M. 25,58 29,11 32,67 35,08 36,15 36,92 38,18 39,96 41,15 
breite m. ±0,541 ±O,312 ±0,359 ±0,366 ±0,678 ±O,493 ±0,547 ±0,575 ±0,461 
Brust- {M. 88,16 106,61 117,07 125,75 132,07 136,64 143,27 148,56 153,06 

umfang I m.j±I,271 1±1,343 ±1,380 ±0,961 ±1,121 1±1,362 ±1,5021±O,905 ±1,637 
.. . {M. 14,90 15,67 16,55 17,23 17,76 18,41 18,92 19,30 19,63 

Rohrbem m. ±0,080 ±O,142 ±0,259 ±0,164 ±0,135 ±0,164 ±0,165 ±O,175 ±O,172 

Tabelle 1 b. Die durchschnittlichen absoluten Ergebnisse 
Widerrist-{ M. 95,90 107,13 114,95 120,35 124,75 128,08 130,87 133,60 136,52 

hi:ihe m. ±0,924 ±1,084 ±1,185 ±1,255 ±I,OI9 ±0,855 ±0,748 ±O,631 ±O,544 
Riicken- {M. 94,80 104,52 112,00 117,76 121,54 124,73 127,83 130,34 133,00 

hi:ihe m. ±0,848 ±l,081 ±1,118 ±1,141 ±l,025 ±0,896 ±0,785 ±0,719 ±0,622 
Kruppen-{ M. 97,90 110,66 118,30 125,09 129,00 131,69 134,54 137,17 139,73 

hi:ihe m. ±0,870 ±1,231 ±1,180 ±1,079 ±I,017 ±0,929 ±0,778 ±0,621 ±0,514 
B .}". {M. 63,05 66,57 69,13 70,84 72,49 73,70 74,62 75,50 76,26 

em ange m. ±1,221 ±0,566 ±0,791 ±0,933 ±0,711 ±0,559 ±0,621 ±0,630 ±0,563 

B t· f {M. 32,85 40,56 45,82 50,11 52,26 54,38 56,25 58,10 60,26 
rus tIe e m. ±0,670 ±0,868 ±0,888 ±0,721 ±0,638 ±0,658 ±0,611 ±0,541 ±0,531 

Kruppen-{ M. 27,00 31,56 36,19 3909 40,54 42,20 43,72 45,43 47,21 
breite m. ±0,715 ±0,664 ±0,639 ±0,489 ±0,553 ±0,459 ±0,464 ±0,424 ±0,480 

Kruppen-{ M. 30,95 36,08 39,26 41,52 42,93 44,35 45,14 47,30 49,06 
Hinge m. ±0,758 ±0,492 ±0,636 ±0,439 ±0,429 ±0,414 ±0,446 ±0,391 ±0,362 

Rumpf- {M. 78,10 89,60 100,60 110,85 1117,04 122,43 127,45· 131,69 1135,95 
liinge m. ±1,876 ±1,271 ±1,336 ±1,455 ±1,236 ±1,249 ±1,048 ±1,049 ±1,004 
Brust- {M. 25,40 29,95 33,15 34,80 35,31 36,60 38,12 39,48 40,73 
~~ ~±~±~±~±~±~±~±~±~±~ 

Brust- {M. 90,70 108,58 121,00 131,38 136,04 141,00 145,37 149,65 154,39 
umfang m. ±1,513 ±1,728 ±1,652 ±1,342 ±I,088 ±1,130 ±1,184 ±1,365 ±1,378 

ROhrbein{ M. 14,71 15,60 16,60 17,33 17,89 18,27 18,62 18,91 19,31 
m. ±0,139 ±0,143 ±0,135 ±0,126 ±0,098 ±0,1l3 ±0,121 ±0,1l8 ±0,145 
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der regelmii/3igen Messungen (Hengste) in em. 

