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I. Zucht und Fiitterung von Milchvieh 
Von 

H. v. Falck-Berlin 

Mit 38 Abbildungen 

1. Die Milchrassen von Rind, Ziege und Schaf 
Dnter den Tierarten, deren Milch als menschliches Nahrungsmittel ge

wonnen wird, steht das Rind, namentlich in Europa, seiner wirtschaftlichen 
Bedeutung nach weitaus an erster Stelle. Ganz besonders gilt das fUr die Gebiete 
mit gemiWigtem Klima, in welchen das H a u sri n d in seinen verschiedenen 
Rassen das wichtigste Milchtier darstellt, wahrend das im siidlichen Asien und 
in Afrika verbreitete Buckelrind oder Zebu zwar auch del' Milchgewinnung 
dient, in erster Lillie jedoch als Arbeits- und Fleischtier genutzt wird. Auch 
der vom indischen Biiffel abstammende Haus biiffel ist in Gebieten mit 
hei13em und feuchtem Klima in erster Lillie ein unentbehrliches Arbeitstier, 
das aber auch der Fleisch- und JYIilchnutzung dient. Als besonders milchreich 
werden die indischen Delhi biiffel geriihmt. In Europa beschrankt sich das 
Verbreitungsgebiet des Hausbiiffels auf den Kaukasus, eillige Gebiete SiidruBlands, 
die Balkanstaaten, Rumanien und Siebenbiirgen, Teile von Siidungarn, Italien 
und Sizilien. Auch hier ist der Buffel vorwiegend Arbeitstier; die sehr wohl
schmeckende und gehaltreiche Milch wird als Trinkmilch geschatzt und auch 
auf Kase (namentlich in Italien), seltener auf Butter verarbeitet. In einzelnen 
Zuchten wird die "Milch ausschlieBlich vom Kalbe genutzt. 1m allgemeinen 
werden von der Biiffelkuh in Europa etwa 1000 kg IVIilch gewonnen, mit 
Schwankungen von 500 bis 1800 kg. Der Fettgehalt der Milch ist sehr hoch, im 
}fittel gegen 8 %, und zwar von etwa 5 % zu Beginn der Milchzeit, allmahlich 
auf etwa 12,5 % steigend; doch bestehen auch hier im Einzelfalle erhebliche 
Dnterschiede. Eine allgemeinere Bedeutung als Milchtier kommt dem Biiffel in 
Europa llicht zu. 

Das auf den Dr aJs Stammform zuriickzufiihrende Hausrind stellt eines 
der altesten Haustiere del' Alten Welt dar. Durch die Zahmung verschiedener 
Lokalformen des Drs unter stark voneinander abweichenden natiirlichen Ver
haltllissen entstanden bereits in alter Zeit Typen mit besonderem Geprage, 
aus denen sich allmahlich die heutigen Rinderrassen entwickelt haben. Neben 
der Abstammung und den natiirlichen Verhaltnissen ist es vor allem die kiinst
liche Zuchtwahl durch den Menschen, die namentlich in neuerer Zeit 
zur Bildung der in Form und Leistung sehr verschiedenen Rinderrassen bei
getragen hat. Je nach den wirtschaftlichen Verhaltllissen tritt bei der Zuchtwahl 
die Milch-, Fleisch- oder Arbeitsleistung des Rindes mehr in den Vordergrund. 
Neben R,assen mit einseitiger Betonung nur einer dieser Nutzungen - wie 
dem einseitig auf Milchergiebigkeit geziichteten Jerseyrind, dem auf Friihreife 
und Mastfahigkeit geziichteten Shorthornrind und dem in allererster Lillie 
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als Arbeitstier genutzten Steppenrind - gibt es zahlreiche Rassen, bei denen 
mehrere Nutzungen gleichmaBige Beriicksichtigung finden, so das 
als Milch-Mastrind genutzte schwarzbunte Niederungsrind und das Simmentaler 
Rind mit gleichmaBiger Beriicksichtigung aller drei Nutzungen. Innerhalb dieser 
N u tz ungstypen sind in den verschiedenen Gebieten zahlreiche Rassen vor
handen, die in ihrer korperlichen Entwicklung, GroBe und Ausbildung der 
Friihreife, in ihren Futteranspriichen und Leistungen den jeweiligen natiirlichen 
und wirtschaftlichen Bedingungen angepaBt sind. Farbe, Abzeichen sowie 
gewisse auBere Merkmale stellen weitere Rassenkennzeichen dar. 

Die weiter unten eingehender zu besprechenden Rinderrassen, bei denen 
die Milchergiebigkeit eine besondere Beriicksichtigung findet, 
sind im mittleren und nordlichen Europa entstanden. Vor allem sind es die 
Gebiete an den Meeresk'iisten sowie die FluB- und Gebirgstaler mit nahrstoff
reichen Boden und reichlichen Niederschlagen, in denen schon die na tiir lichen 
Verhaltnisse, insbesondere der gute Gras- und Futterwuchs, auf 
eine starke Rinderhaltung hinweisen, und wo unter dem EinfluB des 
feuchten, gleichmiWig kiihlen Klimas giinstige Vorbedingungen fiir die 
Entwicklung einer hohen Milchergiebigkeit bestehen. Die in dies en 
Gebieten geziichteten Rinder haben sich stets durch eine verhaltnismaBig gute 
Milchergiebigkeit ausgezeichnet, wahrend in den trockeneren Gegenden mit vor
herrschendem Ackerbau in Deutschland noch zu Anfang des vorigen Jahr
hunderts die Rinderhaltung vorwiegend der Stallmisterzeugung diente und als 
"notwendiges -obel" angesehen wurde. In der Zeit vor 100 Jahren lieferten die 
Kiihe in den futterarmen Gebieten des Binnenlandes auf leichten Boden etwa 
500 bis 1100 Liter Milch, nur unter besonders giinstigen Bedingungen bis zu 
2000 Liter, wahrend in den fruchtbaren Niederungen der Durchschnittsertrag 
auf 2400 Liter geschatzt wurde und vereinzelt Ertrage bis zu 3500 Liter vor
kamen. Unter dem EinfluB des allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwunges, 
der eine starke Steigerung der Nachfrage nach Milch und Molkereierzeugnissen 
zur Folge hatte, setzte in der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts in Deutsch
land eine rege ziichterische Tatigkeit auch auf dem Gebiete der 
Milchviehzucht ein, wodurch eine erhebliche Steigerung der :YIilchergiebigkeit 
erreicht wurde. Heute kann der durchschnittliche Milchertrag im Zuchtgebiet 
des Niederungsviehs auf 2500 bis 3000 kg veranschlagt werden, und nicht selten 
werden im Durchschnitt ganzer Herden 4000 kg, selbst 5000 kg und mehr er
molken, wahrend bei Einzeltieren Ertrage von iiber 6000 kg nicht zu den Selten
heiten gehoren und Leistungen von iiber 10000 kg mehrfach festgestellt wurden, 
namentlich in den letzten Jahren. 

Ganz ahnlich ist die Entwicklung in den benachbarten Staaten mit fort
geschrittener wirtschaftlicher Entwicklung gewesen, und selbst in Gebieten 
mit so rauhem Klima wie Nordschweden und Finnland ist die Heranziichtung 
leistungsfahiger Milchviehrassen mit Erfolg durchgefiihrt worden. Auch im 
Zuchtgebiet der Hohenschlage sind, namentlich in neuester Zeit, die Milch
ertrage erheblich gestiegen, doch werden im allgemeinen die hohen Milch
leistungen der Niederungsschlage nicht erreicht, was auf die besonderen wirt
schaftlichen und HaltungsverhiiJtnisse sowie das auf mehrseitige Nutzung ge
richtete Zuchtziel zuriickzufiihren ist. Der Milchfettgehalt ist allerdings bei 
den Hohenschlagen im Durchschnitt hoher als bei den Niederungsschlagen, 
wodurch ein gewisser Ausgleich gegeben ist. 

Bereits im siidlichen Europa ist die Milchergiebigkeit der bodenstandigen 
Rinderschlage nur gering. Hier tritt die Fleisch- und vor allem die Arbeits
leistung des Rindes in den Vordergrund, und noch mehr ist das in den s u b-
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tropischen und tropischen Ge bieten Afrikas und Asiens der Fall. Neben 
den bodenstandigen Rinderschlagen werden hier vielfach eingefuhrte mittel
europaische Milchviehrassen zur Deckung des Bedarfes an Kuhmilch gehalten. 
Auch die bliihenden Milchviehzuchten der Neuen Welt sind aus dies en 
Rassen entstanden. 

In den Ge bieten mit heiBem und trockenem Klima tritt an die Stelle 
des Rindes als Milchtier die Ziege, die sich auch in lange dauernden Trocken
zeiten, wie sie z. B. in Zentralafrika regelmaBig auftreten, noch ausreichend 
ernahren kann. Durch ihre besondere korperliche Veranlagung und ihre Be
weglichkeit ist die Ziege befahigt, unter diesen fUr die Haltung von Milchkuhen 
ungunstigen Verhaltnissen das oft sparliche Futter gut auszunutzen und noch 
befriedigende Milchertrage zu liefern. Bereits in Sudeuropa, namentlich in 
Sudspanien, Sizilien und Suditalien, ebenso in Nordafrika, wird der groBte 
Teil der Trinkmilch von der Ziege geliefert, und zwar besonders auch fUr die 
Versorgung der stadtischen Bevolkerung. Die stadtische Milchversorgung wird 
in diesen Gebieten, in denen ein Transport von Milch auf groBere Entfernungen 
ohne Anwendung von Kuhlanlagen nicht moglich ist, durch die Ziegenhaltung 
in einfachster Weise sichergestellt. Die tagsuber in der Umgebung der Stadte 
geweideten Ziegen werden abends in die StraBen der Stadt getrieben und vor 
den Hausern der Verbraucher gemolken. Infolge der ausgezeichneten Marsch
fahigkeit del' Ziegen leidet ihre Milchergiebigkeit durch die Zurucklegung 
weiterer Strecken bei gefUlltem Euter nicht oder nur unwesentlich. 

Auch fUr ra uhe Ge birgslagen mit sparlicherem Futter und steilen Hangen 
hat die Ziege als Milchtier eine groBe Bedeutung, da sie als Gebirgstier 
diesen Verhaltnissen besonders gut angepaBt ist. In allen Gebirgsgegenden, 
bis nach Nordeuropa, wird daher die Ziege schon seit alters zur Ausnutzung 
der fUr die Rinderhaltung weniger geeigneten Weideflachen gehalten. Mit 
fortschreitender wirtschaftlicher Entwicklung hat aber auch im mitteleuro
pais chen Flachlande die Ziegenhaltung an Bedeutung und Ausdehnung ge
wonnen. Die Ziege ist hier die "Kuh des kleinen Mannes", da sie auch in Haus
haltungen ohne groBere landwirtschaftlich genutzte Flachen, vorwiegend mit 
Kuchen- und Gartenabfallen, ernahrt werden kann, wo die Haltung einer Kuh 
nicht mehr moglich ist. In Deutschland hat etwa seit 1890 die Ziegenzucht 
einen groBen Aufschwung erfahren, und namentlich fUr den Haushalt del' 
Industriearbeiter, Eisenbahner und fur einen groBen Teil der kleinstadtischen Haus
haltungen hat die Ziegenhaltung eine auBerordentliche wirtschaftliche Bedeutung. 
Ahnlich liegen die Verhaltnisse in den benachbarten Landern. In allen dies en 
Gebieten handelt es sich urn Milchziegenrassen, die sich nur in der Milch
leistung und gewissen auBeren Merkmalen voneinander unterscheiden; die 
zuchterisch bearbeiteten Kulturrassen gewinnen fortschreitend an Verbreitung. 
Die FleiRchziegenrassen sind nur fur gewisse sucllichere Gebiete von Bedeutung. 

Wahrend die vor Einfuhrung del' Merinos in Deutschland allgemein ver
breiteten Landschafe huher stets nach dem Absetzen del' LammeI' gemolken 
wurden, wobei die gewonnenen geringen Milchmengen vorwiegend del' Kase
bereitung dienten, ist diese Art der Nutzung heute in Deutschland nicht 
mehr ublich. Die ungunstige Wirkung des Melkens del' Mutterschafe auf die 
Entwicklung del' LammeI' sowie auf die Beschaffenheit und den Ertrag del' Wolle 
zeigte sich zuerst in den Merinozuchten, so daB hier die Milchnutzung aufgegeben 
wurde, und diesem Beispiel sind auch die Landschafzuchter gefolgt. Fur die 
Fleischschafrassen kam die lVIilchnutzung uberhaupt nicht in Frage. Eine Aus
nahme stellt das sehr milchreiche friesische Milchschaf in seiner reinen 
Form dar, dessen Haltung unter bestimmten naturlichen und wirtschaftlichen 
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VerhaItnissen auch heute noch sehr lohnend sein kann. Eine groBe wirtschaft
liche Bedeutung hat aber vor allem die Gewinnung der Schafmilch in 
zahlreichen wirtschaftlich weniger fortgeschrittenen Ge bieten, 
in denen auch die natiirlichen Verhaltnisse auf eine ausgedehnte Schafhaltung 
hinweisen. Neben Fleisch und Wolle (von meist grober Beschaffenheit) liefern 
die in derartigen an Schafweiden reichen Gebieten gehaltenen Schafrassen 
zwar je Kopf meist nur geringe Milchertrage, durch die HaItung groBerer Herden 
kann aber trotzdem die Gewinnung der Milch und ihre Verarbeitung zu Kase 
oder anderen Molkereierzeugnissen sehr lohnend sein. N amentlich gilt das fUr 
Gebiete, in denen besonders hochwertige Erzeugnisse, wie z. B. der Roquefort
kase, hergestellt werden. In allen diesen Gebieten wird erst durch die aus
gedehnte Schafhaltung unter den augenblicklichen wirtschaftlichen Verhalt
nissen eine lohnende N utzung der mit sparlichem Futter bestandenen, oft hoch 
gelegenen und sehr rauhen Weideflachen ermoglicht, wie das auch fUr den 
Kaukasus, den Balkan, die Karpathen, einen Teil der Alpen, die Pyrenaen 
und zahlreiche andere Gebiete zutrifft. 

In den fol genden Ausfiihrungen sollen in erster Lini e diej enigen e u r 0 p a i s c hen 
Rinder-, Ziegen- und Schafrassen besprochen werden, bei denen die Milch
erzeugung eine besondere Beriicksichtigung findet und die eine 
groBere Bedeutung besitzen, wahrend die auBereuropaischen Milchviehzuchten 
nur kurz gestreift werden konnen. 

A. Rinderrassen 
a) Allgemeine Ubersicht 

Bei den im nordlichen Europa geziichteten bodenstandigen Rinderrassen 
steht unter ungilllstigen wirtschaftlichcn Verhaltnissen die Milchnutzung weitaus 
an erster Stelle. 1m nordlichen RuBland, in Finnland, dcm Baltikum, in N orwegen 
und im nordlichen Schweden fehlen die naturlichen Vorbedingungen hir 
eine starkere Ausbildung del' Mastfahigkeit del' Rinder, wahrend namentlich 
in den Niederungen und Flufitalern diesel' Gebiete ein fUr die Haltung leich tel' 
bis hochs tens mi ttelsch wereI' Milch viehschlage a usreichender Fu tter
wuchs vorhanden ist. Neben del' Versorgung des eigenen Haushaltes mit Milch 
und :Ylolkereierzeugnissen dient die Milchviohhaltung in diesen Gebieten vorwiegend 
del' Buttererzeugung fur den Verkauf, und in gunstigor wirtschaftlicher Lage 
wird auch Frischmilch in die Stadte geliefert. In ungiinstiger Verkehrslage werden 
die Tiere ausschliefilich mit Wirtschaftsfuttermitteln und auf del' vVeide ernaillt, 
die :Ylilchertrage sind daher auch in del' Regel niedrig. vVerden die Tiere jedoch 
unter gilllstigeren wirtschaftlichen Verhaltnissen, wie z. B. in den Abmelkwirtschaften 
in del' Umgebung von Petersburg, ausreichcnd ernahrt, so konnen sehr befriedigende 
Milchertrage erziel t werden. N amentlich in S c h wed e nun d Fin n I and ist es gelungen, 
durch Zuchtwahl und verbesserte Aufzucht und Haltung del' Tiere die 
~'lilchergiebigkeit erhebIich zu steigern. Die aus anderen Zuchtgebieten 
vielfach eingefuhrten leistungsfahigeren, abel' anspruchsvolleren l\Iilchviehrassen 
konnen hier nur unter besonders gunstigen Verhaltnissen den Wettbewerb mit den 
bodenstandigen Rassen aufnehmen. 

Von den zahlreichen Milch viehschlagen des nord Ii c hen R u fi 1 and s (LEOPOLD OW) 
sind VOl' allem das Cholmogoren- und das J aroslawer Rind zu nennen, die bereits 
ziichterisch bearbeitet werden und infolge ihrer guten ;\'Iilchleistungen in RuBland 
eine weite Verbreitung gefunden habcn. Bei cinem mittleren Lebcndgcwicht von 
etwa 400 kg liefern die dem schwarzbuntcn Niederungsrinde nahestehenden Cholmo
goren 2750 Liter Milch mit 3,5% Fett. Die im Gouvernement Olonez verbreiteten 
hornlosen Rinder werdon vielfach mit den ihnen nahestehenden ostfinnischen 
Rindern gekreuzt. 1m nordiistlichen RuBland ist das bodenstandige anspruchs
lose Rind in seiner urspriinglichen Form verbreitet. 
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In Finnland steht die Milchviehzucht auf einer hohen Entwicklungsstufe. 
Rund 10,5% aller Kuhe wurden 1925 kontrolliert. Die bodenstandigen horn
losen Rinderschlage werden bereits seit uber 30 Jahren zuchterisch bearbeitet. 
Bei einem mittleren Lebendgewicht von etwa 400 kg liefern die Kuhe in guten 
Herden 3000 kg Milch und mehr, bei einem Fettgehalt von 4%. In Westfinnland 
werden von Einzeltieren 5000 bis 6000 kg, selbst 8000 kg ermolken. Von den pin
gefiihrten Rassen haben die Ayrshires eine weitere Verbreitung gefunden. 

1m Baltikum ist in neuerer Zeit. neben del' Zucht des schwarzbunten 
Niederungsrindes und des roten Angler-Fiinenrindes, auch die Zucht del' 
Landrassen gefordert worden. Es handelt sich in Estland um ein dem west
finnischen Rinde nahestehendes fahlrotes Milchvieh, in Lettland um vorwiegend 
rotes und rotbuntes Vieh. Auch in Litauen wird neben dem schwarzbunten 
Niederungsrinde ein bodenstandiger Milchviehschlag geziichtet. 

In S ch weden (FUNKQUIST) findet sich das bodenstandige hornlose Milchvieh im 
nordlichen Teil. In den zuchterisch bearbeiteten Herden del' weiBen Fjallrasse 
(Abb. 1) wiegen die KUhe etwa 375 kg. Die kontrollierten Kuhe in Jamtland 
lieferten 1924/25: 2262 kg Milch mit 3,98% Fett= 88,4 kg Fett, die beste Herde 
1923/24 im Herdenwettbewerb 3899 kg mit 3,84% = 149,6 kg Fett und die bestc 
Kuh 5724 kg mit 3,79%=217,9 kg Fett. Das dem roten hornlosen Ostlandsrinde 
Norwegens ahnliche schwedische rote hornlose Rind hat eine geringere Verbreitung. 
Die Leistungen sind etwas niedriger als beim Fjallrinde. Weiter siidlich werden 
vorwiegend Ayrshires bzw. das schwedische rotbunte Rind und schwarzbuntes 
Niederungsvieh gezuchtet. Die Zahl del' kontrollierten Kuhe belief sich 1925 auf 
rund 11 % des Kuhbestandes. 

In N orwegen finden sich, 
neben dem seit 1840 einge
flihrten undnurimsudlichen Teil 
verbreitetenAyrshirerinde, zahl
reiche einheimische SChUl
ge, bei denen die Milchnutzung' 
besondere Berucksichtigung fin
det. Rund 9% aller Kllhe 
stehen unter Leistungskon
trolle. Das rote Drontheimer 
Rind ist aus einer Kreuzung 
des Landviehs mit Ayrshires 
entstanden. Besonders wichtig 
ist das ruckenscheckige Tele
markenrind, das allenthal
ben, namentlich im Suden, 

Abb. 1. Fjall-Kuh 

verbreitet ist. Die im Mittel 350 kg schweren Kuhe liefern etwa 2500 kg Milch 
mit 3,7% Fett. Das dem schwedischen roten hornlosen Rinde ahnliche Ostlands
rind im sudostlichen Norwegen liefert bei einem Lebendgewicht von 400 bis 450 kg 
im Durchschnitt del' kontrollierten KUhe 2500 kg Milch mit 3,7% Fett; in den 
besten Herden werden im Mittel 4000 kg Milch mit 4% Fett und bei einzelnen 
KUhen uber 5000 kg l\filch erzielt. Das Rorosrind im Drontheimer Bezirk steht 
dem Fjallrind nahe. 

AIle diese Schlage liefern im Vergleich zu ihrem geringen Korpergewicht auBer
ordentlich hohe Milchertrage, besonders dort, wo eine zuchterische Bearbeitung 
stattgefunden hat, trotz del' meist recht ungUnstigen Haltungs- und Futterver
hiiltnisse. Fur ihre engere Zuchtheimat haben sie eine groBe wirtschaftliche Bedeutung, 
unter gunstigeren natlirlichen und wirtschaftlichen Verhaltnissen konnen sie jedoch 
den ·Wettbewerb mit den hochgeziichteten Kulturrassen nicht aufnehmen. 

Auch in GroBbritannien und Irland (WALLACE) werden in einzelnen kleinen 
Gebieten mit ungUnstigen naturlichen Verhaltnissen noch veredelte Landrassen ge
zuchtet. So besteht seit 1919 eine Gesellschaft zur Zuchtung des alten ruckenscheckigen 
Gloucestershirerindes, seit 1918 eine Zuchtervereinigung flir eine dem Fjiill-
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rinde ahnliche Abart des Parkrindes. Eine groBere Bedeutung hat von allen 
diesen Landschlagen nur das schwarze Kerry-Rind im siidwestlichen Irland, 
mit der kurzbeinigen frlihreiferen Abart des Dexter-Rindes. Kiihe der Kerry
Rasse wiegen etwa 300 bis 400 kg und liefern im Mittel 1700 Liter Milch mit rund 
4% Fett. Das kleinere, aber mastfahigere Dexter-Rind wiegt 300 bis 350 kg und 
liefert im Mittel 2300 kg Milch mit 3,5 bis 4,5% Fett. In guten Kerry- und Dexter
zuchten werden Milchertrage von 2250 bis 3200 kg erzielt, und der Hochstertrag 
einer Kuh belauft sich auf 4100 kg Milch. 

Wesentlich hohere Milchertrage werden vom schottischen Ayrshirerinde, 
vor allem aber von dem Milchvieh der englischen Kanalinseln, dem J ersey- und 
Guernsey-Rinde, geliefert. Diese einseitig auf hohen Milch- und Milchfettertrag 
geziichteten Rassen werden seit langen Jahren ziichterisch bearbeitet und stehen 
auf einer hohen Entwicklungsstufe. tiber ihre engere Heimat hinaus haben sich 
diese wertvollen Rassen nicht nur auf den Britischen Inseln, sondern auch in zahl
reichen anderen Landern der Alten und Neuen Welt ausgebreitet. Wegen ihrer 
groBen Bedeutung fiir die Milchviehzucht sollen diese Rassen, ebenso wie die Milch
shorthorns und das Britische Friesenrind, im folgenden Abschnitt ein
gehender besprochen werden. AuBer diesen letztgenannten Rassen gibt es in England 
noch einige weitere RinderschHige, bei denen namentlich in neuerer Zeit neben der 
Mastfahigkeit auch die Milchleistung eine starkere Beriicksichtigung findet. Derartige 
Milch-Mast- und Mast-Milchrassen sind das schwarze Waliser Rind, das Rote 
Hornlose, das Blaue Englische, das Siid-Devon- und das Langhornrind. 

Das einfarbig schwarze Waliser Rind zeichnet sich durch Widerstandsfahigkeit 
gegen rauhes Klima und, namentlich im siidlichen Teil des Zuchtgebiets, durch 
befriedigende Milchergiebigkeit aus. Bei einem mittleren Lebendgewicht von 500 bis 
550 kg liefern die Kiihe etwa 2400 kg Milch mit 3,5% Fett. In das vom Ministerium 
herausgegebene Leistungsregister wurden im Jahre 1925 eingetragen 43 Kuhe 
mit :Milchertragen iiber 3524 kg, davon 3 mit iiber 4983 kg. Das vorwiegend in Norfolk 
und Suffolk geziichtete Rote Hornlose Rind (Red Poll) liefert 3000 bis 3500 kg 
Milch mit 3,6 bis 3,7% Fett, bei einem Lebendgewicht von 500 bis 550 kg. Ins 
Leistungsregister wurden 1925 eingetragen 184 Kiihe mit iiber 4077 kg Milch, davon 
2 mit Ertragen liber 6795 kg. Das erst seit 1921 von einer Ziichtergesellschaft be
arbeitete Blaue Englische Rind (blaubunt, blauschimmelig) ist im Hohengebiet 
der Grafschaft Derby, wahrscheinlich aus einer Kreuzung des Waliser Rindes mit 
Shorthorns, entstanden. Die Milchergiebigkeit dieses dem Milchshorthornrinde 
ahnlichen Schlages ist sehr gut; Herdendurchschnitte von 4000 kg Milch mit 4% 
Fett kommen vor. In das Leistungsregister 1925 sind 127 KUhe mit liber 4077 kg 
Milch eingetragen, davon 2 mit iiber 6795 kg. Das im sudlichen Teil der Grafschaft 
Devonshire und in Cornwall geziichtete hellrote Slid-Devon-Rind weist ein 
Lebendgewicht von 500 bis 650 kg auf. Die durchschnittlichen Herdenertrage 
bewegen sich zwischen 2600 bis 3500 kg Milch. Von 136 ins Leistungsregister 1925 
eingetragenen KUben mit iiber 3624 kg Milch lieferte eine liber 6342 kg. Auch von 
den mehr auf Mastfahigkeit geziichteten Nord-Devons konnten 46 in das Leistungs
register 1925 eingetragen werden. Bei den scheckigen Langhornrindern findet 
die Milchergiebigkeit neben der Mastfahigkeit zwar auch Berucksichtigung, sie ist 
aber geringer als bei den vorgenannten Schlagen. 

In Frankreich (DIFFLOTH, DECHAMBRE) erstreckt sich das Zuchtgebiet der aus
gesprochenen Milch- und Milch-Mastrassen von der Bretagne bis an die belgische GrenJ:e. 
Die hier geziichteten Niederungsschlage - das Bretagner, N ormanner und 
Flandrische Rind - haben wegen ihrer Milchergiebigkeit und ihrer Verbreitung 
eine groBere wirtschaftliche Bedeutung, weshalb sie weiter unten eingehender 
besprochen werden sollen. Die Milchergiebigkeit der im mittleren und sudlichen 
Frankreich gezuchteten Landschlage mit mehrseitiger Leistung ist im allgemeinen 
gering. In neuerer Zeit wird in einigen Gegenden die Milchergiebigkeit der Land
schlage bereits starker beriicksichtigt, so namentlich in der Franche-Comte, wo 
durch Kreuzungen des Landviehs mit Schweizer Fleckvieh das im ostlichen Frank
reich weit verbreitete MontbeIiardrind entstanden ist. Insgesamt standen im 
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Jahre 1925 in Frankreich rund 10000 Kuhe oder 0,18% des gesamten Kuhbestandes 
unter Leistungskontrolle. 

In Belgien finden sich verschiedene NiederungsschHtge, die sich im all. 
gemeinen durch gute Milchergiebigkeit und Mastfahigkeit auszeichnen. Bis zur 
Jahrhundertwende wurde vielfach planlos mit Shorthorns und Hollandern gekreuzt, 
und erst seit 1897 hat eine zielbewuBtere Zuchtung eingesetzt. Neben dem auch in 
Frankreich verbreiteten Inandrischen Rinde sind namentlich zu nennen das mit 
HolHtndern und Shorthorns durchkreuzte einheimische belgische Rind, der 
Schlag von Condroz (Shorthornkreuzung) und das Herver Rind (Hollander· 
kreuzung). In den Heidegebieten und den Ardennen erreichen die Kiihe ein Lebend· 
gewicht von 400 bis 500 kg und liefern etwa 2500 kg Milch, wahrend in den fruchtbaren 
Niederungen, bei einem durchschnittlichen Gewicht von 500 bis 600 kg und mehr. 
Ertrage von 3000 bis 3500 kg Milch, von guten Kuhen auch wesentlich hohere Ertrage, 
erzielt werden. 

Holland (KROON) steUt ein geschlossenes Zuchtgebiet des Niederungsrindes dar. 
Es werden 3 Schlage gezuchtet: das vorwiegend auf Milch, in zweiter Linie auf 
Mastfahigkeit gezuchtete schwarzbunte friesisch·hollandische Rind, das rot· 
bunte Maas·Rhein.ljsselrind mit gleichmaBiger Berucksichtigung beider 
Nutzungen, und das vorwiegend auf Mastfahigkeit, in neuerer Zeit aber auch unter 
starkerer Berucksichtigung der Milchergiebigkeit gezuchtete Groninger Rind. 
Die beiden erstgenannten Schlage stehen den in den benachbarten Gebieten Deutsch· 
lands gezuchteten Niederungsrassen nahe; sie sollen im folgenden Abschnitt in Ver· 
bindung mit den ubrigen schwarzbunten und rotbunten Niederungsschlagen ein· 
gehender besprochen werden. Das Groninger Rind ist vor aHem in Groningen 
verbreitet, auBerdem findet es sich auch in Sudholland, Utrecht und anderen Landes· 
teilen. Die Farbe ist schwarz mit weiBem Kopf, Bauch, UnterfliBen und Schwanz· 
quaste. Tiere mit roter, silbergrauer und fahler Grundfarbe kommen nur noch ver· 
einzelt vor. Die Tiere sind gut gebaut, friihreif und weisen ein Lebendgewicht von 
600 bis 650 kg auf. Die Milchergiebigkeit ist in den letzten 20 Jahren erheblich 
verbessert worden. 1m Kontrolljahr 1925/26 lieferten die volljahrigen Herdbuch· 
kuhe 4656 kg Milch mit 3,48% und 162 kg Fett. Einzelne Kilhe liefern bis 9000 kg 
Milch. Neben diesen 3 genannten Rassen finden sich in den armeren Gegenden 
noch Bestande mit weniger scharf ausgepragtem Rassencharakter, die jedoch durch 
zielbewuBte Verwendung rassereiner Stiere allmahlich in Reinzuchten ubergefiihrt 
werden. Die Lakenfelder oder Gurtenhollander (schwarz mit weiBem Mittel. 
rumpf) finden sich nur noch in einzelnen Bestanden, wahrend die Zucht dieses Schlages 
in Nordamerika eine etwas groBere Bedeutung besitzt. Das Kontrollvereinswesen 
hat in Holland, namentlich in Friesland, eine auBerordentlich starke Verbreitung 
gefunden. 1927 standen rund 20% aller Kiihe unter KontroHe. 

Deutschland (HANSEN, 1) weist im norddeutschen Flachlande ein groBes ge· 
schlossenes Zuchtgebiet des Niederungsrindes auf, wahrend in Mitteldeutschland, 
besonders in hoheren Lagen und im Kleinbetriebe, das Hohenvieh vorherrscht, und 
in Sliddeutschland fast ausschlieBlich Hohenschlage verbreitet sind. 1m Zuch tge biet 
des Niederungsrindes findet die )1ilchergiebigkeit (mit Ausnahme eines kleinen 
Shorthornzuchtgebietes im nordwestlichen Schleswig· Holstein mit vorwiegender 
Berucksichtigung der Mastleistung) eine starke Berucksichtigung. Weitaus am 
starksten verbreitet ist das schwarzbunte N"iederungsrind, das in erster 
Linie auf Milchergiebigkeit, daneben auf Mastfahigkeit gezuchtet wird. Auch die 
Zucht des rotbunten Niederungsrindes ist in einigen Gebieten, namentlich 
im Nordwesten, stark verbreitet. Das Zuchtziel ist teilweise das gleiche wie beim 
schwarzbunten Niederungsrinde, teilweise finden Milchergiebigkeit und Mastfahig. 
keit gleichmliBige Berucksichtigung. Die Zucht der einfarbig roten und rot· 
braunen Niederungsschlage tritt stark zuruck. Das einfarbig rotbraune 
ostfriesische Rind wird auch in Ostfriesland nur in wenigen Bestanden gezuchtet, 
darliber hinaus findet es sich noch in Mecklenburg, Pommern und Schlesien in 
kleinen Gebieten oder einzelnen Zuchten. Auch das Angler Rind, das sich im 
Vergleich zum geringen Lebendgewicht durch besonders gute Milchergiebigkeit aus· 
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zeichnet, hat in Deutschland auBerhalb seiner engeren Zuchtheimat keine weitere 
Verbreitung gefunden. FUr den Aufbau hochstehender Milchviehzuchten in anderen 
Landern, so besonders in Danemark und dem Baltikum, hat dieser wertvolle Schlag 
eine groBe Bedeutung gehabt. 

An das Zuchtgebiet des Niederungsrindes in Deutschland schlieBt sich nordlich 
in D anemark ein Zuchtgebiet des schwarzbunten Niederungsrindes auf Jutland 
und des einfarbig roten Niederungsrindes auf den Inseln sowie im sudwestlichen 
Jutland an. Daneben werden auf Jutland Shorthorns und vereinzelt im ganzen 
Lande Jerseys gezuchtet. Die Milchviehkontrolle ist in Danemark, wo seinerzeit der 
erste Kontrollverein gegrundet wurde, sehr stark verbreitet. Rund 34% aller Kiihe 
stehen unter Kontrolle. 

Die in dem mitteldeutschen Hohengebiet und teilweise auch in Sud
deutschland verbreiteten Hohenschlage des Landviehs - einfarbig gelbes 
Hohenvieh, Mitteldeutsches Rotvieh sowie die scheckigen und blassigen Hohen
schlage - werden auf dreiseitige Nutzung gezuchtet. Durch zielbewuBte Zucht 

auf Leistung, namentlich unter dem 
EinfluB der Kontrollvereine, sind 
auch hier die Milchertrage gesteigert 
worden, so daB bei den meisten Schhi
gen die Durchschnittsertrage der bes
seren Zuchten zwischen 2000 und 
3000 kg Milch mit 3,5 bis 4% Fett 
liegen, und wesentlich hohere Er
trage sind vielfach nachgewiesen. So 
lieferte im Zuchtgebiet des Waldecker 
Rotviehs 1925/26 die beste Herde 
(15 Kiihe) 3887 kg Milch mit 4,17% 
Fett, die beste Kuh dieser Herde 
5750 kg Milch mit 4,18% Fett, und 

Abb. 2. Hinterwalder Kuh "Rosele" ahnliche Hochstleistungen werden 
auch aus anderen Zuchtgebieten ge

meldet. 1m allgemeinen sind jedoch diese Schlage in der Milchleistung noch recht 
unausgeglichen, und ihre Bedeutung ist eine mehr ortliche. Hervorzuheben ist 
die gute Milchergiebigkeit des kleinsten deutschen Schlages, des Hinterwalder 
Rindes im Badischen Schwarzwald (Abb. 2). 

Weitaus der wichtigste Schlag ist in Suddeutschland das Hohenfleckviell 
(Simmentaler), das in Bayern, 'Vurttemberg und Baden ein groBes zusammen
hangendes Zuchtgebiet aufweist und das auch in Mitteldeutschland, namentlich 
in den groBeren Betrieben, stark vertreten ist. Es finden aIle drei Nutzungen gleich
maBige Berucksichtigung, doch wird in neuerer Zeit der Milchergiebigkeit steigende 
Beachtung geschenkt; in einigen Zuchtgebieten, namentlich in Wiirttemberg. 
steht die Milchnutzung seit jeher an erster Stelle. N ocll starker tritt die Milch
leistung in den Vordergrund bei dem einfarbig graubraunen Gebirgsvieh, das 
im bayerischen und wurttembergischen Allgau gezuchtet wird. Dieser Schlag bildet, 
neben dem Fleckvieh, die Grundlage der bliihenden Milchwirtschaft in den sud
deutschen Alpengebieten. 

Das Kontrollvereinswesen hat in Deutschland, namentlich im Zuchtgebiet 
des Niederungsviehs, eine starke Verbreitung gefunden. Am 1. Januar 1929 standen 
10,7% samtlicher Kuhe unter Kontrolle (HANSEN, 2). 

In der S ch weiz findet sich im westlichen Teil ein groBes geschlossenes Zucht
gebiet des Fleckviehs, und zwar handelt es sich i'tberwiegend urn das rot- und gelb
scheckige Simmentaler Rind; daneben wird im Kanton Freiburg teilweise auch 
das schwarzbunte Freiburger Rind gezlichtet. Besonders hoch steht die Zucht 
im Berner Oberlande, und von hier aus wird seit langer Zeit Zuchtmaterial des Berner 
und spater des aus ihm entstandenen Simmentaler Schlages nach zahlreichen mittel
und sudeuropaischen Gebieten ausgefiihrt. Vielfach hat es hier die Grundlage fur 
die Schaffung bluhender Fleckviehzuchten gebildet, so namentlich in Deutsch-
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land, den Landern del' ehemaligen osterreichisch-ungarischen Monarchie, in Frank
reich, Rumanien und in verschiedenen mittel- und siidrussischen Gebieten. Zwar 
erstreckt sich das Zuchtziel auf aIle drei Nutzungen, vielfach tritt abel' auch die 
:Ylilchleistung starker in den Vordergrund. Die ostliche Schweiz stellt ein 
geschlossenes Zuchtgebiet des Schweizer Braunviehs dar, dessen Zucht im 
Kanton Schwyz auf besonders hoher Stufe steht, weshalb vielfach auch die Be
zeichnung Schwyzer Rind ublich ist. Das Zuchtziel erstrebt in erster Linie gute 
Milchleistungen, daneben finden abel' auch Mastfahigkeit und Arbeitsleistung 
Berucksichtigung. Zuchtmaterial ist von hier VOl' aHem nach den Zuchtgebieten 
im AHgau und den osterreichischen Alpenlandern, die das gleiche Zuchtziel erstreben, 
ausgefUhrt worden, auBerdem nach den meisten sudeuropaischen Landern, nach 
RuBland und auch nach N ordamerika. 

Neben dem Fleckvieh und Braunvieh finden sich zwar einige Lokalschlage 
mit geringer Ausbreitung, doch haben diese keine aHgemeinere Bedeutung. Am zahl
reichsten ist das kleine, anspruchslose Eringer Rind im Kanton Wallis vertreten, 
doch spielt es als Milchvieh keine Rolle, wenn auch einzelne Kiilie uber 4000 kg 
Milch liefern. 1m allgemeinen ist die Milchergiebigkeit dieses Schlages gering. 

An das Zuchtgebiet des Schweizer Braunviehs schlieBt sich ostlich das Zucht
gebiet des Brauuviehs in Osterreich an. In Vorarlberg findet sich ein geschlossenes 
Zuchtgebiet dieses wertvollen Schlages, del' heute den Namen "Vorarlberger 
graubraunes Gebirgsvieh" fUhrt und aus dem alten Montafoner Rinde durch 
Kreuzung mit Schweizer Braunvieh entstanden ist. AnschlieBend finden sich im 
ganzen westlichen Tirol Schlage des graubraunen Gebirgsrindes. Auch in den 
ubrigen Landesteilen, namentlich in Steiermark, in neuerer Zeit auch in Karnten, 
Ober- und Niederosterreich, nimmt die Verbreitung des Schlages fortschreitend zu. 

Unter den Blond viehschlagen del' osterreichischen Alpenlander steht das 
aus einer Vermis chung del' Murztaler mit Karntner Blondvieh entstandene, bereits 
seit 1869 als selbstandige Landesrasse anerkannte Murbodner Rind (einschlieBlich 
del' Mlirztaler) an erster Stelle. Das geschlossene Zuchtgebiet diesel' Rasse findet 
sich in Steiermark sowie den angrenzenden Teilen von Karnten, Ober· und Nieder
osterreich. Bei der Beschaffung der Genossenschaftsbullen wird besonderes Gewicht 
auf den Milchleistungsnachweis der Mutter gelegt. Das durchschnittliche Lebend
gewicht del' 1926 kontrollierten Murbodner-Mfuztaler Kuhe betrug 529 kg. Kontroll
vereine bestehen seit 1910, und bereits 1924 stand uber die Halfte der Herdbuchkuhe 
unter Kontrolle. Die Ergebnisse der LeistungsprUfungen in den letzten Jahren 
sind folgende: 

1924. . . . .. 1040 K uhe mit 2217 kg Milch und 4 % Fett, 
1925 ...... 1985 2230 " 4,07% 
1926 ...... 1750 2392 " 4,1% 

Bei dem vorherrschenden Alpbetriebe werden etwa 300 kg Milch weniger er
molken als in den Heimbetrieben. In den besten Herden werden Durchschnitts
ertrage bis zu 3400 kg, ausnahmsweise 4000 kg Milch erzielt, und die Hochstertrage 
einzelner Kilhe beliefen sich 1924 auf 5129 kg Milch mit 3,76% Fett, 1925 auf 4547 kg 
mit 4,3%, und 1926 auf 5315 kg Milch. Das im ostlichen Karnten, Ober- und Unter
steiermark verbreitete Karntner Blondvieh (Mariahofer-Lavanttaler) wird unter 
besonderer Berucksichtigung der Mast- und Arbeitsleistung gezuchtet; erst in neuerer 
Zeit wird der Milchergiebigkeit mehr Beachtung geschenkt. In guten Zuchten werden 
ahnliche Leistungen wie hei den Murbodnern erzielt. 

Das Hauptzuchtgebiet des auf dreiseitige Leistung gezuchteten Pinzgauer 
Rindes (Abb. 3) findet sich im Pinzgau in Salzburg, am FuBe del' Hohen Tauern. AuBer 
in Salzburg ist dieser Schlag verbreitet in Nord- und Osttirol, in Steiermark, Karnten 
(hier handelt es sich urn den fniheren Molltaler Schlag, der jetzt mit dem Pinzgauer 
Schlage verschmolzen ist), in Oberosterreich, stellenweise auch in Niederosterreich, 
sowie im bayerischen Bezirk Traunstein. Die Grundfarbe des riickenscheckigen 
Pinzgauer Schlages ist rot bis dunkelrotbraun. Je nach den Futterverhaltnissen 
bestehen recht erhebliche Unterschiede in der korperlichen Entwicklung. 1m Mittel 
betragt das Lebendgewicht etwa 500 bis 600 kg, mit Schwankungen von 400 bis 
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800 kg. In neuerer Zeit wird die Milchergiebigkeit starker beriicksichtigt. 1m Jahre 
1926 standen im Gebiet des Reichsverbandes insgesamt 15744 Kiihe (2233 Betriebe) 
unter Kontrolle, die im Durchschnitt 2358 kg Milch mit 3,77% Fett lieferten. 1m 
Jahre 1927 ist allenthalben sowohl die Zahl del' kontrollierten Kiihe als auch die 
Leistung gestiegen. In Bayern lieferten 718 Kiihe im Jahre 1926 durchschnittlich 
2481 kg Milch mit 3,77% Fett, im Jahre 1927 = 1866 Kiihe 2559 kg Milch mit 3,71 % 
und 95,0 kg Fett. Milchertrage iiber 5000 kg sind mehrfach festgestellt worden. 
Die beste Kuh des Karntner Verb andes "Hirsche" lieferte 1927 sogar 6673 kg Milch 
mit 3,79% Fett, wahrend del' Durchschnitt des Verbandes bei 3106 AbschHissen 
2285 kg Milch mit 3,82 % Fett betrug. Bei guter Flltterung werden Herden
durchschnitte von 3500 bis 4000 kg Milch erzielt, unter ungiinstigen Bedingungen 
konnen die Durchschnittsertrage abel' auch unter 2000 kg sinken. Zweifellos handelt 
es sich urn einen sehr wertvollen Schlag, der bei vorziiglicher vViderstandskraft und 
guter Fleisch- und Arbeitsleistung eine sehr befriedigende Veranlagung zur Milch
ergiebigkeit aufweist, die durch zweckmaJ3ige Fiitterung und ziichterische MaLlnahmen 
noch erheblich gesteigert werden kann, ohne daLl hierdurch die ubrigen wertvollen 

Abb. 3. Pinzga.nor Kuh "Weinmeister 1:379". 1m 5jl,hr. Durchschnitt 
3584 kg :'I1ilch mit 3,95% Fett 

N utzungseigenschaften 
zu leiden brauchen. 

Von den Nachzucht
gebieten des eingefuhr
ten Schweizer Fleck
viehs sind in Osterreich 
zu nennen das Unter
inn taler Fleckvieh
zuchtgebiet in Tirol, das 
oststeirische Fleck
viehzuchtgebiet, die 
Burgenlandischen 
Zuchten, zahlreiche 

Zuchten im ostlichen 
Niederosterreich, im 
Innviertel in Oberoster
reich sowie in Unter
karnten. Daneben findet 
sich in Niederosterreich 
im Donautal Braun
vieh, und Oberosterreich 
ziichtet auch Pinzgauer 
und Murbodner. 

Die ubrigen osterreichischen SchHige haben eine wesentlich geringere Verbreitung 
und zeichnen sich aueh weniger durch Milchergiebigkeit aus. Unter den Landschlagen 
Niederosterreichs hat sich nur im nordwestlichen Teil das einfarbig gelbe vVald
viertler Rin d halten konnen, dessen l\Iilchergiebigkeit dureh Zuehtwahl verbessert 
werden solI. Erwahnt sei noeh del' jetzt im Tuxer Schlage aufgegangene rote Ziller
taler Schlag in TiroL del' im vorigen Jahrhundert in RuLlland viel zur Kreuzung 
mit dem einheimischen Landvieh benutzt wurde und namentlich in del' Oka-Niederung 
zur Schaffung eines wertvollen roten Milchviehschlages beigetragen hat. 

Die steigende Verbreitung del' :1Iilchvieh-Kontrollvereine hat wesentlich zur 
Hebung der Milchviehzucht beigetragen. 1m Jahre 1927 standen rund 3,3% aller 
Kuhe in Osterreich unter KOlltrolle. 