9. Mon. 110. Mon.ln. Mon. I 12. Mon. I IS. Mon. I IS. Mon./21. Mon. I 24. Mon. I SO. Mon. 186. Mon. I Eltern 

138,25 139,82 141,40 143,20 147,891149,63 152,27 155,18 160,00 162,90 163,72 
±O,753 ±O,787 ±O,729 ±O,895 ±O,565 ±O,803 ±0,968 ±0,758 ±0,631 ±O,836 ±0,45 
135,00 136,05 137,73 139,20 143,15 145,89 148,05 151,44 156,36 159,60 158,72 

8 

±0,745 ±O,842 ±0,868 ±0,678 ±0,695 ±0,834 ±0,922 ±0,768 ±0,627 ±O,884 ±0,96 4 
141,18 143,05 144,53 146,00 150,10 152,57 155,27 157,81 163,63 167,00 166,18 
±0,679 ±0,748 ±0,837 ±0,828 ±0,621 ±0,766 ±0,907 ±0,660 ±0,625 ±0,888 ±O,78 9 
75,75 76,23 76,10 77,14 79,00 77,66 77,69 79,44 80,93 82,55 82,56 

±I,OOl ±1,078 ±1,012 ±1,039 ±O,642 ±0,547 ±0,757 ±0,552 ±0,591 ±0,759 ±0,33 6 
62,50 63,59 65,30 66,06 68,89 71,97 74,58 75,74 79,07 80,35 81,16 

±0,722 ±0,684 ±0,522 ±0,716 ±0,650 ±0,713 ±0,639 ±0,561 ±0,506 ±0,656 ±0,40 5 
48,78 49,94 51,00 52,03 53,94 55,28 58,50 59,16 62,36 65,40 65,78 

±0,566 ±0,529 ±O,681 ±0,856 ±0,826 ±0,554 ±0,551 ±0,463 ±O,519 ±0,959 ±1,25 7 
50,8:t 51,67 52,33 53,36 55,60 56,84 58,69 60,14 62,34 63,90 64,45 

±0,539 ±0,495 ±0,611 ±0,684 ±0,735 ±0,451 ±O,412 ±O,321 ±0,403 ±0,707 ±1,08 ° 138,31 142,64 144,40 146,93 149,10 153,94 157,50 162,14 168,52 171,80 175,11 
±O,747 ±0,803 ±0,955 ±1,006 ±1,273 ±1,297 ±1,465 ±1,242 ±1,362 ±1,918 ±0,72 3 
42,43 43,32 44,16 44,46 46,07 48,05 49,88 52,03 56,34 59,45 61,34 

±0,557 ±0,529 ±0,744 ±0,816 ±0,825 ±0,751 ±0,880 ±0,605 ±O,721 ±1,041 4 ±1,40 
157,12 160,52 164,80 168,86 178,26 184,84 190,83 195,10 204,42 209,20 222,86 
±1,540 ±1,730I±I,813 ±1,6911 ±1,763 ±1,4161±1,446 ±1,307 ±1,433 ±2,473 ±1,62 
20,03 20,33 20,60 21,03 21,62 22,68 23,35 24,10 25,11 25,78 27,83 

±0,152 ±0,133 ±O,106 ±0,206 ±0,208 ±0,281 ±O,264 ±0,196 ±0,219 ±0,278 ±0,25 

6 

° der regelma/3igen Me88ungen (Stuten) in em. 
139,04 140,68 141,50 141,51 144,22 147,58 150,34 151,39 155,48 160,04 159,83 
±0,633 ±0,582 ±0,763 ±0,681 ±0,576±O,581 ±O,618 ±0,683 ±O,635 ±0,529 ±0,349 
135,36 136,90 137,58 137,63 140,58 143,33 146,34 147,54 151,00 155,37 154,28 
±0,625 ±0,546 ±0,685 ±0,592 ±0,484 ±0,660 ±0,693 ±0,619 ±0,586 ±0,438 ±0,338 
142,09 143,68 144,58 144,96 147,87 151,29 154,13 154,36 158,75 164,04 160,98 
±0,508 ±0,548 ±0,700 ±O,639 ±0,559 ±0,552 ±0,553 ±0,703 ±0,638 ±0,527 ±0,333 
76,95 77,14 77,17 77,08 77,85 78,67 79,15 78,50 79,03 80,75 1 81,19 

±O,611 ±0,617 ±0,660 ±0,593 ±0,537 ±0,404 ±O,470 ±0,504 ±0,454 ±0,448 ±0,271 
62,09 63,54 64,33 64,43 66,37 68,91 71,19 72,89 76,45 79,29 78,64 

±0,567 ±0,549 ±0,517 ±O,612 ±0,523 ±0,559 ±0,523 ±0,368 ±0,388 ±O,407 ±0;275 
49,00 50,22 50,68 50,37 52,09 54,00 56,13 56,97 60,17 62,83 60,70 

±0,560 ±0,585 ±0,744 ±O,777 ±0,491 ±0,528 ±0,545 ±0,400 ±0,471 ±O,413 ±0,298 
50,77 51,86 52,53 51,82 53,74 55,81 57,67 58,27 60,83 62,93 60,36 

±O,400 ±0,433 ±0,584 ±0,783 ±0,423 ±0,501 ±0,513 ±O,362 ±0,382 ±O,361 ±0,264 
139,22 1141,40 143,16 1144,74 148,29 151,91 155,43 157,25 163,20 167,58 171,78 
±0,897 ±O,997 ±0,955 ±0,847 ±0,751 ±O,811 ±O,843 ±0,727 ±O,889 ±O,659 ±0,415 
42,24 43,18 43,70 42,97 43,64 45,58 47,54 48,53 51,60 54,10 49,54 

±0,622 ±0,601 ±0,642 ±0,632 ±0,481 ±O,614 ±0,606 ±0,454 ±0,349 ±0,492 ±0,259 
158,90 162,59 164,95 166,84 172,61 179,33 186,87 189,23 197,79 205,62 200,95 
±1,628 ±1,611 ±1,813 ±1,571 ±1,097 ±1,482 ±1,738 ±1,149 ±I,OI8 ±0,919 ±0,606 
19,60 19,88 20,15 20,27 20,84 21,20 21,73 21,93 22,76 23,54 23,64 

±0,143 ±O,153 ±0,147 ±O,122 ±0,146 ±0,205 ±0,209 ±0,140 ±0,146 ±O,I64 ±0,1l5 
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Tabelle 2. Die durchschnittlichen Ergebnisse der Messungen 

! Geburt 11. Mon. I 2. Mon. I 3. Mon.! 4. Mon.! 5. Mon. I 6. Mon. I 7. Mon. I 8. Mon. 

Widerrist- { 
Mhe 100,00 100,00 100,00 

Riicken- { Hengste 98,71 97,58 97,42 
Mhe Stu ten I 9S.85 97,115 97,41 

Kruppen- { Hengste I 101,72 102,19 102,38 
Mhe Stuten 1101,87 103,29 102,88 

Beinlange { Hengste 66,78 62,79 60,60 
Stuten 65,75 6:t,14 60,13 

Brusttiefe { Hengste 33,22 37,21 39,40 
Stuten 34,25 37,86 39,87 

Kruppen- { Hengste 26,08 29,13 31,34 
. breite Stuten 28,15 29,35 31,48 

Kruppen- { Hengste 30,50 32,85 33,98 
lange Stuten 32,27 33,68 34,15 

Rumpf- { Hengste 78,02 83,34 88,55 
lange Stuten 81,44 83,63 87,49 

Brust- {IHengste 26,34 27,431 28,76 
breite Stu ten 26,46 27,96 28,84 
Brust- { Hengste 90,80 100,47 103,08 

umfang Stuten 94,57 101,33 105,22 

Rohrbein { Hengste 15,34 14,76 14,58 
Stuten 15,33 14,56 14,52 

Durch-
in Clll 

schnittl. 1. 2. 
Anfangs- Mon. Mon. 