Die Rinderzucht im heutigen Ungarn wird yom Simmentaler Rind und 
seinen Kreuzungen, dem sogenannten rotbunten Landvieh beherrscht. Neben 
del' Fleisch- und Arbeitsleistung findet die :1Iilchergiebigkeit in neuerer Zeit steigende 
Berucksichtigung. An sonstigen Milchviehschlagen werden in geringem Umfange 
Braunvieh und Niederungsvieh gehalten. 

Auch in del' Tschechoslowakei uberwiegen die Simmelltaler und die 
auf Fleckviehgrundlage entstandenen Schlage, deren Milchergiebigkeit 
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teilweise sehr befriedigend ist. Braunvieh und Niederungsvieh werden in kleinen 
Gebieten geziichtet. Bei den iibrigen SchHi,gen tritt die Milchergiebigkeit weniger 
in Erscheinung. 

In Polen ist im westlichen, friiher deutschen Gebiet, in KongreBpolen und 
einigen Teilen Galiziens das schwarzbunte Niederungsrind verbreitet; im 
Siiden, Siidosten und teilweise im Norden und N ordosten findet sich das bodenstandige 
polnische Rotvieh, dessen Zucht besonders gefordert wird. Die Milchergiebigkeit 
ist in neuerer Zeit auf 2000 bis 2500 kg gestiegen, der Fettgehalt ist hoch. Einzelne 
Herdbuchkiihe liefern iiber 3500 kg Milch. Die iibrigen Landschlage sind ziichterisch 
wenig bearbeitet. Eine groBere Bedeutung hat das Simmentaler Rind im siid
ostlichen Galizien, wo es eine recht gute Milchleistung aufweist. 

Die Milchviehzucht in RuBland stiitzt sich in den nordlicheren Gebieten, 
wie erwahnt (vgl. S. 4), vorwiegend auf die mem oder weniger veredelten Land
schlage; in ZentralruBland und in den angrenzenden Gebieten SiidruBlands sind 
das Simmentaler Rind und das graubraune Gebirgsvieh in Reinzucht und 
Kreuzung stark verbreitet, in der Ukraine und anderen Gebieten SiidruBlands stent 
das auch in Bessarabien verbreitete deutsche Rotvieh (Kolonistenvieh) den 
weitaus wichtigsten Milchviehschlag dar. Je nach den Futterverhaltnissen schwanken 
die durchschnittlichen Milchertrage zwischen etwa 2200 bis 3000 kg, bei einem Lebend
gewicht von 300 bis 500 kg . .Auch die vor dem Krieg eingefiihrten Niederungsschlage 
sind heute in einigen Gebieten vertreten . 

.Auf dem Balkan, in Italien, Spanien und Portugal sind einheimische 
leistungsfahige Milchviehschlage nicht vorhanden, doch steht bei dem primitiven 
einfarbigen Gebirgsvieh Jugoslawiens und Rumaniens die Milchnutzung mit 
an erster Stelle. Durch Einfuhr von Braunvieh, Fleckvieh und teilweise auch 
Niederungsvieh ist man in diesen Landern stellenweise bemiiht, eine Milchvieh
zucht zu schaffen. Vielfach werden die eingefiihrten Kube aber auch nur abgemolken, 
so daB eine standige Einfuhr notwendig ist. 

Eine hochstehende Milchviehzucht findet sich in den Vereinigten Staaten 
von N ordamerika, namentlich in den nordlichen und mittleren Staaten. Unter 
den Milchviehschlagen stehen an erster Stelle die Holstein-Friesen (schwarz
buntes Niederungsvieh), Jerseys, Guernseys, weiter .Ayrshires und Schweizer 
Braunvieh; auch Milchshorthorns, rotes hornloses Vieh (Red Poll) und Laken· 
felder werden geziichtet. Ebenso ist in Kanada die Milchviehzucht stark ent
wickelt. GeziIchtet werden .Ayrshires, Holstein-Friesen, Jerseys und Guernseys. 
In Quebec wird ein leichter Milchviehschlag von meist dunkelbrauner Farbe, fran
zosische Kanadier (French Canadian) oder Quebec-Jerseys genannt, geziichtet, 
der offenbar aus Bretagner und N ormanner Vieh entstanden ist, das im 17. J ahr
hundert aus Frankreich eingefiIhrt wurde. Bei einem Lebendgewicht von 300 bis 
450 kg liefern die KiIhe etwa 2200 bis 2700 kg Milch mit 4 bis 5% Fett . 

.Australien weist in den starker besiedelten Kustengebieten eine beachtens
werte Milchviehzucht auf, und das gleiche gilt fur Neuseeland. In erster Linie 
handelt es sich um .Ayrshires und Milchshorthorns Bowie um einen in .Australien 
aus diesen beiden Rassen herausgeziichteten Schlag, das Illawarra-Milchvieh 
oder SiIdkiIstenvieh in Neusudwales. .AuBerdem werden auch Jerseys, Hollander, 
Kerries und Dexters in geringem Umfang geziichtet. 

1m Kapland, Hollandisch-Indien und anderen von Europaern bewohnten 
Kolonialgebieten, in denen ebenso wie in Siidamerika die Milchviehzucht keine 
nennenswerte Verbreitung besitzt, dient vorwiegend das schwarzbunte Niede
rungsrind neben anderen europaischen Milchviehrassen der Milchversorgung. 

b) Die wichtigsten Milchrassen des Rindes 
1m vorhergehenden Abschnitt sind die wichtigsten Milchviehrassen der 

einzelnen Gebiete kurz aufgefuhrt worden, wobei uber einige fUr ihre engere 
Zuchtheimat wichtige Rassen bereits niihere Angaben gemacht wurden. 
In diesem Abschnitt sollen aIle diejenigen Milchrassen des Rindes ein-
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gehender besprochen werden, die ii ber ihr urspriingliches Zuch tge bie t 
hinaus eine weitere Verbreitung gefunden haben. Die Besprechung 
der Rassen erfolgt in der Reihenfolge ihrer Ursprungsgebiete, beginnend mit 
England als dem nordwestlichsten Zuchtgebiet. 

1. Das Ayrshire-Rind 
Die Zuchtheimat dieses Schlages ist die Grafschaft Ayr im nordwestlichen 

Schottland; heute ist das Ayrshire.Rind in Schottland und England weit 
verbreitet. AuBerdem bestehen wichtige Zuchtgebiete in Schweden, Norwegen 
und Finnland, und auch in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, in Kanada 
und Australien ist der Schlag stark vertreten. 

Das heutige Ayrshire·Rind (Abb. 4) ist rot· oder braunbunt gezeichnet. 
In der Zuchtheimat uberwiegt die weiBe Farbe in der Zeichnung, wahrend 

namentlich in Schweden 
die fruher vorherrschende 
dunklere Zeichnung auch 
heute bevorzugt wird. Die 
Haut ist fein und hat einell 
orallgefarbigen Ton, wie er 

4J sich auch beim Kanalillsel
vieh findet. 

Der Korperbau ist, ent
sprechend der stark be
tOllten Milchleistung, edel 
und feill; das V orderteil ist 
kurz, mit tiefer aber 
schmaler Brust, das Mittel
stuck lang, die Hinterhalld 
gut elltwickelt, wenn auch 
nur miiBig bemuskelt. Das. 
Euter ist lang gestreckt 

Abb. 4-. Ayrshire-Ruh "Bargower Eva Nr. 82072". Siegerin auf und weist auffallend kurze 
der Londoner NIilchviehschau 1928 

Striche auf. Bei einer 
mittleren WiderristhOhe von 123 cm wiegen die Kuhe 370 bis 480 kg. 

In Schottland hat das Kontrollvereinswesen eine weite Verbreitung gefunden, . 
namentlich im Zuchtgebiet der Ayrshires. Je nach der Fiitterung schwanken die 
Durchschnittsertrage von 2200 bis 3200 kg Milch bei einem Fettgehalt von 3,8 bis 
4%. In das amtliche Leistungsregister wurden 1925 in England 50 Ayrshire-Kiihe 
mit Leistungen von 4077 bis iiber 6342 kg eingetragen. Seit 1877 besteht eine Ziichter
gesellschaft. 

Nach Schweden wurden Ayrshires seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts 
eingeflihrt und seit 1899 besteht der schwedische Ayrshire-Verein, der yom 1. J anuar 
1928 ab mit der Ziichtervereinigung fiir das rotbunte schwedische Rind vereinigt 
den Namen "Zuchtverein fiir das schwedische rotweiBe Rind" fiihrt. Uber die Halfte 
des Rinderbestandes Schwedens entfallt auf die Ayrshires, die in Mittel- und Siid
schweden, teilweise ausschlieBlich, verbreitet sind. 1m Bezirk Malmo lieferten 1924/25 
die Kontrollkiihe 3426 kg Milch mit 3,88% = 132,9 kg Fett, und von der besten 
Kuh wurden 6129 kg Milch mit 4,34% = 266 kg Fett erzielt. Das in Mittelschweden 
in einem kleineren Gebiet bisher von einer besonderen Vereinigung geziichtete rot
bunte schwedische Rind war aus der alten "Herrenhofrasse" durch Kreuzung mit 
Shorthorns, Ayrshires und rotbunten Holsteinern entstanden. Es war ein mittel
schwerer Milchmastschlag, der in seinen Milchleistungen mit den Ayrshires an
nahernd iibereinstimmte. In N orwegen sind Ayrshires und deren Kreuzungen 
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vorwiegend im Drontheimer Bezirk vorhanden. Neben den einheimischen hornlosen 
Milchviehschlagen, die namentlich in den Kleinbetrieben und im Norden verbreitet 
sind, finden sich in Finnland in den groBeren Betrieben, besonders im sudlichen 
Teil, zahlreiche Ayrshire-Herden. Die l\1ilchergiebigkeit ist sehr gut, und selbst 
in groBen Bestanden werden Durchschnittsertrage von uber 4000 kg erzielt. Die 
Kuh "Varpu 2854 A" lieferte 1924/25 in 12 Monaten 12899 kg Milch mit 560,2 kg 
Pett, die Kub "Urania 2575 A" 9567 kg Milch mit 3,73% = 358,3 kg Fett. 

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika wird der seit 1822 ein
gefuhrte Schlag schwerer als in Schottland (bis 600 kg, im Mittel 450 kg) gezuchtet. 
Seit 1875 besteht eine Zftchtergesellschaft. 5790 amtlich gepriifte Kuhe (bei einem 
Bestande von 412000 Stuck) lieferten im Durchschnitt 4586 kg Milch mit 3,97% 
Fett. Milchleistungen bis zu 11474 kg und Pettleistungen bis 433,8 kg sind fest
gestellt. 

2. Das Milch- (Dairy-) Shorthornrind 

Unter allen Kulturschlagen hat das Shorthornrind (fruher Durham genannt) 
aul3erhalb seiner Zuchtheimat England weitaus die grol3te Verbreitung gefunden, 
so namentlich in Nord- und Sudamerika und den englichen Kolonien; aber 
auch in Europa finden sich Reinzuchten aul3erhalb Englands, so in Frankreich, 
Deutschland (Schleswig) und Danemark. Zur Verbesserung der Formen, der 
Fruhreife und Mastfahigkeit sind in friiherer Zeit fast allenthalben im Zucht
gebiet des Niederungsrindes Kreuzungen mit Shorthorns vorgenommen worden; 
stellenweise sind sie auch heute noch ublich. 

Die Zucht des 
Shorthornrindes ver
dankt ihren heutigen 
hohen Stand vor 
allem der verstand
nisvollen Arbeit der 
Bruder COLLING, die 
seit 1780 aus dem 
Rinde der nordost
lichen Grafschaften 
einen Schlag von 
kaum zu ubertreffen
der Fruhreife und 
Mastfahigkeit her
auszuchteten. Auch 
heute sind die meisten 
Stamme des Short
hornrindes einseitig 
auf Mastfahigkeit Abb. 5. l\Iilch-Shorthornkuh "Daisy 12" 
gezuchtet. Seit der 
Mitte des vorigen Jahrhunderts haben jedoch einzelne Zuchter in den ver
schiedensten Teilen Englands der Milchergiebigkeit eine grol3ere Beachtung 
geschenkt, und ihre Bemiihungen haben zu bemerkenswerten Erfolgen gefiihrt. 
Seit 1905 sind die Ziichter des Milch-Shorthornrindes zu einer besonderen 
Herdbuchgesellschaft zusammengeschlossen. Daneben bestehen zahlreiche Ge
brauchzuchten von nicht in das Herdbuch eingetragenen (Non Pedigree-) Milch
shorthorns, deren Milchertrage noch hoher sein sollen. 

DasMilch-Shorthornrind (Abb. 5) ist ein reichlich mittelschwerer Milch
Mastschlag von roter, rotbunter oder rotschimmeliger Farbe. Letztere Farbe 
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ist besonders beliebt, nach DUCK ist die Herausziichtung eines rein vererbenden 
Rotschimmelstammes jedoch unmoglich, da diese Farbenverteilung nur bei 
heterozygoten Tieren auftritt und bei der Nachzucht daher stets Aufspaltungen 
vorkommen. Die Milchergiebigkeit ist sehr beachtenswert. In guten Rerdbuch
herden werden Durchschnittsertrage von 3200 bis 3600 kg Milch erzielt und 
in den Gebrauchsherden sogar iiber 4000 kg mit et.wa 3,5 bis 3,6% Fett. In 
das amtliche Leistungsregister wurden 1925 eingetragen 4896 Shorthornkiihe 
mit Ertragen iiber 4077 kg Milch. Von diesen lieferten 3 Kiihe iiber 9060 kg 
und 57 weitere Kiihe iiber 6795 kg Milch. Die Nicht-Rerdbuch-Kuh " Cowslip" 
lieferte bisher den hochsten Ertrag von 11870 kg Milch. 

Durch Kreuzung des einfarbig braunen ostenglischen Rindes mit Shorthorns 
sind die roten Lincoln shire - Shorthorns entstanden, fUr die seit 1895 eine besonderc 
Herdbuchgesellschaft besteht. 1925 wurden 170 KUhe in das Leistungsregister 
eingetragen, darunter 4 Tiere mit Milchertragen uber 6795 kg. 

In Deutschland findet bei den Landshorthorns (Tiere mit unvollstandigem 
Abstammungsnachweis) in Schleswig die Milchergiebigkeit meist eine starkere 
Berucksichtigung al£ bei den Vollblutshorthorns in den Eiderstedter und .nord
friesischen Marschen. 1m Jahre 1928 gaben die kontrollierten (2180) Shorthorn
klihe im Durchschnitt 2926 kg Milch mit 3,32% = 97,2 kg Fett, die beste Kuh 
6563 kg Milch mit 3,31 % und 216 kg Fett. Starker wird die Milchergiebigkeit ill 
Danema rk beriicksichtigt, wo die Shorthornzucht besonders an del' Westkiiste 

J iitlands verbreitet ist. 
1924/25lieferten 1691 ein
getragene KUhe im Mittel 
3758 kg Milch mit 3, 7l~; 
Fett, die beste Kuh 
7635 kg Milch mit 3,78% 
Fett. 

In den Vereinigten 
Staaten von Nord
amerika, wo eine bo
sondere Ziichtergesell
schaH fUr Milchshort 
horns besteht, wurde bei 
833 kontrollierten Klihen 
ein Durchschnittsertrag 
von 4162 kg Milch mit 
142 kg Fett erzielt. Die 

Abb. 6. Milch· Shol'thornkuh "Melba 1.,". Jahresertrag 14 750 kg Kuh "Ruth B" lieferte 
Milch mit 4 ,96% und 732,1 k g Fett 9820 kg Milch mit 435 kg 

Fett. Den Weltrekord fiir 
Shorthorns halt die australische (~eusiidwales) Kuh "Melba 15" (Abb. 6) mit einem 
Ertrage von 14750 kg Milch mit 4.96% und 732,1 kg Fett. Die hOchste Tages
milchmenge betrug 53 Yz kg bei Weide, Luzernerheu und 16 kg Kraftfutter. 

3. Das Jersey-Rind 

Auf den englischen Kanalinseln besteht seit alters her eine bliihende Milch
viehzucht. Das Jersey-Rind (Abb. 7) wird seit 1834 ziichterisch bearbeitet. 
und seit 1866 besteht ein Rerdbuch. In erster Linie wird auf Milchergiebigkeit und 
hohen Fettgehalt geziichtet, die Farbe spielt eine geringere Rolle als in vielen 
anderen Milchviehzuchtgebieten. In der Regel sind die Tiere silbergrau bis dunkel
braun (maulbeerfarben) in verschiedenen Tonen, doch kommen auch schwarze 
und bunte Tiere vor. Die Raut ist fein und von orangegelber Farbe. Der Korper-
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bau ist, entsprechend der einseitigen Zucht auf Milchleistung, edel und fein; 
Euter und Milchzeichen sind hervorragend ausgebildet. Kiihe wiegen 250 bis 
400 kg bei einer Widerristhohe von 110 bis 120 cm. Seit 1912 werden auf der 
Insel Jersey Milchleistungspriifungen (1923 in 120 Zuchten) durchgefiihrt. 
1m Mittel werden etwa 2500 bis 3000 kg Milch mit 5 bis 6 % Fett erzielt. Das 
Milchfett, das in besonders groBen Kiigelchen in der Milch verteilt ist, enthalt 
einen lebhaft gelben Farbstoff, 
wodurch die sehr geschatzte 
Butter der Jersey-Kiihe auch 
im Winter eine schone gelbe 
Farbe aufweist. 

Bereits seit 1763 ist die Insel 
gegen die Einfuhr fremden Zucht
viehs streng abgeschlossen. Eine 
Ausfuhr von Zuchtvieh findet 
namentlich nach England, den 
Vereinigten Staaten, nach Kanada 
und Australien statt. In den 
meisten europiiischen Landern, 
wohin eine Einfuhr von Jerseys 
erfolgte, haben sie sich infolge 
zu geringer vViderstandskraft 
nieht bewi1hrt. Nur in Frankreieh Abb. 7. 
und Danemark sind noeh einige .Jersey·Kuh (nach "Farmer and Stockbreeder") 
Zuehten erhalten. 

In England besteht seit 1878 eine Zllclltergesellsehaft. In das Leistungs
register 1925 sind 159 Kulle mit uber 3624 kg Milell eingetragen, darunter 4 Kuhe 
mit einer ~Iilehleistung von uber 5890 kg. Seit 1853 werden Jerseys naeh den Ver
einigten Staaten eingefullrt, und seit 1868 besteht eine Zilchtervereinigung 
(daneben fur llornlose Jerseys ein besonderer Klub). Unter den 3Iilehviehrassen 
stellen die in samtlichen Staaten verbreiteten Jerseys an zweiter Stelle. Bei den 
amtlichen Prufungen lieferten 18250 Kuhe einen Durchsehnittsertrag von 3861 kg 
Mileh mit 5,36% Fett, bei einem Lebendgewieht von etwa 400 kg (325 bis 540 kg). 
Die Siegerkuh des J allres 1923 lieferte 7430 kg Mileh mit 7 % und 520,1 kg Fett, 
und eine andere Kull lieferte 9350 kg Milch mit 4,88% Fett. In Danemark gaben 
1925/26 die Jerseys im Mittel 2412 kg Milch mit 5,4% Fett, und aus 100 Futter
einheiten wurden 6,23 kg Butter erzielt. 

4. Das Guernsey-Rind 

Das Guernsey-Rind (Abb. 8) wird auBer auf den Kanalinseln 
Guernsey, Alderney, Sark und anderen kleineren Inseln auch in England, 
den Vereinigten Staaten und in Kanada geziichtet. N ach WALLACE ist das 
Guernsey-Rind dem Bretagner Rind nah verwandt. Die Farbe ~st gelb-, braun
oder fahlbunt, die Raut orangegelb und das Flotzmaul fleischfarben. Beziiglich 
der Farbe des Flotzmaules ist man auf Guernsey nicht engherzig, und das mit 
Recht; so hatte beispielsweise die Rekordkuh des Jahres 1921, die 308 kg 
Butterfett lieferte, ein schwarzes Flotzmaul. Die Guernseys wei sen ausgesprochene 
Milchformen und sehr gute Milchzeichen auf, doch sind sie etwas groBer, schwerer, 
kraftiger gebaut und besser bemuskelt als die Jerseys, und auch die Widerstands
kraft ist eine bessere. 

Auf Guernsey besteht gleichfalls seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts ein 
Einfuhrverbot fur Rinder. Seit 1882 wird auf Guernsey ein Herdbueh herausgegeben, 
desgleichen in Amerika seit 1884, und in England besteht seit 1885 eine Herdbueh
gesellsehaft. Die .Milchergiebigkeit des Schlages ist sehr gut, wenn aueh im allgemeinen 
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etwas niedriger als bei den Jerseys, und das gleiche gilt fiir den Fettgehalt, der im 
Mittel etwa 4 bis 5 % betragt. In den besten Herden werden Durchschnittsertrage von 

Abb. 8. Guernsey-Kuh "Anethesia", U. S. A. Jahres
ertrag 8923 kg Milch mit 505 kg Fett 

etwa 3200 bis 3400 kg Milch er
zielt. In England werden von der 
Guernsey-Gesellschaft bereits seit 
1913 Leistungspriifungen durch
gefiihrt. In das amtliche Leistungs
register wurden 1925 eingetragen 
255 Kiihe mit Ertragen liber 3624kg 
Milch, davon 2 mit Ertragen iiber 
6342 kg. Der englische Rekord fiir 
Guernseys betrug 1921 = 7030 kg 
Milch mit 5,06% Fett. In den 
Vereinigten Staaten, wo die Gu
ernseys unter den Milchschlagen 
zahlenmaDig an dritter Stelle 
stehen, wurde bei 19631 amtlich 
gepriiften K iihen ein Durchschnitts
ertrag von 4212 kg Milch mit 
5 % = 211 kg Fett festgestellt. Die 

hiichste Milchmenge betrug 10900 kg mit 4,57% Fett, die hiichste Fettmenge 
505 kg. 

5. Das Bretagner Rind 

Die Bretagne weist im Innern vorwiegend leichtere Boden auf, wahrend 
an del' Kuste gunstigere Bodenverhaltnisse vorliegen. Die Kuhe der kleinen, 
schwarzbunten, seltener rotbunten Heiderasse sind nur 1 bis 1,15 m 
hoch und wiegen etwa 200 bis 250 kg. In ihren ausgesprochenen lYIilchformen 
sowie durch die gelbe Euterhaut zeigen die Tiere eine gewisse Ahnlichkeit mit 
dem englischen Kanalinselvieh, dem sie zweifellos in der Abstammung sehr 
nahestehen. Der Milchertrag der recht knapp ernahrten Tiere belauft sich auf 
etwa 1200 bis 1800 kg mit 4 bis 5 % Fett. In den fruchtbareren Gebieten 
wird die schwerere und milchergiebigere, einfarbig rotlichgelbe Leonrasse 
gezuchtet. 

In der Umgebung von Bordeaux ist durch Kreuzung des Landviehs mit 
Bretagnern und Hollandern ein vorwiegend schwarzbunter Milchviehschlag 
entstanden, der bei einem Lebendgewicht von 400 bis 500 kg einen durch
schnittlichen Ertrag von 2500 bis 3200 kg IvIilch mit 3,2 % Fett aufweist. Auch 
nach anderen franzosischen Departements und nach Sudeuropa wird Zucht
vieh aus der Bretagne ausgefUhrt, und bei der Entstehung des franzosisch
kanadischen :YIilchviehschlages sollen (neben Normannern) Rinder aus der 
Bretagne beteiligt gewesen sein. 

6. Das Normanner Rind 

Unter den franzosischen Rinderschlagen weist das N ormanner Rind 
(Abb. 9) die groBte Verbreitung auf. AuBer in der Normandie wird es namentlich 
in den nordostlich, nordwestlich und sudlich angrenzenden Gebieten gezuchtet. 
Es handelt sich um ein Milch-Mastrind im Typ des Niederungsrindes mit eben
maBigem, kraftigem Korperbau (135 bis 145 em WiderristhOhe). Die Grund
farbe ist gelb bis rot oder rotbraun mit schwarzen Striemen und zahlreichen 
weiBen Flecken an Kopf, Hals, Rumpf und GliedmaBen. Milch- und Fleisch
leistung werden gleichmaBig berucksichtigt. Bei einem Lebendgewicht von 
450 bis 700 (bis 800) kg liefern die Kuhe 2800 bis 3400 (bis 4000) kg Milch mit 
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4 bis 4,5 % Fett. Seit 1884 besteht ein Herdbuch, und einige Kontrollvereine 
sind gegriindet. 1m Jahra 1926 liefert:m die Spitzenkiihe 6225 kg Milch mit 
363 kg Butter bzw. 6984 kg 
}'filch mit 293 kg Butter. Nach 
auBerhalb wird Zuchtvieh na
mentlich nach Siid- und Mit
telamerika ausgefiihrt, und in 
neuester Zeit sind einige Tiere 
versuchsweise nach RuBland 
geliefert worden. 

7. Das flandrische Rind 

Das franzosische Zucht
gebiet des flandrischen 
Rindes umfaBt die Departe
ments Nord und Pas de Calais 
im nordostlichen Frankreich 
sowie den angrenzenden siid-

Abb. 9. Norm/inner Ruh 

lichen Teil Belgiens (Schlag von Cassel). Die Farbe dieses Schlages ist rot 
bis braunrot; die haufig vorkommenden weiBen Abzeichen am Kopf und 
Bauch sind nicht beliebt. In Belgien, wo eine starkere Einmischung 
von Shorthornblut stattgefunden hat, werden weiBe Abzeichen nur an Kopf, 
Euter und GliedmaBen zugelassen. Es handelt sich um einen mittelschweren, 
feinknochigen Niederungsschlag mit besonderer Beriicksichtigung der Milch
ergiebigkeit. Es werden im Mittel etwa 3000 bis 3800 kg Milch mit 3,3 bis 
3,4% (2,7 bis 3,9%) Fett ermolken, und zwar dient die Milch vorwiegend 
der Kasegewinnung (besonders Briekase). Zur Forderung der Zucht sind Herd
buchgesellschaften, in neuerer Zeit auch Kontrollvereine gegriindet. Fiir 1925 
wird der Durchschnitt der KontrolIkiihe mit 4000 kg Milch und 185 kg Butter 
angegeben. Die Spitzenkiihe des Jahres 1926 lieferten 6072 kg Milch mit 368 kg 
Butter bzw. 6912 kg Milch mit 323 kg Butter. 

8. Das schwarzbunte Niederungsrind 

Unter allen Milchviehschlagen hat das schwarzbunte Niederungs
rind weitaus die groBte Verbreitung in allen Erdteilen gefunden. Durch Ver
edelung des alten grobknochigen, spatreifen Milchviehs in den Marschen der 
Niederlande und Nordwestdeutschlands mit eingefiihrten Shorthorns, entstanden 
in der zweiten Halite des vorigen Jahrhunderts die heutigen, auf Milch- und 
Fleischleistung geziichteten friihreifen Schlage des Niederungsrindes. Je nach 
dem Grade der Einmischung von Shorthornblut fand die Mastfahigkeit in den 
einzelnen Zuchtgebieten eine verschieden starke Entwicklung. In neuerer 
Zeit wird zwar allenthalben auf die Milchergiebigkeit besonderes Gewicht gelegt, 
doch bestehen auch heute noch Unterschiede in der Beriicksichtigung der Milch
und Fleischleistung bei den einzelnen Schlagen. 

Je nach der vorherrschenden Farbe des Ausgangsmaterials iiberwog auch nach 
der Kreuzung mit Shorthorns bald die schwarz bunte, bald die rotbunte oder auch 
die einfarbig rotbraune Farbe, und durch Ausmerzung der Tiere mit abweichender 
Farbe und Zeichnung entstanden allmahlich die heutigen rein vererbenden Farben
schlage. In zahlreichen· Zuchtgebieten wird nur ein bestimmter Farbenschlag ge
ziichtet, wahrend in anderen, wie z. B. Ostfriesland, eine raumliche Abgrenzung 
der nebeneinander geziichteten drei Farbenschlage nicht erfolgt ist. Strenge Farben-
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l'einzucht wird in den Gebieten mit gemischten Bestanden erst seit Griindung del' 
Ziichtervereinigungen in den Hel'dbuchherden getrieben, und so ist es nicht ver
wunderlich, daB auch heute noch -vereinzelt gewisse "Farbenri'tckschlage" auftl'eten, 
die durch .den Erbgang unsehwer erklart werden konnen. Vielfach ist man bei der 
Aufstellung der Farbenvorschriften erheblich iiber die von der Natur gezogenen 
Grenzen hinausgegangen, namentlich beziiglich der Verteilung der Farben an 
gewissen Korperstellen. Erst in neuester Zeit hat man auch in Deutschland die 
Farbenvorsehriften erheblich gemildert, und das mit Recht. Die Annahme, daJ1 
mit einer bestimmten Farbe und Zeichnung stets hohe Leistungen verbunden 
sein mUssen, hat sieh als irrig erwiesen, dagegen finden sieh unter den mit "Farb
fehlern" behafteten Tieren nicht selten Kiihe mit vorziiglichen Leistungen. Zweifellos 
wird durch engherzige Handhabung der Farbenvorschriften der Fortschritt in del' 
Milchviehzucht aufgehalten. 

Das urspl'iingliche Zuchtgebiet des schwal'zbunten Niederungsl'indes findet 
sich in den Mal'schgebieten Hollands, Ostfrieslands und Oldenburgs. Vor allem 
sind es die altberiihmten Zuchten Westfrieslands, Ostfrieslands und des Jever
landes, die das Ausgangsmaterial fiir den Aufbau der bliihenden schwarzbunten 
Milchviehzuchten anderer Gebiete geliefert haben. In diesen Gebieten mit 
mildem, feuchtem Klima und reichen Marschweiden ist seit jeher auf die Milch
ergiebigkeit besonderes Gewicht gelegt worden; del' Fettgehalt der Milch ist 
dagegen im allgemeinen niedrig. Erst in neuerer Zeit ist man " bestrebt, durch 
Zuchtwahl auf hohen Milchfettgehalt diesem MangeL abzuhelfen, und 
namentlich im Zuchtgebiet des hollandisch-friesischen Rindes ist es gelungen, 
im Laufe del' letzten 25 Jahre sehr beachtenswerte Erfolge zu erzielen. Auch 
in Deutschland sind durch Auswertung del' Kontrollvereinsergebnisse und 
der Blutlinienforschung in dieser Hinsicht bereits merkliche Fortschritte zu 

Abb. 10. Holhtndisch-friesische Ruh "Anna VII Nr. 42872". 
Jahresertrag 8440 kg Milch mit 4,18% F ett 

verzeichnen. 
Die allgemein er

strebte Farbenzeichnung 
ist schwarz mit weiJ1em 
Stern auf der Stirn und 
weiJ1en Streifen am Wider
rist und Kreuz. Bauch. 
UnterfiiJ1e und der untere 
Teil des Schwanzes sollen 
weiJ1 sein. Die Beurteilung 
der sogenannten "Farb
fehler", das heiJ1t von ein
zelstehenden schwarzen 
Flecken an Kronenrand. 
Hodensack und Euter, ist 
in den Zuchtgebieten ver
schieden. 

In Holland findet sich das H auptzuchtgebiet des schwarzbunten 
Niederungsrindes (Abb. 10) in der Provinz Westfriesland (es sind hier aucn 
noch einige rotbunte Zuchten vorhanden) . Die Milchergiebigkeit tritt gegen
iiber der Mastfahigkeit stark in den Vordergrund (70:30), was auch in der Form 
der Tiere und in der verhaltnismaBig schwachen Bemuskelung zum Ausdruck 
kommt. Euter und Milchzeichen sind vorziiglich entwickelt. Das Lebendgewicht 
schwankt, je nach den Boden- und Futterverhaltnissen, von 380 bis 450 kg 
in den Heidegebieten bis zu 700 bis 750 kg in den schwel'sten Zuchten der 
Marschen. Del' Milchertrag wird in Westfriesland im Mittel auf 3600 bis 3800 kg 
mit 3,25 % angegeben; in den planmaBig ziichterisch bearbeiteten Herdbuch
herden wurden dagegen (1926) im Mittel von 15000 Kiihen 4622 kg Milch mit 
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3,52% Fett erzielt. Einzelne Kiihe liefern Ertrage von 8000 bis iiber 10000 kg 
Milch. 1m Kontrolljahr 1925 brachte die beste Kuh "Ijmkje VII 42316" im 
Alter von 6 Jahren 13164kg Milch mit 3,78% Fett und 542 kg Butter, und 
im Jahre 1926 betrug die Leistung der Spitzenkuh "Boukje VI 44128" 12349 kg 
Milch mit 3,65% Fett =490 kg Butter. Durch Zuchtwahl auf hohen Milch
fettgehalt ist seit 1900 der Fettgehalt um rund 0,5% gestiegen. Die schwarz
bunten Zuchten in Nordholland, Siidholland, Teilen von Groningen und anderen 
Landesteilen stehen dem friesischen Rinde sehr nahe, wenn auch vielfach 
gewisse Unterschiede, namentlich beziiglich starkerer Ausbildung der Mast
fahigkeit, vorhanden sind. Milchertrage iiber 9000 kg sind verschiedentlich 
festgestellt worden. 

Ein Austausch von Zuchtmaterial zwischen den hollandischen und westdeutschen 
Zuchtgebieten hat schon in friiheren J ahrhunderten und ganz besonders nach schweren 
Seuchengangen und Uberschwemmungen bestanden. N och in der zweiten Halfte 
des vorigen Jahrhunderts, bis zur Sperrung del' Grenze im Jahre 1891 wegen Seuchen
gefahr, wurde viel Zuchtmaterial nach Deutschland ausgefUhrt. Es hat hier viel
fach, so z. B. in OstpreuBen und am Niederrhein, die Grundlage del' heutigen bliihenden 
Schwarzbuntzuchten geliefert. Auch in den Kriegsjahren sind wieder einige wert
volle Zuchttiere nach Deutschland gelangt. Abgesehen von diesen wenigen in neuerer 
Zeit eingefiihrten Tieren, steht die deutsche Schwarzbuntzucht bereits seit Jahr
zehnten vollig auf eigenen FiiBen. Von den europaischen Landern, nach denen eine 
Ausfuhr von schwarzbuntem Zuchtmaterial stattgefunden hat, waren zu nennen 
Belgien, Frankreich, Schweden, die friiheren russischen Ostseeprovinzen und Polen, 
in neuerer Zeit vor allem England, und auch nach Spanien wird Zuchtmaterial zum 
Aufbau einer Milchviehzucht geliefert. Von den auBereuropaischen Landern stehen 
die Vereinigten Staaten und Kanada an erster Stelle; auBerdem wird ZuchtmateriaI 
nach Hollandisch-Indien, Siidafrika, Siidamerika, Australien, Japan und zahl
reichen anderen Gebieten geliefert. 

In Deutschland umfaBt das heutige Zuchtgebiet des schwarzbunten 
Niederungsrindes die ganze norddeutsche Tiefebene vom Niederrhein und Ost
friesland bis nach Schleswig-Holstein und OstpreuBen und erstreckt sich siidlich 
bis nach Schlesien, Sachsen, Thiiringen und Hessen. Innerhalb dieses groBen 
geschlossenen Zuchtgebietes finden sich mehr odeI' weniger ausgedehnte Bezirke 
und auch einzelne Zuchten, in denen andere Niederungsschlage oder Hohen
vieh geziichtet werden. Das allgemein verfolgte Zuchtziel erstrebt "tiefe, 
feste Figuren mit Knochenstarke und gesunder Urwiichsigkeit. Breite Korper 
mit tonniger Rippe, machtigen :B'lanken und guter Bemuskelung. Geraumiges, 
fest angeschlossenes und regelmaBig geformtes Euter. GroBe Milch- und Fett
leistung in Verbindung mit Leichtfuttrigkeit". Die Farbe ist die gleiche wie 
beim hollandischen-friesischen Rinde. AusschlieBende Merkmale sind WeiB
kopfe, schwarzer Kronenrand, schwarzer Haarfleck am Klauenrande, vollig 
schwarzer Hodensack und schwarzes Euter (beide miissen mindestens im unteren 
Teil weiB sein). Auf besonders hoher Stufe steht die Zucht in den alten Zucht
gebieten Ostfriesland, Jeverland, Wesermarsch und OstpreuBen; von hier 
aus wird fortlaufend hochwertiges Zuchtmaterial in die jiingeren Nachzucht
gebiete geliefert, die zum Teil den Wettbewerb mit den alten Zuchtgebieten 
bereits voll aufnehmen konnen. 

Das schwarzbunte ostfriesische Rind (Abb. 11) - daneben werden 
in Ostfriesland in geringerem Umfange rotbunte und einfarbig braunrote Rinder 
geziichtet - ist ein mittelgroBes, tiefes und breites, dabei mittelschweres bis 
schweres (500 bis 800 kg) Milch-Fleisch-Rind von ebenmaBigem, edlem Korper
bau. Euter und Milchzeichen sind vorziiglich entwickelt. Trotz del' schwachen 
Winterfiitterung, die durch die ungiinstige Milchverwertung und die Eigenart 

2* 
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des auf Weidegang begriindeten Zuchtbetriebes meist geboten ist, lieferten 
37943 Herdbuchkiihe 1928 im Mittel 3802 kg Milch mit 3,13% = 119 kg Fett 
(HANSEN, 2). In guten Herden werden bei besserer Fiitterung Durchschnitts
ertrage von 4000 bis 5000 kg Milch mit 150 bis 180 kg Fett erzielt. Gute Kiihe 

liefern bei entsprechender 
Fiitterung (namentlich auch 
in Abmelkwirtschaften des 
Binnenlandes) noch erheblich 
hahere Ertrage. Die beste 
Kontrollvereinskuh brachte 
1927: 10465 kg Milch mit 
3,53 % = 369,3 kg Fett. Sehr 
deutlich veranschaulichen die 
Tatsache, daB die Leistungen 
der Ostfriesen unter entspre
chenden wirtschaftlichen Ver
haltnissen durch starke Fiitte-

Abb. 11. Ost friesische Ruh "Flora 107601". D. R . L. B. in rungnochwesentlichgesteigert 
365 Tagcn : 10 83 1 kg :lIilch mit 3,51% und 380 kg Fett werden kannen, die Versuche 

von HANSEN (3) auf dem Kop
pehof. Der Jahresertrag von 10 ostfriesischen Kiihen mit einem Lebendgewicht von 
653 kg belief sich im Durchschnitt auf 9135 kg Milch mit 3,68% und 336,6 kg 
Fett. Die htichste Leistung brachte die Kuh "Elvira" mit 10886 kg Milch mit 
3,76% und 408,8 kg Fett. Diese Leistung wird in neuester Zeit noch iiber
troffen durch Kiihe des Deutschen Rinderleistungsbuches: "Frohsinn 78879" 
(vgl. Abb. 31 , S. 64) lieferte 10935 kg Milch mit 4,07%=445,3 kg Fett, "Peta 
106906" brachte es auf 12327 kg Milch mit 3,35% und 413 kg Fett , und 
.,Ameise 118162" steht zur Zeit im Milchertrage mit 13665 kg Milch, 3,30% 
und 451 kg Fett an der Spitze. 

Dem ostfriesischen Rinde in Form und Leistung sehr ahnlich ist das 
J ev erlander Rind, dessen heutiges Zuchtgebiet die oldenburgischen A.mter 
Jever, Varel und Westerstede umfaBt. Von den 8035 im Jahre 1928 gepriiften 
Kiihen wurde ein Durchschnittsertrag von 4214 kg Milch mit 3,02 % und 127 kg 
F ett erzielt. Der hachste Milchertrag belief sich auf 10156 kg, die hachste 
Fettleistung betrug 370 kg. 

Das Oldenburger Wesermarschrind (vgl. Abb. 28, S. 62) unterschied 
sich vor dem Kriege von den iibrigen schwarzbunten Niederungsschlagen durch 
die starkere Beriicksichtigung der Mastfahigkeit, die auf eine ausgiebigere Zufuhr 
von Shorthornblut im vorigen Jahrhundert zuriickzufiihren ist. In der Nach
kriegszeit hat sich auch die Wesermarsch dem allgemein verfolgten Zuchtziel 
mit starkerer Beriicksichtigung der Milchleistung angeschlossen. Durch Ver
wendung bester Leistungsbullen aus Ostfriesland und anderen Zuchtgebieten 
sowie durch Zuchtwahl innerhalb des vorhandenen Zuchtmaterials wurden gute 
Erfolge erzielt. Die Wesermarscher vertreten heute die schwere Milchfleisch
form in etwas derberem Rahmen als die vorgenannten Schlage. Kiihe wiegen 
etwa 650 bis 750 kg. Der Milchertrag stellte sich 1928 bei 13882 Kontroll
kiihen im Mittel auf 3937 kg Milch mit 3,19 % und 126 kg Fett. Die beste 
Herde (1926) lieferte 5474 kg Milch mit 195,3 kg Fett, und als Spitzenleistungen 
wurden im Jahre 1927 ermittelt 9732 kg Milch bzw. 312,4 kg Fett. 

Das schwarzbunte ostpreuBische Ni ederungsrind (Abb. 12) ist heute 
in der ganzen Provinz OstpreuBen fast ausschlieBlich verbreitet. Die Grund-
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lage fUr die Zucht bildete anfangs aus Holland, spater vorwiegend aus Ost
friesland und auch aus dem Jeverland eingefUhrtes Zuchtmaterial. Die Ost
preu13en stehen im Typ zwischen den Hollandern und Ostfriesen; im allgemeinen 
sind sie etwas derber als letztere. Infolge des rauhen Klimas ist ihre Widerstands
kraft besonders gut. 1m Jahre 1928 wurde in den Herden der (Kanigsberger) 
Ostpreu13ischen Hollander Herdbuchgesellschaft bei 75308 Kiihen ein Durch
schnittsertrag von 3713 kg Milch mit 3,29% und 122,0 kg Fett ermittelt, und 
mehrere Herden brachten iiber 5000 kg Milch, wobei Einzelleistungen von 
10670 kg Milch und 
415 kg Fett festgestellt 
wurden. 1m Inster burger 
Herdbuchverein wurden 
im Jahr 1927 im Durch
schnitt von 40000 Kii
hen 3764 kg l't1ilch mit 
3,24 % und 122,1 kg Fett 
erzielt. Die beste Kuh 
lieferte 11290 kg :lVIilch 
mit 335,5 kg Fett. Bei 
den Leistungspriifungen 
auf dem Koppehof 
(HANSEN, 3) lieferten 
12 ostpreu13ische Hol
landerkiihe im Durch
schnitt 8387 kg l't1ilch 

Abb. 12. OstPl'cui3ische Kuh "Dahlic 169086". D. R. L. B. in 
365 Tagen: 11691 kg Milch mit 4,36% und 510 kg Fett 

mit 3,69 % und 309,0 kg Fett. Die beste Kuh "Hortensie" brachte lO315 kg 
Milch mit 3,52% und 363,5 kg Fett. Unter den zahlreichen in das Deutsche 
Rinderleistungsbuch eingetragenen Kiihen stand als deu tsche Rekordkuh 
"Peluschke 164356" (vgl. Abb. 30, S. 63) mit 11372 kg Milch mit 4% und 
454,9 kg Fett langere Zeit an der Spitze. Ihre Leistungen sind iiberboten 
durch die ostpreu13ischen Kiihe "Dahlie 169086" (Abb. 12) mit 11691 kg 
Milch, 4,36% und 510kg Fett, "Else 169104" mit 10809kg Milch. 4,80% 
und 518 kg Fett sowie "Thalia 150616" mit 13114 kg Milch, 3,15% und 
461 kg Fett. 

In den iibrigen deutschen Zuchtgebieten des schwarzbunten Niederungs
rindes werden unter giinstigen natiirlichen und wirtschaftlichen Verhaltnissen 
ahnlich hohe Ertrage erzielt: 1928 in der Danziger Herdbuchgesellschaft 
3920 kg Milch mit 3,30% und 129 kg Fett; in der Liineburger Herdbuch
gesellschaft 4350 kg Milch mit 3,18 % und 138 kg Fett, wobei Spitzenertrage 
bis zu 11568 kg Milch bzw. 384 kg Fett erzielt wurden; in der Prignitz (Branden
burg) 3666 kg Milch mit 3,14% und 115 kg Fett. Die Prignitzer Kuh "Briinette 
25819" liefert bei der Priifung fUr das Deutsche Rinderleistungsbuch 12012 kg 
Milch mit 3,53% und 424,2 kg Fett. Samtliche bisherigen (September 1929) 
deutschen Spitzenertrage werden in der Fettmenge iibertroffen von der Ober
lausitzer (Garlitz) Kuh "Erle 5116" mit 11049 kg Milch, 5,04% und 557 kg 
Fett. Der Verb and der Milchkontrollvereine in der Rheinprovinz erzielte 1927 
bei lO598 schwarzbunten Kiihen den hohen Durchschnitt von 4429 kg Milch 
mit 3,25% und 144,6 kg Fett. Die Spitzenkuh dieses Verbandes "Therese 
lO390" stand mit 12164kg Milch mit 3,66% und 444,7 kg Fett und 1928/29 
mit 14064 kg Milch, 3,56% und 500,3 kg Fett unter den deutschen Kontroll
vereinskiihen an erster Stelle. Der Durchschnittsertrag samtlicher schwarz
bunten Kontrollkiihe betrug 1928: 3594 kg Milch mit 3,2% und 115,3 kg Fett. 
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Nachdem bereits bei den Leistungspriifungen auf dem Koppehof bei einigen 
Kiihen Tagesertrage von 50 kg und mehr festgestellt wurden, sind in neuerer 
Zeit noch mehrfach ahnliche und hahere Leistungen deutscher schwarz bunter 
Niederungskiihe bekannt geworden. Den Rekord halt "Leni 4525" aus der 
Zucht lsenhagen (Hannover), die am 22. April 1928 gekalbt hatte und am 
15. Mai 1928 einen Tagesertrag von 63,9 kg Milch mit 3,2% Fett lieferte. 
"Leni" wog 625 kg und erhielt bei guter Weide eine Zulage von 15 kg Sauer
futter und 14 kg Kraftfutter. 

Unter weniger giinstigen Verhaltnissen stellen sich die Ertrage auch in 
den KontroHvereinen wesentlich niedriger, so daB in einzelnen Ver banden der 
Durchschnitt unter 3000 kg Milch und 100 kg Fett liegt. Vor aHem sind aber 
naturgemaB in den ziichterisch nicht bearbeiteten Gebrauchsherden die Ertrage 
oft erheblich niedriger. 1m groBen Durchschnitt kaun man beim schwarzbunten 
Niederungsrind einen Ertrag von 2500-3000 (-3500) kg Milch mit 3,1 bis 3,2 % 
Fett annehmen. DaB dieser Durchschnitt bei weiterer Ausbreitung des Kontroll
vereinswesens und ziichterischer Auswertung der Ergebnisse sowie durch zweck
maBigere Fiitterung aer Tiere noch wesentlich gesteigert werden kann, unter
liegt keinem Zweifel. 

Das schwarzweiBe Niederungsrind in Schweden, das sogenannte schwedische 
Tieflandrind, ist durch Einfuhr aus Ostfriesland, spater aus Holland entstanden. 
Das Zuchtgebiet findet sich im sudlichen Schweden, namentlich im Bezirk Malmo. 
Der Schlag ist mittelschwer (575 kg) und weist im Korperbau die ausgesprochenen 
Merkmale hoher Milchergiebigkeit auf, meist mit langem Mittelstuck und oft mit 
loser und steiler Schulter. 1m Bezirk Malmo wurde 1925 in den Kontrollvf?reinen 
ein Durchschnittsertrag von 4429 kg Milch mit 3,46% und 135 kg Fett erzielt, und 
in einem Bestande wurden reichlich 7500 kg Milch ermolken. Die beste Milchkuh 
Schwedens "Lilja" lieferte 1924 9318 kg Milch mit 3,14% und 293 kg Fett. 

In Danemark findet sich ein Zweig des schwarzweiBen Niederungsrindes, 
das schwarzweiBe Jutische Rind, das besonders im mittleren und nordlichen 
Jutland verbreitet ist. Bei einem Lebendgewicht von 450 bis 600 kg liefern die Kiihe 
im groBen Durchschnitt etwa 2800 bis 3000 kg Milch mit verhaltnismaBig hohem 
Fettgehalt. Die 1925/26 in das Stammbuch eingetragenen llO Elitekuhe hatten 
im Durchschnitt von 463 Rechnungsjahren 4602 kg Milch mit 3,97% und 182,5 kg 
Fett gebracht. 

Nach England sind schwarzbunte Hollander-Friesen-Rinder besonders stark 
im letzten Viertel des vorigen Jahrhunderts eingefuhrt worden. Seit 1909 besteht 
eille Zuchtervereinigung fur das britische Friesenrind, die 1923 bereits 2000 Mit
glieder mit rund 40000 eingetragenen Tieren zahlte. Da die Einfuhr aus Holland 
gesperrt war, wurde gelegentlich Zuchtmaterial uber Sudafrika bezogen, und nur 
1914 wurden ausnahmsweise 39 Bullen und 20 weibliche Tiere direkt eingefuhrt. 
Auch aus Kanada wird Zuchtmaterial bezogen. In der Milchergiebigkeit ubertreffen 
die Friesen aIle ubrigen englischen Schlage. In das amtliche Leistungsregister wurden 
1925 eingetragen 1370 Kuhe mit Ertragen uber 4530 kg Milch, davon 9 Kuhe mit uber 
9060 kg. Auch in Frankreich wird stellenweise das schwarzbunte Hollander Rind 
gezuchtet. Die Hochstleistung betrug 1926 10330 kg Milch mit 370 kg Butter. 

In den Vereinigten Staaten von N ordamerika nimmt unter den 
l\filchviehschlagen das schwarzbunte Niederungsrind, Holstein-Friesen 
genannt, eine hervorragende Stellung ein. Bereits seit 1795, in starkerem Mal3e 
seit den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, wurde Zuchtvieh aus 
Holland, aber auch aus Ostfriesland, Oldenburg und Holstein eingefiihrt. Seit 
1871 und 1879 bestanden 2 Ziichtergesellschaften, die seit 1885 vereinigt sind. 
Es wird zielbewuBt bereits seit 1882 auf Leistung geziichtet. Zwar werden 
im Durchschnitt gral3erer Gebiete keineswegs hahere Ertrage als in 
Deutschland erzielt (HANSEN, 4) - so im Staate Wisconsin im Durchschnitt 
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aller Kiihe weniger als 2250 kg Milch mit weniger als 76,5 kg Fett, und iIll 
Durchschnitt von 103 Kontrollvereinen mit 47174 Kiihen nur 3097 kg Milch 
mit 121,4 kg Fett -, in einzelnen hervorragenden Zuchten und von einzelnen 
Elitetieren werden j edoch 
Ertrage erreicht, die iiber 
die Spitzenertrage der 
europaischen Schwarz
buntzuchten weit hinaus
gehen. Bis 1925 waren im 
ganzen 16094 Hoistein
Friesen-Kiihe amtlich ge
priift worden, die im 
Durchschnitt 6979 kg 
Milch mit 3,39 % und 
237 kg Fett lieferten. Bis 
1924 brachten 88 Kiihe 
iiber 12000 kg Milch und 
104 Kiihe iiber 400 kg 
Butterfett. Den hochsten 
Ertrag lieferte die Kuh 
" Segis Pietertj e Prospect" 
(Abb. 13) mit 16956 kg 
Milch und 525,7 kg Fett. 
"Aggassiz Segis May 
Echo" brachte 14010 kg 
Milch mit 4,35 % und 
610,1 kg Fett. Auch in 
Kanada ist eine hochste
hende Zucht des schwarz
bunten Niederungsrindes 
vorhanden. Den Weltre
kord in der Fettleistung 
fUr schwarzbuntes Niede
rungsvieh halt die kanadi
sche Kuh "De Kol Plus 
Segis Dixie" (Abb. 14), 

Abb. 13. Holstein-Friesenkuh "Sagis Pietertjc Prospect" (nach 
Deicke). Hochster Jahresertrag (6jahrig) 16B56 kg "'Iiloil mit 

525,7 kg Fett 

die unter amtlicher Kon- Abb. 14. Holstein·Friesenkuh .,De Kol Plus Segis Dixie" (nach 
D cicke). H6chster Jahresertrag (9jahrig) 15180 kg Milch mit 

trolle 15180 kg Milch mit 612,1 kg Fett 

4,03 % und 612,1 kg Fett 
lieferte. Von Nordamerika aus wird viel ZuchtmaterifLl nach Mittel- und Siid
am erika geliefert, und namentlich in Argentinien sind recht gute Erfolge erzielt 
worden. Auch aus Japan wird iiber hohe Leistungen berichtet. 

9. Die rotbunten NiederungsschHige 
1m Gegensatz zum schwarzbunten Niederungsrinde, das eine auBerordent

lich starke Verbreitung in allen Erdteilen gefunden hat, ist die Zucht der ihm 
nahestehenden rotbunten Niederungsschlage vOfwiegend auf ihre engere 
Zuchtheimat und die angrenzenden Gebiete beschrankt geblieben. Es handelt 
sich urn mittelschwere bis schwere Milchmast- und Mastmilchschlage in Holland 
und Deutschland; auch in Belgien ist stellenweise die rotbunte Farbe vertreten, 
so namentlich in der Provinz Limburg, wo der einheimische Schlag mit rot
buntem hollandischem Vieh veredelt wird. 
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In Holland findet sich das rotbunte Maas-Rhein-Ijsselrind (Abb. 15) 
hauptsachlich in den Provinzen Overijssel und Gelderland, bis in den siidlichen 
Teil der Provinz Limburg. Dieser Schlag steht dem deutschen rotbunten Nieder

Abb. 15. Maas-Rhein-Ijsscl-Kuh "Geertje 1973". JahreEertrag 
6145 kg Milch mit 3,81% Fett 

rheiner Rinde sehr nah, und 
in friiherer Zeit wurde viel 
Zuchtmaterial nach dem 
Rheinland, Westfalen und 
anderen deutschen Gebieten 
geliefert. Die Farbe ist 
rotbunt; die Korperformen 
sind gedrungen und kraftig, 
Euter und Milchzeichen 
gut entwickelt. Milch- und 
Mastleistung finden gleich
mafiige Beriicksichtigung. 
Je nach den Boden
und Futterverhaltnissen be
tragt im Durchschnitt das 
Lebendgewicht 450 bis 600kg, 
der Milchertrag 4000 bis 

4800 kg mit 3,2 bis 3,5 % Fett. Spitzenkiihe liefern iiber 7000 kg Milch. 
In Deutschland finden sich Zuchtgebiete des rotbunten Niederungsrindes 

in Ostfriesland, Siidoldenburg, W estfalen und dem Rheinland, weiter in den 
hannoverschen Elbmarschen, in Holstein, Mecklenburg und Schlesien, die zu einem 
Reichsverbande zusammengeschlossen sind. Das Zuchtziel erstrebt "ebenmafiig 
gebaute, tiefe und breitgestellte, geschlossene edle Tiere mit kraftiger Korperver
fassung. Hohe Leistung an fettreicher Milch in Verbindung mit guter Mastfahigkeit 
und Leichtfutterigkeit". Die Farbenverteilung ist bei den Ostfriesen, Siidolden
burgern, Westfalen und Niederrheinern die gleiche wie beim schwarzbunten Niede
rungsrinde, wahrend bei den rotbunten Holsteinern und dem Vieh der hannoverschen 
Elbmarschen farbige oder bunte UnterfiiBe erwiinscht, bei den Breitenburgern 
vorgeschrieben sind. Das Flotzmaul ist bei den Breitenburgern dunkel, bei allen 
iibrigen Schlagen fleischfarben. Das Zuchtziel ist im allgemeinen das gleiche wie 
bei den schwarzbunten Schlagen, nur bei den Niederrheinern, dem Vieh der hannover
schen Elbmarschen und den holsteinischen Marschschliigen, bei denen eine starkere 
Zufuhr von Shorthornblut stattgefunden hat, tritt die Mastfahigkeit etwas starker 
hervor. 

Das rotbunte Niederrhein er Rind, das dem hollillldischen Ijsselvieh nahe· 
steht, findet sich vorwiegend im nordostlichen Teil der Provinz auf dem rechten Rhein
ufer, wahrend im linksrheinischen Gebiet das schwarzbunte Vieh vorherrscht. Das rot
bunte Niederrheiner Rind zeichnet sich durch Wiichsigkeit, Frilhreife und hohe 
Milch- und Fleischleistung aus. Das Lebendgewicht betragt 500 bis 750 kg; der 
Milchertrag belief sich bei der iiblichen guten Erniihrung im Jahre 1928 bei 3585 Kon
trollvereinskiihen auf 4503 kg mit 3,26%= 147 kg Fett. Die Spitzenleistung 1927 
betrug 9672 kg Milch mit 3,58% und 346,0 kg Fett. 

In Westfalen wird das besonders im Miinsterlande verbreitete rotbunte Vieh 
in neuerer Zeit vielfach mit Niederrheinern veredelt. Infolge der ungiinstigeren 
natiirlichen Verhaltnisse sind die Tiere etwas leichter, und auch die Milchertrage 
sind im Durchschnitt niedriger. In den Kontrollvereinen wurde 1927 bei 18383 Kiihen 
ein Durchschnitt von 4070 kg Milch mit 3,19% und 129,8 kg Fett erzielt; die Kuh 
"Sieglinde" lieferte 9399 kg Milch mit 3,57% und 336,0 kg Fett - die hOchste 
Leistung aller im Jahre 1925 in Deutschland in Kontrollvereinen gepriiften Kiihe -
nnd im Kontrolljahr 1927 betrug die Spitzenleistung 9260 kg Milch mit 3,64 % und 
336,5 kg Fett. 

Die rotbunten Ostfriesen und Siidoldenburger stehen in Form und 
Leistung den schwarzbunten Schlagen der gleichen Zuchtgebiete sehr nahe, ebenso 
das vorwiegend auf ostfriesischer Grundlage geziichtete rotbullte schlesische 
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Niederungsrind. In Sudoldenburg lieferten 1112 KontrollkUhe 1928 den hohen 
Durehschnittsertrag von 4898 kg Milch mit 3,10% Fett, die Spitzenkuh 10055 kg 
Milch mit 2,99% Fett. 

In Holstein sind in den Marschen der Westkliste die schweren rotbunten 
Marschschlage - Elbmarscher (Abb. 16), Wilstermarscher, Suder- und 
N order-Dithmarscher-
verbreitet, wahrend in den 
Marschen der Stor und dem 
angrenzenden Geestgebiet 
der leichtere Breitenbur
ger Schlag, auf dem Mittel
rucken und weiter ostlich 
das ihm ahnliche rotbunte 
Geestvieh gezuchtet wird. 
Das rotbunte Rind der 
hannoverschen Elbmar
schen (1928 bei 1321 Kon
trollkuhen 4066 kg Milch mit 
3,47% und 141 kg Fett)steht 
dem holsteinschen Marsch
rinde sehr nahe. In den Mar
schen betragt das mittlere 
Lebendgewicht etwa 600 kg, 

Abb. 16. Rotbunte Holsteiner Kuh "Turteltaube 6504" 

bei dem Breitenburger und Geestvieh etwa 550 kg. 1m groBen Durchschnitt kann 
ein Milchertrag von 3000 bis 3200 kg I11ilch mit 3,3 bis 3,4 % Fett angenommen werden, 
und zwar ist unter den Marschschlagen die Milchergiebigkeit beim Elb- und Wilster
marschrinde am hi:ichsten (1928 in den Kontrollvereinen 4075 kg Milch mit 3,32% 
und 135 kg Fett), wahrend in Dithmarschen die Mastfahigkeit starker berucksichtigt 
wird. Gute Breitenburger Herden liefern 3000 bis 3500 kg Milch mit 3,3 bis 3,4% 
Fett; in den Zuchten des Geestviehs liegen die Milchertrage urn etwa 200 kg tiefer. 
1927 lieferten im Gebiet des Verbandes Rotbunter Holsteiner 19605 Kuhe im Mittel 
3465 kg Milch mit 3,37% und 116,8 kg Fett. Die hOchste Leistung wies 1925/26 
die Breitenburger Kuh "Georgine" auf mit 7679 kg Milch und 287,72 kg= 3,75% 
Fett, und 1927 stand "Friede 38443" mit 7575 kg Milch, 4,09% und 309,9 kg Fett 
an der Spitze. Das Zuchtgebiet der rotbunten Holsteiner, namentlich auf der Geest, 
ist durch das Vordringen des schwarzbunten Niederungsrindes bedroht. Nachzucht
gebiete finden sich in Mecklenburg und Pommern, doch handelt es sich hier urn 
einzelne Zuchten, die in das Zuchtgebiet des schwarz bunt en Niederungsrindes ein
gesprengt sind, nicht urn geschlossene Gebiete. AuBerdem sind auch in OstpreuBen 
einige wenige rotbunte Zuchten vorhanden. Fur Abmelkwirtschaften ist das rot
bunte Niederungsrind vorzuglich geeignet, und fUr diese Zwecke wird es gern gekauft. 
Erwahnt sei hier noch, daB nach Schweden eingeflihrte rotbunte Holsteiner bei der 
Entstehung des rotbunten schwedischen Milchviehschlages beteiligt waren. 

10. Die einfarbig roten und rotbraunen NiederungsschHige 
Einfarbig rote und rotbraune Schlage des Niederungsrindes finden sich 

in Deutschland, und zwar in Ostfriesland und Schleswig-Holstein, weiter in 
Danemark, besonders auf den Inseln, und endlich im Baltikum. AuBer dem 
rotbraunen ostfriesischen Schlage, der auch in einigen anderen Landesteilen 
in einzelnen Zuchten vertreten ist, handelt es sich um das Angler Rind und um 
Schlage, bei deren Entstehung das Angler Rind eine hervorragende Rolle ge
spielt hat. 

Das einfarbig rotbraune ostfriesische Rind hatheute in Ostfriesland 
nur noch eine geringe Verbreitung. Es ist etwas leichter als die bunten Schlage, 
gilt als anspruchsloser und widerstandsbhiger, und in der Milchleistung steht 
es den bunten Ostfriesen nahe. 1928 betrug der Durchschnitt von 88 Kiihen 
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3690 kg Milch mit 112 kg Fett. AuBerhalb Ostfrieslands finden sich Zuchten 
dieses Schlages in Schlesien, wo er auch zur Veredelung des schlesischen Rot
viehschlages benutzt worden ist, in Mecklenburg und Pommern. Geschlossene 
Zuchtgebiete sind nirgends entstanden. 

Das Angler Rind (Abb. 17) wird im nordwestlichen Teil Schleswig
Holsteins, der Landschaft Angeln, geziichtet. Es handelt sich um ein leichtes 
bis hOchstens mittelschweres (400 bis 500 kg) Rind von mittlerer Friihreife, 

bei dem die Milchleistung in 
allererster Linie Beriicksichti
gung findet . Die Farbe ist hell
bis dunkel-braunrot mit dunk
lem Flotzmaul. WeiBe Flecke 
sind nur an Bauch und Euter 
zugelassen. Der Korperbau ist 
ebenmaBig, edel und trocken, 
Euter und Milchzeichen sind 
sehr gut ausgebildet. Seit 1879 
besteht eineZiichtervereinigung, 
und seit 1902 sind Kontrollver
eine eingerichtet, durch welche 
jetzt samtliche Herdbuchkiihe 

Abb. 17. Angler Ruh .,Adele 39357". Vierj>1hriger Durch- gepriift werden (CLAUSSEN). 
schnittsertrag 4839 kg Milch mit 3,43 0)0 und 167 kg Fett 

1927 gaben 21257 Kontroll-
kiihe im Mittel 3333 kg Milch mit 3,47 % und 115,6 kg Fett. 1925/26 
lieferten 34 Kiihe iiber 200 kg Fett und die beiden besten Kiihe 6270 bzw. 
6673 kg Milch mit je 240,25 kg F ett. 1928 brachte die beste Kuh 

7004 kg Milch mit 4,21 % und 
295 kg Fett. Das geringe Le
bendgewicht ist auf die knappe 
J ugendernahrung undsehrfriihe 
Zuchtbenutzung (im Alter von 
15 Monaten) der weiblichen 
Tiere zuriickzufiihren. In einigen 
Wirtschaften werden die Tiere 
bereits kraftiger ernahrt und 
im Alter von 1 Y2 bis 2 Y2 Jahren 
zugelassen, wodurch das Lebend
gewicht um etwa 100 kg gestei
gert wird. Zuchtmaterial ist 
namentlich nach Danemark Abb. 18. Rote Danische Ruh Nr. 2522 . Vierja hriger Durch· 

schnittsertrag 4606 kg Milch mit 4,2% und 193,.5 kg Fett (etwa bis 1880), dem Baltikum 
und nach RuBland ausgefiihrt 

worden, in neuerer Zeit auch nach Bulgarien und Rumanien. 
In Danemark ist das rote danische Milchvieh (Abb. 18) auf den 

Inseln fast ausschlieBlich und auBerdem im siidostlichen Jiitland verbreitet. 
Der Schlag ist im Vergleich zu den Anglern etwas schwerer (450 bis 600 kg) 
und in den Formen weniger edel; die Milchergiebigkeit ist vorziiglich. Durch 
die Tatigkeit der Kontrollvereine, deren erster 1895 im siidlichen Jiitland ge
griindet wurde, ist die durchschnittliche Leistung bedeutend gestiegen. 1m 
Mittel belauft sich der Ertrag auf etwa 3500 kg Milch mit 3,7% Fett; 
auf der Insel Fiinen wurden 1923/24 bei 59450 Kiihen 3804 kg Milch mit 3,73% 
Fett und im besten Verein bei 2679 Kiihen 4500 kg Milch mit 3,96% Fett er-
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mittelt. In das (Elite-) Stammbuch 1925 (Bd. V) wurden 375 Kiihe eingetragen, 
die in 1492 Rechnungsjahren 4750 kg Milch mit 4,14% und 196,6 kg Fett ge
liefert hatten, und der Durchschnitt der jeweils besten Leistungen dieser Kiihe 
belief sich auf 5650 kg 1\<lilch mit 4,17 % und 235,62 kg Fett. Den hOchsten 
Ertrag brachte die Kuh "Godsejer Bech" mit 12326 kg Milch mit 3,82% und 
470,9 kg Fett. 

In den friiheren russischen Ostseeprovinzen, den Staaten Estland und Lett
land, bestehen Zuchten eines leistungsfahigen einfarbig roten Milchviehschlages, 
dif' seinerzeit von den deutschen GroBgrundbesi.tzern durch Einfuhr von Anglern, 
roten Danen und auch N ordschleswigern begriindet wurden. N eben diesen eingefiihrten 
Schlagen hat das einheimische Rotvieh bei der Entstehung der "Baltischen Angler" 
oder "Angler-Funen" eine Rolle gespielt. Auch heute wird die Zucht diesel> weit
verbreiteten Schlages gefiirdert. 1m Durchschnitt werden etwa 2500 kg Milch mit 
3,6% Fett ermolken. 

11. Das einfarbig graubraune Gebirgsrind 

Das einfarbig graubraune Gebirgsvieh steht in der Milchergiebigkeit unter 
den Hohenschlagen an erster Stelle. Die wichtigsten Zuchtgebiete finden sich 
in der ostlichen Schweiz, im bayerischen und wiirttembergischen AIlgau, im 
westlichen Oberbayern, in Vorarlberg und Tirol. Auch in den meisten iibrigen 
osterreichischen Landesteilen finden sich Zuchtgebiete und Einzelzuchten 
dieses wertvollen Schlages. AuBerdem wird aus den genannten Gebieten 
Zuchtvieh nach Ungarn, Italien, Frankreich, Spanien und den Balkanstaaten 
ausgefiihrt, in friiheren Jahren auch nach RuBland, wo der Schlag eine weite 
Verbreitung gefunden hat, weiter nach den Vereinigten Staaten, in neuerer 
Zeit auch nach Siidamerika. Die Grundfarbe ist grau oder braun in helleren 
oder dunkleren Tonen. Das dunkle Flotzmaul ist von einem weiBlichen Haar
streifen (Rehmaul) umgeben. Hellere Tone finden sich auf dem Riicken (Aal
strich), an der Unterseite des Rumpfes und an den GliedmaBen. Die Tiere 
sind ebenmaBig gebaut und weisen einen edlen, dabei kraftigen Korperbau 
auf. Euter und Milchzeichen sind in der Regel gut ausgebildet. 

In der Sch weiz schwankt 
das Lebendgewicht des Braun
viehs, auch "Schwyzer" ge
nannt , je nach den Boden
und Futterverhaltnissen im 
Mittel von 500 bis 700 kg. 
In guten Zuchten wird ein 
durchschnittlicher J ahreser
trag von etwa 3000 bis 4000 kg 
Milch mit rund 3,6 % Fett 
erreicht. 445 Leistungskiihe 
mit einem Gewicht von 584 kg 
lieferten 1925 im Durchschnitt 
4188 kg Milch mit 3,9 % und 

Abb. 19. Allgauer Kuh "Oase 2757". Dreij,"hriger Durch-
161,7 kg Fett. Spitzenleistun- schnittsertrag 3781 kg Milch mit 4,2% und 156 kg F ett 

gen brachtendieKiihe "BabiI" 
mit 7009 kg Milch und "Mai 5" mit 262,8 kg Fett in 365 Tagen. 

Das graubraune Gebirgsvieh im bayerischen und wiirttembergischen 
Allgau, dasAllgauer Rind (Abb.19 u. 29, S. 62), ist bereits im vorigen Jahrhundert 
durch Einfuhr von Schweizer Braunvieh veredelt worden, so daB es ihm heute in 
der Form und Leistung sehr nahestpht. Die 3 Zuchtverbande in Oberbayern, 
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dem bayerischen Allgiiu und Wiirttemberg sind in einer Arbeitsgemeinschaft 
zusammengeschlossen. 1m bayerischen Allgiiu finden sich auch Hochalpen, die 
in Wiirttemberg fehlen. Das Duchschnittsgewicht del' Kuhe betriigt etwa 
500 bis 650 kg. 1m bayerischen Allgiiu werden durch die Herdbuchgesellschaft 
bereits seit 1894 Probemelkungen durchgefiihrt. 1928lieferten 9984 Kuhe 3103 kg 
Milch mit 3,68 % und 114 kg FeU. Die beste Kuh brachte 1927: 7355 kg Milch 
mit 3,53 % und 260,0 kg Fett. Die Leistungen im wiirttembergischen Allgiiu 
sind etwa ebenso hoch. Das Murnau-Werdenfelser Rind im westlichen Ober
bayern zwischen Weilheim und Garmisch-Partenkirchen steht dem Braunvieh 
nahe. Es handelt sich um einen etwas kleineren und leichteren Schlag von gelb
grauer Farbe mit befriedigender Milchergiebigkeit sowie guter Mast- und Arbeits
leistung, del' den ungunstigeren Umweltbedingungen gut angepa13t ist. 

Vorarlberg steUt heute ein geschlossenes Zuchtgebiet des "Vorarlberger 
graubraunen Gebirgsviehs (Montafoner)" dar. Das bodenstandige Monta
foner Rind ist durch Veredlung mit Schweizer Braunvieh in den heutigen 
Typ ubergefuhrt worden. Die natiirlichen Verhiiltnisse sind hier del' Viehzucht 
sehr giinstig. 1m Durchschnitt erreichen die Kiihe ein Lebendgewicht von 
450 bis 550 kg. Angestrebt werden schone Korperformen und hohe Milch
leistung bei kriiftiger Konstitution. Die Leistung betriigt unter giinstigen Futter
verhaltnissen etwa 3400 kg Milch mit 3,7% Fett. Auch in Steiermark, 
Kiirnten, Ober- und Niederosterreich ist del' Schlag verbreitet. 1m Zucht
verband fUr das Braunvieh, Graz, wurde 1928 bei2871Kiihen ein Durch
schnittsertrag von 3504 kg Milch mit 3,77% und 130 kg Fett erreicht. Del' 
hochste Stalldurchschnitt betrug 4846 kg Milch, und in 25 Betrieben wurden 

im Durchschnitt iiber 
4000 kg Milch ermolken. 
Die hochste Leistung 
brachte 1926 die oster
reichische Rekordkuh 
"Bella 4134" (Abb. 20) 
mit 11103 kg Milch mit 
3,9% und 433 kg Fett, 
die im 5jiihrigen Durch
schnitt 8455 kg Milch ge
liefert hatte. 34 Kiihe 
brachten 1927 iiber 6000 kg, 
7 Kiihe iiber 7000 kg Milch, 
darunter die Kuh "Mary 
3736" 9594 kg Milch mit 
3,6 % und 345 kg Fett 

Abb. 20. Braunviehkuh "Bella 4134". Hochster Jahresertrag' (389,5kg Butter). InKiirn-
11103 kg Milch mit 3,90% und ,133 kg J<'ett ten betrug del' Durch-

schnitt 1926: 2934 kg 
Milch mit 3,89% FeU. In Tirol werden die zahlreichen £riiher unterschiedenen 
Schliige (Oberinntaler, Wipptaler, Lechtaler) heute unter del' Bezeichnung 
"Tiroler graubraunes Gebirgsrind" zusammengefa13t. Das Zuchtgebiet findet 
sich in dem an Vorarlberg angrenzenden westlichen Teil von Tirol. In neuerer 
Zeit ist vielfach mit Vorarlberger Braunvieh veredelt worden. Das Lebend
gewicht schwankt innerhalb recht weiter Grenzen, im :Mittel etwa von 400 bis 
500 kg, wiihrend bei den reingezogenen einfarbig grauen Oberinntalern das 
Gewicht 320 bis 400 kg betriigt. Die durchschnittlichen Milchertriige del' Zucht
vereine des graubraunen Gebirgsviehs bewegen sich zwischen 2000 bis 3500 kg 
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mit etwa 3,5% Fett, wahrend die rein gezogenen grauen Oberinntaler etwa 
2000 bis 2600 kg lief ern. 

In den Vereinigten Staaten besteht seit 1889 eine Ziichtergesellschaft 
fiir Schweizer Braunvieh mit 41000 eingetragenen Tieren. Bei den amtlichen 
Leistungspriifungen lieferten 390 Kiihe im Durchschnitt 5298 kg Milch mit 
4,01 % und 212 kg Fett. Spitzenleistungen brachten "Believe 4245" mit 
11909 kg Milch und 454,19 kg Fett, "Junes C. Girl" mit 11124 kg Milch und 
481,22 kg Fett. Auch in Kanada, Mexiko und Sudamerika gibt es Braunvieh
zuchten. 

12. Das Hohenfleckvieh 

Das Hohenfleckvieh stellt zwar keinen ausgesprochenen Milchviehschlag 
dar - Milch-, Fleisch- und Arbeitsleistung finden im allgemeinen gleichmaBige 
Berucksichtigung -, die Milchwirtschaft ausgedehnter Gebiete stutzt sich 
jedoch auf das Hohenfleckvieh und ihm nahestehende Schlage, die bei ent
sprechender Zuchtwahl und Futterung durchaus beachtenswerte Milchleistungen 
aufweisen konnen. 

Das Ursprungsgebiet der Rasse findet sich in der Schweiz, im Simmen
und Saanental. Aus dem groben, rot- und schwarzscheckigen Berner Schlag 
ist durch verstandnisvolle Zuchtung das heutige formvollendete, leistungsfahige 
Simmentaler Rind (Abb. 21) entstanden, dessen Zuchtgebiet die ganze 
westliche Schweiz um
faBt. Das Zuchtziel er
strebt tunlichste Aus
bildung und Vereinigung 
der Milchergiebigkeit, 
Mastfahigkeit und Ar
beitsleistung auf Tieren 
mit schonen, ausgegli
chenen Korperformen, 
bedeutendem Korper
.gewicht und kraftiger 
Konstitution. Die Farbe 
ist gelb- bis rotscheckig 
mit weiBemKopf,Bauch, 
Euter, Schwanz und 
weiBen UnterfiiBen. Das 
Lebendgewicht betragt 

Abb. 21. Simmentaler Kuh "Grafin" (nach Adametz) 

im Mittel etwa 700 bis 750 kg. Bei der ublichen reichen Fiitterung werden ver
haltnismaBig hohe Milchertrage erzielt; in einigen Alpengegenden, wo der 
Gebrauch von Kraftfutter noch nicht ublich ist, sind die Ertrage geringer. 
1m groBen Durchschnitt kann der Milchertrag auf 3000 bis hOchstens 3500 kg 
mit 3,75% Fett geschatzt werden. Vielfach werden jedoch wesentlich hohere 
Ertrage erzielt. So lieferten uber 1400 Kiihe, denen 1923 bis 1925 das "Leistungs
abzeichen" verliehen wurde, im Durchschnitt uber 4400 kg Milch mit rund 
4% Fett, und von den im Jahre 1925 gepriiften Kuhen brachten es 105 Tiere 
auf Ertrage iiber 5000 kg Milch. Die hOchste bekannte Milchleistung einer 
Schweizer Fleckviehkuh weist "Rosalie" auf, die in 365 Tagen 9190 kg Milch 
mit 3,96% und 363,9 kg Fett lieferte. Ertrage uber 7000 kg Milch sind noch 
bei mehreren anderen Kiihen festgestellt worden. Es besteht zweifellos die 
M6glichkeit, durch entsprechende Zuchtwahl die durchschnittliche Milch
-ergiebigkeit des Schlages noch wesentlich zu steigern. 
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In Deutschland ist im Laufe des vorigen Jahrhunderts durch Einfuhr 
von Bernern, spater von Simmentalern, in Bayern, Wiirttemberg und Baden 
ein groBes geschlossenes Fleckviehzuchtgebiet entstanden, das sich unter Zuruck
drangung del' alten Landschlage bis nach Mitteldeutschland - Hessen, Sud
hannover, Thiiringen, Sachsen - ausgedehnt hat. Vielfach findet sich das Fleck
vieh auch in Gebieten mit ungunstigen natiirlichen und wirtschaftlichen Ver
haltnissen, wo die Haltung anspruchsloserer Landschlage mehr am Platze ware. 
Ganz allgemein hat es sich gezeigt, daB fiir die breite Landeszucht die bisher 
angestrebten sehr groBen und schweren Tiere unwirtschaftlich sind. Das heutige 
Zuchtziel (Abb. 22) erstrebt groBe odeI' mittelgroBe (135 bis 145 cm Widerrist
hohe) und schwere odeI' mittelschwere, feste, mittelfruhreife, leichtfutterige 
Tiere. Tiefe und breite, gut geschlossene, stark bemuskelte Korper auf kraftigen 
GliedmaBen. Geraumiges, regelrecht geformtes Euter. Raumenden Gang. 
Gute Milch- und hohe Fettleistung (erstrebt werden eine Milchleistung von 
mindestens dem Vierfachen des Korpergewichtes und ein Fettgehalt von min
destens 3,5%), gute Mastfahigkeit und Arbeitstuchtigkeit. Moglichst weit
gehende Unabhangigkeit der Zucht von der Einfuhr aus dem Auslande wird 
angestrebt. Auf die Milchergiebigkeit wird in den letzten Jahren besonderes 
Gewicht gelegt. 1m groBen Durchschnitt werden bei ausreichender Futterung 
Ertrage von etwa 2500 bis 3000 kg Milch mit 3,75 % Fett erzielt, in besonders 
guten Zuchten auch uber 3000 kg, und einzelne Kuhe liefern 5000 bis 7000 kg 

Milch. Die Spitzenleistung 
....----------------------, brachte 1926 dieKuh "Liese 

844" des V ereins Gotha mit 
7082 kg Milch, 6,55 % und 
464,2 kg Fett. Durch die 
Einfuhrung del' Milchkon
trolle ist eine weitere Stei
gerung der durchschnitt
lichen Leistungen zu er
hoHen. Die in das Deutsche 
Rinderleistungsbuch einge
tragene schwabische Fleck
viehkuh "Ida" lieferte 

______ -=-"'--_______ __ ~ __ 9085 kg Milch mit 4,12% 

Abb. 22 . Oberbaverische F leck,iehkuh " Sieglinde 2498". J a hres- und 375 kg Fett, "Lydia" 
ertrag 1928/29': 3529 kg Milch mit 3,97% und UO,1 kg Fett brachte 9089 kg Milch mit 

4,41 % und 401 kg Fett . 
und .,Ottie" weist mit 8339 kg Milch mit 5,07% und 423 kg Fett in del' 
Abteilung fUr Hbhenvieh bisher die hOchste Fettleistung auf. Die hOchste Milch
menge wurde bei einer badischen Kontrollvereinskuh mit 9413 kg festgestellt. 

In Osterreich ist das Hohenfleckvieh weit verbreitet. In Tirol findet 
sich das groBwlichsige, etwa 600 kg schwere, vorwiegend rotscheckige Unter
inntaler Fleckvieh zwischen Innsbruck und Kufstein. Der Milchertrag 
belauft sich auf etwa 2200 bis 2400 kg, in guten Zuchten auf 3000 kg. 1m Kontroll
jahr 1927 lieferten 145 geprufte KUhe durchschnittlich 2764 Liter Milch. In 
der ostlichen Steiermark werden im Fleckviehzuchtgebiet ahnliche Ertrage 
erzielt. 1m Burgenlande wird nur Fleckvieh gezuchtet, und in Ober- und 
Niederosterreich hat der Schlag eine weite Verbreitung gefunden. 

1m heutigen Ungarn stehen unter den Rinderschlagen nach WELLl\fANN die 
Simmen taler und vor aHem die mit Fleckvieh veredelten rotbun ten Landschlage
an erster Stelle. Simmentaler werden namentlich auf den groBen Giitern gezllchtet . Der 
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Milchertrag belauft sich im Mittel auf 2000 bis 2500 kg mit 3,8 bis 4 % Fett; oft werden 
Ertrage von 3000 bis 3500 kg beobachtet. Die Kub "Luiza" lieferte 1924/257656 kg 
Milch; in neuester Zeit brachten besonders hohe Ertrage die K iihe" Ruca" mit 14349 kg 
und "Cepedli" mit 13235 kg Milch. Die Hauptmasse bilden die im vor herrschenden Klein
betriebe verbreiteten rotbunten Landschlage, die durch Kreuzung des Steppenviehes mit 
Bernern und Simmentalern entstanden sind. Besonders stark verbreitet ist der Bony
hader Schlag, der auf dreiseitige Nutzung mitbesonderer Berucksichtigung der Milch
ergiebigkeit gezuchtet wird. Der Durchschnittsertrag belauft sich auf 2000 bis 2400 
Liter Milch mit 3,8 bis 4% Fett, doch werden in guten Zuchten wesentlich hohere 
Ertrage erzielt. 1924/25 brachten 1308 KontrollkUhe im Gewicht von etwa 540 kg: 
2623 kg Milch mit 3,79% Fett. 1923/24lieferten 9 Kontrollkuhe uber 5000 kg Milch, 
und die bekannte Wunderkuh "Augusta 26" brachte es in 365 Tagen auf 12707 kg 
Milch mit 6,02% und 767,5 kg Fett. (Es ist dieses der hochste bisher festgestellte 
Jahresfettertrag einer Kuh.) Die nachstbeste Leistung brachte "Sarolta" mit 9381 kg 
Milch und 476,3 kg Fett. Besonders milchergiebig ist auch del' Moson-Soproner 
Landschlag. 1912/13lieferten 917 kontrollierte KUhe 3285 kg Milch mit 3,77% Fett. 

Ein weiteres ausgedehntes Zuchtgebiet des Fleckviehes findet sich in del' 
Tschechoslowakei. Neben zahlreichen weniger verbreiteten in- und auslandischen 
Schlagen werdenhier vorwiegend Simmen taler und Berner sowie deren Kreuzungen 
gezuchtet. In Mahren sind durch Kreuzung mit FJeckvieh die mahrischen Fleck
viehschlage - Kuhlander, Schonhengster und Hanna-Berner - entstanden_ 
Die beiden erstgenannten Schlage sind auf meruseitige Nutzung gezuchtet, mittel
schwer, und liefern etwa 2000 bis 2400 kg Milch mit 3,7% Fett. Das Hanna-Berner 
Rind ist schwerer (650 kg) und die Milchleistung findet besondere Beriicksichtigung_ 
1m Durchschnitt del' kontrollierten Kuhe werden rund 2850 kg Milch mit 4% Fett 
erzielt. Die beste Kuh brachte 6123 kg Milch mit 3,84% und 235 kg Fett. 

Weiter ostlich Iindet sich das Fleckvieh in einem Teil von Galizien und in 
R uBland, namentlich in den zentralrussischen Gouvernements. Zur Milchversorgung 
der Stadte sind Simmentaler und deren Kreuzungen besonders beliebt. Westlich 
erstreckt sich das Fleckviehzuchtgebiet bis nach l\fittelfrankreich, wo das l\/[ 0 n t
beliard-Rind als Milchvieh geschatzt ist. Die Hochstleistung 1926 betrug 7083 kg 
Milch. Auch nach den sudeuropaischen Staaten und verschiedenen Kolonialgebieten 
wird Fleckvieh ausgefuhrt. Eine gute Anpassung des Hohenfleckviehes ist jedoch 
nul' dort erfolgt, wo die Futteranspruche dieses groBwuchsigen Schlages befriedigt 
werden konnen. 

B. Ziegenrassen 
a) Die Ziegenrassen in der Schweiz, in Deutschland und den 

benachbarten Uindern 
Infolge der fUr die Ziegenhaltung besonders giinstigen natiirlichen Ver

hiiJtnisse hatte die Ziegenzucht in der Schweiz bereits in der zweit,m Halfte 
des vorigen Jahrhunderts einen verhaltnismiWig hohen Stand erreicht, wahrend 
in Deutschland und den benachbarten Landern dies em Zweige der Tierzucht 
noch keinerleiBeachtung geschenkt wurde (DETTwEILER). Mit dem Anwachsen del' 
industriellenBevolkerungDeutschlands im letzten Viertel des vorigenJahrhunderts 
stieg auch die Nachfrage nach leistungsfahigen Ziegen, und deshalb wurden bereits 
in den achtziger Jahren, besonders abel' seit 1890, in steigendem Ma13e aus del' 
Schweiz Ziegen nach Deutschland eingefUhrt. Die unveredelten Landziegen 
sind heute fast verschwunden. Auch Osterreich, Serbien, Rul3land, Frankreich, 
Holland, England und Amerika traten bald als Kaufer auf, und hierdurch erklart 
sich del' au13erordentliche Aufschwung, den innerhalb weniger Jahre die Ziegen
zucht in del' Schweiz genommen hat. Aus dem friiher oft recht bunt en Formen
gemisch del' schweizerischen Ziegen entstanden Kulturrassen mit fest um
schriebenen Merkmalen, die heute in geschlossenen Zuchtgebieten verbreitet sind 
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(GRAFF). Entsprechend der starkenNachfrage nach hornlosen kurzhaarigen 
Ziegen wurde auf diese Eigenschaften neben der Milchergiebigkeit bei der 
Zuchtwahl besonderes Gewicht gelegt, und auch die Korperformen haben eine 
Verbesserung erfahren. Von den Schweizer Ziegenschlagen haben zur Rebung 
der Ziegenzucht in anderen Staaten vor allem die Saanenziege, die Toggen
burger und die gemsfarbige hornlose Gebirgsziege beigetragen. 

1. Die Schweizer Saanenziege nnd die ihr nahestehenden weif3en 
hornlosen ZiegenschHige 

Die bekannteste und verbreitetste Schweizer Ziegenrasse ist die Saanen
ziege aus dem Berner Oberlande. Die Zuchtheimat dieser Rasse ist das 1000 m 
hoch gelegene fruchtbare Saanental, dessen kalkhaltiger, futterwiichsiger Boden, 
so weit er der landwirtschaftlichen Kultur dient, zu 99% als Wiese und Weide 
genutzt wird. Ziegenalpen finden sich bis zu einer Rohe von 2100 m. Seit 1890 
besteht eine Zuchtgenossenschaft, durch welche die Zucht und der Absatz von 
Zuchtmaterial planmaBig geleitet werden. In der Landschaft Saanen sind 
bereits 90% aller Ziegen heute weiB und hornlos, entsprechend dem Zuchtziel 
der Genossenschaft. Yom Saanental aus hat sich die Zucht der Saanenziege 
in der Schweiz weit ausgebreitet, und besonders im Kanton Bern steht die Zucht 
auf sehr beachtenswerter Rohe. Es bestehen hier uber 100 Genossenschaften 
mit etwa 3200 Mitgliedern. 

Ausgewachsene Saanenziegen weisen eine Widerristhohe von 70 bis 90 cm 
und ein Gewicht von 50 bis 60 kg auf. Das kurze, mittelfeine Raarkleid ist 
rein weiB, auf der Raut kommen schwarze Tupfen aber nicht selten vor. Der Kopf 
ist hornlos, mittellang, in der Stirn breit. Der Bart ist bei den weiblichen Tieren 
klein, bei den stets langer behaarten Bocken kraftig entwickelt. Der Rumpf 
ist besonders in der Vorhand gut entwickelt, wahrend die Muppe oft iiberbaut 
und ziemlich stark abgedacht ist. Die Vorderbeine sind kraftig und gut gestellt, 
die Rinterbeine nicht selten stark gewinkelt und kuhhessig. Auf groBe, gut 
geformte und gleichmaBig entwickelte Euter wird besonders Wert gelegt. Umfang
reichere Erhebungen uber die Milchergiebigkeit der Saanenziege sind in der 
Schweiz bisher leider nicht durchgefUhrt. Nach WILSDORF belauft sich der 
Jahresertrag auf 600 bis 800 kg, es kommen aber auch Leistungen von 1000 kg 
und daruber vor. Auf den Fettgehalt der Milch ist in der Schweiz kein besonderes 
Gewicht gelegt worden; er schwankt daher von etwa 2,5 bis 8%. 1m Mittel 
solI der Fettgehalt bei Weidegang 3 bis 3,3%, bei Trockenfutterung uber 4% 
betragen. Bei sauberer Raltung der Ziegen ist die Milch sehr wohlschmeckend. 
Sie wird zum graBen Teil auf Kase verarbeitet. 

Die Saanenziege verlangt, wenn sie ihre V orzuge vall entfalten solI, eine 
gute Pflege, viel Weidegang bzw. freien Auslauf und ein genugend warmes, 
nicht zu feuchtes Klima. Werden diese Vorbedingungen erfiillt, so kann sie 
mit Erfolg auch in Gebieten mit recht abweichenden natiirlichen Verhaltnissen 
gezuchtet werden. Nachzuchtgebiete finden sich nicht nur in den meisten 
europaischen Landern, sondern auch in Nord- und Sudamerika, in Siidafrika 
und Asien. 

1m Kanton Appenzell wird die Appenzeller Ziege gezuchtet, die sich 
von der Saanenziege durch einen kurzeren und breiteren Kopf, gedrungeneren 
Korperbau und 1 angeres , reinweiBes Raarkleid unterscheidet. Entsprechend 
den Wiinschen der auslandischen Kaufer wird heute auf etwas ,kurzeres Raar 
gezuchtet. Weibliche Tiere wiegen etwa 45 bis 50 kg. Erhebungen uber die 
Milchergiebigkeit, die als gut bezeichnet wird, liegen leider nicht vor. Es bestehen 
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Zuchtgenossenschaften in Appenzell (seit 1903) und Urnasch. Allgemein wird 
ausgedehnter Weidegang betrieben, wodurch die Appenzeller Ziegen eine be
sonders gute Widerstandsfahigkeit aufweisen. Von einem Zuchter werden oft 
20 bis 30 Ziegen gehalten. 

Im Kanton ZUrich ist aus einer Kreuzung von Saanen- und Appenzeller Ziegen 
die WeiBe Schweizer Ziege entstanden, und auch in Deutschland, namentlich 
in der Provinz Brandenburg, hat man mit bestem Erfolge derartige Kreuzungen 
vorgenommen. 

In Deutschland wird in der Ebene und unter gunstigen klimatischen 
und Futterverhaltnissen vorwiegend die weiBe kurzhaarige hornlose Ziege 
im Typ der Saanenziege (Abb.23) gezuchtet, wahrendin den Gebirgsgegenden 
die bunten hornlosen Schlage starker verbreitet sind. Je nach der Art der Auf
zucht, Raltung und Futterung bestehen in der K6rperentwickiung recht erhebliche 
Unterschiede. Auf den Schauen der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft betrug bei uber 
2 Jahre alten Ziegen das mittlere Lebend
gewicht 50 bis 60 kg, die mittlere Widerrist
h6he 75 bis 80 cm. Vereinzelt kommen Ge
wichte bis zu 95 kg und Widerristh6hen bis 
zu 100 cm vor. Die ersten Zuchtvereine wurden 
1892 in den hessischen Provinzen Starkenburg 
(Pfungstadt) und Rheinhessen (Alzey) ge
grundet, und von hier aus breitete sich die 
Zucht der weiBen hornlosen Ziege uber die 
meisten deutschen Landesteile innerhalb kurzer 
Zeit aus. Anfangs wurde das ben6tigte Zucht- Abb. 23. Oberhessische weiLle hornlose 

Ziege 
material vorwiegend aus der Schweiz, dann 
aber in steigendem MaBe aus den alteren deutschen Zuchtgebieten bezogen. 