maB 

iderristMhe { Hengste 97,08 9,03 7,46 
Stuten 95,90 11,23 7,22 

W 

iickenMhe { Hengste 95,83 7,72 7,09 
Stuten 94,80 9,72 7,48 

R 

100,00 100,00 1100,00 

97,34 97,30 I 97,47 

100,00 1100,00 

96,97 97,30 

100,0 

97,5 ° 1 
97,32 97,431 97,38 97,66 

103,25 102,98 102,69 102,87 
103,39 103,41 102,82 102,81 

58,88 57,96 56,27 55,66 
58,54 58,11 57,55 57,02 
41,12 42,02 43,63 44,34 
41,46 41,89 42,45 42,98 
32,37 32,79 33,00 34,04 
32,36 32,49 32,35 33,40 
34,36 34,19 34,51 35,62 
34,35 34,41 34,48 34,49 
92,52 95,14 96,12 98,22 
91,64 93,83 95,59 97,37 
29,43 29,22 28,991 29,25 
28,80 28,31 28,57 29,12 

105,53 106,77 107,29·109,78 

108,59 1109,05 110,08 111,07 
14,45 14,35 14,45 14,49 
14,41 14,34 14,26 14,23 

97,56 
102,62 
102,65 

55,20 
56,51 
44,80 
43,49 
34,51 
34,00 
36,10 
35,40 
99,25 
98,57 
29,96 
29,55 

111,38 

98,1 
102,3 
102,3 

55,0 
55,8 
44,9 
44,1 
34,9 
34,5 
36,3 

' 35,9 

5 
9 
2 
2 
6 

99,8 

8 
4 
8 
8 
3 
8 
1 
8 99,5 

30,2 
29,8 

112,6 
112,01 f 113,0 

14,44 14,4 
14,55 14,1 

8 
3 
5 
9 
4 
4 

Tabelle 3. Die durchschnittlichen 

1. I 
3. 4. 5. 6. Halb- 7. i 8. 9. 

Mon. Mon. Mon. Mon. iallf 
Mon.; Mon. Mon. 

5,59 4,53 13,66 3,15 33,42 2,87 2,50 2,38 
6,00 3,80 3,33 2,79 34,97 2,73 2,92 2,52 
5,36 4,38 3,76 2,42 30,73 3,22 2,72 2,50 
5,76 3,78 3,19 3,10 32,97 2,51 2,66 2,36 

ruppenhohe { Hengste 98,75 9,69 7,84! 6,88 4,22 3,40 3,47 35,50 2,62 12,25 2,06 
Stuten 97,70 12,94 7,661 6,79 3,91 2,69 2,85 36,84 2,63 2,56 2,36 

K 

einlange { Hengste 64,83 1,73 2,26 1,34 1,54 0,09 0,85 7,80 0,99 1,13 1,00 
Stuten 63,05 3,52 2,56 1,71 1,65 1,21 0,92 11,57 0,88 0,76 0,69 

B 

rusttiefe { Hengste 32,25 7,30 5,20 4,25 3,00 3,57 2,30 25,62 1,88 1,37 1,38 
Stuten 32,85 7,71 5,26 4,29 2,15 2,12 1,87 23,40 1,85 2,16 1,83 B 

ruppenbreite{ 
Hengste 25,33 5,58 4,69 2,98 1,99 1,46 2,40 19,10 1,60 1,50 1,25 
Stuten 27,00 4,56 4,63 2,90 1,45 1,66 1,52 16,72 1,71 1,78 1,79 K 

ruppenlange { Hengste 29,70 5,16 3,74 2,35 1,35 1,66 2,54 18,80 1,65 1,22 1,44 
Stuten 30,95 5,13 3,18 2,46 1,41 1,42 0,79 14,19 2,16 1,76 1,71 K 

R umpflange { Hengste 75,75 12,69 12,13 9,68 7,43 4,74 5,74 52,41 4,21 3,25 2,69 
Stuten 78,10 11,50 11,00 10,25 6,19 5,39 5,02 49,35 4,24 4,26 3,27 

rustbreite { Hengste 25,58 3,52 3,56 2,41 1,07 0,771 1,26 12,16 1,78 1,19 11,28 
Stuten 25,40 4,55 3,20 1,65 0,51 1,29 1,52 12,72 1,36 1,25 1,51 B 