Durch die rege Zuchterarbeit ist es gelungen, nicht nur die Formen zu 
verbessern, sondern vor aHem auch die Milchleistung zu heben. Bereits vor 
dem Kriege wurden in den fortgeschritteneren Zuchtgebieten Milchleistungs
prufungen, meist mit staatlicher Unterstutzung und unter beh6rdlicher Aufsicht, 
durchgefiihrt. Nach dem Kriege werden diese Bestrebungen in den meisten 
Landesteilen weiter verfolgt. 

In der Provinz Oberhessen wurde 1914 bei 33 preisgekr6nten Ziegen ein 
mittlerer Milchertrag von 670 kg festgestellt. In Hessen-N assau gaben 57 Ziegen 
im Jahre 1910 im Mittel 685 kg Milch, mit Schwankungen von 318 bis 1276 kg. 
In der Pfalz wurden bei den Probemelkungen vor dem Kriege Milchertrage von 
551 bis 1526 kg festgestellt. In Baden, wo mit Ausnahme des Schwarzwaldes all
gemein die weiBe Saanenziege verbreitet ist, wurden 1923 bis 1926 in 20 Genossen
schaften 325 Saanenziegen geprllft, die einen Durchschnittsertrag von 853 kg Milch 
aufwiesen. Der hOchste Jahresertrag wurde 1926 mit 1655 kg festgestellt. Die 
hOchsten Tagesertrage belaufen sich auf 5Y2 bis 6 kg. In Wurttemberg wird nur 
in einzelnen Genossenschaften die Saanenziege gezuchtet. 1925 lieferten 14 Ziegen 
der Genossenschaft Aalen im Mittel 819 kg Milch mit 3,6% und 28,06 kg Fett. Die 
H6chstleistung 1927 betrug 63,2 kg Fett. In Unterfranken (Bayern) wurde 1927 
bei III weiBen Ziegen ein mittlerer Milchertrag von 715 Liter (288 bis 1219) er
mittelt. In W es tfalen lieferten vor dem Kriege 30 Ziegen im Mittel 725 kg Milch 
mit 3,38% Fett, und 1927 brachte von 24 Osnabrucker Ziegen die beste einen Ertrag 
von 1300 kg Milch mit 3,44% und 42,48 kg Fett; im Kieler Ziegenzuchtverein 
wurde 1924/25 bei 12 Ziegen ein MUchertrag von 527 (231 bis 1086) kg mit 3,49 
(2,54 bis 4,86)% und 18,38 (9,66 bis 40,90) kg Fett ermittelt. Aus allen diesen An
gaben ist zu ersehen, daB die weiBen hornlosen Ziegen in Deutschland im Durchschnitt 
ausgezeichnete Leistungen aufweisen, und daB die H6chstleistungen in allen Landes-
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teilen eine auLlerordentliche Hohe erreichen. Allerdings sind bei einzelnen Tieren 
sowohl in del' Milchmenge als auch im Fettgehalt noch starke Abweichungen yom 
Mittel nach unten vorhanden. Eine weitere Ausbreitung del' Kontl'oll
vereinstatigkeit und eine allgemeine Durchfiihrung del' Fettunter
suchungen ist dringend erwiinscht. 

Eine gewisse Sonderstellung nimmt die Langensalzaer Ziege im n6rdlichen 
Thiiringen ein; diesel' Schlag ist vorwiegend durch Zuchtwahl aus del' bodenstandigen 
weill en Landziege entstanden. Stellenweise hat abel' auch eine Kreuzung mit Saanen
bocken stattgefunden. Heute stellt die Langensalzaer Ziege eine weitgehend yer
edelte Landrasse dar, die im AuLleren del' Saanenziege sehr ahnlich ist. Die Milch
ergiebigkeit ist sehr gut, durchschnittlich sollen 800 bis 900 Liter ermolken werden. 

In Osterreich steht unter den eingefiihrten auslandischen Schlagen an 
erster Stelle die Saanenziege, die teils rein geziichtet wird, teils zur Veredelung 
del' wenig leistungsfahigen Landschlage dient (v. PUTEANI). Die alteste, 1906 ge
grundete Zuchtervereinigung ist del' "Erste niedeI'osteI'reichische Saanentaler 
Ziegenzuchtverein" in NaBwald, del' von del' Stadt Wien eine Ziegenalpe (auf 
del' Schneealpe) zur unentgeltlichen Benutzung fiir die Jungziegen erhalten hat. 
Zuchtmaterial del' Saanenrasse wird aus del' Schweiz und Deutschland eingefiihI't. 

In Holland (KROON) wird die Saanenziege, die seit 40 Jahren und besonders 
seit 1905 aus del' Schweiz und aus Hessen eingefuhrt wurde, heute nur noch 
in wenigen Bestanden rein gezuchtet, um Bocke fur die starker verbreitete 
Kreuzungszuch t zu erhalten. Die ursprungliche Seelander Landziege 
war gehornt, kurzhaarig, meist bunt, seltener weiB. Durch Kreuzung mit 
Saanen- und hessischen Bocken wurde del' Typ verandert und die Milch
ergiebigkeit gesteigert, del' Fettgehalt jedoch erniedrigt (fruher 5% Fett). 

Seit 1913 wird die Verbesserung del' weiBen, kurzhaarigen, hornlosen nieder
landischen Edelziege unter Vermeidung weiterer Kreuzungen angestrebt_ 
Erwiinscht ist eine Leistung von 500 bis 600 kg Milch mit 4 % Fett. In einigen 
Gegenden wird die Kreuzung mit Saanenbocken weiter fortgesetzt. In Belgien 
haben die eingefuhrten Saanenziegen nicht voll befriedigt. In England hat 
sich die Saanenziege in Reinzucht und Kreuzung gut bewahrt. Neuerdings 
wird auch in Danemark die Ziegenzucht mehr gefordert. Es bestehen 2 Zucht
stationen fur Saanenziegen. 

2. Die Toggenburger Ziege 

Die Zuchtheimat del' Toggenburger Ziege (Abb. 24) ist Obertoggenburg 
in del' Schweiz, von wo sie sich ins untere Rheintal und die angrenzenden Gebiete 
del' Ostschweiz weiter verbreitet hat. Del' Korperbau del' Toggenburger Ziege 

Abb. 24. Toggenburger Ziege 

ist gedrungen und infolge fruher Zuchtbenutzung 
nul' mittelgroB (65 bis 80 em WiderristhOhe, 
40 bis 50 kg Lebendgewicht del' weiblichen 
Tiere). Das Haar ist mittellang, an Rucken, 
Schultern und Schenkeln lang, doch wird neueI'
dings auf Wunsch del' Kaufer kurzes Haar an
gestrebt. Die Farbe ist hell- bis dunkelbraunrot: 
die N ase und 2 seitliche Streifen am Kopf sind 
weiB, ebenso del' Rand und die Innenseite del' 
Ohren, die Umsaumung des Schwanzes, Innen
seite del' Schenkel und del' untere Teil del' 
Beine. Del' Schlag wird heute hornlos gezuchtet. 

Seit etwa 20 Jahren werden in einer Reihe von Zuchtgenossenschaften EI'
hebungen uber die Milchertrage angestellt. Die durchschnittliche Milchleistung 
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belauft sich auf etwa 600 kg, mit Schwankungen von 300 bis 1100 kg. Angaben 
uber den Fettgehalt liegen leider nicht vor. 1m Zuchtgebiet bestehen 41 Hoch
zuchtgenossenschaften, die im Verbande St. Gallischer Ziegenzuchtgenossen
schaften in Wallenstadt zusammengeschlossen sind. 

Zuchtmaterial wird nach Deutschland, Holland, England, Osterreich, 
Ungarn, Frankreich, Serbien und RuBland, aber auch nach Amerika, Sudwest
Afrika und Asien ausgefiihrt. 

In Deutschland findet sich ein Zuchtgebiet der Toggenburger Ziege in 
Thiiringen, im Landkreise Erfurt und dem Loquitztal. Seit 1898 werden nur 
Toggenburger Bocke gekort. Auf Kurzhaarigkeit wird groBes Gewicht gelegt. Probe
melkungen ergaben 19l1 Ertrage bis zu 1200 kg Milch. In Holland wird der Land
schlag in Drenthe und Teilen von Groningen mit Toggenburgern gekreuzt. Die 
Ergebnisse befriedigen. In Belgien sind die Erfolge weniger gut gewesen. In 
England ist die Reinzucht der Toggenburger Ziege nicht sehr verbreitet, doch 
sind unter ihrem EinfluB verschiedene Kreuzungen entstanden, so British-Toggen
burg (nicht reinbliitige Toggenburger), Anglo- Swiss (Kreuzung mit englischen 
Landziegen), British-Alpine (der Toggenburger Ziege ahnlich, aber mit schwarzer 
Grundfarbe), Swiss (mit braun·schwarzer Grundfarbe) und Anglo-Nubian- Swiss 
(aus einer Kreuzung von englischen Landziegen mit nubischen und Toggenburger 
Ziegen). Bei guter, teilweise hervorragender Milchergiebigkeit weisen diese Ziegen, 
infolge der Kreuzung mit englischen und nubischen Ziegen, einen hohen Milchfett
gehalt auf. Den Rekord fiir 1919 steUte die Schweizer Kreuzungsziege "Tremedda 
Selene" auf, die ll5 Tage nach dem Lammen noch 6,8 kg Milch in 24 Stunden 
lieferte. Der Rekord der "Didgemere Dulcie" (British-Alpine) betrug 1922: 7,9 kg 
in 24 Stunden. Den hochsten jemals erreichten Ertrag lieferte 1921 "Rayleigh 
Daphne" mit 9,1 kg in 24 Stunden bei dreimaligem Melken. Der Fettgehalt der 
Milch liegt auch bei den milchreichsten Tieren der Kreuzungen nicht selten iiber 
4 %, wahrend die reingezogenen Schweizer Ziegen bei hohen Milchertragen meist 
niedrige Fettgehalte aufweisen. 

3. Die gems- und rehiarbigen Ziegenschliige 

Sowohl in den Schweizer und osterreichischen Alpen als auch in verschie
denen deutschen Gebirgsgegenden (Harz, Erzgebirge, Schwarzwald, Frankenwald) 
finden sich leistungsfahige Zuchten der gems- und rehfar bigen Ge birgsziege, 
die sich infolge ihrer groBen Widerstandskraft bei verhaltnismiWig geringeren 
Anspruchen an Haltung und Pflege fur diese Gebiete mit ihren ungunstigeren 
naturlichen Verhaltnissen ganz besonders eignet. Aber auch in der Ebene sind 
im Laufe der letzten Jahrzehnte zahlreiche geschlossene Zuchtgebiete dieses 
Schlages entstanden. 

In der Schweiz ist die gemsfarbige Gebirgsziege als die eigentliche Alpen
und Gebirgsrasse anzusehen. Es haben sich in dem groBen Zuchtgebiet zahl
reiche Schlage herausgebildet, die teils gehornt, teils hornlos sind. Der Korperbau 
ist gedrungen und kraftig, mit langem und tiefem Rumpf und gut gestellten 
GliedmaBen. Das Haarkleid ist kurz und kraitig, bei einzelnen Schlagen halblang. 
Die Milchergiebigkeit schwankt im Durchschnitt etwa zwischen 400 und 700 kg. 

Die gemsfarbige Freiburger Ziege (Race chamoisee des Alpes) wird 
namentlich im Greyerzerland geziichtet. Es ist eine groBe, kraftige hornlose Ziege 
mit guter Milchergiebigkeit. Das kurze, derbe Haar ist heUbraun mit dunklem Aal
strich, ebenso sind Gesicht, Ohren, Vorderbrust und Schultern sowie die Vorder
seite der Beine von dunkler Farbe. Zuchtmaterial ist besonders nach Deutschland 
und Amerika geliefert 'worden. 

Aus dem Oberhaslischlag sind durch planmaBige Zucht die Brienzer Mutten 
entstanden, die infolge ihrer guten Milchleistung eine sehr weite Verbreitung ge
funden haben. Der Schlag ist hornlos, das kurze feine Haar hat eine reh- bis kaffee-
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braune Grundfarbe mit schwarzem AaJstich und gleichfarbigen Unterschenkeln. 
Weibliche Tiere wiegen 40 bis 60 kg bei 70 bis 80 cm Widerristhohe. Das Euter 
ist stark entwickelt und gut gebaut. 

Die St. Galler Oberlander Ziege (Stiefelgeill) ist zum groBeren Teil noch 
gehornt, in neuerer Zeit werden aber die hornlosen Tiere bevorzugt. Fiir die Hoch· 
alpen sollen die gehOrnten Tiere besser geeignet sein. Die Ziege ist groll und kraftig 
gebaut, mit stammigen Gliedern und ziemlich grobem, kurzem Haar. Die friiher 
beliebten "Schwarzstiefel" finden sich heute seltener. AuBer diesen Schlagen haben 
eine groBere Bedeutung die fast durchweg gehornte schwarze Biindner Ziege 
und die vorn aschgrau oder weill, vom Widerrist und Bauch ab schwarz gezeichnete 
grau.schwarz.weiJle Gebirgsziege in Graubiinden und Tessin. Eine besondere 
Stellung nimmt die weniger milchergiebige gehornte Walliser Schwarzhalsziege 
ein, deren langes Haarkleid bis hinter den Widerrist schwarz, hinten weill gefarbt ist. 

In Deutschland besteht ein Zuchtgebiet der aus dem Saanental seit 1887 
eingefiihrten hornlosen, kurzhaarigen rehbraunen Guggisberger Ziege in 
Wintersheim in Rheinhessen. Seit langerer Zeit werden Probemelkungen durch· 
gefiihrt. 1914/15 lieferten 15 Ziegen im Mittel 664 kg Milch mit 22,3 kg Fett, 
die Ziege "Ironie 227" 1471 kg Milch mit 42,26 kg Fett. In der Umgebung 
von Wintersheim ziichten noch einige weitere Vereine Guggisberger Ziegen, 
und im westlichen Schleswig-Holstein ist der Schlag gleichfalls verbreitet. Blut
austausch erfolgt mit den anderen deutschen rehfarbenen Zuchten (Harz, Traun
stein usw.). Ahnlich (rehbraun mit schwarzem Kopf, Bauch und Beinen) ist 
die Erzgebirgische rehfarbige hornlose Ziege, die seit alters im 
sachsisch-b6hmischen Erzgebirge geziichtet wird. Zur Verbesserung des Schlages 
sind seit 1894 gemsfarbige Greyerzer Bocke aus der Schweiz (Freiburg) ein
gefiihrt worden. Der Milchertrag belauft sich auf 600 bis 900 kg, vereinzelt iiber 
1000 kg. Auch in allen iibrigen Landesteilen des Staates Sachsen wird neben 
der Saanenziege die rehfarbige Ziege gehalten. 

1m Gebiet nordlich, nordwestlich und westlich des Harzes wird die rehfarbene 
hornlose Harzziege (MACHENs) geziichtet, und zwar in den Hauptvereinsbezirken 
Hildesheim und Gottingen ausschlieBlich, in Braunschweig und im nordlichen Teil 
der Provinz Hannover neben der weiJlen EdeIziege. Der Schlag ist durch Zuchtwahl 
seit 1900 aus der bodenstandigen Landziege entstanden, nur einzelne Bocke sind 
aus anderen Zuchtgebieten eingefiihrt. Den sehr wechselnden klimatischen und 
Bodenverhaltnissen des Gebirges und Flachlandes hat sich der Schlag gut angepaBt. 
Neben Tieren mit weillem Bauch und schwarzweillen Beinen, die bevorzugt werden, 
kommen auch Tiere mit schwarzem Bauch und ebensolchen Beinen vor; beide Farben 
gelten als gleichberechtigt. Bei den Leistungspriifungen 1911/12 lieferten 20 Harz· 
ziegen im Mittel 816 kg (537 bis 1136,9 kg) Milch mit 3,77 % (2,97 bis 5,28 %) und 
33,38 kg (23,55 bis 45,96 kg) Fett. 1928 brachten in Braunschweig 257 Harzziegen 
im Mittel 776 kg Milch mit 3,55% und 27,56 kg Fett. Die Grenzwerte betrugen 
258 kg Milch mit 3,83% Fett und 1767 kg Milch mit 4,18% Fett. Der Tagesertrag 
steigt bei den besten Ziegen bis auf 5 bis 7 kg Milch. Zuchtmaterial wird nach 
verschiedenen Gebieten Deutschlands geliefert. In Danemark besteht eine Zucht· 
station fiir Harzer Ziegen. 

In Bayern wird seit 1901 (Teuschnitz) die Zucht der rehfarbigen Franken· 
ziege (GuTBRon) planmaBig gefordert, die sich von Oberfranken aus nach Unter. und 
Mittelfranken, der OberpfaIz und noch weiter verbreitet hat. Sehr ahnlich ist der reb
farbige Schlag in Oberbayern, der offenbar der SaIzburger Ziege nahesteht. Beliebt 
ist eine rotbraune Grundfarbe mit schwarzem Kopf, Aaistrich, Bauch und Beinen 
sowie dunklem Euter. In Unterfranken (Miinnerstadt) wurde bei ausgewachsenen 
Ziegen eine WiderristhOhe von 73 cm (65 bis 80 cm) und ein Lebendgewicht von 
40 bis 65 kg festgestellt. Seit 1912 werden Milchleistungspriifungen durchgefiihrt; 
bis 1920 lagen Abschliisse fiir 410 Ziegen vor, die 270 bis 1562 Liter, im Mittel 698 
Liter Milch lieferten. 1926 betrug bei 165 Ziegen der Durchschnitt 751 kg Milch. 
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In Wurttemberg, Hohenzollern sowie im badischen Schwarzwald 
wird die rehfarbige hornlose Schwarzwaldziege (Abb. 25) gezuchtet, die aus 
dem alten gehornten gemsfarbigen Landschlag entstanden ist. Das kurze Haarkleid 
ist rehbraun bis kirschrot und dachsgrau, mit dunklem Kopf, Aalstrich und Vorbrust, 
hellem bis weiBem Bauch und schwarz geschienten Beinen. Das Lebendgewicht 
ausgewachsener Ziegen betragt im Mittel 40 bis 45 kg. Milchleistungspriifungen 
werden in Wiirttemberg seit 1912/13 und in Baden 
seit 1923 durchgefiihrt. 1m Kontrolljahr 1925/26 
lieferten in Wurttemberg 153 rehfarbige Ziegen 
im Mittel 631 kg Milch mit 3,3 % (2,2 bis 6,6 %) 
Fett, darunter 113 Ziegen der alteren Kontroll· 
bezirke 731 kg Milch mit 25,3 kg Fett. Die hOchste 
Milchleistung betrug 1312 kg, die hOchste Fett· 
leistung 71,8 kg, welche von 2 Ziegen (Lotte 391 
und Liesel 411) eines Ulmer Stalles erreicht 
wurde, die 1151 kg Milch mit 6,3 % Fett und 
1091 kg Milch mit 6,6 % Fett lieferten. 1926/27 
betrug der Durchschnitt 689 kg Milch mit 23,8 kg 
Fett von 166 Ziegen. In Baden wurde 1926 bei 
25 Ziegen ein durchschnittlicher Milchertrag von Abb. 25. Rehfarbige hornlose Ziege 
776 kg ermittelt. AuBerhalb des engeren Zucht· 
gebietes wird die Schwarzwaldziege in Pommern (daneben auch die Harzziege) 
mit gutem Erfolge gezuchtet. 

In den osterreichischen Alpen, namentlich in Tirol, Vorarlberg, Karnten 
und Salzburg, finden sich neben eingefiihrten Saanenziegen noch bodenstandige 
kurzhaarige reh· und gemsfarbige SeWage, unter denen der Tiroler und Pinz· 
g a u e r S chI a g am wertvollsten sind. Die gemsfar bige Tiroler Ziege ist teils 
gehornt, teils ungehornt; die Pinzgauer Ziege ist fast durchweg gemsfarbig, 
gehornt oder auch hornlos, daneben kommen auch schwarze gehornte Tiere vor. 
Zur Verbesserung der Zucht werden aus der Schweiz vielfach Brienzer Ziegen 
eingefiihrt. 

N ach vielen MiBerfolgen mit eingefiihrten auslandischen Schlagen, wird in 
Belgien neuerdings ein rehfarbiger hornloser bodenstandiger Schlag - Hertegeit 
(Hirschziege) - gezuchtet. 

AuBer den genannten Schlagen finden sich allenthalben zuchterisch noch wenig 
bearbeitete Landziegen und Kreuzungen dieser mit Zuchtrassen. Einzelne deutsche 
Lokalrassen, wie die graue Rhonziege und die schwarzbunte Tennenbronner 
Ziege, haben nur eine beschrankte ortliche Bedeutung. In den Sudetenlandern 
finden sich neben der rehfarbigen Erzgebirgsziege noch zahlreiche andere Schlage von 
schwarzer und bunter Farbe, und in den Karpathenlandern ist die langhaarige russische, 
in Dalmatien die serbische Ziege zu finden. Die letztgenannten Schlage weisen eine 
geringe Milchergiebigkeit auf. 

b) Die Ziegenschliige in Frankreich und Siideuropa 
Die Schlage in Mittelfrankreich sind wenig ausgeglichen und weisen nur 

maJ3ige Leistungen auf. Dagegen haben die milchreichen Schlage der Alpen 
und Pyrenaen eine groBe wirtschaftliche Bedeutung (DIFFLOTH). 

1. Die franzosischen AlpenschUige 
Der Schlag von Savoyen ist schwarz mit grauen Abzeichen am Kopf und 

den GliedmaBen; die Milch wird zu Kase (Mont.Cenis oder persill~, tignard) verarbeitet. 
Daneben kommt ein anderer Schlag mit weiBer, gelber oder grauer Vorhand und 
schwarzer Hinterhand vor, der in den Alpen in kleinen Herden gehalten wird. In 
der Umgebung von Lyon wird der hornlose Schlag von Mont.d'Or gezuchtet, 
der ein graues oder fahlrotes seidenartiges Haarkleid tragt. (Dieser Schlag ist friiher 
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mit Angoraziegen gekreuzt worden.) Die 80 bis 85 cm hohen Tiere sind fein gebaut 
und sehr milchreich; es werden je Tag 3 bis 4 Liter, vereinzelt auch 5 bis 7 Liter 
.ermolken. 

2. Die franzosischen PyrenaenschUige 
Die Ziegen des Bearner Schlages sind gehornt, 70 cm hoch und wiegen 

60 bis 75 kg. Der Korperbau ist kraftig, das Haarkleid lang oder mittellang und 
von schwarzer, brauner oder falber Farbe (um 1815 vorgenommene Kreuzungen 
mit Kaschmirziegen haben nicht befriedigt). Gut gehaltene Ziegen geben 2 bis 
<I Liter sehr wohlschmeckender Milch mit 5 bis 6% Fett. Je nach den Futter
verhaltnissen sind die Tiere der Unterschlage groBer oder kleiner, bis zu 50 cm 
Widerristhohe herab. In den Pyrenaen wird die Milch seltener zu Kase verarbeitet, 
in der Regel wird sie frisch verbraucht, und zwar zum groBen Teil bei einer sehr 
eigenartigen Form der Ziegenhaltung. Nachdem die Ziegen im Winter gelammt 
haben, ziehen die Hirten im April mit ihren Herden von etwa 20 Milchziegen in 
die Stadte bis nach Paris und Belgien, wo sie die Stadter mit frisch vor dem Hause 
ermolkener Milch beliefern. 1m Oktober kehren die Hirten in die Heimat zuriick. 
Der kleine Schlag von Roussillon ist mit spanischem Blut (Murcia) veredelt, 
daneben besteht ein groBerer hornloser Schlag. In den Niederen Pyrenaen liefern 
die Ziegen einen Milchertrag von 1 % Liter; die Milch wird zusammen mit Schaf
milch zu Kase (fromage de montagne) verarbeitet. Der Schlag der Gironde ist 
dem vorgenannten ahnlich. In Lot liefern die Ziegen im Durchschnitt jahrlich 
300 Liter Milch, die mit Schafmilch vermischt zu Kase verarbeitet wird. 

Auf Korsika ist der Landschlag noch wenig verbessert. In neuerer Zeit wird 
ein dem Roquefort ahnlicher Kase hergestellt. 

3. Die ZiegenschHige in Spanien, Malta, Itallen und auf dem Balkan 
An den Abhangen der spanischen Pyrenaen finden sich Ziegenschlage, die wegen 

ihrer Milchergiebigkeit bekannt sind. Es handelt sich um groBe, hornlose und ge
hornte Tiere mit langem, seidenartigem, schwarzem oder fahlrotem Haarkleid, 
die den franzosischen Pyrenaenschlagen ahnlich sind. Die Milch ist sehr fettreich 
(bis 5%), sie weist aber oft einen starken Ziegengeruch auf. 

AuBer diesen Landrassen gibt es eine Anzahl weiterer Schlage, von denen die 
siidspanischen sich durch gute Milchleistung besonders auszeichnen. Die Murcia
ziege ist eine der schonsten Rassen, meist hornlos, mit kurzem, glanzendem Haar 
von roter und brauner Farbe in verschiedenen Tonen, oft mit weiBen Abzeichen 
Qder auch scheckig. Ziegen weisen ein Gewicht von 33 bis 38 kg bei 65 bis 70 cm 
Hohe auf. Der Milchertrag belauft sich auf 600 kg mit 4 bis 5% Fett. Ein etwas 
groBerer Unterschlag in .Algier liefert 4 bis 5 Liter Milch taglich. Das geraumige 
Euter ist meist kugelformig. Tiere der Murcia-Rasse sind iiberall in Spanien und 
Algier verbreitet. Die Granada-Ziege ist hornlos, kurzhaarig, von rotbrauner 
bis schwarzer Farbe. Das Euter ist gut entwickelt. Nach dem 5. Lammen liefern 
gute Ziegen oft 6 bis 6% kg Milch; Jahresertrage von 550 bis 700 kg kommen vor. 
Die :Milch ist von besonders guter Beschaffenheit. Die Malagaziege ist 65 bis 
70 cm hoch, gehornt, kurzhaarig, mit langem Haar an Riicken, Schenkeln, Stirn 
und Bart. Die Farbe ist blond, rot oder schwarz. Der Milchertrag belauft sich auf 
400 bis 500, vereinzelt 600 Liter. Ein beutelformig herabhangendes Euter ist be
sonders beliebt. Von einem Ziegenhalter werden oft 20 bis 30 Ziegen gehalten, die 
in der Stadt vor den Hausern der Verbraucher gemolken werden. 1m Sommer er
halten die Tiere Griinfutter und eine Zulage von 1 bis 2 kg Saubohnen, die besonders 
giinstig auf den Milchertrag wirken sollen. In Spanisch-Marokko wird die Malaga
ziege mit der einheimischen gehornten Araberziege gekreuzt, wodurch recht gute 
Milchtiere erzielt werden. 

Stellenweise wird in Spanien auch die milchreiche Maltaziege gehalten, die 
sich von ihrer urspriinglichen Zuchtheimat, der Insel Malta, iiber Siideuropa und 
Nordafrika immer weiter ausbreitet. In neuerer Zeit werden Ziegen dieses Schlages 
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auch nach Palastina und Kleinasien eingefiilirt, wo sie die wenig milchreichen lang
haarigen Mamberziegen verdrangen. Die Maltaziege solI angeblich von der nubischen 
Ziege abstammen, sie unterscheidet sich von dieser jedoch nieht unwesentlich; aueh 
eine Verwandtschaft mit der Murciaziege wird angenommen. Heute stellt die Malta
ziege einen besonderen, sehr wertvollen Typ dar. Die Widerristhohe betragt 65 bis 
75 em. Der Kopf ist meist hornlos, mit gerader Profillinie und langen, hangenden 
Ohren; der den Ziegen meist eigene Kinnbart fehlt. Der Riicken ist lang und gerade. 
die Schenkel sind breit und die GliedmaBen fein und gut gestellt. Das Haar ist 
fein und lang, seltener halblang oder auch kurz, von weiBer, rotlicher bis braun
roter Farbe. Die Tiere sind sehr fruchtbar und liefern bei einem Tagcsertrage von 
2 ~ bis 4 Liter einen J ahresertrag von 500 bis 600 Liter sehr fettreicher :YIilch, die 
bei sauberer Gewinnung einen angenehmen Geschmack aufweist. Das Euter ist 
groB und hangend, und durch die eigenartige Eutermassage wahrend des sehr haufigen 
Melkens nehmen die Striche oft eine unformige Gestalt an. Gemolken wird nicht 
von del' Seite, sondern von hinten, wodurch die Sauberkeit del' Milchgewinnung 
oft leidet. Die Milch wird nie rein ausgemolken, sondel'll in kleinen Mengen und 
sehr oft gewonnen, wodureh angeblich eine griiBere Menge und ein hoherer Fett
gehalt erzielt werden sollen. 1m iibrigen werden die Tiere sehr gut gepflegt .. Die 
MalteseI' leben vielfach als Ziegenhalter in den groBeren Stadten des Mittelmeeres; 
so kann man beispielswiese in den StraBen von Syrakus MalteseI' mit Herden von 
30 bis 40 Milchziegen sehen. Seit 1908 hat sich unter der Beviilkerung der Insel 
Malta und der Kiistenlander des Mittelmeeres eine mit Fieber verbundene Krankheit 
stark verbreitet, die als Maltafieber bekannt ist. Der Erreger findet sich im BIut 
und del' Milch erkrankter Ziegen, und durch den GenuB roher Ziegenmilch wird die 
Krankheit auf den Menschen iibertragen. 

In Italien werden im nordlichen Teil Alpenziegen gehalten; im Aostatal 
ist eine rothaarige, bodenstandige Rasse verbreitet, und in Siiditalien und Sizilien 
wird vorwiegend die Maltaziege geziichtet. In den Balkanstaaten finden 
sich neben den bodenstandigen, robusten abel' wenig milchergiebigen Schlagen 
aus Kleinasien eingeflihrte langohrige Mamberziegen, auch Alpenziegen aus 
der Schweiz, und namentlich in Grieehenland Maltaziegen, durch welche die 
primitiven Landziegen allmahlich verdriingt werden. 

c) Die afrikanischen und asiatischen Ziegenrassen 
In den heiBen und trockenen Gebieten Asiens und Afrikas, wo die Milch

ergiebigkeit der Rinder auBerordentlich gering ist, dient in erster Linie die Ziege 
als Milehtier. Unter giinstigeren Verhiiltnissen sind sehr leistungsfahige Schlage 
entstanden, wahrend durch ungiinstige Lebensbedingungen die Bildung von Kiimmer
formen, z. B. die afrikanische Zwergziege, bedingt war. Eine groBere Bedeutung 
als Milchziegen haben die langhaarigen Mamberziegen in Kleinasien und den 
benachbarten Gebieten, VOl' allem aber die ihnen nahestehenden kurzhaarigen afri
kanischen Schlage des Nilgebietes, die bis nach Zentralafrika (Tuaregziege) und 
Kleinasien verbreitet sind. Besonders wertvoll ist die Nubische und Agyptische 
Ziege, die in zahlreichen Schlagen (z. B. "Zaraibi") vom Roten Meer bis Unter
agypten verbreitet ist. Der hornlose odeI' mit kurzen Hol'llern versehene Kopf weist 
einen kurzen, im Nasenteil stark gewolbten Oberkiefer auf, der oft die Schneide
zahne des Unterkiefers hervortreten laBt. Die Ohren sind sehr lang (24 bis 28 cm) 
und herabhangend, das Haar ist kurz, glanzend und von sehr verschiedener, oft 
bunter Farbe. Die Ziegen sind 60 bis 70 cm hoch und wiegen etwa 34 bis 40 kg. 
Sie sind sehr fruchtbar und liefel'll einen befriedigenden Milchertrag - wahrend 
der 3 ersten Monate nach dem Lammen taglich 3 Liter, oft auch 5 bis 6 Liter -
mit sehr hohem Fettgehalt. Sie sind wegen dieser wertvollen Eigenschaft namentlich 
nach Frankreich und England ausgefiihrt worden, wo sie sich gut akklimatisiert 
haben. Nach England, wo bereits Kreuzungen der Landziege mit indischen Ziegen 
durchgefiihrt waren, wurden am Ende des 19. Jahrhunderts llubische "Zaraibi" 
eingefiihrt, die mit den veredelten Landziegen gekreuzt wurden. Hieraus entstand 
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der wertvolle "Anglo-Nubian"-Schlag, der sich durch gute Milchergiebigkeit 
und sehr hohen Milchfettgehalt (bis zu 9%) auszeichnet. 

Auf die zahlreichen weiteren Ziegenrassen kann hier nicht naher eingegangen 
werden. Ihre Milchergiebigkeit ist meist nur gering, so besonders bei den russischen 
und asiatischen Schlagen. Erwahnt sei nur, daB in Amerika als Milchziegen vor
wiegend Schweizer Ziegen - Saanen- und Toggenburger Ziegen -, daneben auch 
Murcia- und Maltaziegen gehalten werden. Durch die Neger ist die afrikanische 
Zwergziege eingefiihrt worden. 

c. Milchschafrassen 
a) Das friesische Milchschaf 

Das Zuchtgebiet des friesischen Milchschafes erstreckte sich fruher uber 
die Marschgebiete von den Niederlanden bis nach Schleswig-Holstein. Wahrend 

in den meisten Marschgebieten unter 
Verwendung englischen Blutes aus dem 
alten Marschschaf leistungsfiihige Fleisch
schafrassen entstanden sind, hat sich das 
friesische Milchschaf (Abb. 26) vor 
allem in Ostfriesland (POPPINGA) und 
den angrenzenden Teilen des Regierungs
bezirkes Osnabruck, im Jeverlande und 
in beschranktem Umfang in Westfries
land (KROON) gehalten. Durch zuchte
rische MaBnahmen, teilweise wohl auch 
durch Einmischung fremden Elutes, ist 

Abb. 26. Ostfriesisches Milchschaf "Ilse 5135" die Fleisch- und Wolleistung verbessert 
worden. Vor allem wird aber auf die 

Milchergiebigkeit Wert gelegt, die im Laufe der letzten Jahrzehnte eine 
wesentliche Steigerung erfahren hat. 

Es handelt sich um groBe, schwere Tiere. Auf den Schauen der Deutschen 
Landwirtschafts-Gesellschaft wurden vor dem Kriege folgende Durchschnitts
werte ermittelt: bei ausgewachsenen Bocken 87,5 em Widerristhohe und 119 kg 
Lebendgewicht, bei ausgewachsenen Mutterschafen 77,6 em Widerristhohe und 
79,5 kg Lebendgewicht. 1m Zuchtgebiet soll das Gewicht der Boeke 75 bis 125 kg, 
der Schafe 65 bis 90 kg betragen. Beide Geschlechter sind stets hornlos. Der 
Kopf ist groB und im Nasenteil gewolbt, die Ohren sind groB und dunn; der Hals 
ist lang und schmal, die Vorhand kurz, oft mit steiler Schulter und schmaler 
Brust, der Rumpf lang und die Kruppe etwas abschussig. Der verhiiltnismiiBig 
kurze Schwanz ist schmal und spitz zulaufend. Das Euter ist sehr gut ent
wickelt, fleischfarbig, kahl oder mit kurzen, feinen Haaren besetzt und mit 
gut entwickelten, seitwarts gerichteten Strichen versehen. Kopf und Nacken, 
Ohren, Schwanz und die Beine bis uber das Sprunggelenk und VorderfuB
wurzelgelenk sind mit kurzem, feinem Haar bedeckt, Hals, Rumpf und der obere 
Teil der GliedmaBen mit schlichter langer Wolle (0 bis D) bewachsen. Die 
Farbe ist meist rein weiB, an Kopf und Ohren kommen nicht selten dunkle Flecke 
vor, die aber von der Korung nicht ausschlieBen. Auch ganz schwarze Schafe, 
deren Wolle geschiitzt wird, sind nicht selten, sie konnen aber nicht in das Zucht
buch eingetragen werden. 

Die Milchnutzung steht an erster Stelle. Nach dem Absetzen der Lammer, 
das meist im Alter von 5 bis 6 Wochen erfolgt, liefern gute Schafe 2 bis 5 kg 
Milch. Der Jahresertrag belauft sich bei einer Melkzeit von etwa 6 Monaten 
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(4 bis 10 Monate) auf 400 bis 700 kg Milch zuziiglich etwa 100 kg fiir die Lammer. 
Der Fettgehalt betragt nach dem Lammen etwa 5 % und steigt allmahlieh auf 
8 bis 9%. Die Leistungen einzelner Tiere liegen oft noeh hOher. Das Schaf 
"Olga 2242" lieferte laut KontrollabschluB 1921: 1038,2 kg Milch mit 5,96 % = 
= 61,9 kg Fett und 1922: 828,9 kg Milch mit 6,28%=52,1 kg Fett; "Berta4584" 
erzielte 1926: 1134 kg :Milch mit 6,49 % = 73,64 kg Fett. Ertrage tiber 800 kg 
Milch sind mehrfaeh festgestellt worden. 1m Kontrolljahr 1926lieferten 52 Sehafe 
im Mittel 562 (218 bis 1134) kg Milch mit 6,23 (4,68 bis 7,87) % Fett. Die Milch 
wird vielfach statt Sahne zu Tee oder Kaffee gegeben, aber auch zur Herstellung 
von Butter und Kase verwendet. 12 bis 16 kg Milch ergeben 1 kg Butter, 5 bis 6 kg 
Milch 1 kg Kase. Wo die Milch nicht gewonnen wird, wie z. B. vielfach im 
Regierungs-Bezirk Osnabriick, laBt man die Lammer den ganzen Sommer iiber 
saugen, wodurch sie besonders groB und schwer werden. 

Das friesische Milchschaf ist sehr fruchtbar. In der Regel werden Zwillinge, 
oft Drillinge geboren, und zwar mit einem Durchsehnittsgewicht von 2,5 bis 
4,5 kg. Die meisten Lammungen erfolgen im Marz bis April. Nachdem die 
Lammer im Alter von 5 bis 7 Woehen abgesetzt sind, werden sie auf besondere 
Koppeln gebracht, von kleineren Ziichtern meist an groBere Besitzer verkauft. 
Auf der Weide entwickeln sich die Tiere ohne besondere Fflege so gut, daB sie 
im Alter von 6 bis 8 Monaten ein Gewicht von 50 bis 55 kg aufweisen und schlacht
reif sind. Zuchtbocke erreichen oft erheblich hohere Gewichte. Die zur Zucht 
bestimmten Mutterlammer werden bereits im Alter von 6 Monaten zugelassen 
und bringen im ersten Jahr in der Regel nur ein Lamm, seltener Zwillinge. 

Der Wollertrag belauft sich bei Mutterschafen bei Jahresschur auf 3 bis 
5 kg, bei Bocken bis 7 kg Schmutzwolle mit einem Rendement von 60 bis 70%. 

1m Zuchtgebiet werden Milchschafe fast in jedem Betriebe gehalten, aufierdem 
von Landarbeitern, Handwerkern und anderen Nichtlandwirten, wo das Milchschaf 
die Stelle der Ziege vertritt. Die Schafe der kleinen Ziichter werden entweder durch 
Gemeindehirten an Wegerandern, Boschungen und auf Stoppelfeldern geweidet, 
oder sie werden getiidert. Zur Nacht werden sie in leicht gebauten Holzverschlagen 
aufgestaUt. Grofiere Besitzer halten meist 2 bis 8 Milchschafe, die mit den Rindern 
und den Pferden gemeinsam auf den Koppeln weiden. Die Tiere sind Tag und N acht 
ohne Schutzdach im Freien; meist lammen sie auf del' Weide ab und bleiben hier 
bis in den spaten Herbst. Diese naturgemafie Haltung wirkt auBerordentlich giinstig 
auf die Widerstandskraft del' Tiere und beeintrachtigt die Leistungen in keiner 
Weise. 1m Winter werden die Tiere zur N acht in den Stall genommen, wo sie an 
regnerischen Tagen und bei tiefem Schnee auch tagsiiber bleiben. Zur N acht wird 
Heu oder Bohnenstroh gereicht, bei knapper ·Weide auch etwas Kraftfutter oder 
Hackfriichte. 

Seit 1902 besteht fiir Ostfriesland eine Korordnung, nach welcher nur gekorte 
Bocke zum Decken fremder Schafe zugelassen sind. Erstklassige Bocke werden 
mit Geldpreisen ausgezeichnet. Von den bestehenden 6 lYIilchschafzuchtverbanden 
ist del' 1897 gegriindete "Ostfriesische Milchschafzuchtverein in Norden" del' alteste. 
Seit 1912 sind die Vereine im "Verb and del' ostfriesischen Milchschafziichtervereine" 
(Sitz Norden) zusammengeschlossen, del' von del' Deutschen Landwirtschafts-Gesell
schaft anerkannt ist. Seit 1925 wird die Zuchtbuchfiihrung und Korung seitens des 
"Verbandes del' ostfriesischen Kleintierzuchtverbande", dem del' Schafzuchtverband 
angeschlossen ist, durch den Tierzuchtinspektor des Hauptvereins fiir Ostfriesland 
durchgefiihrt. Milchleistungspriifungen wurden bereits 1909 und seit Ausbruch des 
Krieges in groBerem MaBstabe bei einer Reihe von Schafziichtern durchgefiihrt. 
Weiter werden Stallschauen veranstaltet und Kreis- und Bezirksschauen sow~e die 
Schauen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft beschickt. Alle diese MaB
nahmen haben wesentlich zur Rebung der Milchschafzucht und zur Steigerung del' 
Leistungen beigetragen. 

Sa 
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1m J everlande besteht seit 1909 eine Korordnung, und 1910 wurde der 
"Friesische Milchschafziichterverein J everland" gegriindet. Es werden Schauen 
veranstaltet und Geldpreise verliehen. Seit 1912 ist die amtliche Bockkorung dem 
Verein iibertragen. 

Die Bestrebungen zur Forderung der Milchschafzucht in Holland gehen von 
dem bekannten friesischen Ziichter KUPERus·Marsum aus, der bereits 1886 ein 
Zuchtbuch fiir seine eigene Milchschafzucht anlegte. Seit 1908 besteht ein friesisches 
Milchschaf·Stammbuch. Auch in Belgien werden vereinzelt Milchschafe, meist fiir 
Kreuzungszwecke, gehalten. 

Wahrend des Krieges wurde durch den herrschenden Milchmangel eine starke 
N achfrage nach Milchschafen im Binnenlande hervorgerufen. Sowohl in Nord- als 
auch in Siiddeutschland bewahrten sich die Tiere recht gut, sofern fiir ansreichenden 
Weidegang und gute Winterfiitterung gesorgt war, wahrend bei dauernder Stall
haltung und knapper Ernahrung die Erfolge ausblieben. Giinstige Erfahrungen 
wurden z. B. gemacht in Schlesien, Sachsen, Bayern und in der Rheinpfalz. Nach 
dem Kriege haben sich die Milchschafziichter in Sachsen und Bayern zu Landes
verbanden zusammengeschlossen, die zusammen den "Verband der Milchschafhalter 
im deutschen Binnenlande" bilden. In Bayern durchgefiihrte Milchleistungspriifungen 
ergaben, daB bei richtiger Haltung der Tiere Ertrage von 400 bis 500 kg Milch erzielt 
werden. Ahnliche Leistungen werden auch aus anderen Gebieten des Binnenlandes 
gemeldet. 

Nach Ungarn sind friesische Milchschafe seit 1874 wiederholt ausgefiihrt worden, 
wo sie teils in Reiuzucht, teils in Kreuzung mit Zackel- und Cigajaschafen sich gut 
bewahrt haben. Anfanglich waren allerdings recht erhebliche Verluste zu verzeichnen. 
Auch in neuerer Zeit sind einzelne Zuchttiere nach Ungarn eingefiihrt worden. Die 
Mutterschafe in der Herde der landwirtschaftlichen Akademie Magyar6var liefern 
bei einem Lebendgewicht von 80 bis 85 kg im Mittel 282 Liter Milch mit 6,5% Fett; 
als Hochstleistungen werden 474 Liter Milch und 8,4% Fett angegeben. Kreuzungen 
mit Zackelschafen werden namentlich im Oberlande durchgefiihrt. Der Jahresertrag 
eines Schafes wird in Ungarn auf 15 bis 22 kg Kase geschatzt. In der Tschecho
slowakei werden gleichfalls Milchschafe zur Zucht verwendet. 

Auch in Rumanien, Bulgarien und Serbien werden friesische Milchschafe zur 
Kreuzung mit Zackelschafen verwendet, und sogar nach Japan sind in neuester Zeit 
einige Tiere ausgefiihrt worden. 

b) Die Milchschafrassen in Osterreich, Ungarn und den benachbarten 
Landern 

1m heutigen Osterreich spielt die Gewinnung nnd Verarbeitung der Schaf
milch eine untergeordnete Rolle. Von den als Karntner Schaf bekannten zahl
reichen Unterschlagen wird nur noch das Uggowitzer Schaf im Kanaltal nach 
dem Absetzen der Lammer gemolken. In der etwa achtwochigen Melkzeit werden 
im Durchscnitt 30 Liter je Schaf gewonnen, die zu Kase verarbeitet werden. Die 
Hauptnutzung des aus einer Kreuzung des Landschafes mit Bergamaskern und 
Paduanern entstandenen Kiirntner Schafes stellt die Fleischleistung und daneben 
die Wolleistung dar. Das Verbreitungsgebiet des Karntner Schafes befindet sich 
siidlich des Tauernhochkammes, weiter in Ober- und Niederosterreich sowie in Steier
mark. Weibliche Tiere des Seelander Schlages wiegen im Durchschnitt 60 bis 70kg. 
Das Melken der Tiere wird mit Riicksicht auf die Entwicklung der Lammer in neuerer 
Zeit unterlassen. 

Auch das nur 30 bis 35 kg schwere Steinschaf, das nordlich des Tauernhoch
kammes und in den Kalkalpengebieten verbreitet ist, wird in einigen Gegenden 
noch gemolken. Der Kase wird im eigenen Haushalt verbraucht. 

Eine gro£e wirtschaftliche Bedeutung hat die Kasegewinnung aus der 
Milch des Zackelschafes, das in zahlreichen Schlagen in den friiher oster
reichischen Gebieten in den Sudeten und Karpathen, in Ungarn, der Bukowina, 
Rumanien, den Balkanstaaten und SiidruBland verbreitet ist. Das Zackelschaf 
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ist langschwanzig, die Horner sind schraubenartig gewunden und aufwarts oder 
seitwarts gerichtet, doch kommen auch Schlage mit merinoartig gewundenen 
Hornern sowie hornlose Tiere vor. Die grobe, lange Mischwolle ist teils weiB, 
teils braun oder schwarz. Kopf und Beine sind bei den weiBwolligen Tieren weiB 
oder dunkel gefarbt. Je nach den Haltungsverhaltnissen schwankt das Lebend
gewicht der weiblichen Tiere von 20 bis 50 kg. Bei einer Melkzeit von 3 % bis 
4 % Monaten werden im ]\.fittel 50 kg, vereinzelt bis lOO kg l'.filch gewonnen, 
die zu Kase verarbeitet einen gnten Erlos liefert. Hochgebirgslagen konnen 
durch diese widerstandsfiihigen Schafe besser als durch Ziegen ausgenutzt werden. 

1m heutigen Ungarn, das sich fast nur auf das Alfold und Transdanubien 
erstreckt, haben die Milchschafe keine groBere Bedeutung, im Gegensatz zu den frUber 
ungarischen GebirgsIandern (v. KOVACSY). In der Ebene ist das Futter im Sommer 
knapp und der hier gewonnene Kase wird weniger geschatzt. Das in Ungarn in 
beschrankter Zahl gehaltene Debrecener oder Hortobagyer Zackelschaf 
(Racka) ist der groBte Schlag, mit aufrecht stehenden, schraubenartig gewundenen 
Hornern, wahrend die Zackelschafe des Oberlandes und Siebenbiirgens kleiner sind 
und merinoartig gewundene Horner aufweisen. In Ungarn wiegen die Muttersehafe 
40 bis 50 kg, im Oberlande fast nur halb so viel. Infolge der knappen Weide ist der 
Milchertrag in der Ebene gering, bis 50 kg. Vereinzelt findet sich im Alfold auch das 
Siebenbiirger oder rumanische Rackaschaf, das ebenso schwer, aber kurz
beiniger ist und seitlich gewundene Horner tragt. Die Wolle ist langer und etwas 
feiner. Der Milchertrag ist hoher, 50 bis 70 Liter, vereinzelt bis 100 Liter. Kreuzungen 
mit friesischen Milchschafen sind mit gutem Erfolg in Dngarn, Bosnien, Rumanien 
und Bulgarien durchgefUbrt worden. 

Das im Banat haufige Cigajaschaf (Zomborer Schaf) ist in Ungarn selten, 
nur einige kleine Herden sind vorhanden. Die Tiere sind hornlos oder auch gehornt, 
haben meist dunklen Kopf und ebensolche Beine und tragen eine weiBe oder rotliche 
CjD-Wolle, die markfrei ist. Die Mastfiihigkeit ist besser, die Milchergiebigkeit 
die gleiche wie beim Siebenbiirger Racka. 

1m Alfold, der ungarischen Tiefebene, wird ein anspruchsloses bodenstandiges 
Merino-Kammwollschaf geziichtet, das trotz knapper Weide im Sommer und geringen 
Winterfutters infolge der ausgezeichneten Friihjahrsweiden doch ein Gewicht von 
50 kg erreicht. Nach dem Absetzen der Lammer im Juni-Juli werden die Schafe 
noch 4 bis 6 W ochen gemolken, und die gewonnene Milch wird zu Kase verarbeitet. 
J e Schaf konnen bis zu 5 kg Kase gewonnen werden. 

In Rumanien und Bulgarien sind die Zackel- und Cigajaschafe den vorge
nannten ahnlich. Das Stara-Zagoraer Schaf in Bulgarien steUt, wie das Stogosch
schaf in Rumanien, eine Milchrasse dar. Ersteres ist besonders milchreich, im Mittel 
werden in 4% Monaten 90 kg Milch mit 7,5% Fett ermolken. Die Milch dient der 
Kasebereitung. Sehr milchergiebige SchHige finden sich auf den griechischen 
Inseln. 

c) Die franzosischen Milchschafrassen 
Die zur Pyrenaenrasse gehorigen franzosischen l'.filchschafschlage (DIFF

LOTH) zeichnen sich dUTCh Fruchtbarkeit und gnte Milchergiebigkeit aus. Dem 
besonders in Navarra verbreiteten milchreichen grobwolligen spanischen Ch urra
schaf (l'.filchertrag 60 kg) ahnlich sind das Biscayaschaf in den spanischen 
Pyrenaen (Milchertrag 36 kg = 6,5 kg Kase), der Bas kis c h e und der Bear n er 
Schlag an den Abhangen der franzosischen Pyrenaen. Die in beiden Geschlechtern 
gehornten Tiere tragen weiBe, graue, oder rotliche Wolle. Die Widerristhohe 
betragt 60 bis 80 cm, das Lebendgewicht 35 bis 40 kg. Der Schlag von 
Lauragnais findet sich in Castelnaudary und Villefranche. Die 35 bis 45 kg 
schweren Tiere liefern in 6 Monaten etwa 50 Liter Milch, die teils als Frisch
milch - allein oder mit Kuhmilch vermischt - verkauft, teils zu Kase ver
arbeitet wird. 
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Auf den kalkreichen, mageren Weiden des Zentralplateaus, besonders auf 
der Hochebene von Lot, ist der Schlag von Lot verbreitet. Die gut gebauten, 
bis 100 kg schweren Tiere sind weiB mit schwarzen Flecken an Kopf und Beinen. 
Stellenweise, so in Livernon und Gramat, werden die Schafe dieses Schlages 
gemolken und die Milch wird zu Roquefortkase verarbeitet, jedoch ist der Milch
ertrag der Tiere gering. Ahnlich ist der Schlag von Aveyron, bei welchem die 
Flecke am Kopf holzfarben sind. Die Schafe sind 75 bis 85 em hoch und liefern 
taglich bis 1,5 Liter Milch, die vorziiglich zur Herstellung von Roquefortkase 
geeignet ist. 

In den Departements Aveyron, Lozere und Herault ist das Larzac- Schaf 
stark verbreitet. Das kalkreiche Larzacplateau liegt 800 m hoch und hat ein 
trockenes, rauhes Klima. Die Larzac-Schafe weisen eine Widerristhohe von 
nur 50 bis 60 em und ein Gewicht von 40 bis 45 kg auf. Sie sind hornIos und 
tragen weiBe, feine Wolle (2 % bis 3 kg Schurgewicht). Das Euter ist groB 
und gut gebaut. Die Tiere lammen etwa am 1. Januar, und vom 1. Februar 
ab werden sie taglich zweimal, morgens vor dem Austrieb zur Weide und abends 
nach der Riickkehr, gemolken. FUr 200 Schafe werden 8 Melker benotigt. Der 
Tagesertrag belauft sich anfangs auf 0,8 bis 1,2 kg, hOchstens 1,7 kg, und im 
August versiegt die Milch. Je Schaf werden jahrlich etwa 80 bis 100 kg Milch 
ermolken, aus welcher der beriihmte Roquefortkase hergestellt wird. Nach 
DIFFLOTH ergeben 4 bis 4,5 kg Milch I kg Kase, der zur Reifung in den Hohlen
kellern des Lozeregebirges gelagert wird. Dem gleichen Zweck dient die Milch 
der benachbarten Schlage von Segala (50 bis 65 Liter Jahresertrag), Lacaune
Millery (taglich 1,5 bis 2 Liter bis zu 2,5 Liter Milch), von D rome und anderen. 

Die Nachfrage nach Roquefortkase ist so groB, daB von weit her, aus den 
Pyrenaen und selbst von Korsika, Kase zur Reifung in die Hohlenkeller geliefert 
wird. Auf Korsika dienen der Milchgewinnung zahlreiche Lokalschlage. Es 
handelt sich um kleine, 25 bis 30 kg schwere Tiere mit grober langer Wolle, 
die besonders auf Milchergiebigkeit geziichtet sind und wahrend der sechs
monatigen Melkzeit im Durchschnitt je Kopf und Tag 1/2 Liter Milch liefern. 
Seit 1922 werden auf dem Versuchsgut Castelluzzio Probemelkungen durch
gefiihrt. 1m Sommer weiden die Schafe im Gebirge, im Winter in den tiefer 
gelegenen Kiistengebieten. 

d) Sonstige Schafrassen, deren Milch gewonnen wird 
In Spanien dient auBer den bereits erwahnten Churra- und Biscaya

Schafen, auch das Mancha·Schaf der Milchgewinnung. Es werden im Durchschnitt 
60 kg Milch ermolken, die 14 kg Kase ergeben. Die meist schwarz en, seltener weiBen 
Schafe liefern 3 bis 3,5 kg einer groberen Wolle. In Portugal ist das schwarz
wollige, sehr milchreiche Bordaleira-Schaf weit verbreitet. 

In N orditalien dient das 85 his 100 em hohe hangeohrige B ergamaskerschaf, 
ebenso wie die ihm nahestehenden Schlage (Piemonteser, Paduaner, Karntner Schaf), 
zwar in erster Linie der Fleischerzeugung, daneben wird aber auch die sehr fettreiche 
)iilch gewonnen und zu Kase (Brinsili) verarbeitet. Die Rasse von Langhes zeichnet 
sich durch vorziigliche Milchergiebigkeit aus. Die Wanders chafe werden im Sommer 
in den Penninischen und Seealpen geweidet. In Mittel- und Siiditalien wird die 
Sopravissanarasse zur Milchgewinnung (45 Liter Jahresertrag) gehalten. Durch 
gute Milchergiebigkeit (100 bis 120 Liter) zeichnet sich das grobwollige Landschaf 
Sardiniens aus. 

Das dem Sudanschafe nahestehende Maltaschaf ist hochbeinig und tragt 
nur auf dem Riicken Wolle. Das Euter ist groB und lang herabhangend. Es werden 
taglich 1 % bis 2 Liter Milch ermolken. 
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Zu erwahnen sind auch die verschiedenen Rassen der Fettschwanz- und 
Fettsteinschafe, die in Sudru.Bland und dem Kaukasus, auf dem Balkan, in Klein
asien und weiter ostlich gehalten werden_ Durch gute Milchergiebigkeit (70 Liter) 
zeichnet sich das Kurdjukschaf aus, ein Fettsteillschaf, das in Sudru.Bland und 
dem Kaukasus gehalten wird_ 1m allgemeinen liefern die genannten Rassen 30 bis 
50 Liter Milch, die zur Herstellung von Kase und Sauermilch dient. Auch die Milch 
der nordeuropaischen Heideschafe wird auf eiuigen nordischen Inseln ge
wonnen und zu Kase verarbeitet. 
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2. Die Ziichtung 
A. Allgemeine Richtlinien ffir die Zucht 

Tiere der gleichen Rasse weisen gewisse auBere Merkmale auf, die sie 
mit groBer Sicherheit auf ihre Nachkommen iibertragen, sofern diese Merkmale 
Allgemeingut der Rasse sind; hierher gehoren die Farbe und Zeichnung, das Vor
handensein oder Fehlen von Hornern und andere Merkmale mehr. rhr Auf
treten oder Fehlen wird ausschlieBlich durch die Vererbung bedingt, durch 
die Art der Aufzucht und Ernahrung ist eine Abanderung nicht moglich. Die 
Fahigkeit der Tiere zur Hervorbringung bestimmter Nutzleistungen, ihre Wider
standskraft gegen schadliche Einfliisse der verschiedensten Art und ihre gesamte 
korperliche Entwicklung zeigen auch innerhalb der gleichen Rasse mehr oder 
weniger erhebliche Schwankungen. Je hoher eine Zucht steht, um so gleich
artiger sind die Tiere auch beziiglich dieser Eigenschaften, doch bestehen selbst 
in den bestgeleiteten Zuchten stets deutliche Unterschiede. Diese Veranderlichkeit 
ist darin begriindet, daB selbst bei vollkommen gleicher erblicher Veranlagung 
der Tiere durch Einwirkungen der Umwelt eine sehr verschiedene Ent
wicklung dieser Eigenschaften bedingt werden kann. Noch groBer sind 
naturgemaB die Schwankungen, wenn es sich um Tiere mit verschiedener 
Veranlagung handelt. 

Die Ubertragung der elterlichen Eigenschaften auf ihre Nachkommen, die 
Vererbung, erfolgt durch die Erbmasse. Die Erbanlagen - Gene - sind in den 
elterlichen Keimzellen (Samen- und Eizelle) enthalten, und zwar in kleinsten 
Korperchen der Zellkerne, den Chromosomen. Jede Tierart besitzt in ihren Zell
kernen eine bestimmte Chromosomenzahl, die je zur Halfte yom Vater und von der 
Mutter des Tieres stammen. Bei der Reifung der Keimzellen erfolgen Kernteilungen, 
bei denen die Chromosomen zunachst, wie bei jeder Zellvermehrung, durch Langs
spaltung gleichmaBig auf die neugebildeten Zellkerne verteilt werden. Vor der 
endgultigen Reifungsteilung unterbleibt jedoch einmal diese Spaltung der Chromo
somen. Die entsprechenden vaterlichen und mutterlichen Chromosomen lagern 
sich paarweise nebeneinander, und bei der nun folgenden Reduktionsteilung 
geht von jedem dieser Paare nur ein Chromosom in jede reife Keimzelle iiber. Diese 
besitzen daher nur die Halfte der normalen Chromosomenzahl. Je mehr Chromosomen 
eine Tierart besitzt, um so zahlreichere Moglichkeiten bestehen bei der Reduktions
teilung fUr die .Anordnung der yom Vater und von der Mutter des Tieres stammen den 
Chromosomen in der reifen Keimzelle. Bei der Befruchtung verschmelzen die Kerne 
der mannlichen und weiblichen Keimzellen. so daB in dem Kern des befruchteten 
Eies (Zygote), aus dem ein neues Lebewesen entstehen solI, wieder die volle Chromo
somenzahl enthalten ist. Waren die von beiden Eltern gelieferten .Anlagen fUr eine 
bestimmte Eigenschaft gleichartig, so enthalt auch das Keimplasma des Jungen 
nur gleichartige .Anlagen - es ist fur diese Eigenschaft homozygot. Sind 
samtliche Tiere einer Rasse fUr eine bestimmte Eigenschaft, Z. B. rote Haarfarbe, 
homozygot veranlagt, so erfolgt bei Reinzucht innerhalb der Rasse eine sichere 
Vererbung dieses Merkmals. Waren dagegen in den Keimzellen der Eltern ungleiche 
Erbanlagen enthalteIl, so weist das Keimplasma des Jungen stets beide .Anlagen 
auf, und es werden daher vonihm reife Keimzellen gebildet, die teils die vaterliche, 
teils die miitterliche .Anlage zu annahernd gleichen Teilen enthalten. 
War beispielsweise in der vater lichen Keimzelle die .Anlage fiir schwarze, in der 
mutterlichen fUr rote Haarfarbe enthalten, so weist das Keimplasma des Jungen 
beide .Anlagen auf - es ist fUr diese Eigenschaft heterozygot. Die zur Befruchtung 
kommenden Keimzellen konnen nach erfolgter Reifungsteilung entweder die .Anlage 
fUr Rot oder fUr Schwarz enthalten. Die Vererbung eines fUr bestimmte Eigen
schaften heterozygoten Tieres ist daher sehr unsicher. 
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Der Erbgang bei der Kreuzung von Tieren mit verschiedenen Anlagen fiir 
korrespondierende Merkmale erlolgt nach bestimmten Gesetzen, die nach ihrem Ent
decker als MENDELSche Vererbungsregeln bezeichnet werden. Die erste Regel 
besagt, daB die ana der Kreuzung unmittelbar hervorgegangenen N achkommen 
untereinander gleich sind, und zwar konnen sie entweder in ihren Merkmalen 
in der Mitte zwischen beiden Eltern stehen (intermediar), oder es tritt auBerlich 
nur das Merkmal des einen Elters in Erscheinung (es ist dominant, wahrend 
das nicht in Erscheinung tretende Merkmal des anderen Elters als rezessiv be
zeichnet wird), oder es konnen endlich vollig neue Merkmale auftreten, die beikeinem 
der Eltern vorhanden waren. Bei der Kreuzung von weiBen Shorthorns mit schwarzen 
Galloways weisen samtliche Tiere der ersten Kreuzungsgeneration eine intermediare 
blaugraue Farbe auf. Werden dagegen eiufarbig schwarze und eiufarbig rote Rinder 
gepaart, so ist die Nachzucht in der erst en Generation (FI ) eiufarbig schwarz. Schwarz 
ist beim Rinde dominant gegenuber Rot. 

Die zweite Regel ist die Spaltungsregel. Werden die Nachkommen der 
ersten (FI ) Kreuzungsgeneration untereinander gepaart, so tritt eine Aufspaltung 
der Merkmale in der zweiten (Fa) Kreuzungsgeneration in bestimmten Zahlenver
haItnissen auf. Bei der intermediaren Vererbung weisen je 25% der Nachkommen 
das Merkmal eines Elters auf, sie sind homozygot, wahrend 50% die intermediare 
Form (ebenso wie F I ) zeigen. Das VerhaItnis ist demnach 1: 2: 1. Werden die 
Nachkommen untereinander weiter gepaart in der Weise, daB jeweils nur Tiere mit 
gleichen auBeren Merkmalen zusammengebracht werden, so vererben die homo
zygoten Nachkommen rein, wahrend die intermediareD, heterozygoten Tiere in der 
Nachzucht die gleiche Aufspaltung wie in der Fa-Generation zeigeD. Eine rein 
vererbende blaue Rinderrasse, wie sie z. B. in gewissen englischen und belgischen 
Zuchten angestrebt wird, kann daher auf diesem Wege nicht geschaffen werden. 
Bei der Paarung von Tieren der F 1" Generation, die das dominante Merkmal des 
einen Elters aufweisen, erfolgt in Fa eine Aufspaltung in dem Verhaltnis von 75% 
der Nachkommen mit dem dominanten, 25% mit dem rezessiven Merkmal. Die 
letzteren vererben, untereinander gepaart, rein, von den 75% mit dem dominanten 
Merkmal dagegen nur 25% rein, wahrend bei 50% der Nachkommen in Fa wieder 
eine Aufspaltung im Verhaltnis 3: 1 erfoIgt. Bei dem Auftreten neuer Merkmale 
in FI erfolgt gleichfalls eine Aufspaltnng in der Fa-Generation. 

Die Erklarung fiir die Aufspaltung gibt MENDEL in seiner Hypothese von 
der Reinheit der Gameten. Eine Verschmelzung der vaterlichen und mutter
lichen Erbeinheiten findet im Keimplasma des Jungen nicht statt. Die Kreuzungs
tiere der F1-Generation bilden daher je 50% reife Keimzellen mit der vaterlichen 
oder mutterlichen Erbanlage, und hierana folgt bei der Paarung der Fl-Tiere unter
einander das VerhaItnis in der Fa-Generation: 25% mit nur vaterlichen, 25% mit 
nur mutterlichen und 50% mit beiden Anlagen (das heiBt in der gleichen Verbindung 
wie in der FrGeneration). Hierana folgt auch die Erklarung fiir den Erbgang bei 
der dominanten Vererbung: es handelt sich eigentlich um genau das gleiche Zahlen
verhaItnis 1: 2: 1, wie bei der intermediaren Vererbung, denn die 50% der FII-Nach
kommen, die nicht rein vererben, und ebenso die FI-Nachkommen, besitzen genau 
so wie die intermediaren Formen beide elterlichen Anlagen. Infolge der Dominanz 
des Merkmals sind jedoch die homozygoten Tiere von den heterozygoten auBerlich 
nicht zu unterscheiden, wahrend die Tiere mit dem rezessiven Merkmal stets homo
zygot sind. Die bei der Ruckkreuzung mit jeder der Elternformen auftretenden 
Spaltungen lassen sich ohne weiteres ableiten; eine nahere Besprechung der Vor
gange wiirde zu weit fiihren. 

Die sehr wichtige dritte Vererbungsregel, die Una bhangigkeitsregel, besagt, 
daB jedes einzelne Merkmalspaar unabhangig von den andern vererbt wird. Erst 
hierdurch wird es verstandlich, auf welche Weise durch Kreuzung zweier bestehender 
Rassen neue Zuchtungsrassen entstehen konnen, denn neue, rein ver
erbende Merkmale werden, wie oben gezeigt wurde, durch die Kreuzung nicht 
gt'bildet. Wohl aber ist eine neue, rein vererbende Kombination von mehreren 
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Merkmalen der Ausgangsrassen moglich. Bei der Kreuznng von einfarbig roten 
Angler Rindern mit schwarzbunten Ostfriesen sind die Nachkommen der PI-Ge
neration einfarbig schwarz, da Schwarz gegenuber Rot dominant ist, nnd ebenso 
Einfarbigkeit gegenuber der Schecknng der Ostfriesen. Werden die PrTiere nnter
einander gepaart, so sind folgende Moglichkeiten fUr die Farbe nnd Zeichnnng der 
Nachkommen gegeben: einfarbig schwarz, schwarzbnnt, einfarbig rot nnd rotbnnt, 
nnd zwar im Verhiiltnis 9: 3: 3: 1. Von diesen vererben die rotbnnten, nntereinander 
gepaart, stets rein, da sie die beiden rezessiven Merkmale aufweisen, wahrend 
bei den ubrigen bezuglich der dominanten Merkmale Aufspaltnngen eintreten 
mussen. 

Dieses Beispiel stellt einen besonders einfachen Fall der Kreuznng dar, da es 
sich einmal nur um zwei Merkmalspaare handelt, nnd weil durch die Anordnnng 
der Erbanlagen im Keimplasma nnerwartete Verschiebungen im Er bgang nicht moglich 
sind. Es gibt aber auch Falle, wo durch Umlagerungen in der Erbmasse, oder weil 
aufierlich gleiche Merkmale der Elterntiere durch vollig verschiedene Anlagen bedingt 
sind (z. B. gleiche Haarfarbe bei verschiedenen Rassen), s<)heinbare Abweichungen 
von der Regel hervorgerufen werden. 

In der praktischen Tierzucht handelt es sich stets um eine Vielzahl von 
Merkmalpaaren, die bei Rassenkreuzungen zusammengefiihrt werden, und 
die bei der Weiterzucht zu zahllosen Aufspaltungen und N eukombinationen 
fiihren miissen. Wenn auch bei dominanter Vererbung die Dominanz nicht 
immer vollstandig ist, so kann der Ziichter selbst bei den dominanten Farbmerk
malen nicht oder nicht mit Sicherheit aus dem AuBeren des Tieres auf seine 
erbliche Veranlagung schlieBen. In viel hoherem MaBe gilt das fUr Merkmale 
und Eigenschaften, die durch auBere Einfliisse mehr oder weniger stark abge
andert werden konnen. Gewisse Merkmale und Eigenschaften werden weiter 
durch mehrere, oft gleichsinnig wirkende Erbanlagen bedingt, so daB der 
Grad der Ausbildung des Merkmals von der Anzahl der vorhandenen Erbanlagen 
abhangt. So nimmt man beispielsweise an, daB die Milcher gie bigkei t der 
Tiere durch mehrere gleichsinnig wirkende Faktoren bedingt wird. Da aber 
die Ausbildung der ererbten Anlagen fiir Milchergiebigkeit durch die Art der 
Aufzucht sehr weitgehend beeinfluBt werden kann, die Rohe des Milchertrages 
weiter durch verschiedene innere und auBere Einfliisse, namentlich durch die 
Fiitterung, abgeandert wird, so kann aus der Rohe des Milchertrages noch 
keineswegs auf die erbliche Veranlagung des Tieres fiir diese Eigenschaft 
geschlossen werden. Tiere mit maBiger erblicher Veranlagung fiir Milchergiebigkeit 
konnen infolge zweckmaBiger Aufzucht und reicher Ernahrung oft hohere Milch
ertrage liefern als solche, die zwar gute Erbanlagen besitzen, deren Milch
ergiebigkeit jedoch durch falsche Aufzucht und knappe Ernahrung nicht voll 
in Erscheinung treten kann. Fiir die Zucht ist das letztgenannte Tier ungleich 
wertvoller, trotz des geringeren Milchertrages, da ja nur die in der Er bmasse 
begriindeten Anlagen auf die Nachkommen iibertragen werden, wahrend 
die durch auBere Einwirkungen bedingte Steigerung oder Remmung der Milch
ergiebigkeit fUr den Erbwert belanglos ist. Es handelt sich um nicht erbliche 
Modifikationen. Es ist eine bekannte Erscheinung, daB Kiihe nach der 
Uberfiihrung aus einem Zuchtbetriebe in ungiinstiger wirtschaftlicher Lage 
und daher verhaltnismaBig knapper Fiitterung in eine Abmelkwirtschaft mit 
starken Kraftfuttergaben erheblich mehr Milch, oft die doppelte Menge, liefern. 
Trotzdem ist ihre Fahigkeit zur Vererbung der Milchergiebigkeit die gleiche 
geblieben. 

Nicht nur innerhalb einer Rasse, sondern auch in den ausgeglichensten, 
ziichtereich sorgfaltig bearbeiteten Rerden weisen die einzelnen Tiere mehr 
oder weniger groBe Unterschiede in der Milchergiebigkeit und vielen anderen 
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wirtschaftlich wichtigen Eigenschaften auf. Der Grad der Ausbildung jeder 
einzelnen Eigenschaft schwankt um einen bestimmten Mittelwert, und zwar in 
del' Weise, daB die Mehrzahl der Tiere dem Mittelwert nahesteht, wahrend ein 
Teil der Tiere mehr oder weniger stark vom Mittelwert nach oben und unten 
abweichende Eigenschaften aufweist. Teilt man die Tiere einer Rasse odeI' Zucht 
nach dem Grade der Ausbildung eines Merkmales - Milchergiebigkeit, Milch
fettgehalt usw. - in Gruppen, so nimmt stets die Zahl der Tiere einer Gruppe 
mit wachsender Entfernung vom Mittelwert abo J e gleichmaBiger die 
er bliche Veranlagung der Tiere ist, und j e gleichartiger die A uf
zucht und Ernahrung waren, um so geringer ist auch die Ab
weichung vom Mittelwert, die sogenannte Variationsbreite. Bei 11764 
von HANSEN (5) untersuchten Kiihen des Friesischen Rindviehstammbuches 
ergeben sich fiir die Milchmenge und den Fettgehalt folgende Variationsreihen: 

Milchmenge in Kilogramm 

bis 2001 3001 4001 5001 6001 7001 8001 9001 
bis bis bis bis bis bis bis bis 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 

23 505 3364 5086 2230 474 69 9 4 

Fettgehalt in Prozenten 

bis 2,81 3,01 3,21 3,41 3,61 3,81 4,01 liber 
2,80 bis bis bis bis bis bis bis 4,20 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 

243 876 2091 3137 2705 1547 754 289 122 

1m allgemeinen weisen die Kiihe del' alten Milchviehzuchtgebiete einen recht 
gleichmaBigen Milchertrag auf, wahrend die Tiere del' ziichterisch wenig be
arbeiteten Landrassen noch sehr groBe Unterschiede in del' Milchergiebigkeit 
zeigen. Die hachste Ausbildung del' Milchergiebigkeit findet sich bei guter Ver
anlagung und giinstigen Umweltbedingungen, die geringste Ausbildung bei 
schlechter Veranlagung und ungiinstigen Umweltbedingungen. Bei den dem 
Mittelwert naherstehenden Tieren kann es sich sowohl um Minusvarianten 
eines hochstehenden, als um Plusvarianten eines niedrigstehenden 
Vererbungstyps (Genotyps) handeln. 1m Einzelfalle kann ein Urteil iiber den 
Zuchtwert eines Tieres erst gefallt werden, wenn die Leistungen seiner 
Nachkommen bekannt sind. 

Tiere, die fiir bestimmte Eigenschaften homozygot veranlagt sind, vererben 
diese Anlagen mit groBer Sicherheit, namentlich wenn es sich um dominante 
Merkmale handelt, wahrend heterozygot veranlagte Tiere eine unsichere Vererbung 
zeigen. In del' landwirtschaftlichen Tierzucht wird stets eine sichere Vererbung 
zahlreicher wirtschaftlich wertvoller Eigenschaften und dane ben noch verschiedener 
auBerer Merkmale erstrebt, z. B. Milchergiebigkeit, hoher Milchfettgehalt, gute 
Futterverwertung, Widerstandskraft, Wiichsigkeit, Friihreife, bestimmte Karper
formen sowie Farben und Zeichnung. Je zahlreicher die erwUnschten Eigen
schaften sind, fiir die ein Zuchttier homozygot veranlagt ist, um so wertvoller 
ist es fiir die Zucht, da es fUr viele Eigenschaften eine sichere Vererbung zeigt. 
Das gleiche gilt fiir Eigenschaften, die durch mehrere gleichsinnig wirkende 
Anlagen bedingt werden. In diesen Fallen werden Tiere mit samtlichen Anlagen 
cine besonders durchschlagende V erer bung aufweisen. Man spricht dann von 
I ndi vid ual potenz und versteht darunter eine ii berragende V erer bungs-
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fahigkeit. Ganz besonders wertvoll fiir den Fortschritt in der Zucht sind 
mit Individualpotenz ausgestattete mannliche Zuchttiere, da von einem Vatertier 
sehr viel mehr Nachkommen gezogen werden konnen als von einer Mutter. Von 
derartig hochwertigen Vatertieren leiten sich oft weit verzweigte Blutlinien 
ab, bei denen die durchschlagende Vererbung durch mehrere Generationsfolgen 
deutlich in Erscheinung tritt. In der Regel werden bei der Aufstellung der 
Blutlinien nur die mannlichen Nachkommen eines Vatertieres beriick
sichtigt, was an sich nicht richtig ist, da die tibertragung der wertvollen Erb
anlagen genau so durch ihre Tochter und GroBtochter erfolgt. Umgekehrt 
werden bei der Aufstellung der weiblichen Familien nur die weiblichen 
Nachkommen eines Muttertieres, nach Geschlechtsfolgen geordnet, auf
gefUhrt, obgleich die Sohne und GroBsohne hier gleichfalls beriicksichtigt werden 
sollten. FUr gewisse Zwecke konnen diese einseitigen tibersichten aber doch 
durchaus wertvoll sein. Das Blut iiberragender Vatertiere wird gerade durch 
ihre mannlichen Nachkommen in der Landeszucht weit verbreitet, und 
die weiblichen Nachkommen eines wertvollen Muttertieres geben die Grund
lage fiir den Aufbau der einzelnen Zucht abo Bei der Bearbeitung der Landes
zuchten wird man daher in erster Linie die mannlichen Blutlinien verfolgen, 
wahrend in den Einzelzuchten den weiblichen Familien eine besondere Bedeutung 
zukommt. 

Durch die Miitter der mannlichen Nachkommen eines Vatertieres, und in 
den weiblichen Familien durch die zur Zucht benutzten mannlichen Tiere, 
werden stets mehr oder weniger zahlreiche neue ErbanIagen zugefiihrt, und 
hierdurch ist die Verschiedenartigkeit der Nachkommen und ihr ungleicher 
Erbwert bedingt. J_e gleichartigere Er banlagen die gepaarten Tiere 
aufweisen, um so gleichartiger ist auch die Nachzucht. Friiher 
oder spater verwischen sich in den meisten Zweigen eines Stammes die wesent
lichen Merkmale eines Blutlinienbegriinders, wenn nicht durch sehr sorgfaltige 
Zuchtwahl eine Erhaltung seiner ErbanIagen gesichert wird. Durch besonders 
gliickliche Paarungen konnen aber unter den Nachkommen wieder durch
schlagende Vererber entstehen, die selbst neue Blutlinien (oder Zweige des 
urspriinglichen Stammes) begriinden. In den meisten Hochzuchtgebieten ist 
es gelungen, solche hervorragende Vererber nachzuweisen, deren Blut infolge 
der Leistungsfahigkeit ihrer Nachkommen eine weite Verbreitung gefunden 
hat. Ganz besonders trifft dieses fUr die Rinderzucht zu, wahrend die Blut
linienforschung in der Ziegenzucht noch in den ersten Anfangen steckt, und 
iiber den Blutaufbau der Milchschafzuchten ist noch weniger bekannt. 

In der Zucht des sQhwarzbunten Niederungsrindes sind es vor allem die 
Bullen "Matador" in Ostfriesland und "Winter" in OstpreuBen, die mit ihren 
zahlreichen Nachkommen, von denen zum Teil besondere Zweige begriindet 
wurden, die Zucht beherrschen. Bis 1922 waren in das Herdbuch der Ost
preuBischen Hollander-Herdbuchgesellschaft bereits 897 Bullen der Winter
linie eingetragen, von denen eine groBe Zahl sich durch gute Vererbung sowohl 
in der Form ala auch in der Leistung auszeichnete. U nter seinen Sohnen sowie 
unter den Nachkommen in weiterer Geschlechtsfolge finden sich iiberragende 
Vererber, die besondere Zweige der Winter-Linie begriindet haben. Die be
deutendsten Sohne waren die Vollbriider "Junker 4703" und "Kammerherr 
5329", sowie "Friihling 7365", die ala Begriinder selbstandiger Blutlinien anzu
sehen sind. Von den "Junker"-Sohnen zeichnete sich "Prinz 6075" als Begriinder 
eines besonderen Zweiges aus, und von dessen zahlreichen Sohnen hat namentlich 
"Quinzow 8553" viele wertvolle N achkommen geliefert: 
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Win t er - Jun ker -Prin z - Quinz ow -Lin ie (nach PETERS) 

Mueller 9787 

Nimrod 9851 
Nulpe 10141 
Martin 10 411 
Otto 10633 

Oberon 10689 

Oheim 10711 

Nestor 10795 
Oberst 10959 
Obelisk 10997 

Osmane 11359 

{

Mars 12195 
Meister 12631 
Maecen 13315 
Ego 20039 
Mulatte 14451 

Satan 12559 
Fuhrmann 12847 

{ 
Quatember 13783 
Imperator 15771 

Ingraban 15317 
Goliath 17767 

Wotan 14683 

Hiob 16531 

{ 
Dolmetscher 20063 
Fridolin V. K. 
Flieger V. K. 

Lombarde V. K. 

f Fidelio 18427 f Heinerle 15697 t Habicht V.K. 22175 t Landsturm 17561 Hecht V. K. 22174 

Atlas 13461 

{
Freund 14641 
Zastrow 15307 
Gustav 15741 f Fackeltrager 18117 
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Ottfried 11619 
Quintus V.K.21321 Forstrat 19147 - Exzellenz V. K. { 
Lothar 14695 t Frevler 18223 

Radius V. K. 21333 
Ratsherr V. K. 

Quinzows Orion 11 639 
Pajode 11 743 
Opal 12179 Ebert 15201 
Ottomane 12217 Kardinal 16887 
Panzer 14161 
Ratsherr 14387 
Quatsch 15161 
Rufus 15575 

Spiritus 18 135 
Titus 18023 

{ 

Derfflinger 18289 
Edwin V. K. 22262 

Rausch 15725 Elimar V. K. 22271 
Egon V. K. 22268 
Fokker V.K. 

Quinzow II 16667 - Unfug 19989 

K Angeber 12135 { 
Biirger 11517 

ManuelV .. 9515 Atropin 12701 
Biber 13929 

Agamemnon V. K. 21891 

Eichhorst V. K. 21289 

In dieser Zusammenstellung sind nur die hervorragendsten Nachkommen 
beriicksichtigt. Ahnlich werden auch die Stammtafeln der Kuhfamilien 
zusammengestellt. Als Beispiel folgt eine Zusammenstellung der weiblichen 
Nachkommen der ostfriesischen Kuh "Cybele 6170", die in den Jahren 1906 bis 
1910 in 5 Kontrolljahren einen durchschnittlichen Milchertrag von 5625 kg 
mit 3,43 % und 193,2 kg Fett geliefert hatte (nach DIETRICH). 

4' 
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I. II. III. IV . 
. r {Najade ~8757. OJ;me _Siglinde 91748, 20/21 (2): 
~ G fi 14949 09/13 (5)' nachgeWlesene LelStung. 4617; 156,7; 3,39. 
'<IIA e on ., I Senta 91749. 20/22 (3): c:: 5834; 214,4; 3,68. Ottilie 69186. 19/22 (4): 3233; 116,7; 3,61. 
C'!. 5083; 178,2; 3,51. Toni 107547. 22/23(2): 

i2~ 3129; 122,4; 3,92. 
~...... IPaJIas 69190. 19/21 (2):_Sorma 99874. 21/23(3): 

~A Juno 27967. 11/15 (5): 5368; 170,4; 3,17. 4862; 185,9; 3,82. 
~~ 4658; 154,6; 3,32. Selma 91747. 20/23 (4):_Undine 118820. 23 (1): 
..o1Q 5049; 176,6; 3,50 5509; 193,4; 3,51. 
{J::... I Kundry 100344. 21 (1): 
~ { Quintessenz 78548. 19/22 5182; 183,4; 3,54. 
S Kundry32742.12/14(3): (2): 4956: 173,9; 3,51. Quirl 99889. 21/23 (3): 
~ 5770' 192 l' 3 33. 3272; 123,3; 3,77. o " , , Karin 91724. 20/21 (2): 

2874; 106,3; 3,70. 

Werden wie oben in diese Familientafeln die Milch- und Fettleistungen 
eingetragen, so geben sie ein sehr anschauliches Bild iiber die Durchschlagskraft 
der Vererbung des Stammtieres. Wesentlich vollstandiger wird die Stammtafel 
noch durch die Angabe der Vater samtlicher Tiere und ihres Erbwertes, soweit 
dieser festgestellt werden kann. 

Ein noch scharferes Bild des Vererbungswertes eines Stammtieres erhalt 
man durch die Aufstellung vollstandiger Stammtafeln, in welchen samtliche 
N achkommen eingetragen werden. Oft zeigt es sich dann, daB von Vatertieren 
wertvolle weibliche Familien oder von Muttertieren mannliche Blutlinien ihren 
Ausgang nehmen. Als Beispiel folgt die Vbersicht der Nachkommenschaft der 
beriihmten ostpreuBischen Kuh "Adda": 

~ { Garibaldi 3899 
>=I (Vater: Durchlaucht 31(9) 

<cO Kuh Ernestine 48098 Junker 4703 
~ a:! (Vater: Jagello 1925) (Vater: Winter 3439) 
~ 'd K am mer her r 5329 
o.'! §a) (Vater: Winter 3439) 
'd~~ Teufel 10303 
'd<No (Vater: Ramses 8161) 
<rl;:::...... Rubezahl V. K. 7766 
..<:l ~ Kuh Margarete 77898 (Vater: Frohsinn 6313) 

:::1 ~ (Vater: Winter 3439) N e r 0 12713 
~ 0 (Vater: Bebel 9445) 

>=I KuhVierklee 132430-Anton V.K.13730 
~ (Vater: Viereck 8701) (Vater: Teufel 10303) 

Auf die Kuh "Adda" fiihren 7 hervorragende Bullen ihre Abstammung 
zuriick, und zweifellos hat diese Kuh einen wesentlichen Anteil an der Ver
erbungskraft ihrer mannlichen Nachkommen; trotzdem werden sie stets der 
Blutlinie ihrer direkten mannlichen Vorfahren zugezahlt. Es ist jedoch keines
wegs gesagt, daB samtliche Nachkommen der Blutlinie eines hervorragenden 
Vererbers mit diesem in ihren Merkmalen und Leistungen eine groBere Vber
einstimmung zeigen als mit anderen Vorfahren. 1m allgemeinen sind ja beide 
Elterntiere bei der Vererbung in gleicher Weise beteiligt, und namentlich 
in den Fallen, wo der mit besonders durchschlagender Vererbungskraft aus
gestattete Blutlinienbegriinder in der Geschlechtsfolge weiter zurUck liegt, 
iiberwiegt bei den Nachkommen nicht selten die Vererbung anderer, ihm naher 
stehender Ahnen, die genau so wie der Begriinder der direkten Vaterlinie mit 
guter Vererbungskraft ausgezeichnet sein konnen. Tatsachlich kommt es auch 
haufig vor, daB die Angehorigen der einen Blutlinie ihrer Form und Leistung 
nach richtiger einer andern Blutlinie zugezahlt werden sollten. tiber den E r b-
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wert eines Zuchttieres entscheidet letzten Endes nicht die ZugehOrigkeit zu 
der einen oder andern bekannten Blutlinie, sondern stets der Wert seiner 
Nachzucht. 

Solange von einem Tier noch keine Nachzucht vorhanden ist, kann man, 
neben der auBeren Erscheinung und etwaigen eigenen Leistung, nur aus der 
Abstammung des Tieres Schliisse auf seinen vermutlichen Erbwert ziehen. 
Ganz besonders gilt das fiir die mannlichen Zuchttiere in der Milchviehzucht, 
bei denen die Milchleistung zwar nicht in Erscheinung tritt, die aber genau 
so wie das Muttertier die Anlagen zu hohen oder geringen Milchleistungen 
vererben. Sind die Leistungen der V orfahren bekannt, so kann mit einem gewissen 
Grade der Wahrscheinlichkeit auf die Veranlagung des betreffenden Tieres 
geschlossen werden. Besonders giinstig ist die Abstammung eines Tieres zu 
beurteilen, wenn seine Vorfahren nicht nur selbst hohe Leistungen aufweisen, 
sondern diese Anlagen auch mit groBer Sicherheit vererbt haben. Tritt ein be
sonders wertvolles Tier mehrfach als Ahne auf, liegt also Inzucht auf diesen 
Vorfahren vor, so kann eine giinstige Vererbung infolge der Haufung seiner 
Erbanlagen erhofft werden. Findet sich dagegen eine Inzucht auf ein Tier 
mit unerwiinschten Anlagen, so ist die Vererbung gerade dieser Fehler zu be
fiirchten. 

Die Abstammung eines Tieres wird in den Ahnentafeln dargestellt. Be
ginnend mit den Eltern werden seine Vorfahren, nach Geschlechtsfolgen geordnet, 
untereinander verzeichnet, und zwar ist es iiblich, stets den Vater rechts (bzw. oben), 
die Mutter links (bzw. unten) einzutragen. Tiere, die mehr als einmal als Ahnen 
auftreten, werden durch besondere Zeichen hervorgehoben (Inzuchtzeichen). Als 
Beispiel foIgt die Ahnentafel der ostfriesischen Leistungskuh "Sabine 99789", 
die bei der Leistungspriifung auf dem Koppehof (HANSEN, 4) 10836 kg Milch mit 
3,74 % und 405,0 kg Fett lieferte. 