Brustumfang { Hengste 88,16 18,45 10,46 8,68 6,32 4,57 6,63 55,11 5,29 4,50 4,06 
Stuten 90,70 17,86 12,44 10,38 4,66 4,96 4,37 54,67 4,28 4,74 4,51 

Rohrbein { Hengste 14,90 0,77 0,88 0,68 0,53 0,65 0,51 4,02 0,38 0,33 0,40 
Stuten 14,71 0,89 1,00 0,73 0,56 0,38 0,35 3,91 0,29 0,40 0,29 
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in Prozenten der durckschnittlichen W iderristhOhe. 

9. Mon. I 10. Mon. I 11. Mon. I 12. Mon. I 15. Mon. I 18. Mon. 121. Mon. 124. Mon. I SO. Mo~.·136. Mon. I Eltern 

100,001 100,00 100,00 1100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1100,00 100,00 

98,37 97,30 97.401 97,20 96,79 97,50 97,22 97,58 97,72 I 97,97 96,94 
97,37 97,31 97,221 97,25 97,471 97,12 97,34\ 97,45 97,12 97,08 96,52 

102,11 102,31 102,21 101,95 101,49 101,96 101,97 101,05 102,26 102,52 101,44 
102,16 102,13 102,16 102,43 102,53 102,51 102,52 101,96 102,10 102,49 100,72 

54,80 54,52 . 53,72 53,87 53,42 51,91 51,03 51,20 50,59 50,68 50,43 
55,33 54,84 54,54 54,47 53,98 53,32 52,63 51,86 50,83 50,48 50,80 
45,20 45,48 46,18 46,13 46,58 48,09 48,97 48,80 49,41 49,32 49,57 
44,67 45,16 45,46 45,53 46,02 46,68 47,37 48,14 49,17 49,52 49,20 
35,28 35,71 36,06 36,33 36,47 36,94 38,41 38,12 38,97 40,14 40,17 
35,25 35,69 35,82 35,59 36,11 36,59 37,33 37,63 38,89 39,25 37,97 
36,75 36,95 37,00 37,26 37,59 37,98 38,54 38,75 38,96 39,26 39,35 
36,51 36,89 37,12 36,62 37,26 37,85 38,36 38,49 39,12 39,32 37,76 

100,15 102,01 102,12 102,60 100,81 102,87 103,43 104,48 105,32 105,46 106,95 
100,30 100,21 101,17 102,28 102,83 102,93 103,39 103,88 104,97 104,71 107,47 

30,69 30,91 1 31,23 31,04 I 31,15 32,11 1 32,75 33,521 35,21 36,53 37,46 
30,88 30,69 30,88 30,15 I 30,26 30,88 31,61 32,05 33,19 33,80 30,99 

113,64 114,80 116,54 117,91 120,53 123,53 125,32 126,35 127,76 128,29 136,12 
114,28 115,57 116,57 117,90 119,68 121,52 124,04 124,98 127,21 128,431125,72 

14,48 14,58 14,56 14,66 14,61 15,15 15,33 15,53 15,69 15,82 16,99 
14,09 14,13 14,25 14,32 14,45 14,36 14,45 14,49 14,64 14,71 14,79 

absoluten Ma[3zunahmen. 

12.-15.1 15.-18.[18 .. 21. 
Dnrch- Gesamt-

10. 11. 12. 1. Jahr 21.-24. 2. Jahr 24.-S0. SO.-36. 
B. Jahr schnittl. zunahme 

Mon. Mon. Mon. Mon. MOll. I MOll. Mon. Mon. Mon. 
EndmaB Gebnrt 

I bis3. Jahr 

1,57 1,58 1 1,80 46,12 4,69 1,74 2,64 12,91 11,98 4,82 2,90 7,72 162,90 65,82 
1,64 0,82 0,Q1 45,61 2,71 3,36 2,76 1,05 9,88 4,09 4,56 8,65 160,04 64,14 
1,05 1,68 . 1,47 43,37 3,95 2,74 2,16 3,39 12,24 4,92 3,24 8,16 159,60 63,77 
1,54 0,68 0,05 42,83 2,95 2,75 3,01 1,20 9,91 3,46 4,37 7,83 155,37 60,57 
1,87 1,48 1,47 47,25 4,10 2,47 2,70 2,54 11,81 5,82 3,37 9,19 167,00 I 68,25 
1,59 0,90 0,38 47,26 2,91 3,42 2,84 0,23 9,40 4,39 5,29 9,68 164,04 66,34 
0,48 -0,13' 1,04 12,31 1,86 -1,34 0,Q3 1,75 2,30 1,49 1,62 3,11 82,55 17,72 
0,19 0,Q3 -0,09 14,03 0,77 0,82 0,48 -0,65 1,42 0,53 1,72 2,25 80,75 17,70 
1,09 1,71 0,76 33,81 2,83 3,08 2,61 1,16 9,68 3,33 1,28 4,61 80,35 48,10 
1,45 0,79 0,10 31,58 1,94 2,54 2,28 1,70 8,46 3,56 2,84 6,40 79,29 46,44 
1,16 1,06 1,03 26,70 1,91 1,34 3,22 0,66 7,13 3,20 3,04 6,24 65,40 40,07 
1,22 0,46 -0,31 23,37 1,72 1,91 2,13 0,84 6,60 3,20 2,66 5,86 62,83 35,83 
0,86 0,66 1,03 25,66 2,24 1,24 1,85 1,45 6,78 2,20 1,56 3,76 63,90 36,20 
1,09 0,67 -0,71 20,87 1,92 2,07 1,86 0,60 6,45 2,56 2,10 4,66 62,93 31,98 
4,33 1,76 2,53 71,18 2,17 4,84 3,56 4,64 15,21 6,38 3,28 9,66 172,80 96,05 
2,18 1,76 1,58 66,64 3,55 3,62 3,52 1,88 12,51 5,95 4,38 10,33 167,58 89,48 
0,89 0,8~ 10,30 18,88 1,61 1,98 1,83 2,15 7,57 4,31 3,11 7,42 1 59,45 33,87 
0,94 0,52 -0,73 17,57 0,67 1,94 1,96 0,99 5,56 3,07 2,50 5,57 54,10 28,70 
3,40 4,28 4,06 80,70 9,40 6,58 5,99 4,27 26,24 9,32 4,78 14,10 209,21 121,04 
3,69 2,36 1,89 76,14 5,77 6,72 7,54 2,36 22,39 8,56 7,83 16,39 205,62 114,92 
0,36 0,21 0,43 6,13 0,59 1,06 0,67 0,75 3,07 1,01 0,67 1,68 25,78 10,88 
0,28 0,27 0,12 5,56 0,57 0,36 0,53 0,20 1,66 0,83 0,78 q)1 23,54 8,83 
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Tabelle 4 Die durchschnittl M aj3zunahmen inProz der durchschnittl Gesamtzunahme . 
I I I I ...:13 I "' '" o;jCl ... 

t~1 
I :;:lSE 

:::5 ..:: ;l" I::: ~ ... o~ '" ... ... ... ~ .S "'" ~§]~ .§ 00 13 "' .c ..:: ..:: 
Q eo" t:~ '" ,0 ~ o~ ~ o~ "0> .g ~.s '"' 0' w" ~~0~ .:£ 

~ I 
...i <>i or; -513 

I 
... " :0- ~'g I ~ ~ ~ ~ ~-<1 ...i >=I~ >=1",0 

0;> 

Widerristhohe { 
Hengste 97,08 i 33,2 50,8 170,06 18,21 i 11,73(162,90 i 10000 
Stuten 95,90 39,0 54,5 71,10 15,30 13,50 160,04 ' 