Der Vater der Sabine, Greif 17531, ist ein durch seine gute Vererbung 
bekannter Bulle. Er ist in Il.-IlL Ahnenreihe (A.-R.) auf Geisha 29704, 
die Mutter des bekannten Vererbers Hapag 12001, ingeziichtet. Geisha zeichnete 
sich durch gute Milchergiebigkeit und einen fiir Niederungsvieh hohen Milchfett
gehalt aus. Sabine hat daher von der vaterlichen Seite gute Leistungsanlagen 
erhalten. Unter den Vorfahren der Mutter der Sabine, Sara 66911, findet sich 
in der III. A.-R. der beriihmte Leistungsvererber Eiso II 34. Sowohl Sara 
als auch ihre Mutter Sonate 24342 und deren Mutter Sophie 8339 waren sehr 
gute Milchkiihe, wenn auch der Milchfettgehalt mit 3,1 bis 3,2 % nicht besonders 
hoch ist. Durch die Paarung der Eltern der Sabine, Greif und Sara, sind mehrere 
Blutstri:ime, die beiderseits vorhanden waren, zusammengefiihrt. Durch die 
Inzucht auf Grimm 3554 in IlL-V. A.-R. ist das wertvolle Eiso II-Blut 
gehauft; durch Inzucht auf Albert 6208 in IlL-IV. A.-R. ist dessen Mutter 
Alide 13832, eine Kuh mit hervorragender Milchleistung, beiderseits vertreten. 
Der Vater von Hapag 12001, Hercules 3878, findet sich in IV.-IV. A.-R., 
und die Mutter der Geisha 29704, Gretchen 686, in V.-IV., V. A.-R. Es 
ist demnach eine Haufung wertvollen Blutes vorhanden, die eine gute Leistungs
vererbung erwarten lieB, und tatsachlich ist der Erfolg nicht ausgeblieben. 
Sabine lieferte in Ostfriesland im Durchschnitt von 3 Jahren 5494 kg Milch 
mit 3,24 % und 177,8 kg Fett. Ihre volle Leistungsfahigkeit konnte sie im 
Zuchtgebiet infolge der durch wirtschaftliche Verhaltnisse bedingten Art 
der Fiitterung noch nicht entfalten. Bei der reichen Ernahrung auf dem Koppehof 
lieferte sie in 365 Milchtagen fast doppelt so viel Milch mit einem um 0,5 % 
ni:iheren Fettgehalt. Es handelt sich also um ein Tier mit besonders guter Be-
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fahigung zur Umsetzung groBer Na.hrstoffmengen in hohe Milch- und Fettertrage. 
Die hoohste Tagesmilchmenge betrug 50,6 kg. 

t Herkules 3878 HelmaI' 1278 
0> Hetti 11450 
0> Hapag 12001 ~ A Geisha 29704 Mentor 4011 "'" ...... (3) 4528 x 3,5= 159,0 * Gretchen 686 
d -
~ 

Hendrik 5589 Christof 2568 
.~ 

Hertha 35839 Harmonie 2790 rd .... ~ 
~ t:Il (2) 4673 x 3,0= 141,5 Henny 13871 Heit 678 10 
I:- (7) 52IOx3,1=161,9 Henriette 4601 .... -
~ o~ • Albert 6208 Caesar 1788 

a:> e<!!i; Alide 13832 ... 
Reno 10369 0 .......... 

bIl 0> II Renate 24341 x Grimm 3554 
~ .,.,~ 

(5) 4290 X 3,5= 149,1 Rena. 8333 00 
.,.,~ 

r:: a:> X Gregorius 2617 I:- .S.,., Mentor 4011 ...... "'0 A Geisha 29704 Magda 7392 
~ II a:> 10 

0"'" (3)4528x 3,5=159,0 * Gretchen 686 ~~ §: -
0>"'" (3) 4022x3,3=132,5 -e<! 
ClJcQ I Abbo 49738, .S X Caesar 1788 

.t:JbIl Celinde 6375 
~~ e<! • Albert 6208 

bIl 
00 

Alide 13832 Jakob 4977110 
"'" 

.,., 
0> ~ 0 (9) 5967x 3,3=195,4 Anna 6039 "'" I:- ...... 
10 .Q ... Helmar 1278 §: "'" 0 t Herkules 3878 .... 13 Auster 24344 Hetti 11450 .... II 
~~ <t1 (4) 3678x 3,1=113,5 Anne 8943 Frieling 675 
.,., .... (5) 4488 X 2,8=126,1 Adele 8330 .,., ~ 

~ 

~X '<I! Elso II 34 Elso 2011 
~bIl e<!e<! Sarah 4688 
oo~ "",!S x Grimm 3554 

0 ~ II Grietje 5281 Fritz 4879 0> ""'e<! .,., e<! ~ (8) 3979 X 3,4= 135,4 * Gretchen 686 
"'" ~ 

~ 
.£x -,;soo 
de<! -

Sophie 8339 -000 -00"'" (3) 4588 X 3,1= 141,6 
~ -- -

Die Erklarung del' giinstigen Wirkung einer planvollen Inzucht 
auf besonders wertvolle Stammtiere ist in einer Haufung wertvoller Erbanlagen 
und damit del' groBen Wahrscheinlichkeit del' Bildung eines beziiglich mehrerer 
erwiinschter Merkmale homozygoten Keimplasmas zu suchen. Zahlreiche 
wertvolle Zuchttiere verdanken ihre Entstehung diesem Zuchtverfahren, oft 
sogar dem engsten Grade del' Inzucht, del' Inzestzucht, bei welcher EItern mit 
ihren Kindel'll odeI' Vollgeschwister miteinander gepaart wurden. So wertvoll 
die enge Inzucht fiir den Hochziichter zur Erreichung eines bestimmten 
Zieles sein kann, so wenig ist ihre Anwendung weiteren Kreisen, namentlich 
den kleineren Gebrauchsziichtern, zu empfehlen. Denn durch die Zusammen
fiihrung gleicher Blutstrome wird die Bildung homozygoter Erbanlagen nicht 
nur fiir erwiinBchte, sondel'll auch fiir unerwiinschte Merkmale und Eigenschaften 
begiinstigt. Besonders bedenklich ist die Inzucht in allen den Fallen, wo 
bei den Tieren bereits eine geringe Widerstandskraft gegen Krankheiten 
und andere a.uBere EinfliiBse vorhanden ist. Durch Inzucht wird diesel' 
Mangel noch gesteigert, so daB zahlreiche Zuchten durch unbedachte An-
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wendung der Inzucht untergegangen sind. Diese "Inzuchtschaden" sind 
aber nicht dem Zuchtverfahren an sich, sondern seiner falschen 
Anwendung zuzuschreiben. Handelt es sich urn gesunde, kraftige 
und leistungsfahige Tiere, die naturgemaB gehalten werden, so ist 
das Auftreten von Schiidigungen bei maBiger Inzucht (III.-IV. A.-R.) nicht 
zu befiirchten. Vorausgesetzt ist hierbei, daB das Tier, auf welches Inzucht 
getrieben werden soll, selbst keine Konstitutionsschwachen aufwies. Hieraus 
ergibt sich die Forderung, daB der Ziichter neben den Vorziigen auch die Fehler 
und Schwachen der Vorfahren seiner Zuchttiere kennen muB, wenn er Fort
schritte in der Zucht erreichen will. 

Es ist selbstverstandlich, daB auch durch Paarung nicht blutsverwandtel' 
Tiere die gleichen Erfolge wie durch Inzucht erzielt werden konnen. Denn die 
gleichen Anlagen fiir wertvolle Eigenschaften, z. B. fUr Milchergiebigkeit, 
konnen Tiere mit sehr verschiedenem Blutaufbau aufweisen. Hierdurch 
erklart sich auch die giinstige Wirkung der Zusammenfiihrung 
bestimmter Blutstrome. Je mehr gleiche Erbanlagen fiir erwiinschte 
und je weniger gleiche Anlagen fiir unerwiinschte Eigenschaften im 
Keimplasma der zu paarenden Tiere vorhanden sind, um so besser ist del' 
Erfolg. Ein Beispiel fiir das giinstige Zusammenwirken zweiel' Blutlinien 
stellen die Winter- und Hannoveranerlinie in OstpreuBen dar. Aus dieser 
Blutverbindung sind zahlreiche hervorragende Vererber entstanden. Bei del' 
Reinzucht innerhalb einer Rasse ist jedoch bei einem gewissen Hochstande 
einer Zucht auf die Dauer die Inzucht, mindestens die weitere, kaum zu vermeiden, 
da das Blut hervorragender Vererber innerhalb kurzer Zeit fast in samtlichen 
besseren Zuchten vertreten ist. Sobald sich die geringsten Anzeichen tatsachlichel' 
Inzuchtschaden bemerkbar machen, ist eine Blutauffl'ischung durch Ver
wendung nicht blutsvel'wandter Vatertiere der gleichen Rasse vorzunehmen. 

Bei der Ziichtung von Milchvieh ist in erster Linie die Erhaltung und 
Steigerung del' Milchel'giebigkeit zu beriicksichtigen. Hierbei ist zu be
achten, daB die Anlagen fiir groBe Milchmenge und hohen Fettgehalt ge
trennt vererbt werden. Die friiher vertretene Anschauung, daB ein hoher 
Milchertrag stets mit niedrigem, ein geringer Milchertrag mit hohem Fettgehalt 
verbunden sei, hat sich nicht bestatigt. Aus der Literatur sind zahlreiche Bei
spiele niedriger Milchertrage mit geringem und hoher Milchertrage mit hohem 
Fettgehalt bekannt. HANSEN (5) fand bei 1236 Kiihen des Friesischen Stamm
buches folgende Verhaltnisse: 

Fettgehalt in Prozenten 

2,9-3,0 13,01-3,2013,21-3,4013,41-3,6013,61-3,80 13,81-4,0 14,01-4,20 I uber 4,20 

Hochste Milchmenge in Kilogramm 
9971 10096 9212 1 9174 1 8522 1 9017 8100 8084 

Niedrigste Milchmenge in Kilogramm 
5301 1900 2234 1 2417 

1 1926 1 2332 2603 3001 

Ahnlich liegen die Verhiiltnisse °bei den Ziegen und Milchschafen. Bei den 
Leistungspriifungen des Ostfriesischen Milchschafzuchtvereins betrug 192& 
der h6chste Milchertrag 1134 kg mit 6,49 % Fett, der geringste Milchertrag 
218 kg mit 5,48 % Fett. Der h6chste Fettgehalt von 7,87 % fand sich bei einem 
Milchertrage von 547,8 kg, der geringste Fettgehalt von 4,68 % bei einem Ertrage 
von 465,4 kg Milch. Durch Zuchtwahl auf gute Milchergiebigkeit und gleich
zeitig auf hohen Fettgehalt der Milch ist es moglich, den Fettertrag bzw. Butter-
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ertrag erheblich zu steigern und gleichzeitig die gleiche Fettmenge mit dem 
geringsten Futteraufwand zu erzielen. Bei steigendem Fettgehalt del' Milch 
steigt zwar auch ihr Gehalt an fettfreier Trockenmasse, jedoch ill geringerem 
MaBe, so daB bei fettreicher Milch zur Erzeugung del' gleichen Fettmenge weniger 
fettfreie Trockenmasse gebildet werden muB als bei fettarmer Milch. Nach 
Berechnungen von NILS HANSSON sind die Beziehungen in del' Kuhmilch 
durchschnittlich folgende: 

Fettgehalt der 
Milch % 

Fettgehalt del' 
Trockenmasse % 

Auf 100 kg Butterlett ent
fiillt fettfreie Trocken-

masse kg 
2,5 22,7 341 
3,0 25,6 291 
3,5 28,1 256 
4,0 30,4 229 
4,5 32,6 207 
5,0 34,9 187 

Zwar sind zur Erzeugung von I kg fettreicher Milch mehr Nahrstoffe im 
Futter del' Milchtiere erforderlich als zur Erzeugung von I kg fettarmer Milch, 
berechnet auf I kg Butterfett ist jedoch del' Futterverbrauch bei fettreicher 
Milch erheblich geringer. NILS HANSSON berechnet die Nahrstoffmenge im Futter 
zur Bildung von I kg Butterfett auf 

13,4 kg Starkewert bei einer Milch mit 3% Fett 
11,5 " " " ,,4% 

9,6 " " ,,5% 
Namentlich ist auch die Menge von FuttereiweiB, die zur Bildung von 

I kg Butterfett aufgewandt werden muB, bei hohem Fettgehalt del' Milch ge
ringer, da del' EiweiBgehalt del' Milch nur wenig ansteigt. Die Vorteile einer 
fettreichen Milch bestehen demnach in del' hoheren Butterausbeute bei geringeren 
Verarbeitungskosten, in geringeren Futterkosten je I kg Butterfett, und endlich 
in einer geringeren Beanspruchung del' Milchleistung del' Kiihe und damit ihrer 
Gesundheit zur Erzeugung del' gleichen Fettmenge. 

Die Feststellung del' er blichen Veranlagung del' Zuchttiere fiir Milch
ergiebigkeit und Milchfettgehalt ist nul' an Hand del' Leistungen ihrer Nachzucht 
moglich, und auch hier wird durch auBere Einfliisse (Aufzucht, Fiitterung, 
Krankheit usw.) das Bild oft mehr odeI' weniger gestort. Gewisse Schliisse 
gestattet zwar die eigene Leistung, die abel' nul' bei den weiblichen Tieren in 
Erscheinung tritt, wahrend bei mannlichen Zuchttieren nur die Leistungen 
del' Tochter sichere Schliisse auf ihren Erbwert gestatten. Hierzu sind sorgfaltige 
Erhebungen iiber die Milch- und Fettleistungen bei allen weiblichen Zucht
tieren erforderlich. Durch regelmaBig, etwa alle 14 Tage wiederholte Wagungen, 
allenfalls auch Messungen del' Milchmenge und Feststellung des Fettgehaltes 
del' Tagesmilch werden die Unterlagen fiir die Berechnung des J ahresertrages 
an Milch und Fett gewonnen. Eine wertvolle Erganzung diesel' Feststellungen 
bilden Aufzeichnungen iiber den Futterverbrauch nach Art und Menge, wodurch 
nach Umrechnung des Futters auf einen Vergleichswert, z. B. KELLNERsche Starke
werte odeI' Futtereinheiten, del' Nahrstoffverbrauch je 100 kg ermolkener 
Milch odeI' je I kg Milchfett errechnet werden kann. Diese Untersuchungen konnen, 
namentlich in groBeren Betrieben, vom Betriebsleiter selbst in den seltensten 
Fallen ausgefiihrt werden, die Ergebnisse haben auch keine offentliche G la u b
wiirdigkeit, und aus diesem Grunde werden in neuerer Zeit in den sogenannten 
Milch viehkon troll vereinen alle diese Arbeiten von besonderen Beamten 
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ausgefiihrt. Die Arbeitsweise der Kontrollvereine solI in einem spateren Abschnitt 
eingehender besprochen werden. 

Durch den Vergleich der Leistungen samtlicher Tochter eines Vatertieres 
mit den Leistungen ihrer Miitter sucht man den Erbwert des Vatertieres festzu
stellen. Wirklich zutreffende Schliisse beziiglich der Verer bung der Milch
ergiebigkeit werden hierbei nicht immer erzielt werden konnen, da der Milch
ertrag durch die Fiitterung in sehr hohem MaBe beeinfluBt wird. Zuverlassigere 
Ergebnisse werden gewonnen, wenn auch die Durchschnittsertrage der iibrigen 
gleichaltrigen Stallgefahrtinnen zum Vergleich herangezogen werden. Sicherer 
sind die Schliisse beziiglich der Verer bung des Milchfettgehal tes, da der 
Fettgehalt der Milch durch die Flitterung in wesentlich engeren Grenzen als die 
Milchmenge beeinfluBt wird. 

Beim Vergleich der Vererbung mehrerer Vatertiere wird man stets finden, 
daB einige die Milchmenge, andere den Fettgehalt ihrer Tochter im Durchschnitt 
glinstig oder ungiinstig beeinfluBt haben, und bei einer Anzahl von Vatertieren 
ist ein EinfluB auf die Menge und den Fettgehalt der Milch in gleichem oder 
entgegengesetztem Sinne festzustellen. Am giinstigsten sindstets diejenigen 
Vatertiere zu beurteilen, die in der Milch- und Fettmenge einen Fortschritt 
brachten. Hierbei kommt es einmal auf den Grad der Steigerung an, weiter 
aber auch auf die Sicherheit der Vererbung. Finden sich neben Tochtern 
mit gesteigerten Leistungen auch solche, die schlechter als ihre Miitter sind, 
so ist anzunehmen, daB es sich urn ein Vatertier mit heterozygoten Erbanlagen 
fUr die Leistung handelt, das wegen seiner unsicheren Vererbung einen geringeren 
Zuchtwert hat. 

Aus den bisher vorliegenden Untersuchungen liber die Vererbung der 
Milchergiebigkeit und des Milchfettgehaltes kann geschlossen werden, daB es 
sich in beiden Fallen urn das Zusammenwirken mehrerer Erbanlagen 
handelt, die bei den einzelnen Tieren in verschiedener Zahl vorhanden sind. 
Je mehr giinstige Anlagen durch verstandnisvolle Zuchtwahl zusammengefiihrt 
sind, urn so hohere Milch- und Fettertrage konnen unter sonst gleichen Um
standen von der Nachzucht erzielt werden. Ob es sich urn mehrere gleichsinnig 
wirkende Faktoren handelt, wie v. PATOW das annimmt, oder ob mehrere 
Vererbungsfaktoren fiir hohen Milchertrag vorkommen, die unvollstandig 
dominant libel' Faktoren fiir geringe .Milchergiebigkeit sind (WRIEDT), kann 
auf Grund der bisherigen Untersuchungen noch nicht endgiiltig entschieden 
werden. Die Erfassung des Erbganges derartig verwickelter physiologischer 
Leistungen durch die Annahme einiger weniger Erbfaktoren diirfte auch wohl 
kaum moglich sein. Neben dem Bau und der Tatigkeit del' Milchdrlise selbst 
sind fUr die Hohe der Milchergie bigkeit die gesamte korperliche Veranlagung 
des Tieres, der Ablauf des Stoffwechsels, die Futterverwertung, die Geschlechts
tatigkeit und andere, das physiologische Verhalten des Karpel's bedingende 
Eigenschaften, namentlich auch die innere Sekretion maBgebend. Durch MaB
nahmen der Aufzucht, Fiitterung und Pflege del' Tiere, besonders auch durch 
die Art des Melkens, kann die Ausbildung der ererbten Anlagen fUr Milch
ergiebigkeit sehr weitgehend im glinstigen oder ungiinstigen Sinne beeinfluBt 
werden, wahrend del' durch Erbanlagen bedingte Milchfettgehalt durch auBere 
Reize nul' innerhalb enger Grenzen geandert werden kann. Die Leistungen 
del' Nachzucht geben daher beziiglich del' Vererbung des Fettgehaltes eine 
sicherere Beurteilungsgrundlage ab, als das fUr die Vererbung der Milchmenge gilt. 

Mit je leistungsfahigeren Muttertieren ein Vatertier gepaart wird, um so 
besser muB seine erbliche Veranlagung sein, weilll es bei del' Nachzucht eine 
Steigerung der Leistungen bewirken soIl. Vatertiere, die unter derartigen 

4a 
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Verhii.ltnissen eine gute Leistungsvererbung zeigen, sind als besonders sichere 
und hochwertige Vererber anzusehen und sollten so lange wie irgend moglich 
der Zucht erhalten werden. Ein Beispiel fiir hervorragende Vererbung stellt 
der schwedische Bulle "Meltzer" dar, dessen Tochter urn 2481 kg Milch und 
0,36% Fett mehr als ihre Mutter lieferten. 

B. Die Auswahl der SchUige 
Am wenigsten Schwierigkeiten ergeben sich bei der Auswahl des zu zuchtenden 

Milchviehschlages in Gebieten mit einer bereits vorhandenen hochstehenden 
Milchviehzucht. Hier wird es stets richtig sein, sich der vorhandenen Zucht
rich tung anzuschlieBen. 1m Zuchtgebiet des schwarzbunten Niederungs
rindes oder des graubraunen Gebirgsviehs besteht kein Zweifel uber die Eignung 
dieser Rassen fiir die betreffenden Gebiete, und das gleiche gilt fiir die alten 
Zuchtgebiete der weiBen und gemsfarbigen AJ.penziege sowie des ostfriesischen 
l\1ilchschafes. Anders liegen die Verhaltnisse, wenn ein leistungsfahiger Milch
viehschlag in einem Gebiet nicht vorhanden ist, und die Frage entschieden werden 
soll, welche fremde Rasse mit Erfolg eingefiihrt werden kann. Stets sollen 
nur solche Rassen gewahlt werden, die unter ahnlichen naturlichen und 
wirtschaftlichen Ver hal tnissen gezuch tet werden, und die sich 
erfahrungsgemaB bei der Einfuhr in andere Gebiete der neuen Umwelt gut 
angepaBt haben. Grundsatzlich solI ten Schlage mit hoheren Anspruchen an 
Pflege und Futterung nur dann eingefUhrt werden, wenn die wirtschaftliche 
Moglichkeit zur Befriedigung dieser Anspruche vorhanden ist. Unter weniger 
fortgeschrittenen Verhaltnissen wird es oft richtiger sein, durch Zuchtwahl 
die Leistungen der vorhandenen Schlage zu steig ern, wie das z. B. 
in neuerer Zeit im Gebiet der mitteldeutschen Hohenrinder erfolgt ist. Auch 
den natiirlichen Verhaltnissen - Klima, Hohenlage und Boden - ist Beachtung 
zu schenken. So sind die Schlage des Niederungsrindes fur ausgesprochene 
Gebirgsgegenden wenig geeignet, und das ostfriesische Milchschaf gedeiht nur 
in Gebieten mit milden Wintern und reichen Weiden, wo der Weidegang fast 
das ganze Jahr uber moglich ist. 

Gewisse Abanderungen in der Form und Leistung der Tiere 
werden sich bei der Verpflanzung einer Rasse in Gebiete mit abweichenden 
Verhaltnissen stets einstellen. Handelt es sich urn Abanderungen, die fUr den 
Zucht- und Gebrauchswert der Tiere belanglos sind, so ist ein Kampf gegen 
diese natiirliche Erscheinung, etwa durch fortgesetzte Einfuhr von Original
tieren, zwecklos. Gewisse Rasseneigentiimlichkeiten sind nur durch Anpassung 
an die natiirlichen Verhaltnisse der Zuchtheimat entstanden und mussen 
sich daher unter abweichenden Verhaltnissen andern. Hierdurch erklaren sich 
beispielsweise gewisse Unterschiede in der Gesamterscheinung des ostfriesischen 
und des ostpreuBischen schwarzbunten Niederungsrindes. Anders sind derartige 
Abanderungen zu beurteilen, wenn sie den Zucht- und Gebrauchswert der Tiere 
im ungunstigen Sinne erheblich beeinflussen. Unter ungiinstigen natiirlichen 
und wirtschaftlichen Verhaltnissen verkummert das Hohenfleckvieh innerhalb 
kurzer Zeit, und in seinen Leistungen kann es dann den Wettbewerb mit den 
bodenstandigen Landschlagen nicht aufnehmen. In diesem Falle ist von der 
Einfuhr des leistungsfahigeren, aber anspruchsvolleren Schlages abzusehen, 
falls ihm die Bedingungen fiir eine normale Entwicklung nicht geboten werden 
konnen. 

Von den ausgesprochenen Milchrassen des Rindes hat sich das schwarzbunte 
Niederungsrind im Flachlande des gemiWigten Klimas besonders bewahrt. Uberall 
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dod, wo auf den Fettgehalt weniger Gewicht als auf hohe Milchertrage gelegt wird, 
so namentlich zur Frischmilchlieferung in Stadte, werden in erster Linie die 
Niederungsschlage gehalten. Auch in Amerika werden zur Frischmilchlieferung 
die schwarzbunten Holstein-Friesen bevorzugt, wahrend hier in weniger giinstiger 
Marktlage zur Buttergewinnung vorwiegend Rassen mit fettreicherer Milch -
Jerseys, Guernseys, Ayrshires und Schweizer Braunvieh - gehalten werden. Dieser 
Gesichtspunkt hat zweifellos neben der guten Anpassungsfahigkeit die Verbreitung 
der Ayrshires in Skandinavien und Finnland begiinstigt. Die Widerstandskraft 
der besonders leistungsfahigen Jerseys hat sich in den meisten europaischen Landern, 
auBer England, als nicht ausreichend erwiesen; sie sind daher nur vereinzelt zu finden. 
Nur in dem milden und feuchten Klima ihrer Heimat und in Gebieten mit sehr 
ahnlichen Verhaltnissen konnen diese empfindlichen Tiere gedeihen. In den Gebirgs
gegenden mit feuchtem Klima und guten Weiden hat sich das graubraune Gebirgs
rind vorzuglich als Milchtier bewahrt. Fur dauernde Stallhaltung ist dieser Schlag 
dagegen weniger brauchbar. Hier haben sich die derberen Rassen mit mehrseitiger 
Leistung im allgemeinen als geeigneter erwiesen: Hohenfleckvieh, Pinzgauer, Mur
bodner und die zahlreichen mitteldeutschen Hohenschlage. Bei entsprechender 
Zuchtwahl liefern diese Schlage recht befriedigende Milchertrage, ohne daB die 
Fleisch- und Arbeitsleistung darunter leiden. Besonders fur kleinere Betriebe 
sind diese Schlage wichtig. da die Kuh zur Arbeit herangezogen werden kann. 

Von den Ziegenrassen haben sich im Flachlande namentlich die der Schweizer 
Saanenziege nahestehenden Schlage der weiBen hornlosen Edelziege bewahrt, wahrend 
in rauheren Hohenlagen die rehfarbigen und sonstigen bunten Schlage sich als wider
standsfahiger erwiesen haben. 

Ganz allgemein werden Fortschritte in der Zucht nur dann erzielt, 
wenn alle Ziichter eines groBeren Gebietes das gleiche Zuchtziel 
verfolgen. Durch die segensreiche Tiitigkeit der Ziichtervereinigungen sind 
heute groBe Zuchtgebiete leistungsfahiger Schlage entstanden. Allenthalben 
wird Reinzuch t innerhalb der als Zuchtziel aufgestellten Rasse angestrebt. 
Vielfach ist zunachst zur Verbesserung der Leistungen eine Kreuzung mit 
anderen Rassen vorgenommen worden, und zwar handelt es sich hierbei entweder 
um eine voriibergehende Bluteinmischung - so in der zweiten Halfte des 
vorigen Jahrhunderts bei den meisten Schlagen des Niederungsrindes durch 
Shorthorns zur Verbesserung der Mastfahigkeit, der Friihreife und der Formen -
oder um die Uberfiihrung einer Landrasse in eine Zuchtrasse durch fortgesetzte 
Verwendung reinbliitiger Vatertiere der gleichen Zuchtrasse, die sogenannte 
Verdrangungskreuzung - ein Zuchtverfahren, das in der Rinder- und 
Ziegenzucht weite Verbreitung gefunden hat. Beide Zuchtverfahren fUhren 
schlieBlich wieder zur Reinzucht. Die Kreuzung im engeren Sinne kann 
in der Landeszucht keine Verwendung finden, da sie nur beim Vorhandensein 
von Zuchttieren beider Ausgangsrassen ausgefiihrt werden kann und auf die 
Dauer nicht durchfiihrbar ist, da die Kreuzungstiere wegen ihrer unsicheren 
Vererbung nur als Gebrauchstiere genutzt werden konnen. 

c. Die Auswahl der Zuchttiere 
Bei der Auswahl der Zuchttiere in der Milchviehzucht tritt naturgemaB 

die Milch- und Fettleistung der Tiere bzw. ihrer Vorfahren in den Vordergrund. 
Durch Leistungspriifungen wird im eigenen Betriebe die Leistungsfahigkeit 
der weiblichen Zuchttiere festgestellt, und beim Ankauf eines mannlichen Zucht
tieres wird dem Nachweis der Leistungen seiner weiblichen Vorfahren besondere 
Beachtung geschenkt. Nach Moglichkeit ist hierbei auch der Futterverbrauch 
und damit die Futterdankbarkeit der Zuchttiere zu beriicksichtigen. Tiere, 
die ihre gute erbliche Veranlagung durch ihre Nachzucht bereits bewiesen haben, 
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sind besonders giinstig zu beurteilen. Da auch die Fruchtbarkeit und die Ver· 
anIagung fiir Mehrlingsgeburten (beim Rind unvorteilhaft, bei Ziege und 
Schaf dagegen Zwillingsgeburten erwiinscht) erblich sind, sollen diese Eigen
schaften gebiihrend beachtet werden. 

Auch in den ausgesprochenen Milchviehzuchten ist dem Korperbau 
Beachtung zu schenken. Dieses ist schon deshalb notwendig, weil unter fort
geschritteneren wirtschaftlichen Verhaltnissen schlieBlich auch von den Milch
tieren eine gewisse Fleischleistung verlangt werden muB, und noch mehr ist 
das der Fall, wenn nach MaBgabe des Zuchtzieles die Fleischleistung starker in 
den Vordergrund tritt. SolI beim Rinde daneben auch die Arbeitsleistung genutzt 
werden, so ist ein kriiftiger Korperbau ganz besonders wichtig. Vor allem aber 
kann aus dem AuBeren der Tiere auf ihre Gesundheit und Widerstandskraft, 
weiter auf die Ausbildung der Friihreife, die Schlagtreue und andere fiir den 
Zucht- und Gebrauchswert der Tiere wichtige Eigenschaften geschlossen werden. 

Eine feste Konstitution ist die erste und unerlaBIichste Vorbedingung 
fiir eine dauernde und befriedigende Leistungsfahigkeit der Zucht
und Gebrauchstiere. Die Zeichen einer widerstandsfahigen Korperverfassung 
sind ein geniigend lebhaftes Temperament und ein fester Bau der Gewebe. 

Aus der Beschaffenheit von 
Raut und Raar, der Ent
wicklung der Muskulatur und 
des Knochengeriistes, der 
Festigkeit der Sehnen und 
Bander und aus dem Eben
maB der korperlichen Ent
wicklung ergeben sich wert
volle Schliisse auf die Kon
stitution. Tiere mit schmachti
gem Korperbau, iibermaBig 
feiner, zur Faltenbildung nei
gender Raut und feinem , 
undichtem Raar, schmalem 
Kopf, feinen GliedmaBen, 

Abb. 27. Kuh mit grober Konstitution diinnem,langemRals unddiin-
nen, durchscheinenden Ohren 

haben eine iiberbildete Konstitution (Abb. 8, S. 16 und 33, S. 65)_ 
Zwar konnen solche Tiere unter Umstanden selbst noch eine gute Milch
ergiebigkeit aufweisen, infolge ihrer geringen Widerstandskraft sind sie aber 
sehr empfindlich gegen alle auBeren Schadigungen und erliegen in der Regel 
bald der Tuberkulose oder anderen Krankheiten. Fiir die Zucht sind sie 
wertlos. Bei einseitiger Zucht auf Milchergiebigkeit, ohne entsprechende 
Beriicksichtigung der Widerstandskraft und des Korperbaues, treten Uber
bildungserscheinungen sehr leicht auf, da eine feine Konstitution der 
Milchergiebigkeit giinstig ist (Abb. 7, S. 15 und 17, S.26). Bei der Milchviehzucht 
ist daher einer festen Konstitution ganz besondere Beachtung zu schenken. 
Ebenso unerwiinscht wie die zu zarte, iiberbildete Konstitution ist auch 
die grobe, schwammige Konstitution (Abb. 27). Diese tritt besonders 
deutlich in dem groben, schweren Kopf, einem groben Knochenbau, einer dicken, 
schwammigen Raut und einem tragen Temperament in Erscheinung. Der 
Ablauf des Stoffwechsels ist bei Tieren mit grober Konstitution ein langsamer, 
sie sind daher als Milchtiere ungeeignet. Infolge oft mangelnder Lebenskraft 
sind sie auch weniger widerstandsfahig. Erwiinscht ist eine feste, kriiftige 
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Konstitution, die stets in einem gewissen Adel und EbenmaB der Gesamt
erscheinung, besonders in einem trockenen Kopf und ebensolchen GliedmaBen 
zum Ausdruck kommt (Abb.Il, S. 20, 12, S. 21, 18, S. 26 und 21, S.29). 
Je nach dem Zuchtziel - einseitige Milchleistung oder mehrseitige Leistung 
- ist eine mehr feine oder eine derbere Konstitution erwiinscht. 

Da es sich bei der Zuchtung von Milchvieh in der Regel um Reinzucht 
handelt, verlangt man von den Zuchttieren, daB sie die ausgepragten Merkmale 
ihres Schlages aufweisen. Diese Forderung ist insofern berechtigt, als ein jeder 
Schlag nicht nur bestimmte Formen und Farben, sondern auch gewisse Leistungen 
aufweist, wenn auch gerade letztere innerhalb recht weiter Grenzen im Einzel
falIe schwanken. Sind die auBeren Rassenmerkmale nicht genugend ausgepragt, 
so ist zu befiirchten, daB auch die Leistungen mangelhaft sind, und daB namentlich 
die Vererbung zu wiinschen lassen wird. Eine regelmaBige Verbindung der 
typischen auBeren Rassenmerkmale mit hohen Leistungen ist aber nicht vor
handen, und ganz besonders gilt das fiir die oft uber die Grenzen der Zweck
maBigkeit hinausgehenden Farbenvorschriften. Es sind nicht ganz selten im 
Zuchtziel einer Rasse Vorschriften uber die zulassige bzw. erstrebenswerte 
Farbe und Zeichnung enthalten, die zur Ausmerzung eines Teiles der leistungs
fahigsten Tiere fuhren mussen, da manche Merkmale auch bei strengster Rein
zucht auf Grund ihres Erbganges keine sichere Vererbung zeigen konnen. Das gilt 
namentlich fUr die friiher besonders strengen Farbenvorschriften in den deutschen 
Zuchtgebieten, beispielsweise der schwarzbuntenNiederungspnder, die auf Grund 
der zuchterischen Erfahrung in neuerer Zeit eine wesentliche Milderung erfahren 
haben. Das gleiche gilt fur manche Zuchten der weiBen Edelziege, wo nicht 
selten wertvolIe Tiere wegen einiger schwarzen Flecke an den Ohren von der 
Zucht ausgeschlossen werden, und in der Zucht gar mancher anderen Rasse 
lieBen sich ahnliche Beispiele finden. 1m allgemeinen werden die Farbenvor
schriften gerade dort besonders streng gehandhabt, wo die Zucht auf Leistung 
noch in den Anfangen steckt. 

Je einfacher das Zuchtziel umrissen ist, je mehr es sich auf die wirtschaftlich 
wertvollen und zuchterisch erreichbaren Merkmale und Eigenschaften beschrankt, 
um so schneller wird ein Fortschritt in der breiten Landeszucht erreicht. Da 
fur jedes auBere Merkmal und jede Leistungseigenschaft mindestens eine, oft 
mehrere selbstandig vererbende Anlagen vorhanden sind, so werden dem Zucht
ziel entsprechende und samtliche Merkmale sicher vererbende Tiere um so seltener 
vorkommen, je groBer die Zahl der vorgeschriebenen nebensachlichen Rassen
merkmale ist. 

Sind die we s en tli chen Rassenmerkmale vorhanden, entspricht insbesondere 
die gesamte korperliche Entwicklung der angestrebten Zuchtrichtung, und 
zeigen die Tiere die Merkmale der Gesundheit und einer festen Konstitution, 
so solIte man auf Abweichungen in unwesentlichen Merkmalen kein Gewicht 
legen. 

Auch bei den besten Zuchttieren wird der eine oder andere Mangel vor
handen sein, denn vollig fehlerfreie Tiere kommen nicht vor. Steht einem Mangel 
ein besonderer Vorzug in anderer Beziehung gegenuber, so wird man den Mangel 
unter Umstanden sehr milde beurteilen. Das gilt namentlich bei der Auswahl 
eines Vatertieres, wenn die weiblichen Tiere der Zucht gerade in dieser Eigen
schaft V orzuge aufweisen, und wenn die Vorzuge des Vatertieres besonders 
wertvolle Eigenschaften betreffen. Hierbei ist zu beachten, daB Mangel des 
einen Zuchttieres nur durch besonders gute Ausbildung dieser 
Eigenschaft bei dem mit ihm zu paarenden Tiere ausgeglichen 
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werden konnen, nicht durch den entgegengesetzten Fehler. Zeigen sich in einer 
Zucht Uberbildungserscheinungen, so ist ein Vatertier mit derber, aber nicht 
mit grober Konstitution zu wahlen. Die Anlage der Muttertiere zu Senkriicken 
kann nicht durch ein Vatertier mit Karpfenriicken beseitigt werden. 

Die groBte Sicherheit fiir eine gute Vererbung bieten Tiere, deren Vorfahren 
die gewiinschten Eigenschaften besessen und auf ihre Nachkommen regelmaBig 
vererbt haben. Aus diesem Grunde hat in der Milchviehzucht der A bstamm ungs
nachweis eine um so groBere Bedeutung, je vollstandiger die Leistungen 

der Ahnen nachge
wiesen sind. In den 

fortgeschritteneren 
Zuchtgebieten der 

Milchschlage des Rin
des wird beim Ankauf 
eines Zuchtbullen auf 
den Leistungsnach
weis besonderes Ge
wicht gelegt, und iiber
all dort, wo die Milch-

leistungspriifungen 
Eingang gefunden ha
ben, wird der Leistungs
nachweis fiir Vatertiere 

Abb. 28. Wesermarsch-Bulle "Arend 9290" heute gefordert. Aber 

Abb. 29. Braunvieh-Bulle "Leopold" 

auch beziiglich der 
Korperformen und der 

Gesamterscheinung 
sind an Vatertiere 
besonders hohe An
forderungen zu stell en. 
Ein Fortschritt in der 
Zucht kann nur dann 
erzielt werden, wenn 
das Vatertier in seinen 
wesentlichen Merkma
len und Eigenschaf
ten ii be r dem Durch
schnitt der weiblichen 
Tiere steht. Dieses ist 
auch, wenigstens fiir die 

Mehrzahl der Zuchten, zu erreichen, da von den in etwa gleicher Zahl geborenen 
Tieren beiderlei Geschlechtes ein groBer Teil der weiblichen, dagegen nur ver
haltnismaBig wenige mannliche Tiere in der Zucht Verwendung finden, so 
daB eine scharfe AuswlJ.hl durchgefiihrt werden kann. Je hoher eine Zucht 
steht, um so schwieriger ist die Auswahl der Vatertiere. 

Von einem mannlichen Zuchttier ist eine gute Ausbildung der Ge
schlechtsorgane und ein ausgepragter Geschlechtscharakter, verbunden mit 
gutem, kraftigem Korperbau zu verlangen (Abb. 28 u. 29). Mannliche Tiere 
mit weiblichem Geprage sind fi.i.r die Zucht ungeeignet, da der auEere 
Geschlechtsausdruck durch innere Abscheidungen der Geschlechtsdriisen bedingt 
wird, und eine mangelhafte Ausbildung der sekundaren Geschlechtsmerkmale 
auf ungeniigende Entwicklung der Keimdriisen und damit auf mangelhaftE: 
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Befruchtung und Vererbung schlie Ben laBt. Bei den Ziegen kommen verhaltnis
maBig oft unfruchtbare Boeke vor, ebenso Zwitter und Scheinzwitter. 

In gleicher Weise sollen die weiblichen Zuchttiere ein ausgesprochen 
weibliches Geprage aufweisen (Abb. 30). Innerhalb der gleichen Rasse 
sind im Vergleich zu den 
mamilichen Tieren die weib
lichen Tiere kleiner und feiner 
gebaut. Kopf und Horner, 
GliedmaBen und Schwanz sind 
feiner und trockener ausge
bildet; die diinnere Haut neigt 
mehr zur Faltenbildung, der 
Hals ist schmaler und Hinger, 
die Kruppe im Vergleich zum 
iibrigen Korperbau breiter 
entwickelt. Weibliche Tiere 
mit grobem, mannlichem Aus
druck befriediegen weder in 
der Milch- noch in der Zucht

Abb. 30. Leistungskuh "Peluschke", - ausgesprochen 
weibliches Geprage 

leistung. Besonders ist auf die Entwicklung des Euters und die Aus
bildung der sogenannten Milchzeichen in der Milchviehzucht zu achten. 
Falls Erhebungen iiber die eigenen Milchleistungen des Tieres noch nicht vor
liegen, kann nur aus der Abstammung und den auBeren Milchzeichen auf die 
Leistungsfahigkeit geschlossen werden. Eine rege FreBlust und ein lebhaftes 
Temperament deuten auf regen Stoffwechsel hin. Eine sichere Beurteilung 
der Milchergiebigkeit ist auf Grund auBerer Merkmale allerdings nicht moglich, 
und besonders besagt ein einzelnes Milchzeichen nur wenig. Zweifellos bestehen 
aber gewisse Beziehungen zwischen Korperbau und Milchleistung. 

Das wichtigste Milchzeichen ist 
das Euter. 1st das Euter mangel
haft entwickelt, so kann das Tier 
auch bei reicher Nahrstoffzufuhr 
keine groBen Milchmengen liefern. 
Erwiinscht ist ein groBes, breit 
angesetztes, weit nach vorn sowie 
nach hinten zwischen die Schenkel 
reichendes Driiseneuter, dessen 
einzelne Teile moglichst gleichmaBig 
entwickelt sind (Abb. 31 u. 32). Es 
soll durch kraftige Bander gut an
geschlossensein (Abb. 30). Hange
euter deuten eine gewisse Schwache 
an und sind bei der Bewegung der 
Tiere, namentlich bei Weidegang, 
Verletzungen und anschlieBenden 
Entziindungen ausgesetzt. Die 
auBere Raut des Euters solI fein, 

Abb. 31. Leistungskuh "Frohsinn" - vorzliglich 
entwickeltes Euter 

leicht verschiebbar und fein behaart sein. Ein gutes Driiseneuter fiihlt sich 
kornig an, da die kornige Driisenmasse gegeniiber dem Bindegewebe und Fett 
iiberwiegt. Nach dem Melken fiilIt das Driiseneuter zusammen, es wird schlaff 
und bildet zwischen den Schenkeln zahlreiche Falten. 1st das Bindegewebe 
(Fleischeuter) oder Fettgewebe (Fetteuter) iibermaBig stark entwickelt, so 
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erscheint das Euter auch noch nach dem Melken fest bzw. quellig, ohne 
merklich zusammenzufallen. Trotz oft recht erheblicher GroBenentwicklung 
liefern solche Euter nur wemg Milch. 

Die Zitzen sollen weit gestellt und nach auBen gerichtet sein. Bei gefiilltem 
Euter sollen sie straff, weder zu kurz noch zu lang und bei Kiihen und Ziegen 

nicht zu stark sein, da iibermiiBig starke 
Zitzen das Melken erschweren. Unter den 
Rinderrassen besitzen die Ayrshires (vgl. 
Abb. 4, S. 12) auffallend kurze Striche, 
und bei einigen Ziegenrassen, namentlich 
in Siideuropa (Maltaziege), sind die Zitzen 
auBergewohnlich stark entwickelt. Letzteres 
diirfte, wenigstens teilweise, eine Folge der 
dort geiibten Art der Eutermassage sein. 
Uberhaupt ist die Entwicklung des Euters 
durch die Art des Melkens weitgehend be
einfluBbar, und namentlich wahrend der 
ersten Milchzeit. Durch gutes, gleichmaBiges 
Melken, verbunden mit sorgsamer Massage 
beim reinen Ausmelken, kann nach der 
ersten Trachtigkeit die Leistungsfahigkeit 
des Euters gesteigert und eine gleichmaBig 
gute Entwicklung seiner einzelnen Teile 
erzielt werden. Diese pflegliche Euterbe
handlung ist nach jeder Geburt durchzu
fiihren. DaB die fiir reichliche Milchbildung 
benotigten Nahrstoffe durch entsprechende 
Fiitterung den Tieren zugefiihrt werden 
miissen, ist selbstverstandlich. 

Bei der Beurteilung des Euters ist die Abb. 32. Vorzliglich ausgebildetcs Euter 
einer Ziege Entwicklung der Lymphdriisen zu beachten. 

Ihre starke VergriiBerung laBt auf Erkran
kungen des Euters - oft Eutertuberkulose - schlieBen. Ebenso sind Knoten im 
Euter, besonders neben den Zitzen, ein Zeichen von Eutererkrankungen. Oft ist 
dann die Milch im Aussehen und Geschmack (riW-salzig) mehr oder weniger stark 
verandert. Wird nicht rechtzeitig eine sachverstandige Behandlung eingeleitet, so 
kiinnen die erkrankten Drusen veriiden. Durch die Hande der Melker und die Streu 
wird bei mangelnder Sauberkeit die Krankheit auch auf andere Tiere ubertragen. 

Eine hohe lHilchergiebigkeit setzt eine starke Zufuhr von Nahrsto££en zum 
Euter durch Arterien und LymphgefaBe voraus. AuBerlich wahrnehmbar sind 
nur die Venen, die sich an der auBeren Bauchwand yom Euter nach vorn ziehen 
und das verbrauchte Blut abfiihren. Aus der Entwicklung dieser "Milchadern" 
(vgl. Abb. 10 bis 13) kann man auch auf die Menge des zugefiihrten Blutes 
schlieBen, doch ist dieses Milchzeichen nicht unbedingt sicher, da ein Teil des 
Blutes durch innerlich verlaufende Venen abgefiihrt wird. Die GroBe der "Milch
gruben" an der Unterbrust, durch welche die Milchadern in den Korper ein
treten, wird gleichfalls als Milchzeichen gewertet. 

Die Ha u t ist bei guten Milchtieren meist fein, leicht verschiebbar, zur 
Faltenbildung am Halse neigend und weist wenig Unterhautbindegewebe auf: 
doch bestehen auch hier Unterschiede. Ein sicheres Milchzeichen stellt die 
Hautbeschaffenheit nicht dar. Ebenso ist ein feines Haar zwar oft, aber nicht 
immer mit guter Milchleistung verbunden, und auf der Weide tragen auch gute 
Milchtiere ein rauhes Haarkleid. Ein trockener, verhaltnismaBig feiner und 
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langer Kopf weist, ebenso -wie ein verhaltnismiiBig langer und schmaler Hals, 
auf eine feine Konstitution hin. FUr hohe Milchergie bigkeit ist eine n i c h t 
zu weit getriebene Friihreife giinstig, ein lang gestreckter Rumpf mit 
weit gestellten Rippen ist daher erwiinscht. Wenn auch eine besonders breite 
Brust auf einen hohen Grad der Friihreife und damit gute Mastfahigkeit hin
weist, so ist doch fUr Milchvieh keineswegs das Gegenteil, eine schmale Brust, 
erwiinscht. Schon mit Riicksicht auf die Entwicklung der inneren Organe ist 
eine geniigende Brustbreite zu fordern, zudem ist eine schmale Brust oft mit 
mangelhaftem SchulterschluB, namentlich bei andauernder Stallhaltung, ver
bunden. Eine lose Schulter (Abb. 33) laBt stets auf eine gewisse Korperschwache 
schlieBen. Besonders wichtig ist eine geniigende Tiefe und Lange der Brust, 
da gerade diese MaBe fiir die Entwicklung des inneren Raumes des Brustkorbes 
maBgebend sind. Gut ernahrte, auf der Weide aufgezogene Milchtiere weisen st,ets 
eine wesentlich bessere Brustentwicklung auf als Stalltiere (vgl. Abb. 22, S. 30). 

Die Riickenlinie solI 
moglichst gerade verlaufen; 
Senkriicken (Abb. 33) und 
Karpfenriicken sind Zeichen 
einer schwachen Konstitu
tion und falscher Aufzucht. 
Bei alteren Zuchttieren ist 
eine leichte Einsenkung des 
Riickens, die sich als Folge 
der langen Zuchtbenutzung 
einstellt, wesentlich milder 
als bei Jungtieren zu beur
teilen. Die Lende soIl lang, 
dabei geniigend breit und 
gerade oder schwach gewolbt, 
nicht eingesunken sein. Eine 
gute Entwicklung der Lende 
ist fiir die Festigkeit des 
Riickens besonders wichtig. 

Ahb. 33. Fehlerhafte Kuh: lose Schulter, schmale Brust. 
Senkrucken, Bcharfe spitze Kruppe. ubcrhaut, steiles Sprung

gelenk, zu feine GliedmaBcn; mangelhafte Klauenpflege 

Die Kruppe solllang und breit sein, um dem Euter eine gute Entwicklungs
moglichkeit zu bieten. Schmale, lange Sitzbeine bedingen ein enges Becken 
und damit schwere Geburten; diese Form weist zugleich auf mangelhafte Jugend
entwicklung und zu friihe Zuchtbenutzung hin. Namentlich in der Ziegenzucht 
ist dieser Fehler weit verbreitet, ebenso die stark abschiissige oder abgeschlagene 
Kruppe, die fiir die Euterentwicklung und die Fleischleistung ungiinstig ist. 
Der entgegengesetzte Fehler, die iiberbaute Kruppe mit hohem Schwanzansatz, 
findet sich in weniger fortgeschrittenen Zuchten des Hohenrindes besonders 
haufig. Durch Verlagerung des Afters und der Scheide besteht die Moglichkeit 
zu Erkrankungen der Geburtswege, auch ist die Begattung oft erschwert. Anzu
streben ist ein gerader Verlauf der Kruppe, wobei die Sitzbeine etwas tiefer 
als die Hiifte liegen sollen. Hierdurch wird eine bessere Unterstiitzung der Lende 
als bei der tischartig platten horizontalen Kruppe erreicht. Die bei letzt2rer 
erfolgte Verkiirzung der Kreuzbeinfortsatze fiihrt zu einer Schwachung der 
Kruppenmuskulatur. 

Der Schwanzansatz soU bei der Kuh fein sein und in einen langen, feinen 
Schwanz iibergehen. Die zu beiden Seiten der Schwanzwurzel sichtbaren Bander 
sollen, auBer kurz vor und nach der Geburt, stets gIeichmaBig stra£f hervor
treten. Ein Nachlassen des einen oder beider Bander deutet auf Erkrankungen 
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der Eierstocke hin. Die Bemuskelung del' Kruppe ist bei einseitigen Milchtieren, 
namentlich bei Ziegen, nur schwach entwickelt, wahrend sie bei Tieren mit 
mehrseitiger Leistung auch bei hoher Milchergiebigkeit gut ausgebildet ist. 

Die Schulter der Milchtiere ist meist steil, die Hungergrube groB, der 
Bauch, besonders bei alteren Tieren, stark entwickelt, die Bemuskelung der 

Schenkel oft mangelhaft und der Knochen
bau fein. Gegeniiber der stark entwickelten 
Hinterhand und dem langen Mittelstiick ist 
das Vorderteil verhaltnismaBig schwach ent
wickelt. Eine gute Stellung der GliedmaBen, 
namentlich del' Hinterbeine, ist mit Riick
sicht auf die Beweglichkeit der Tiere auf 
der Weide erwiinscht. Bei stark kuhhessiger 
(in den Sprunggelenken enger) Stellung leidet 
das Euter bei der Bewegung durch den 
Druck, dem es ausgesetzt ist. Durch Be
wegung, am besten Weidegang, in Verbin
dung mit sorgsamer Klauenpflege, wird 

Abb. 34. Verkummerte rasselose Ziege mit die Stellungder GliedmaBen verbessert. Die bei 
kuhhessiger und durchtrittiger Stellung 

dar HintergliedmaLlen Stallziegen haufige Durchtrittigkeit (Abb. 34) 
ist ein Zeichen von Konstitutionsschwache. 

Bei Tieren mit mehrseitiger Nutzung tritt die ausgesprochene lYIilch
viehform weniger hervor. Je nach der vorherrschenden Nutzungsrichtung ist 
der Typ in verschiedener Weise abgeandert. DaB auch bei mehrseitiger Nutzung 
und starker betonter Friihreife hervorragende Milchleistungen erzielt werden 
konnen, zeigen besonders deutlich die Erfolge im Zuchtgebiet del' auf Milch
und Fleischleistung geziichteten Niederungsschlage, und ahnliche Erfolge sind 
durch Leistungszucht in neuerer Zeit vielfach bei den auf mehrseitige Leistung 
geziichteten Hohenschlagen erreicht worden. Fiir den wirtschaftlichen Erfolg 
des Betriebes kann eine derartige kombinierte Leistung besonders wertvoll 
sein, wenn auch im Durchschnitt nicht so hohe Milchertrage als bei einseitiger 
Zuchtrichtung erzielt werden. Gerade zur Ausnutzung del' wirtschaftseigenen 
Futtermittel ist der tiefe, schwere und breite "Wirtschaftstyp" des Rindes 
(vgl. Abb. 12, S. 21, und Abb. 22, S. 30) besonders geeignet. Auch in der 
Milchschafzucht wird neben del' Milchleistung die Mastiahigkeit beriick
sichtigt, und als weitere Nutzung tritt die Wolle hinzu. Am einseitigsten ist 
die Milchleistung bei den mitteleuropaischen Ziegenrassen ausgebildet, und 
deshalb finden sich gerade bei den Ziegen oft die bei einseitiger Milchform 
auftretenden Mangel im Korperbau. Je weniger naturgemaB die Auf· 
zucht und Haltung der Tiere ist, um so bedenklicher sind diese 
Erscheinungen fiir die Zucht. 

D. Der Betrieb der Zucht 
Das Alter bei der ersten Zuchtbenutzung der Milchtiere iibt auf die 

korperliche Entwicklung, die spatere Milchergiebigkeit und auch auf die Zucht
leistung einen tiefgreifenden EinfluB aus. Die Jngendform weicht erheblich 
von der endgiiltigen Form des erwachsenen Tieres abo Das neugeborene junge 
Tier ist verhaltnismaBig hochbeinig, kurz und schmal, die Brusttiefe ist gering 
und die Kruppe stark iiberbaut. 1m Verlauf del' allmahlichen Korperentwicklung 
verschiebt sich das gegenseitige Verhaltnis der einzelnen KorpermaBe durch 
die im Vergleich zu den AusgangsmaBen verschiedene Gesamtzunahme und den 
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zeitlich verschiedenen AbschluB des Wachstums der einzelnen Korperteile. 
VerhiiJtnismaBig am geringsten ist die Zunahme der HohenmaBe, deren Wachstum 
auch zuerst abgeschlossen wird. Durch starkere Zunahme der Widerristhohe 
im Vergleich zur Kruppenhohe verschwindet allmahlich das starke Uberbautsein 
der jungen Tiere. Treten Hemmungen der natiirlichen Entwicklung ein, so 
bleiben die Tiere iiberbaut. Wesentlich langer dauert die Entwicklung der 
Breiten-, Tiefen- und LangenmaBe des Rumpfes, die eine besonders starke 
Gesamtzunahme aufweisen. Durch Storungen wahrend der Entwicklungszeit 
bleiben die Tiere daher schmal, kurz und hochbeinig, Einen besonders tief
greifenden EinfluB auf den Ablauf der Korperentwicklung iibt der friihzeitige 
Eintritt der ersten Trachtigkeit aus, da durch die Entwicklung der Frucht 
und die nach erfolgter Geburt einsetzende Milchabsonderung dem Korper des 
Muttertieres die fiir seine eigene Entwicklung benotigten Nahrstoffe entzogen 
werden. Je spatreifer die Tiere sind und je knapper sie ernahrt wurden, um so 
deutlicher zeigen sich die Folgen zu friiher Zuchtbenutzung im Korperbau der 
erwachsenen Milchtiere. Manche Eigentiimlichkeiten der "ausgesprochenen 
Milchform" finden in der vielfach iiblichen zu friihen Zuchtbenutzung und 
knappen Ernahrung der an sich spatreifen Tiere ihre zwanglose Erklarung. 

Infolge der noch mangelhaften Breitenentwicklung des Beckens ist die 
Geburt bei zu friiher Zuchtbenutzung oft schwer, wodurch eine dauernde 
Schadigung der Zuchttauglichkeit der Tiere bewirkt werden kann. Die 
korperliche Entwicklung und Lebenskraft der Erstlinge ist in diesen Fallen 
meist unbefriedigend, so daB es in den Zuchten der einseitigen Milchrassen, 
namentlich auch in der Ziegenzucht, oft iiblich ist, die Erstlinge nicht auf
zuziehen. Ob tatsachlich, wie das vielfach angegeben wird, die Entwicklung 
der Milchdriise und damit die Milchergiebigkeit durch friihe Zuchtbenutzung 
giinstig beeinflu13t wird, ist mindestens fraglich. Zahlreiche neuere Unter
suchungen lassen auf das Gegenteil schlieBen. Zweifellos ist aber auch eine zu 
spate Zuchtbenutzung fiir die Milchergiebigkeit und Fruchtbarkeit ungunstig, 
da mit abnehmender Wachstumskraft am Sch1usse der Korperentwicklung 
bei reicherer Ernahrung sich oft eine Verfettung der Driisen, namentlich auch 
des Eierstockes und der Milchdruse, einstellt. Der richtige Zeitpunkt fur die 
erste Zulassung diirfte etwa bei oder nach dem ersten Zahnwechsel liegen, wenn 
die Tiere etwa drei Viertel ihres Endgewichtes erreicht haben. Bei friihreifen 
Rassen und reicher J ugendernahrung konnen die Tiere im allgemeinen fruher 
als bei spatreifen Rassen und knappem Futter zugelassen werden. Je nach 
dem erstrebten Endgewicht wird man im Einzelfalle die Tiere fruher oder 
spater zulassen, und vor aHem sind stets wirtschaft1iche Erwagungen maB
gebend. Diese zwingen namentlich in der Ziegenzucht in der Regel zu fruh
zeitiger Zuchtbenutzung. 

Farsen werden etwa im Alter von 1 14 bis 214 J ahren belegt; zur Er
zielung guter Korperformen ist ein Alter von mindestens 2 Jahren erwiinscht. 
Jungziegen sollten moglichst erst im Alter von 9 bis 10 Monaten zugelassen 
werden. Da die Ablammzeit sich vorwiegend auf die Monate Februar bis Mai 
zusammendrangt und die Tragezeit rund 5 Monate dauert, kann man durch 
Auswah1 friiher Lammer, die erst am Sch1u'13 der Deckzeit belegt werden, diese 
Forderung vielfach erfullen. Spat geborene LammeI' laBt man, wenn sie 
iiberhaupt aufgezogen werden, besser erst im Friihjahr decken, so daB sie im 
zweiten Herbst ihres Lebens lammen. Dieses Verfahren kann bei del' Ha1tung 
mehrerer Ziegen schon wegen der besseren Verteilung der Milch auf das ganze 
Jahr zweckma13ig sein. Die Zulassung im Alter von 1 % Jahren ist fiir deutschc 
Verhaltnisse weniger zu empfehlen, da die Tiere dann haufig nicht tragend 
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werden. Bei der Haltung von Gebrauchsziegen erfolgt die Zulassung oft sehr 
friih, im Alter von etwa 7 Monaten. Auch das ostfriesische Milchschaf wird bereits 
im Alter von 6 bis 7 JYlonaten belegt; unter den giinstigen Lebensbedingungen 
ihrer Zuchtheimat sind die Lammer in diesem Alter bereits so gut entwickelt, 
daB eine Schadigung nicht zu befUrchten ist. 

In Zuchtgebieten, in denen eine friihe Zulassung iiblich ist, dabei aber eine 
gute Korperentwicklung angestrebt wird (z. B. beim friesischen Rind in 
Holland), laBt man von der ersten Geburt bis zum nachsten Belegen eine 
langere Zeit, etwa 6 Monate, verstreichen. Ein gewisser Ausgleich in der 
Korperentwicklung wird hierdurch erreicht. Die gleiche MaBnahme ist zu 
empfehlen, wenn wertvolle Tiere gegen den Willen des Besitzers zufallig zu 
friih belegt wurden. 

1m allgemeinen werden die hochsten und gleichmaBigsten Milchertrage im 
Durchschnitt der Jahre von den Milchtieren erzielt, wenn die Ge burten regel
maBig j edes J ahr etwa zur gleichen Zeit erfolgen. Entsprechend der Dauer 
der Trachtigkeit waren Kiihe etwa 3 Monate, Ziegen und Schafe 7 Monate nach 
der letzten Geburt zu belegen, doch treten oft Abweichungen von dieser Regel 
auf. Schon aus wirtschaftlichen Griinden kann eine Verschiebung notwendig 
werden; bei besonders hoher Milchleistung, durch UnregelmaBigkeiten der 
Brunst, Erkrankungen der Geschlechtsorgane, Verwerfen und andere Zufalle 
gelingt es nicht immer, die Tiere rechtzeitig tragend zu bekommen. Die in 
manchen Gegenden stark verbreitete Unfruchtbarkeit der Rinder bedeutet 
eine schwere Schadigung des Betriebes. Vielfach haben die Herdbuchgesell
schaften durch Anstellung von Spezialisten die Bekampfung der Sterilitat in 
die Hand genommen. Es ist nicht ausgeschlossen, daB in gewissen Familien 
eine erbliche Veranlagung zu UnregelmaBigkeiten des Geschlechtslebens besteht. 
FUr die Zucht hat die Klarung dieser Frage eine erhebliche Bedeutung. 

Auch die mannlichen Zuchttiere dUrfen nicht zu friih zur Zucht benutzt 
werden, da andernfalls ihre Korperentwicklung und die Dauer der Zuchtbrauch
barkeit leiden. Friihreife Stiere konnen mit 1 bis 1 Y4 Jahren, Stiere der spat
reifen Rassen im Alter von 1 Y2 bis 1 % Jahren schonend zur Zucht benutzt werden, 
und nach einem weiteren Jahr sind sie voll brauchbar. Bei verteilter Sprungzeit 
kann ein gut gehaltener Bulle jahrlich etwa 80 bis 100, selbst 120 Kiihe be
fruchten, wobei vorausgesetzt ist, daB die Kiihe einigermaBen normal aufnehmen. 
Mehr als dreimal taglich sollten auch altere Bullen in der Regel nicht decken. 
In der Ziegen- und Schafzucht sind die LammbOcke moglichst schonend zu 
benutzen. 1m ersten Herbst iiberanstrengte Bocke erholen sich oft iiberhaupt 
nicht wieder. Yom zweiten Herbst ab geniigt 1 Bock fUr etwa 80 bis 100 Ziegen. 
Taglich konnen 4, hochstens 6 Ziegen gedeckt werden, doch solI mittags eine 
langere Ruhepause eingeschoben werden. Falls das weibliche Tier iiberhaupt 
befruchtungsfiihig ist, reicht ein Sprung aus. Der oft geiibte Doppelsprung 
bedeutet eine unnotige Schwachung des mannlichen Tieres. 

Werden die mannlichen Zuchttiere gut gepflegt, ausreichend, doch nicht 
zu mastig ernahrt und beim Decken nicht iiberangestrengt, so konnen sie sehr 
lange del' Zucht erhalten werden. 

Die gute Vererbung eines Vatertieres kann erst festgestellt werden, wenn 
die Leistungen seiner Tochter vorliegen, und gar oft sind die Stiere und Bocke 
bereits abgeschafft, wenn ihr hoher Zuchtwert in Erscheinung tritt. Vatertiere, 
von denen eine gute Vererbung erwartet werden kann, oder die eine solche 
bereits bewiesen haben, sollen der Zucht so lange wie irgend moglich erhalten 
werden. Ausreichende Bewegung und ein nicht zu umfangreiches Futter, nach 
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Moglichkeit Weidegang, wirken giinstig auf die Dauer der Zuchtbrauchbarkeit. 
Stiere sollen an einer Kette getiidert oder auf besonderen kleinen Weidekoppeln 
gehalten werden. Durch Verwendung zum Zuge, auch durch Reiten, werden sie 
beweglich erhalten; oft sind so behandelte Stiere noch imAlter von iiber 10 Jahren 
voll deckfahig. Durch Erhaltungspreise und Pramiierung von Stieren mit her
vorragender Nachzucht sucht man die wertvollen Tiere in den fortgeschritteneren 
Zuchtgebieten der Zucht moglichst lange zu erhalten. 

Wahrend der Trachtigkeit, die beim Rinde im Mittel 284 Tage und bei 
Ziege und Schaf 150 bis 152 Tage dauert, sind die Tiere sorgsam zu pflegen, 
und das gilt ganz besonders fiir die letzten Monate und Wochen vor der Geburt. 
Durch rohe Behandlung und verdorbenes Futter kann bei hochtragenden Tieren 
eine vorzeitige AusstoBung der Frucht - Verwerfen - hervorgerufen werden. 
Der Abortusbazillus bewirkt das ansteckende Verwerfen, das durch Impfung 
bekampft werden kann (vgl. Bd. I, 1. Teil, IIIj2.). 

In der letzten Zeit vor der Geburt sind die Muttertiere mit besonders be
kommlichem Futter zu ernahren. Stopfende und blahende Futtermittel sind 
unbedingt zu vermeiden. Mit Riicksicht auf die Entwicklung der Frucht, 
namentlich aber auf die spatere Leistungsfahigkeit der Milchdriise, sind die 
Milchtiere 6 bis 8 W ochen vor der zu erwartenden Geburt trocken zu stellen. 
Sobald die Milch versiegt ist, was notigenfalls durch sehr knappe Ernahrung 
und seltenes Melken erzwungen werden kann, ist eine starkere Nahrstoffzufuhr 
geboten. AuGer dem Erhaltungsfutter sind die zur Ausbildung der Frucht 
benotigten, nicht sehr erheblichen Nahrstoffmengen zu reichen; dariiber hinaus 
ist es aber mit Riicksicht auf die volle Entwicklung der Milchergiebigkeit not
wendig, Nahrstoffe (darunter auch Mineralstoffe) zu geben, die im Korper des 
Tieres aufgespeichert und nach der Geburt fiir die anfangs besonders stark 
einsetzende Milchbildung verwandt werden. Die amerikanischen Erfahrungen 
zeigen, daB die Leistungsfahigkeit sehr milchergiebiger Tiere nur auf diese 
Weise voll ausgenutzt werden kann. Weidegang auf reichen Weiden ist 
besonders giinstig. 

Sobald sich die Anzeichen der herannahenden Ge burt bemerkbar machen, 
ist fiir reichliche und saubere Streu zu sorgen, wodurch eine oft mit Ansteckungen 
verbundene Verunreinigung der Geburtswege und des Jungen vermieden wird. 
Nach erfolgter Geburt laBt man das Junge von der Mutter trocken lecken, 
worauf Kalber und Zickel am besten sofort in einer besonderen kleinen Bucht 
mit reichlicher reiner Streu untergebracht werden, wahrend die Lammer, die 
man stets an der Mutter saugen laBt, nicht abgesondert werden. Oberall dort, wo 
Aufzuchtkrankheiten herrschen, ist die N abelpflege besonders wichtig, da durch 
die Nabelwunde zahlreiche Krankheitskeime einwandern konnen. Durch Ab
binden des Nabelstumpfes mit einem keimfreien Bande und Bestreichen mit 
Jodtinktur und Holzteer wird dieser Gefahr vorgebeugt. 

Die Ernahrung und Aufzucht der Lammer gestaltet sich in den Weide
gebieten auBerordentlich einfach, da sie in der Regel auf der Weide geboren 
oder doch sehr bald nach der Geburt mit der Mutter dorthin gebracht werden. 
Neben der Muttermilch gewohnen sie sich hier an die Aufnahme von Weidegras, 
und im Alter von 5 bis 7 W ochen werden sie in Ostfriesland abgesetzt und auf 
besonderen Weiden ohne Zufutter und besondere Pflege bis zum Herbst gehalten. 

Kalber und Zickel werden in den meisten Fallen getrankt, da die im Ober
schuB vorhandene Milch der Mutter bei diesem Verfahren besser genutzt werden 
kann und der Wert der Milch zu einer moglichst zweckmaBigen Verteilung 
zwingt. Mitunter werden besondere Saugvorrichtungen (Abb. 35) benutzt, in 
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der Regel wird jedoch aus dem Kiibel getrankt. Bei richtiger AusfUhrung 
des Trankens ist die Entwicklung der Kalber und Zickel genau so gut wie beim 
Saugen, und das Absetzen ist stets mit weniger Schwierigkeiten und geringeren 
Entwicklungsstorungen verbunden. Namentlich ist auch die Gefahr der 

Abb. 35. Saugvorrichtung fur Kalber 

Tuberkuloseiibertragung geringer. 
Das Ziel der Aufzucht ist die 

moglichst giinstige Entwicklung der 
in der Anlage von den V orfahren er
erbten Leistungsfahigkeit, der Gesund
heit und Widerstandskraft sowie der 
Korperformen. Durch unzweckmaBige 
Aufzucht konnen die besten Anlagen 
verkiimmern, wahrend bei erblich 
weniger guter Veranlagung durch MaB
nahmen der Aufzucht die Leistungs
fahigkeit gesteigert werden kann. Be
einflul3t wird stets nur der Gebrauchs
wert, wahrend der Er bwert durch 

aul3ere Reize nicht verandert werden kann. Da aber die Leistungen den 
einzigen Mal3stab fUr den Erbwert darstellen, so ist eine zutreffende Be
urteilung der Zuchttiere nur dann moglich, wenn ihnen die Moglichkeit zur 
ungehemmten Entwicklung der ererbten Leistungsanlagen geboten wird. Hierzu 
ist es notwendig, daB die Ernahrung und Haltung der Tiere wahrend der Jugend
entwicklung ihrem spateren Verwendungszweck angepal3t wird. Vor allem 
ist die erste Zeit des starken Wachstums und der hiermit ver
bundenen weitgehenden BeeinfluBbarkeit voll auszunutzen. Tiere, 
die schon bei der Geburt geringe Lebenskraft oder sonstige wesentliche Mangel 
zeigen, sind von vornherein von der Aufzucht auszuschliel3en. Beim Rinde 
wird man Zwillinge wegen der ererbten Veranlagung fUr die unerwiinschte 
Zwillingstrachtigkeit und auch wegen ihrer geringeren Entwicklung in der Regel 
nicht aufziehen; namentlich gilt das fUr die weiblichen Tiere aus verschieden
geschlechtigen Zwillingsgeburten, die infolge verkiimmerter Geschlechtsorgane 
fast stets unfruchtbar sind (Zwicken). In der Ziegenzucht werden Zwillinge 
besonders gern gesehen, da bei Mehrlingsgeburten die Mutter oft iiberangestrengt 
wird und die Lebenskraft der Drillinge und Mehrlinge oft mangelhaft ist. Ebenso
wenig erwiinscht sind Einzelgeburten, die haufig auBerordentlich schwer vor 
sich gehen. Am wertvollsten sind fUr die Zucht Ziegen, die regelmal3ig Zwillinge 
liefern. 

Etwa 2 Stunden nach erfolgter Geburt wird das Muttertier gemolken. 
Vielfach wird empfohlen, besonders milchreiche Tiere zur Vermeidung von Milch
fieber nicht sofort rein auszumelken, sondern den Rest der Milch erst nach 
einigen (12) Stunden zu gewinnen. Die in der ersten Zeit nach der Geburt ab
gesonderte Kolostrummilch ist fUr die Entfernung des Darmpeches und die 
richtige Einleitung der Verdauungsvorgange beim neugeborenen Jungen not
wendig; in den ersten Lebenstagen solI das Junge daher stets Muttermilch 
erhalten, und erst von der zweiten Lebenswoche ab kann erforderlichenfalls 
zu Mischmilch mehrerer Tiere iibergegangen werden. Wegen des zunachst noch 
sehr kleinen Labmagens, der fUr die Verdauung der Milch allein in Frage kommt, 
wird anfangs moglichst oft, 4- bis 5mal taglich, mit kleinen Mengen tierwarmer 
Muttermilch getrankt, und allmahlich kann nach MaBgabe der wachsenden 
Aufnahmefahigkeit des Magens zu groBeren Milchmengen und zum dreimaligen 
Tranken iibergegangen werden. 1m allgemeinen erhalten Kalber am SchluB 
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der ersten Lebenswoche bis zu 4 kg :Milch, in der 2. Woche bis 6 kg und in der 
3. Woche bis 8 kg steigende Milchmengen. Bei groBwfrchsigen Schlagen wird 
die Milchmenge oft noch weiter auf lO und mehr Kilogramm gesteigert. Je 
nach dem Zuchtziel und den wirtschaftlichen Verhaltnissen wird diese Gabe 
langere oder kiirzere Zeit beibehalten, worauf ein allmahlicher Ersatz der 
Vollmilch durch Magermilch mit oder ohne Zusatz von fett- und kohlenhydrat
reichen Futterstoffen vorgenommen wird (Leinsaat, Hafermehl, Maiszucker), 
und in Wirtschaften mit Frischmilchlieferung kann statt der Magermilch auch 
eine Leinkuchentranke mit gutem Erfolge Verwendung finden. In den 
Niederungszuchten wird bei der Aufzucht weiblicher Kalber oft bereits in der 
4. Lebenswoche mit dem Ersatze der Vollmilch begonnen, und von der 6. Woche 
ab kallll der Ersatz in den meisten Fallen unbedenhlich eingeleitet werden. 

Die Entw6hnung wird vielfach innerhalb 3 bis 4 Wochen durchgefiihrt; es ist 
aber zweifellos richtiger, die Milch im Laufe von etwa 6 Wochen bis auf 2 kg 
abzuziehen und noch weitere 4 W ochen taglich 1 bis 2 kg Vollmilch zu reichen. 
Fiir den Ablauf einer geregelten Verdauung und eine ungest6rte Entwicklung 
ist dieses Verfahren besonders dann wichtig, wenn Magermilch nicht zur Ver
fUgung steht. Die fUr ein weibliches Kalb ben6tigte Vollmilchmenge betriigt 
bei dieser Fiitterung etwa 400 bis 450 kg; oft werden zur Erzielung besonders 
schwerer K6rperformen aber auch wesentlich gr6Bere Milchmengen verabfolgt, 
namentlich im Fleckviehzuchtgebiet der Schweiz (iiber lOOO kg). 

Almlich ist das Verfahren bei der Aufzucht der Zickel. Die Vollmilchgabe 
beim Triinken wird allmahlich von tiiglich Y2 kg in 4 bis 5 Mahlzeiten auf 1 kg 
am Schlusse der ersten Lebenswoche und weiter auf 2 bis 2 Y2 kg je Tag und Tier 
gesteigert, wobei auf 3 Trankzeiten iibergegangen wird; von der 4. bis 6. Woche 
ab kann ein allmahlicher Ersatz der Vollmilch durchgefiihrt werden. Weibliche 
Zickel sollten bis zum Alter von mindestens 8 Wochen tiiglich noch 1 kg Voll
milch erhalten. Der Gesamtverbrauch an :Milch betragt etwa 70 bis 80 kg. 
Schaflammer laBt man allgemein bis zum Absetzen an der Mutter saugen. 

Von der 3. bis 4. Lebenswoche ab sind die jungen Tiere - Kalber und 
Zickel - an die Aufnahme von bestem, feinem Heu und Haferschrot zu ge
w6hnen, das in kleinen Mengen zur beliebigen Aufnahme vorgelegt wird. (Die 
Liimmer der Milchschafe sind in der Regelneben der Muttermilch nur auf Weide 
angewiesen.) Es ist dieses notwendig, um die V ormiigen allmahlich zur Entwicklung 
zu bringen. Der Ubergang zur reinen Trockenfiitterung oder zum Weidefutter 
vollzieht sich bei richtig vorbereiteten Jungtieren reibungslos. Allmiihlich kann 
das Haferschrot durch eiweiBreicheres Gemengeschrot oder Mischungen von 
Getreideschrot mit besonders bek6mmlichen Kuchen, in erster Linie Lein
oder Sesamkuchen, ersetzt werden. Dieses ist vor aHem dallll notwendig, 
wenn Magermilch nicht in ausreichenden Mengen zur Verfiigung steht. Mit 
Riicksicht auf das besonders starke Wachstum und die bedeutenden Umformungen 
des jugendlichen K6rpers in der ersten Zeit sollen Kiilber bis zum 6. Lebens
monat, Zickel bis zum 4. Monat reichlich mit leicht verdaulichem und vor allem 
genugend eiweiB- und mineralstoffreichem Futter versorgt werden. Zur Er
ganzung des im Futter oft fehlenden Kalkes ist eine Zugabe von Schliimm
kreide (fiir Kalber 5 bis 20 g taglich) ratsam, ebenso von etwas Salz, und zwar 
auch schon wahrend der Ernahrung mit Milch. Ist Weidegang noch nicht m6glich, 
so sind den Tieren schon friihzeitig kleine Gaben von Hackfriichten, am besten 
M6hren, zu reichen. Das Futter solI, entsprechend dem Wachstum der Tiere, 
stets reichlich sein, ein Fettansatz ist jedoch bei zukunftigem Milchvieh unbedingt 
zu vermeiden. Die Entwicklung der inneren Driisen, die fiir einen regen Stoff
wechsel und damit fUr gute Milchleistung wichtig sind, wird durch Verfettung 
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gehemmt. Es wird statt des Stoffumsatzes der Stoffansatz begiinstigt, die 
Eignung zur Mastfahigkeit tritt dadurch in den V ordergrund. 

Von dem 0 ben genannten Alter ab erfolgt ein allmahlicher tibergang zu einem 
umfangreicheren Futter, und vom 10. Lebensmonat ab konnen bei ausreichenden 
Gaben guten Heues weibliche Kalber ohne jedes Kraftfutter ernahrt werden. 
Gutes Heu und Ruben, im Sommer Weidefutter, sind vollig ausreichend, und 
allmahlich kann auch ein Teil des Heues durch Stroh ersetzt werden. 1st das 
Heu knapp oder weniger gut, so ist allerdings eine kleine Zulage eiweiBleichen 
Kraftfutters geboten. In den eigentlichen Zuchtgegenden wird aber stets im 
Winter das Heu, im Sommer die Weide die Grundlage der Fiitterung bilden. 
Grundsatzlich soll jeder tibergang im Futter moglichst allmahlich er
folgen, um Entwicklungsstorungen zu vermeiden. Jungziegen, die im ersten 
Winter bereits tragend sind, erhalten eine Zulage von Yz kg Kraftfutter. 

Genau so wichtig wie die Ernahrung ist auch die Gestaltung der ii brigen 
Umweltbedingungen fiir die gesunde Entwicklung und spatere Leistungs
fahigkeit der Tiere. Luft, Licht und Bewegung sind die unerlaBliche Vor
bedingung fur einen gesunden, widerstandsfahigen und gutgeformten Korper, 
der auf die Dauer befahigt ist, befriedigende Zucht- und Milchleistungen zu 
liefern. In der ersten Zeit nach der Geburt sind die jungen Tiere besonders 
empfindlich gegen auBere Schadigungen; es ist daher in der rauhen Jahreszeit 
die Unterbringung in einem warmen, trockenen und hellen Stall notwendig. 
Durch peinliche Sauberkeit der TrankgefaBe und haufig wiederholtes Auskalken 
des Stalles wird die Entwicklung und Vermehrung schadlicher Bakterien ver
hindert. Aber bereits von der 3. Lebenswoche ab konnen auch im Winter 
die Tiere bei trockenem, sonnigem Wetter ins Freie gebracht werden, und mit 
fortschreitender Kriiftigung wird der tagliche Aufenthalt im Freien 
allmahlich immer weiter ausgedehnt, so daB die Jungtiere schlieBlich 
moglichst den ganzen Tag in einem Laufhof Gelegenheit zu reichlicher Bewegung 
in der frischen Luft haben. Da sich das Haarkleid bei dieser rauhen Haltung 
entsprechend stark entwickelt, sind die J ungviehstalle kiihl zu halten. 
Der Haut- und Klauenpflege ist groBte Beachtung zu schenken. So vorbereitete 
Jungtiere nutzen die Weide erheblich besser aus als im warmen Stalle gehaltene 
und dadurch verweichlichte Tiere. Wahrend erstere auf der Weide (vgl. S. 135) 
gleichmaBig gute Zunahmen zeigen, verlieren Stalltiere anfangs stark an Gewicht; 
sie konnen den V orsprung auch nicht mehr einholen, so daB im Winter mit 
teurem Kraftfutter nachgeholfen werden muB. 

Die hohen Dauerleistungen, die unter fortgeschritteneren wirtschaft
lichen Verhaltnissen von den Milchtieren verlangt werden miissen, konnen 
nur durch zielbewuBte L~lstungszucht und eine die Widerstands
kraft und Leistungsfiihigkeit der Tiere in gleicher Weise fordernde 
Aufzucht erreicht werden. Die Ernahrung der Jungtiere ist ihrem spateren 
Verwendungszweck anzupassen; nur dann sind sie in der Lage, die hochste Ver
wertung der Wirtschaftsfuttermittel zu gewahrleisten. Weiter ist aber auch not
wendig, daB nach Eintritt der Milchergiebigkeit die Tiere so gehalten und ernahrt 
werden, daB die vorhandene Leistungsfahigkeit voll in Erscheinung treten kann. 

E. Die Ma13nahmen zur Forderung der Milchviehzucht 
Die MaBnahmen zur Forderung der Milchviehzucht gehen teils 

vom Staat, teils von landwirtschaftlichen Korperschaften aus; daneben 
werden weitere MaBnahmen von den zu privaten Vereinigungen zusammen
geschlossenen Ziichtern durchgefiihrt. 
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Die meisten offentlichen MaBnahmen zur Forderung der Tierzucht 
beziehen sich ebenso auf die Milchviehzucht wie auf die Zucht der iibrigen 
Tierarten, so die Anstellung von Tierzuchtbeamten, die Beschaffung und Korung 
der offentlich deckenden mannlichen Zuchttiere, die Forderung der Aufzucht 
und des Absatzes, die Veranstaltung von Ausstellungen, die staatlichen MaB
nahmen zur Verhiitung der Einschleppung und zur Unterdruckung der Tier
seuchen, sowie die Schadloshaltung der Tierbesitzer bei Verlusten durch Seuchen. 
Von den letztgenannten MaBnahmen hat gerade fiir die Milchviehzucht die 
staatliche Entschadigung bei der Tuberkulosebekampfung eine groBe 
Bedeutung. Ohne diese Entschadigung ware die weite Verbreitung des frei
willigen Tuberkulosetilgungsverfahrens in vielen deutschen Landes
teilen gar nicht moglich gewesen. Ein wesentliches Mittel zur Forderung der 
Ziegenzucht stellt die gesetzliche Regelung der Bockhaltung dar. 

Eine besonders groBe Bedeutung fiir die Entwicklung der Milchviehzucht 
haben die Ziich tervereinigungen, unter deren EinfluB die heutigen leistungs
fahigen Landeszuchten entstanden sind, und vor aHem die Mil c h vi e h· K 0 n t r 0 11-
vereine, durch deren Tatigkeit die Grundlage der Leistungszucht geschaffen 
wurde. Zwar kann auch jeder Einzelziichter, ohne einer derartigen Vereinigung 
anzugehoren, seine Zuchtbiicher ordnungsmaBig fiihren und die Leistungen 
seiner Zuchttiere feststellen; ein schneller und allgemeiner Fortschritt 
wird in der Zucht jedoch nur bei gemeinsamem Vorgehen aller Ziichter, 
die das gleiche Zuchtziel verfolgen, erreicht. 

a) Ziichtervereinigungen 
Die einfachste Form der Ziichtervereinigungen stellen die Ortsvereine 

dar, deren wesentlichste Aufgabe -in der gemeinsamen Haltung von Vatertieren 
besteht. Es handelt sich also eigentlich um Bullen- oder Bockhaltungsgenossen
schaften. Durch weiteren Ausbau der Ziele und allmahlichen ZusammenschluB 
der Ortsvereine mit gleichem Zuchtziel innerhalb eines groBeren Bezirkes ent
stehen die Bezirks- und Kreisvereine, die ihrerseits zu Provinzial- und 
Lan des v er ban den zusammengeschlossen werden konnen. Diese Art der 
Entwicklung hat beispielsweise das Ziichtervereinswesen in der deutschen Ziegen
zucht genommen, aber auch in der Rinderzucht ist diese oder eine ahnliche 
Gliederung noch steHenweise vorhanden. So besteht ein Verb and Mitteldeutscher 
Rotviehziichter. Sind mehrere Zuchtrichtungen innerhalb der gleichen Tierart 
vorhanden, so entstehen in der Regel fiir jede von diesen besondere Vereinigungen, 
die sich zu gemeinsamer Arbeit oft in einer Spitzenorganisation zusammen
schlieBen. In Schlesien sind beispielsweise die Herdbuchgesellschaften fiir die 
einzelnen Schlage im Verbande Schlesischer Rindviehziichtervereinigungen 
zusammengeschlossen. Hierbei kann jede dieser Ziichtervereinigungen 
sich aus mehreren kleineren Vereinigungen zusammensetzen, oder es konnen 
diese auch fehlen, so daB die groBen Ziichtervereinigungen oft nur aus Einzel
mitgliedern bestehen. 

Wahrend in England, wo das erste Herdbuch fiir Rinder (Shorthorns) 
1822 herausgegeben wurde, die Tatigkeit der Ziichtervereinigungen sich im 
wesentJichen auf die Herdbuchfiihrung beschrankt, haben in Deutschland 
und auch in anderen Staaten die Ziichtervereinigungen sich ein umfassenderes 
Arbeitsziel gesteckt. In Deutschland wurden die ersten Herdbiicher fiir Rinder 
1864 und 1865 herausgegeben. 

In der Vorkriegszeit veroffentlichten viele groBe Herdbuchgesell
schaften ihre Herdbiicher, im Kriege ist aber vielfach die Herausgabe 

5a 
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aufgegeben worden. Die Angaben der Herdbiicher sind mehr oder weniger 
eingehend. Stets miissen enthalten sein: Nummer und Name des Tieres, Geburts
tag und Tag der Aufnahme in das Herdbuch (Korung), Besitzer und Ziichter, 
und die Abstammung des Tieres. Mindestens sind die Eltern aufzufiihren, oft 
wird aber auch die weitere Abstammung angegeben. Vielfach finden sich noch 
nahere Angaben iiber Farbe und Abzeichen, Beschreibung der Korperformen 
nach Punkten oder anderen Verfahren (z. B. Rechteckverfahren), Messungs
ergebnisse, Ausstellungspreise, Nachzucht und Leistungen. In der Milchvieh
zucht sind die Angaben iiber Zucht- und Milchleistungen ganz besonders 
wichtig. In den gedruckten Herdbiichern sind sie zwar wegen der hohen Druck
kosten meist nicht enthalten, doch sollten sie im handschriftlich gefiihrten 
Herdbuch der Ziichtervereinigung stets vermerkt werden. Fiir ziichterische 
Untersuchungen kann nur ein derartig vollstandiges Herdbuch die 
erforderlichen Unterlagen liefern. In Deutschland geht der Eintragung ins 
Herdbuch stets eine Beurteilung, die Korung, voraus, wahrend z. B. in England 
der Nachweis der Abstammung von eingetragenen Tieren geniigt. 

Auf die Entwicklung des Ziichtervereinswesens hat in Deutschland die 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft einen bedeutenden EinfluB ausgeiibt, 
namentlich durch die Vorschrift, daB auf den Wanderausstellungen Ziichter
vereinigungen als solche nur dann ausstellen diirfen, wenn sie von der D. L.-G. 
anerkannt sind. Die Anerkennung kann nur ausgesprochen werden, Wenn 
die Satzungen, Korungen, die Kennzeichnung der Tiere, die Herdbuchfiihrung 
und der Geschaftsbetrieb den Mindestforderungen der D. L.-G. entsprechen. 
Die Befolgung der Vorschriften in den anerkannten Ziichtervereinigungen wird 
seitens der D. L.-G. iiberwacht. 

Der Zweck der Ziichtervereinigungen besteht in der Begriindung und Er
hal tung von Reinzuchten und ihrer Verbesserung in Form und Leistung durch 
ziichterische MaBnahmen. Durch die Zuchtbuchfiihrung ist ein genauer Nachweis 
der Abstammung der Tiere moglich. 

Die Tatigkeit der Ziichtervereinigungen wird durch Satzungen geregelt. 
Die von der D. L.-G. herausgegebenen Mustersatzungen (KNISPEL) weisen 
folgende Punkte auf: 

1. Name, Sitz und Verbreitungsgebiet. 2. Zweck der Vereinigung. 3. Zucht
richtung und Zuchtziel. 4. Mittel zur Erreichung des Zweckes. 5. Mitgliedschaft. 
6. Rechte der Mitglieder. 7. Pflichten der Mitglieder. 8. Vertretung und Geschafts
fiihrung. 9. Korordnung. 10. Revision. II. Zuchtbuchfiihrung. 12. Kennzeichnung. 
13. Rechnungswesen. 14. Anderung der Satzungen und .AuflOsung. 

Innerhalb der Ziichtervereinigung erstreckt sich die Korung sowohl auf 
die mannlichen als auch die weiblichen Tiere. Da die Anforderungen wesentlich 
hohere als an die offentlich deckenden mannlichen Zuchttiere sind, werden 
von der KorkomInission der Vereinigung diejenigen offentlich deckenden Vater
tiere bezeichnet, deren Nachkommen als eintragungsberechtigt gelten. Stellen
weise ist auch die offentliche Korung der Korkommission der zustandigen Ziichter
vereinigung iibertragen - eine MaBnahme, die sehr segensreich wirken kann. 
Die Durchfiihrung der Korung richtet sich nach der zu erlassenden K 0 r 0 I' dn u n g, 
in welcher das Zuchtziel und die ausschlieBenden Merkmale und Eigenschaften 
aufgefiihrt werden. Die Beurteilung erfolgt bei der Korung nach verschiedenen 
Verfahren. Die Ergebnisse werden in dem Korprotokoll odeI' del' Korliste 
vermerkt und dienen nebst den weiteren Angaben iiber Alter, Abstammung 
und Kennzeichnung als Unterlage fiir die Eintragung in das Herdbuch. 
Dem Besitzer des Tieres wird nach erfolgter Eintragung eine Aufnahme
bescheinigung ausgefertigt. Diesel' in der Form sehr ahnlich ist del' A b-
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stammungsnachweis, der durch Angaben iiber Leistungen des Tieres und 
seiner Vorfahren, Pramiierungen usw. wesentlich vollstandiger gestaltet werden 
kann. 

Die Grundlage der ganzen Zuchtbuchfiihrung bildet das Zuchtbuch oder 
Herd buch (Anhang 1., 2., 3.), das vom Geschaftsfiihrer (bzw. Herdbuch
fiihrer) gefiihrt wird. Aus den Angaben soll der Zucht- und Gebrauchswert 
des Tieres klar hervorgehen. Seine Vorziige und Fehler, Zuchtleistungen und 
Ergebnisse von Leistungspriifungen miissen verzeichnet werden, um dem Zucht
buch einen ziichterischen Wert zu verleihen. Die Beifiigung guter Lichtbilder 
ist sehr erwiinscht fiir spatere Vergleiche. Mindestens sollen folgende Angaben 
enthalten sein: 1. Nummer, Name und Kennzeichnung des Tieres; 2. Geburtstag; 
3. Abstammung, moglichst unter Beifiigung einer vollstandigen Ahnentafel; 
4. Farbe und Abzeichen; 5. Tag der Korung; 6. Ziichter und 7. Besitzer des Tieres; 
8. Verbleib; 9. Preise und Auszeichnungen; 10. Ergebnisse von Leistungs
priifungen; II. Nachzucht und deren Verbleib; 12. Ergebnisse der Beurteilung 
bei der Korung, Messungen und Wagungen. Je hochstehender eine Zucht ist, 
um so vollstandiger konnen und miissen die Angaben des Zuchtbuches sein. 

Von jedem Ziichter wird fiir die Zuchttiere seines Bestandes ein Stallbuch 
gefiihrt, das entweder dem Muster des Zuchtbuches entspricht oder auch etwas 
einfacher eingerichtet sein kann. 

Die Besitzer gekorter mannlicher Zuchttiere sind zur Fiihrung eines Sprung
registers (Anhang 4) verpflichtet. Wahrend auf offentlichen Deckstationen 
die Spriinge der samtliphen Bullen bzw. Bocke in zeitlicher Folge untereinander 
verzeichnet werden, empfiehlt es sich in den Ziichtervereinigungen, fUr jedes 
mannliche Tier ein bes<;>nderes Sprungregister anzulegen. AuBer fiir die laufende 
Nummer des Sprunges sowie Nummer und Namen des Vatertieres sind Spalten 
vorgesehen fUr das Datum der Bedeckung, Namen und Wohnort des Besitzers 
des weiblichen Tieres und Namen undNummer des weiblichen Tieres. Am Jahres
schlusse werden die Zachtleistungen in das Zuchtbuch iibertragen. 

Wurden fremde weibliche Tiere belegt, so ist deren Besitzer eine Deck
bescheinigung (Anhang 5) auszufertigen, die samtliche Angaben des Sprung
registers, unter Auffiihtting etwaiger Nachspriinge, enthalt. ZweckmaBigerweise 
erhalt diese Bescheinigung die Form einer Postkarte, da sie an die Herdbuch
stelle zur Vervollstandigung des Zuchtbuches gesandt wird. Das gleiche gilt fiir 
die Ge burtsanzeige (Anhang 6.) und die Veranderungsanzeige (Anhang 7.). 

Zu diesen fUr die HerdbuchfUhrung unbedingt notwendigen Biichern und 
Formularen tritt in groBeren Zuchten noch das J ungviehregister, das vor 
allem eine t}bersicht iiber den Jungviehbestand einer Zucht geben soll und 
dann sehr einfach eingerichtet sein kann. ZweckmaBiger und fUr den Ziichter 
wertvoller ist jedoch ein Jungviehregister, in dem eingehende Angaben iiber 
die Entwicklung (Wiigungen, Messungen), Fiitterung, Weidegang, Verwendung 
und Verbleib der Tiere enthalten sind. In fortgeschrittenen Zuchten werden 
auch vielfach besondere Familienstammbiicher gefUhrt, wobei die Leistungs
vererbung ganz besonders deutlich zum Ausdruck kommt. 

Um die Identitat jedes Tieres festzustellen, ist eine besondere Kenn
zeichnung der gekorten Tiere sofort nach der Korung sowie der Nachzucht 
moglichst bald nach der Geburt erforderlich. Fiir Rinder und Kalber sind Ohr
mar ken, namentlich Bandmarken, recht zweckmaBig, doch konnen sie ge
legentlich ausgerissen werden. AuBer der Kor- oder Jungviehnummer sind die 
Marken mit dem gesetzlich geschiitzten Verbandszeichen zu versehen. Bei der 
Korung findet auch ofters der Hornbrand Verwendung. Beim Jungvieh werden 
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vielfach Ohrkerben angewandt, vereinzelt auch die Tatowierung. Ziegen 
werden meist tatowiert oder auch mit Halsbandmarken versehen. 

b) Milchleistungspriifungen 
Zu der eigentlichen Zuchtbuchfiihrung treten die Aufzeichnungen iiber 

Milchleistungen und Futterverbrauch, die entweder auf Grund von 
eigenen Erhebungen in besondere Probeme1k- und Futterregister eingetragen, 
oder durch die Beamten der Milchviehkontrollvereine festgestellt und 
in den Kontrollbiichern verzeichnet werden. Erhebungen iiber die Leistungen 
der Milchtiere sind schon seit langen Jahren in fortgeschrittenen Zuchten und 
Ziichtervereinigungen durchgefiihrt worden, so namentlich im Allgau bereits 
seit 1894, und in der Stammzuchtgenossenschaft Fischbeck (Provinz Sachsen) 
waren die Genossen schon seit der Griindung der Vereinigung (1876) ver
pflichtet, Probeme1kungen vorzunehmen. Mit Hille der neueren Fettbestim
mungsverfahren ist es weiter moglich, auch den Fettgehalt der Milch und 
damit den Jahres-Fettertrag der Milchtiere zu bestimmen. Durch Ermittlung 
des Futterverbrauches jedes Tieres und Umrechnung auf eine Einheit, z. B. 
Starkewerte, kann die Futterverwertung bzw. die relative Leistung festgestellt 
werden. 