RiickenhOhe { Hengste 95,83 31,6 48,2 68,01 19,19 12,80
1

159,60 10000 
Stuten 94,80 37,8 50,1 70,70 16,30 13,00 155,37 ' 

Kruppenhohe { Hengste 98,75 35,7 51,9 69,23 17,30 13,47 167,00 
100,00 Stuten 97,70 41,2 55,5 71,20 14,20 14,60 164,04 

Beinlange { Hengste 64,83 30,1 44,0 69,47 12,98 17,55 82,55 
100,00 Stuten 63,05 41,1 65,3 79,80 7,90 12,00 80,75 

Brusttiefe { Hengste 32,25 34,8 53.2 70,29 20,13 9,58 80,35 
100,00 Stuten 32,85 36,6 50,4 68,00 18,30 13,70 79,29 

Kruppenbreite { 
Hengste 25,33 33,0 47,7 66,60 17,79 15,61 65,40 

100,00 Stuten 27,00 33,7 46,5 65,30 18,00 16,60 62,23 

Kruppenlange { 
Hengste 27,70 36,6 51,8 70,88 18,78 10,34 63,90 

100,00 Stuten 30,95 33,0 44,3 65,10 20,10 14,70 62,93 

Rumpflange { Hengste 75,75 35,9 54,5 74,10 15,84 10,06 172,80 
100,00 Stuten 78,10 36,8 55,2 74,30 13,90 11,70 167,58 

Brustbreite { Hengste 25,58 28,1 37,1 55,74 22,35 21,92 I 59,45 
100,00 Stuten 25,40 32,8 44,3 61,20 19,80 19,90 54,10 

Brustumfang { Hengste 88,16 31,1 45,5 66,67 23,31 10,02 209,21 
100,00 Stu ten 90,70 35,4 47,6 66,20 19,40 14,40 205,62 

Rohrbein { Hengste 14,90 21,3 36,8 56,34 28,21 15,45 25,78 100,00 
Stuten 114,71 29,6 I 44,3 62,90 118,80 18,30 1 23,54 

Tabellc 5. Der Zuwachs der einzelnen Korpermaj3e in Proz. der absolut. Geburtsmaj3e. 

11. Halbjahr i 1. Jahr 2. Jahr R Jahr iGebUI"t, b. 3. Jahr 

Widerrist- { Hengste 34,5 I 47,5 12,4 7,9 67,8 
hohe Stuten 36,5 47,5 10,3 9,1 66,9 

Riicken- { Hengste 32,1 45,3 12,7 8,5 66,5 
hOhe Stuten 34,9 45,2 10,4 8,2 63,8 

Kruppen- { Hengste 35,8 47,8 11,9 9,2 68,9 
hOhe Stuten 37,8 48,4 9,6 9,9 67,9 

Beinlange { 
Hengste 12,0 19,0 3,5 4,8 27,3 
Stuten 18,3 22,3 2,2 3,5 28,0 

Brusttiefe { Hengste 78,6 101,7 30,0 14,2 145,9 
Stuten 71,1 96,0 25,9 19,6 141,5 

Kruppen- { Hengste 75,5 105,4 28,2 24,6 158,2 
breite Stu ten 61,8 86,1 24,4 21,7 132,2 

Kruppen- { Hengste 68,8 92,6 24,5 13,5 130,6 
lange Stuten 47,1 67,4 21,3 15,5 104,2 

Rumpf- { Hengste 69,1 94,0 20,1 12,6 126,7 
lange Stuten 63,1 85,3 16,0 13,2 114,5 

Brustbreite { 
Hengste 49,2 73,7 29,2 28,2 131,7 
Stuten 50,1 69,1 21,9 22,0 113,0 

Brust- { Hengste 62,4 91,6 29,7 16,1 137,4 
umfang Stu ten 60,3 83,9 24,6 18,1 126,6 

Riihrbein { Hengste 26,9 41,1 20,6 11,2 72,9 
Stl1ten I 26,6 37,8 11,3 10,9 60,0 
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