Diese Untersuchungen sind zeitraubend und konnen im eigenen Betriebe 
yom Besitzer oder seinen Angestellten nicht immer durchgefiihrt werden. 
Allgemeinen Eingang haben sie erst durch die Kontrollvereine gefunden. 
Die Kontrollvereinsergebnisse haben den weiteren Vorzug, daB sie eine offentliche 
Glaubwiirdigkeit beanspruchen konnen; sie stellen daher wertvolle Unterlagen 
fUr die Herdbuchfiihrung dar. 

Der erste Milchviehkontrollverein entstand 1895 in Vejen im siidlichen 
Jiitland; schon nach wenigen Jahren waren in Schweden, Norwegen, Finnland, 
Holland und Deutschland ahnliche Vereine vorhanden. Der erste deutsche 
Verein wurde 1897 auf der Insel Alsen gegriindet, und die meisten Zuchtgebiete 
des Niederungsrindes folgten bald diesem Beispiel. Am 1. Mai 1914 waren bereits 
792 Kontrollvereine mit iiber 350000 Kiihen in Deutschland vorhanden. Nach 
dem starken Riickgang in den Kriegsjahren ist ein schneller Aufschwung erfolgt. 
Nach den Erhebungen yom 1. Januar 1929 bestanden bereits 2822 Kontroll
vereine mit 1015031 Kiihen, so daB 10,7% der vorhandenen Kiihe gepriift 
werden. Weitaus die Mehrzahl der Kontrollvereine findet sich im Gebiete 
der Niederungsschlage, wahrend in Mittel- und Siiddeutschland bei den auf 
mehrseitige Leistung geziichteten Hohenschlagen die Kontrollvereine nur langsam 
Eingang gefunden haben. Namentlich in den dort vorherrschenden Kleinbetrieben 
erwachsen den Besitzern der Tiere oft unerschwingliche Kosten. Eine weitere 
Schwierigkeit bereitet die Bewertung der Arbeitsleistung, die bisher in be
friedigender Weise noch nicht gelOst werden konnte. Vielfach hat man hier 
versucht, die Milchleistungen von den Besitzern selbst feststellen zu lassen, 
wobei durch Vertrauensleute oder Kontrollbeamte eine Aufsicht ausgeiibt wird 
und Nachpriifungen vorgenommen werden. In ahnlicher Weise werden die 
Leistungspriifungen bei Ziegen durchgefiihrt, wobei in den Fallen, wo Fett
untersuchungen vorgenommen werden, auch die Entnahme der Milchproben 
durch den Besitzer erfolgt. Die Proben werden an eine Kontrolistation zur 
Untersuchung gesandt. Auch in einigen osterreichischen Alpenlandern ist die 
Durchfiihrung der Milchmessungen durch die Besitzer iiblich, wahrend in 
anderen (Steiermark, Karnten, Salzburg) die Probemelkungen durch Beamte 
des Kontrollvereins vorgenommen werden. 
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Da in Deutschland auBerdem auch in der Art der Berechnung der Jahres
ergebnisse Unterschiede bestehen, sind die Leistungen nicht ohne weiteres ver
gleichbar. Fiir die Leistungswettbewerbe auf den Schauen der D. L.-G. 
sind daher gewisse Mindestforderungen an die Art der Arbeitsweise der 
Kontrollvereine vorgeschrieben (HANSEN, 6). Bedingung fiir die Zulassung ist 
die vorherige Anerkennung des Kontrollvereins durch die D. L.-G. 

Die Kontrollvereine, deren Mitgliederzahl bei vierzehntiigiger Kontrolle 
in der .Regel 11 bis 12 betragt, werden von einem Vorsitzenden geleitet. 
Fiir die Kontrollvereinsarbeiten wird ein besonders ausgebildeter Beamter -
Kontrollassistent - angestellt. Neben der eigentlichen Kontrollvereinsarbeit 
- Feststellung der Milchmenge, des Fettgehaltes und des Futteraufwandes -
wird von den Kontrollbeamten durch Futterberatung, "Obernahme der Zucht
buchfiihrung, Kennzeichnung der Nachzucht und in mancher anderen Hinsicht 
eine Forderung der Zucht bewirkt, so daB, namentlich in groBeren Betrieben, 
die Kosten der Milchviehkontrolle in keinem Verhaltnis zu ihren groBen 
V orteilen stehen. Ihr segensreicher EinfluB tritt allenthalben deutlich in 
Erscheinung, und in ganzen Zuchtgebieten ist durch ziichterische Aus
wertung der Kontrollergebnisse eine erhebliche Steigerung der Milch
ertrage, aber auch des Fettgehaltes der Milch, erzielt worden. Besonders ist 
auf die Erfolge in Danemark und Holland zu verweisen, weiter aber auch auf 
die norddeutschen Zuchtgebiete. 

Die Probemelkungen werden in jedem Betriebe moglichst aIle 14 Tage, 
langstens nach 21 Tagen, durchgefiihrt. (Ein Beamter kann taglich 50, hOchstens 
60 Kiihe kontrollieren. Da in kleinen Betrieben die Arbeitskraft nicht voll 
ausgenutzt wird, stellen sich in Vereinen mit vorherrschendem Kleinbetrieb 
die Kosten je Tier erheblich hOher.) Das Kontrolljahr umfaBt 365 (bzw. 366) 
Tage, und zwar solI in samtlichen Vereinen innerhalb eines Verbandes das 
Kontrolljahr am gleichen Tage beginnen. Mit Riicksicht auf den EinfluB der 
verschiedenen Futterernte der einzelnen Jahre empfiehlt sich der 1. Mai. 

Bei der Durchfiihrung der Probemelkungen sind die iiblichen Melkzeiten 
genau einzuhalten. (Zur Kontrolle ist es zweckmaBig, die taglich gewonnene 
Milchmenge feststellen und aufzeichnen zu lassen. UnregelmaBigkeiten in 
den Melkzeiten bewirken einen stark schwankenden Milchertrag.) Durch Kuh
tafeln iiber jedem Stande wird dem Beamten die trbersicht erleichtert. Mit 
Riicksicht auf die Reisen des Beamten beginnt in der Regel das Probemelken 
bei zweimaligem Melken am Abend des einen Tages und schlieBt am Morgen 
des zweiten Tages; bei dreimaligem Melken wird mittags oder abends begonnen. 
Die Feststellung der Milchmenge erfolgt durch Wagung mittels besonderer 
Besemer- oder Laufgewichtswaagen, mit einer Genauigkeit von 0,1 kg. Die 
Probenahme fiir die Fettuntersuchung erfolgt nach sorgfaltiger Durchmischung 
der Milch, wobei entsprechend der Milchmenge von jedem Gemelk anteilige 
Pro ben entnommen werden. Hierzu dienen Pipetten, Stechheber, MeBglaser 
oder besondere Vorrichtungen am Eimer. Die Proben von samtlichen Gemelken 
jeder Kuh werden in Fliischchen gesammelt, die mit fortlaufenden Nummern 
bzw. den Nummern der Kiihe versehen sind, und nach SchluB des letzten Melkens 
yom Beamten nach dem GERBERschen Verfahren untersucht. Die gesamte 
Kontrollausriistung der Assistenten ist in einem "Kontrollkoffer" untergebracht. 
Vielfach, z. B. in Schleswig-Holstein, werden auch die gefiillten Probeflaschchen, 
mit einem Konservierungsmittel versehen, besonderen Untersuchungsstellen 
zugeschickt. 

Durch Vervielfaltigung der gefundenen Tagesmflchmenge mit dem 
festgestellten Fettgehalt wird die gelieferte Tagesfettmenge ermittelt. 
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In einigen Gegenden wird auch noch die Buttermenge berechnet. Die gefundenen 
Zahlen werden sofort in die hierfiir bestimmten Bucher ubertragen, ebenso die 
Angaben uber die Futterung und Vermerke uber Rindem, Erkrankungen usw. 
Durch besondere Umstande herv:orgerufene auffallig ~edrige oder hohe 
Leistungen sind soots ohne jede Abanderung einzutragen. Nach den Vorschriften 
der D. L.-G. diirfen in besonderen Fallen die Leistungspriifungen bis zu 
9 Wochen ausgesetzt werden, so beim Saugen des Kalbes oder bei Maul- und 
Klauenseuche. Beirn Saugen wird fiir die ganze Zeit seit dem Abkalben die 
bei der ersten Kontrolle nach dem Absetzen festgestellte Leistung angerechnet, 
bei Seuchengangen gilt der Durchschnitt des letzteu Probemelkens vor und 
des ersten nach der Unterbrechung. 

Die fUr den Probemelktag ermittelten Milch- und Fettertrage werden auf 
den Kontrollabschnitt durch Vervielfaltigung mit der Zahl der Tage des 
Abschnittes umgerechnet. Zur Erleichterung dieser Verrechnung dienen besondere 
Umrechnungstabellen. Der Probemelktag soll moglichst in die Mitte des Kontroll
abschnittes fallen. 

Eine weitere wichtige Aufgabe des Kontrollbeamten besteht in der Berech
nung des Futteraufwandes fiir jedes Tier. Ganz allgemein wird in den 
Kontrollvereinen die Futterung der Tiere ihrer Leistung angepaBt. Statt 
der nicht uberall durchfiihrbaren Einzelfutterung ist in der Regel die Gruppen
futterung ublich, bei welcher die Tiere entsprechend ihrer Milchleistung 
in Gruppen zusammengestellt werden. Es sollten mindestens 3 Gruppen, in 
milchreichen Herden noch mehr - etwa 5 bis 6 Gruppen - gebildet werden. 
Die Futtergaben, namentlich an Kraftfutter, oft aber auch an Heu, Ruben usw., 
werden in jeder Gruppe der Leistung angepaBt. Je mehr Gruppen gebildet 
werden, um so mehr nahert sich die Futterbemessung der Einzelfutterung. Tiere 
mit besonders hohen Leistungen erhalten oft Sonderzulagen. Erstlingskiihe, die 
noch in der Entwicklung begriffen sind, sollten in die nachsthohere Gruppe ein
gestellt werden, und bei frischmelken Kiihen, deren Milchertrage anfangs nicht 
den Erwartungen entsprechen, wird man mit der Umstellung in die niedrigere 
Gruppe einige Zeit warten, da sich der hOchste Milchertrag oft erst einige Zeit 
nach dem Abkalben einstellt. Durch eine derartige Regelung der Futterung, 
sind in den Kontrollvereinen besonders gute Erfolge erzielt worden, die wesentlich 
zu ihrer weiten Verbreitung beigetragen haben. 

Jedes Tier benotigt zur Erhaltung seines Korpers eine gewisse Menge von 
Nahrstoffen, und erst die uber dieses MindestmaB hinaus verabfolgten Nahr
stoffmengen konnen in Leistungen umgesetzt werden. J e hoher die Milchleistungen 
einer Kuh sind, um so geringer ist der Anteil des Erhaltungsfutters, der auf 
1 kg erzeugte Milch entfij,llt. Weiter ist aber auch die Fahigkeit zur Ausnutzung 
der Nahrstoffe bei den einzelnen Tieren verschieden, so daB bei zwei Tieren mit 
gleicher Leistung die verabfolgten Nahrstoffmengen oft recht verschieden sind. 
Aus diesem Grunde stellt die Berechnung des Futterverbrauches und der Nahr
stoffverwertung eine wichtige Erganzung der Milchleistungspriifungen dar. Um 
einwandfreie Ergebnisse zu erzielen, ist es notwendig, daB zu Beginn der Winter
fiitterung und ebenso bei Anderungen in den Futtergaben im Laufe des Winters 
yom Kontrollbeamten das in jeder Gruppe verabreichte Futter gewogen wird, 
und durch Stichproben ist die Einhaltung der vorgeschriebenen Futtergaben 
nachzupriifen. Weiter ist der Nahrstoffgehalt der einzelnen Futtermittel moglichst 
genau festzustellen. Wahrend die Kraftfuttermittel, das Stroh und auch die 
Hackfruchte in der Regel weniger stark von den Mittelwerten abweichen, stoBt 
die Schatzung des Nahrstoffgehaltes beim Heu infolge der sehr stark 
wechselnden Zusammensetzung auf groBere Schwierigkeiten. Hierdurch erklart 



Die MaBnahmen zur Fiirderung der Milchviehzucht 79 

es sich auch, daB zwar die relativen Leistungen del' Kiihe des gleichen 
Bestandes vergleichbar sind, innerhalb weiterer Bezirke die Vergleichbarkeit 
aber nur beschrankt ist. Trotzdem stellt die Berechnung der rela ti yen 
Leistung, in erster Linie fiir den Betriebsleiter, eine wertvolle MaBnahme dar. 

Vor Beginn del' Winterfiitterung wird ein Futtervoranschlag aufgestellt, 
aus dem sich die zweckmaBigste Verteilung der Futtermittel auf die einzelnen 
Gruppen ergibt. Fiir jedes Futtermittel wird der Gehalt an Trockenmasse, ver
daulichem EiweiB und Starkewert maglichst genau festgestellt und hieraus del' 
Nahrstoffgehalt der Futtergaben in jeder Gruppe berechnet. Am JahresschluB 
ergibt sich, wieviel Milch und Fett durch eine bestimmte Nahrstoffmenge erzeugt 
wurden. 

Als VergleichsmaBstab dient in Deutschland fast iiberall der Star kewert del' 
Futtermittel. Die friiher vielfach iibliche Geldrechnung ist in neuerer Zeit meist 
aufgegeben worden, da sie fiir langere Zeitraume keine vergleichbaren Werte 
ergibt. In den skandinavischen Landern wird nach Futtereinheiten gerechnet, 
wodurch gleichfalls vergleichbare Zahlen gewonnen werden. Bei del' Rechnung 
nach Starkewerten ist bei der Berechnung del' Futterverwertung die Beriick
sichtigung des EiweiBverbrauches nicht erforderlich, da der EiweiBgehalt des 
Futters bei der Zusammenstellung del' Futtergaben in den Kontroll
vereinen bereits beriicksichtigt wird. Es geniigt daher die Berechnung der Milch
und Fettmenge, die aus 100 kg Starkewert von jedem Tier erzeugt wurde. 

Noch graBere Schwierigkeiten bereitet die Bewer~ung des Weidefutters, 
da die Tiere hier nach Belieben fressen und wedel' die Menge noch der Nahrstoff
gehalt des verzehrten Futters festgestellt werden kannen. Man sucht sich vielfach 
dadurch zu helfen, daB man von dem Nahrstoffbedarf einer Kuh fiir Erhaltung 
(je 500 kg Lebendgewicht 250 bis 300 g verdauliches EiweiB und 2,5 bis 3,0 kg 
Starkewert) und fUr Milcherzeugung (je 1 kg erzeugter Milch 45 bis 60 g EiweiB 
und 200 g Starkewert) ausgeht. Da tatsachlich die Futteraufnahme del' ein
zelnen Tiere auf del' Weide keineswegs genau ihrem Nahrstoffbedarf entspricht, 
ist diese Berechnungsweise nur ein Notbehelf, immerhin abel' noch bessel' als eine 
Geldwertberechnung. Stellenweise wird bei der Berechnung des Weidefutters 
die wahrend der Stallfiitterung ermittelte Futterverwertung fiir jedes Tier 
beriicksichtigt. 

Die Kontrollbuchfiihrung soIl maglichst einfach und iibersichtlich sein. 
Mit Riicksicht auf die Vergleichbarkeit del' Ergebnisse ist eine Vereinhei t
lichung del' Vordrucke anzustreben. Nach den Vorschlagen von HANSEN (6) 
sind mindestens folgende V ordrucke erforderlich: 1. Das Stallbuch (Taschen
kontrollbuch); 2. das Haupt- oder Kontrollbuch; 3. del' JahresabschluB. 

Das Stallbuch (Anhang 8 und 9) dient dem Kontrollbeamten als Kladde 
zur Aufzeichnung del' Milchertrage, des Fettgehaltes und del' Fiitterung. Es 
besteht aus 2 verschiedenen Teilen, von denen del' erste zur Eintragung del' 
Milchleistungen und Angabe del' Futtergruppe bzw. des Weideganges dient, 
wahrend im zweiten Teil die Futtergaben fiir jede Gruppe verzeichnet und be
rechnet werden. Von hier werden die Angaben in das Haupt- odeI' Kontroll
buch (Anha.ng 10) iibertragen. Fiir jedes Tier ist eine Doppelseite vorgesehen. Am 
Kopf finden sich die notwendigen Angaben iiber das Tier, die durch Vermerke 
iiber Deck-, Kalbe- und Trockenzeiten in del' Spalte "Bemerkungen" erganzt 
werden. Die Eintragung del' Leistungen und des Futterverbrauches ist 
nach jeder Kontrolle vorzunehmen, und durch Aufrechnung der Werte kann 
jederzeit die bisher erzielte Leistung festgestellt werden. Am JahresschluB 
wird die durchschnittliche Futterverwertung ermittelt. Mitunter wird eine 
gesonderte Berechnung fiir das Winter- und Sommerhalbjahr durchgefiihrt. 
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Der J ahresa bschl uB (Anhang 11) enthii.lt die Abschliisse samtlicher Kiihe 
eines Bestandes sowie die Durchschnittsberechnung fiir die Herde. Aufzunehmen 
sind samtliche Kiihe, die ein ganzes Jahr unter Kontrolle standen. Aile iibrigen 
Tiere, aUch die Farsen, die kein voiles Jahr gepriift wurden, k6nnen in einer 
besonderen "Obersicht aufgefiihrt werden. Eine Trennung der Kiihe in solche 
bis zu 5 Jahren und altere sowie Zusammenstellung ihrer Leistungen in zwei 
getrennten V'bersichten ist zweckmaBig. Grundsatzlich sind die J ahresertrage 
aufzufiihren; nur bei Farsen kann neben der Jahresleistung auch der Ertrag 
der ersten Milchzeit (L.), aber nur bis zur Dauer von 365 Tagen, angegeben 
werden. Fiir jeden Kontrollverein wird eine Jahresiibersicht der Bestande 
aufgestellt und der Durchschnittsertrag je Kuh berechnet. 

In einigen Kontrollvereinen ist es iiblich, auch noch das Le bendgewich t 
der Kontrolltiere festzustellen. Grundsatzlich sollten nur durch Wagung er
mittelte Zahlen in die Biicher Aufnahme finden. Etwaige Gewichtszunahmen 
diirfen der Milchleistung nicht zugerechnet werden. Das gleiche gilt fiir etwaige 
Arbeitsleistung, die in einer besonderen Spalte nach Arbeitsstunden bzw. 
Tagen aufgefiihrt wird. 

Die Kontrollvereinsergebnisse liefern auBerordentlich wertvolle und zu
verlassige Unterlagen fiir die ziichterischen MaBnahmen. In der Milchvieh
zucht ist ein Fortschritt ohne Leistungspriifungen nicht denkbar. 
Es ist daher ein enges Zusammenarbeiten von Ziichtervereinigungen und Kontroll
vereinen anzustreben. Am vollkommensten ist dieses Ziel in den Herdbuch
Kon troll vereinen erreicht, in denen samtliche eingetragenen weiblichen 
Tiere der Leistungskontrolle unterliegen und die Leistungen in das Herdbuch 
eingetragen werden. Vielfach ist eine nachgewiesene Mindestleistung fiir die 
Eintragung der Tiere in das Herdbuch vorgeschrieben. 

Seit Jahren ist man bemiiht, die Leistungen auch bei der Preisverteilung 
auf Schauen zu beriicksichtigen. In Danemark und Schweden, ebenso in Holland, 
sind nur Kiihe mit nachgewiesenen Leistungen zu Ausstellungen zugelassen. 
In Deutschland werden zunachst auf den Schauen der D. L.-G. neben dem 
Formenwettbewerb besondere Wettbewerbe fiir Tiere mit nachge
wiesenen Leistungen durchgefiihrt, zu denen nur Tiere aus anerkannten 
Kontrollvereinen zugelassen sind. Bewertet wird die a b sol ute Leistung, doch 
ist bei der Anmeldung die Durchschnittsleistung der Herde anzugeben. Es 
sind verschiedene Wirtschaftsgebiete abgegrenzt, innerhalb derer die Tiere 
in Wettbewerb treten. Die Bewertung erfolgt nach einem Punktverfahren, 
bei welchem neben den eigenen Leistungen des Tieres auch nachgewiesene 
Ahnenleistungen beriicksichtigt werden, und bei Bullen konnen naturgemaB 
nur diese als Grundlage der Bewertung dienen. Fiir Formen werden Zusatz
punkte erteilt. Die Vorschriften fiir die Bewertung haben sich seit 1924 mehrfach 
geandert, und auch weiterhin sind Abanderungen zu erwarten. Zweifellos wirken 
diese Wettbewerbe sehr anregend, was auch dadurch zum Ausdruck kommt, 
daB in zahlreichen deutschen Zuchtgebieten regelmaBig ahnliche Wettbewerbe 
stattfinden. 

In Danemark und Schweden werden Wettbewerbe ganzer Herden 
abgehalten, die 'sich auf Milch- und Fettleistung, Fiitterung, Familienstamm
buchfiihrung und Zuchtbuchfiihrung, aber auch auf das AuBere der Tiere er
strecken. Der Wettbewerb dauert 2 Jahre, und die Siegerherden werden als 
Zuchtzentrum (Elitezucht) erklart. In Amerika, England, in neuester Zeit 
auch in Deutschland, sind besondere Leistungsregister fiir Kiihe eingerichtet, 
in welche nach besonders sorgfaltiger Priifung Kiihe eingetragen werden, deren 
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Jahresleistungen an Milch (England) oder Fett (Deutschland) bestimmten 
AIUorderungen entsprechen. 

In Deutschland hat die D. L.-G. im Jahre 1926 das "Deutsche Rinder
leistungsbuch" angelegt, mit Abteilungen fUr Tiefland- (A) und Hohen
rinder (B). Aufgenommen werden nur Tiere aus anerkannten Ziichterver
einigungen nach erfolgter Sonderleistungspriifung, die von einem be
sonderen Beamten (Kontrollinspektor) vorgenommen wird. FUr Kiihe, die 
innerhalb 14 Kalendermonaten, yom letzten Kalbetage vor der Priifung an 
gerechnet, erneut regelrecht wieder kalben, ist eine Priifungsdauer von 305 Tagen 
vorgesehen, wahrend fUr aIle iibrigen Kiihe eine Priifungsdauer von 365 Tagen 
auf Wunsch des Besitzers zulassig ist. Die Ertragsberechnung muB zwischen 
dem 7. und 30. Tage nach dem Kalben einsetzen. Die Priilung soIl mindestens 
aIle 21 Tage vorgenommen werden und ist zweitagig. Der Berechnung wird 
das zweitagige Mittel zugrunde gelegt. 

Als Mindestleistungen fiir die Aufnahme gelten: a) Bei 365tagiger Priifung 
bis zum Alter von 3 Jahren (am Tage der letzten Kalbung vor Beginn der Priifung) 
250 kg Milchfett und fiir jeden Tag, den die Kuh alter ist, 68,5 g mehr (4 Jahre 
= 275 kg, 5 Jahre = 300 kg). mer 300 kg werden auch bei alteren Kiihen 
nicht gefordert. b) Bei 305tagiger Priifung 85% der zu a) geforderten Ertrage. 
FUr Hohenrinder werden diese Forderungen um ein l/S ermaBigt. Bullen werden 
aufgenommen, sobald 4 ihrer Tochter eingetragen sind. FUr die Durchfiihrung 
der Leistungspriifungen sind besondere Ausfiihrungsbestimmungen erlassen. 
Bis 1. August 1929 waren in das Deutsche Rinderleistungsbuch eingetragen: 
A Ia = 493 Kiihe, A Ib = 273 Kiihe, A II = 25 Bullen; B Ia = 29 Kiihe, 
B Ib = 8 Kiihe. 

In der Schweiz unterIiegen, im Gegensatz zu den iibrigen Landern, 
nur einzelne Kiihe, nicht ganze Bestande der Priifung. Es werden "Leistungs
a bzeichen" verliehen fiir Milchleistungen iiber 3800 kg oder 700 kg je 100 kg 
Lebendgewicht; fiir einen iiber 3,7% Iiegenden Fettgehalt werden fiir je 0,1 % 
Fett Zuschlage von 100 kg Milch erteilt. FUr Leistungen iiber 4500 kg Milch 
oder 800 kg je 100 kg Lebendgewicht wird ein besonderes Abzeichen verliehen. 
AhnIich ist das Vorgehen im Zuchtverbande fUr Braunvieh in Steiermark 
(Graz), wo Kiihe mit mindestens 3800 kg Milch in das "Goldene Buch" 
eingetragen werden. Stiere, die bei mindestens 5 Tochtern den Milchertrag 
gegeniiber der Mutter erheblich gesteigert haben (im Mittel 800 kg), werden 
in Steiermark seit 1915 als "Milchstiere" ausgezeichnet. Eine ahnliche MaB
nahme besteht seit 1910 in Holland in der Preferenterklarung von 
Bullen auf Grund eigener Vorziige und guter Vererbung, namentIich beziiglich 
der Leistungen. 

AlIe diese MaBnahmen bezwecken eine Auswahl der leistungsfahigsten 
Tiere zwecks Forderung der Leistungszucht. Werden gleichzeitig 
zweckmaBige Korperformen, vor alIem aber Gesundheit und Widerstands
kraft bei der Zuchtwahl gebiihrend beriicksichtigt, so ist von ihnen eine 
nachhaltige Forderung der Milchviehzucht zu erwarten. 

Handbuch der Milchwirtschaft 1/2 6 



82 H. v. F.ALOK: ZuOOt und Ftitterung von HilOOvieh 

AnhaDg 
Zuchtbuch ItIr 

NamedesBooa: ............................ Ohrnummer Tatowierungim 
reOOta: ........................... reohten Ohr: ................... . 

Ohrnummer Tatowi im 
Zuohtbuoh-Nr.: .................. _.............. links:........................... Unk~hr: .................. . 

HaJabandnummer: ......................................................................... . 
B1IOlIfIlbraDc _ D.L.-G.JI'orm.lltL Zaabtbaoh fill' Biloke 

Stammtafel (Namen u. Zuohtbuchnummem) 
1. Geboren am: ................................................ . 

:in ................................................................... . 

2. Farbe lJDd AHeiohen: .......................... . 

3. Zi1ohter: ...................................................... . 

... , BeIIi.ber: ...................................................... . 

15. Tag der K6raDg: ................................ . 
P1IDktJsabl: ............................................... . 
Zuohtklalae: ....................................... . 

8. BeurteibJDg(Notizen): ......................... . 

7. Preiae und Auueiclmuugen :.. ........... I 
8. Abgang . .Am: ....................................................... Grund: .......................................................................... . 

lIeaaungen und WlI.gungen (A.ngaben :in om) . . .; . 
I II i'li 

. 
§J.B i! i iJ . 

il$ j i:s JJ c:a. .! I 1·~ 
~ :s ~.a if.a.a j¥I.a ~~ ...::I 

~ ~ ~ 

Ahnenleiatungen 

~ 
...... il Be-

~ 
i it ~l Be-

Name-Nr. ~ Ii merkun- Name-Nr. !il merkun-
~ gen gen 

kg % kg kg % -kg 



Anhang 83 

Ziegenbocke 

Gelieferte Nachzucht 

Gedeckt Geborene Lammer Gedeckt Geborene Lammer 
GeWen .p ~ GeWen .p ~ 

~ Name und ·i Z ~ Name und .i Z Q;>Q;> .4 Verbleib ~ Q;>Q;> 

il Verbleib 

"" 
Zuchtbuch· ~;ct ..= "" 

Zuchtbuch· ~;ct 
Nr. c;) 0 Nr. c;) 0 UI UI 

6* 
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Ankang 2 Zuchtbuch 
Name des Tieres: XyZophon 
Zuehtbuehnummer: 155 
D.L.-G. BuohfiihrnDg fiir Ziiohtervereinigungen. Form. 3b_ Zuohtbuch fUr Kiihe und FlI.rsen 

Geboren am 

Farbe und 
Abzeiehen 

Abstammung 
(Name und 
Zuehtbueh-
nummer) 

Datum der 
Ankorung 

(Aufnahme i.d. 
Zuehtbueh) 

Ziiehter 
(Als Zl10hter gilt 
derjenige, der das 
MuttertlerzurZeit 
der Befruohtung 

besessen hat) 

Besitzer 

Abgang 

7. Deeember 1923 in Koppehof 

schwarzweip, kleiner 8tern 

Florian Gadett 4865 
Quer- 6905 8irene 40282 
pfeifer Quinee HerkuZes 
9095 4475 Vater: 94358 Quitt 62844 

Benediktiner Winter 3439 11969 Jwnkm' Ernestine 
Verbena 4703 48098 
113292 Natter AchiZZes2165 

60906 Kathe 49442 
Ostfr. 8tb. 

JodZer 4595 
Mutter: 5099 Ostfr. 8tb. 
8tilvolZe NeZusko 1900 
98438 6737 Hannove-

Durchschnitt Larche raner 2771 
v.4Jahren: 61182 Fatinitea 

4261 kg 40490 

Milch, Pri- Primus 789 
mus II Pauline 

3,21% wnd Hedw1 1089 11100 
136,8 kg Fett 4631 Zone -

21696 -

Gaspari, Kobbelbude 

Versuchswirtschajt Koppehof 
verkauft am 
gesehlaehtet am 
abgekort am 

an 

verendet am 

Gedeekt 

am 

~I~I~ 
von 

Name 

4 12 25 Ghor-
jwnge 

17 5 27 Ghor-
jwnge 

11 5 28 Gast 

Bemerkungen iiber Pra- Messungen und Wagungen 
die Entwieklung des miierungen 

Tieres 

Anfangs schmal wnd 
hoch, entwickelt sich 
aUf der Weide vor-

siigZich. Grope, 
harmonische, sehr 

edZe Kuh 5.12.24 
17.11.25 
11.11.26 

9.3.28 

em em em em em em em em 

,..: 
~~ 
0.<:1 
po 
~.E 

2 

2 

4 

345 
488 
540 
650 



Anhang 85 

fiir Kuhe 
Hornbrandzeichen: 155 
Lendenbrandzeichen: -

Gekalbt Des Kalbes am 

~ Ge· § 
,.. 

Farbe und Abzeichen ~ ~ 
E-i ~ "- schlecht 

10 9 26 tveiblich schtvarztveifJ 

22 2 28 mannlich 8chtvarztveifJ, Stern 

Milchleistungen 

~ ~ ~~ 
oM 

Q) ~ 
,.. ~ ,.. 

Q) 4J <ij,<ij 
'Q/J Q) 

~ 'Q/J 
~~ Q/J 

,.."", 
~~ ,.. 

<::> C) 4J 4J ~U2t: ,.. 
~S ~ 

~S "'" "t5 ~ ~ Q) ~ <ij C) 

"- ~ ~ ~ ><ij~ "- ~ 

kg % kg kg kg 

1927 2935 3,15 92,5 1639 
1928 5027 3,14 157,9 2114 

Ohr· 

Rechte Ohrnummer: 117 
Linke Ohrnummer: 

Ver bleib des Kalbes (aufgezogen 
u. in dasZuchtbuch eingetragen 
unter Nr. , verkauft an 
X. X., geschlachtet am , 

nummer verendet am ) 

195 aufgezogen; Kuh N1·. 210 
271 aUfgezogen 

Sonstige Erhebungen 

~ I 
Q/J ~~ hinsichtlich der Leistung 
<ij oM 

~ 
,.. p,.. ..., <ij,<ij C) ,.. 

Q/J C) "'""'4J 
4J 4J ~U2 ,.. 

"" "t5 ,.. ~ Q) 
C) ><ij~ ~ ~ 

% kg kg 
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Anhang 3 

Name der Ziege: 

Zuchtbuch-Nr.: 

Zuchtbuch fUr Ziegen 
Ohrnummer 

rechts: 
Ohrnummer 

links: 

Halsbandnummer: 

Tatowierung im 
rechten Ohr: 

Tatowierung im 
linken Ohr: 

Buchfiihrung der D. L.·G. Form. 3 d. Zuchtbuch fUr GeiBen 

1. Geboren am: 
in 

2. Farbe und Abzeichen: 

3. Ziichter: 

4. Besitzer: 

5. Tag der Korung: 
Punktzahl: 
Zuchtklasse: 

6. Beurteilung (Notizen): 

7. Preise und Auszeichnungen: 

8. Abgang. Am: 

Stammtafel (N amen u. Zuchtbuchnummern) 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Grund: 

Zuch,tleistungen 

Gedeckt Gelammt Der Zicklein Verbleib der Zicklein 

~I~I~I I Zucht- ~I~I~ I I ~ 
(aufgezogen u. im Zuchtbuch 

von .A.nzahl Farbe und l1;O eingetragen unter N r • ••. 
Bock buch- mannl.1 weibl. .A.bzeichen ~ verkauft an ... , geschlachtet 

Nr. am ... , verendet am ... ) 

Messungen und Wagungen 
(Angaben in em) 

Milchleistungen (Jahres-
Milchertrag aus dem Milchregister) 

S .C!> ~ Q) . ~ ;.; ~ .... . ~ Q) ..p C!> "'" 
.Q) .;::: ~"'" 

• C!> .;::: .... ~ 
~~ .... ~1:l.O .... ~1:l.O ~"'" ~ Q),O ~~ 

Q)..o Q)..o -+"Q) C!>-+" .... rn eJ) . ~ o ~ -+"~ ..::l-+" o ~ -+"~ 0"", 'd-+" p,-+" rn ...... ;3.1'1 C!>o ~ "t3~ ~ "t3~ -+" 'd~ ~'o PQ) ,!<I ..... ~ 0'~ :-;:::::Q.) ..... C!> ;':::Q.) r;::IQ.) 
0'0 .... ro .8<~ o (!) ~ ~.~ 'p~ oP ......... 

Q)"t; ~$ 
,~ 

~ ~S ~1:l.O ~"" ~ ;SS ~1:l.O ~"" A ~~ >"t; ~"t; i=!l"'" H .... ~ i=!l kg kg % kg kg % kg 

I 
I 



Anhang 

Anhang 4 
Sprungregister 

fiir die bei 

angekorten Bullen (Name und Nummer): 

D.L.·G.]j'orm.17b.15000/15000. 4. 14. (426) 

. ~ Datum der Eigentiimer des 

87 

Des weiblichen 
Tieres Z ,~ Des Bullen Bedeckung weiblichen Tieres 

~: I--N-am--e---'-I-!-~-' z-..;I-~-'I-~-'I-~-I--N-a-m-e---'I-w-O-hn-o-rt-I--N-a-m-e-'I'---j'--:-~-~ 

Anhang {j 

Deckkarte 
Nr. 

Nr. des 
weiblichen 

Tieres 

Datum 
der 

Spriinge 

., den 19 ... 

(U nterschrift des Besitzers bzw. Bullenhalters) 

D.L.-G. Form. 5b 

Deckkarte Nr. 

Kuh1) Name der -.-. _ ..... . 
Farse 1) 

geboren am 

wurde gedeckt am 

von Bulle (Name und Zuchtbuch-Nr.) 

Eigentiimer des weiblichen Tieres. 

Zuchtbuch
seite 

Zuchtbuch-Nr. 

Hornbrand-Nr .. 

Ohrnummer ... 

Vorstehende Angaben bescheinigt 

(Ort) .. , den 19. 

Der Bullenbesitzer, Bullenhalter: 

1) Nioht Zutreffendes ist zu durchstrelchen. 



88 H. v. FALCK: Zucht und Fiitterung von Milchvieh 

Anhang 6 

D.L.·G.7b. 

Geburtsanzeige 
Zuchtbuch. 

seite 

Zuchtbuch·Nr. 

Hornbrand·Nr .... 

Ohrnummer 

tragend seit dem . 

hat am . 

. von Bulle .... . ....... Zuchtbuch-Nr .. 

Name des Kalbes .. 

Abzeichen 

ein Bullkalb1) 
geworfen. 

ein Kuhkalb1 ) 

............................... Farbe . 

Das Kalb wird von mir aufgezogen 1). 

ist zur Zucht verkauft am .. 

ist geschlacMet am 

.. an .. 

ist verendet am 

Ort und Datum .. 
Der Eigentiimer: 

') Nicht Zutreffendes ist zu durchstreichen. 

Anhang 7 

D.L.-G.8b. 
Veranderungsanzeige 

Hierdurch melde ich nachstehend angegebenes Tier ab: 

Bulle1 ) Zuchtbuch-Nr ...... . 

Kuh 

Farse, Zuchtbuch· bzw. Mutter-Nr. 

Kalb, Mutter Nr. 

Geburtstag 

Das Tier ist 

zur Zucht verkauft am .......................... an 

zum Schlachten verkauft am 

verendet am ....................... . 

Ort, Datum und Name des Eigentiimers: 

') Nicht Zutreffendes ist zu durchstreichen. 

Zuchtbuchseite 



A
nh

an
g 

8 
K

on
tr

ol
lv

er
ei

ns
bu

ch
fi

ih
ru

ng
 d

er
 D

.L
.-

G
. 

F
o

rm
. 

47
3 

St
al

lb
uc

h 
I 

K
on

tr
ol

le
 a

m
 1

3.
 N

ov
em

be
r 

19
12

, 
in

 H
er

d
e:

 N
eu

do
rf

 

M
il

ch
m

en
ge

 
N

r.
 

N
r.

 d
er

 
m

it
-

zu
-

F
et

t-
F

u
tt

er
-

B
e·

 
d

er
 

P
ro

b
e·

 m
o

r·
 

ge
ha

lt
 

K
u

h
 

fl
as

ch
e 

ge
ns

 
ta

g
s 

ab
en

ds
 s

am
· 

g
ru

p
p

e 
m

er
ku

ng
en

 
m

en
 

-
-
-
-
-
~
 

k
g

 
~
 ~
 -
~
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

1 
1 

1,
2 

1,
3 

2,
5 

4,
4 

3 
12

 
2 

3,
3 

3,
7 

7,
0 

3,
6 

2 
14

 
3 

4 
tr

oc
ke

n 

11
6 

4 
7,

0 
7,

2 
14

,2
 

3,
4 

1 
{g

er
. 

5.
 1

1.
 

H
er

os
 

12
6 

5 
4 

tr
oc

ke
n 

7 .
11

. 
14

4 
6 

3,
2 

3,
5 

6,
7 

3,
6 

2 
14

5 
7 

4,
1 

4,
4 

8,
5 

3,
6 

2 
14

6 
8 

4 
tr

oc
ke

n 
14

7 
9 

4 
tr

oc
ke

n 
14

8 
10

 
0,

8 
1,

3 
2,

1 
4,

7 
3 

15
0 

11
 

5,
0 

5.
2 

10
,2

 
3,

6 
1 

15
1 

12
 

8,
3 

8,
4 

16
,7

 
3,

4 
1 

15
2 

13
 

1,
2 

1,
4 

2,
6 

4,
2 

3 
15

4 
14

 
5,

4 
5,

9 
11

,3
 

3,
7 

1 
15

5 
15

 
6,

3 
6,

6 
12

,9
 

3,
6 

1 
15

6 
16

 
8,

4 
9,

0 
17

,4
 

3,
7 

1 
15

7 
17

 
7.

5 
7,

8 
15

,3
 

3,
6 

1 
16

2 
18

 
5,

1 
5,

4 
10

,5
 

3,
7 

1 
17

1 
19

 
14

,2
 

5,
2 

9,
6 

29
,0

 
3,

3 
1 

ge
k.

9.
11

.K
. 

17
2 

20
 

8,
3 

4,
1 

5,
2 

17
,6

 
3,

5 
1 

ge
k.

 8
.1

1.
 B

. 

A
nh

an
g 

9 
K

on
tr

ol
lv

er
ei

ns
bu

ch
ft

ih
ru

ng
 d

er
 D

.L
.·

G
. 

F
o

rm
. 

47
4 

St
al

lb
uc

h 
II

 
G

ru
pp

e 
1 

in
 H

er
d

e:
 N

eu
do

rf
 

In
 

A
nw

en
du

ng
 

yo
m

 
7.

 N
ov

em
be

r 
bi

s 

F
u

tt
er

 
G

eh
al

t 
an

 
S

ta
rk

ew
er

t i
n 

M
e.

ng
e 

T
ro

k
· 

E
i·

 
S

ta
r·

 
1

4
\l

s
f
ia

 
Je

 
A

rt
 

k
en

· 
w

ei
ll

 
k

e·
 

T
ag

 
m

as
se

 
w

er
t 

T
ag

en
 

~
 

k
g

 
~
 ~
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

\ 
7 

\ 
8 

4 
K

le
eh

eu
, 

gu
t .

. 
3,

34
 

0,
22

 
1,

28
 

6 
St

ro
h 

u.
 S

pr
eu

 
5,

14
 

0,
04

 
0,

90
 

17
 

R
un

ke
lr

ub
en

 
. 

2,
04

 
0,

02
 

1,
07

 
20

 
K

a
n

o
ff

el
· 

sc
hl

em
pe

 
..

. 
1,

14
 

0,
10

 
0,

52
 

3,
5 

K
ra

ft
/u

tt
er

 .
..

 
3,

12
 

0,
74

 
2,

01
 

S
u

m
m

e 
..

. 
14

,7
8 

1.
12

 5
,7

8 
80

,9
 

I 

19
12

 

B
e·

 
m

er
ku

ng
en

 

9 r~
-

bl
um

en
· 

ku
ch

en
. 

1 
T

ei
l 

gr
. 

W
ei

· 
ze

nk
le

ie
 

~
 g. ~ (1

:J
 

<.
0 



90 H. v. FALCK: Zucht und Fiitterung von Milchvieh 

Anhang 10 
Kontrollvereinsbuchfiihrung der D. L.-G. Form. 475. 

Kontrollbuch 

Nr. 171 Name: Hortensia 

Vater: Oohen III Mutter: Aspe 4687 

Gekalbt: 9. November 1912 Gedeckt: 3. Mlirz 1913 von Simon 147 

Probemelken 1m Kontrollabschnitt 

.~ • .:±:: ~ I . ~ .,;~ ... ~ .~ Q:,-+" ..<:l 100 

~~ 
c:il ..<:l 100 

~100 ~i!l< ..t<I ... Be-
Lfd. fUr die Zeit o ~ -+" 0 ~ -+"~ -+"i!l< ... ~ 

Tag 
:-;:::cp ,..!:d ~cp ~ ~ ~~ ~~ ~~ merkungen 

Nr. ~S ~~ a:: ~S ~S 
~ ~ ~100 if.! 

vom 1 bis kg % kg kO' 
" 

kg -------7-1-8-----
I 2 3 4 5 6 9 10 11 12 

1 7.6.12 1.6. 14.6. 3,2 4,0 14 45 1,79 14 - 50,4 Weidegang 
2 21.6.12 15.6. 28.6. 3,5 4,1 14 49 2,01 14 - 53,2 

" 
Zus. 28 94 3,80 28 103,6 

3 5.7.12 29.6. 12.7. 3,4 4,1 14 48 1,95 14 - 50,4 
" 

Zus. 42 142 5,75 42 154,0 

4 19.7.12 13.7. 26.7. 3,2 4,2 14 45 1,88 14 - 50,4 
" 

Zus. 56 187 7,63 56 204,4 

5 2.8.12 27.7. 9.8. 3,1 4,3 14 43 1,87 14 - 50,4 
" 

Zus. 70 230 9,50 70 254,8 

6 16.8.12 10.8. 23.8. 2,8 4,3 14 39 1,68 14 - 50,4 
" 

Zus. 84 269 11,18 84 305,2 

7 30.8.12 24.8. 6.9. 2,5 4,5 14 35 1,58 14 - 50,4 
" 

Zus. 98 304 12,76 98 355,6 

8 13.9.12 7.9. 20.9. 2,0 4,4 14 28 1,23 14 - 50,4 " 
Zus. 112 332 13,99 112 406,0 

9 27.9.12 21.9. 4.10. 1,6 4,8 14 22 1,08 14 - 50,4 " 
Zus. 126 354 15,07 126 456,4 

10 11.10.12 5.10. 18.10. 1,6 4,8 5 8 0,38 14 - 50,4 " 
Zus. 131 362 15,45 140 506,8 

11 25.10.12 19.10. 8.11. - - - - - 21 - 75,6 
" 

Zus. 131 362 15,45 161 582,4 
12 13.11.12 9.11. 22.11. 29,0 3,3 11 319 10,53 14 1 72,6 { Stalltiltteruno 

d. 9. 11. 12 

Zus. 142 681 25,98 175 655,0 
13 27.11.12 23.11. 6.12. 29,5 3,4 14 413 14,04 14 1 80,9 

Zus. 156 1094 40,02 189 735,9 
14 11.12.12 7.12. 20.12. 29,4 3,4 14 412 13,99 14 1 80,9 

Zus. 170 1506 54,01 203 816,8 



19121/3 

Herdbuch-Nr.: 6139 

Trocken am: 10. Olctober 1912 

Geboren: 17. November 1909 

Probemelken 

,~ 

~~ ..<:ib.O 
Lfd. fur die Zeit 01::1 ~..<:i Tag r;::IQ) 

Nr. ~S ~~ 

vom I bis kg % -
1 i 2 3 4 5 

Vber-
trag 
15 26.12.12 21.12. 3.1. 29,1 3,6 

Zus. 

16 8.1.13 4.1. 17.1. 28,2 3,3 

Zus. 

17 22.1.13 18.1. 31.1. 27,3 3,4 

Zus. 

18 5.2.13 1.2. 14.2. 26,5 3,4 

Zus. 

19 19.2.13 15.2. 28.2. 25,4 3,2 

Zus. 

20 5.3.13 1.3. 14.3. 24,0 3,3 

Zus. 

21 19.3.13 15.3. 28.3. 20,2 3,2 

Zus. 

22 2.4.13 29.3. 11.4. 16,1 '3,1 

Zus. 

23 16.4.13 12.4. 25.4. 12,8 3,0 

Zus. 

24 30.4.13 26.4. 9.5. 9,0 3,3 

Zus. 

25 14.5.13 10.5. 23.6. 9,6 3,6 

Zus. 

26 28.5.13 24.5. 31.6. 8,2 3,7 

Zus. --
Mittel 3,4 

Anhang 

Lebendgewicht: 600 kg 

Verkauft an: 

91 

1m Kontrollabschnitt 
~ 

.:.~ '~ 

~t: ~ 
,~ 

~~ ..<:ib.O .... p, 
Be-.., 

<) 1::1 ""'1::1 $b.O $p, 
,~ ~ ~ :;::co Q)Q) 

~~ ""'::I merkungen ..... 
~S ~S ::I .... ..... Q) 

~ ~b.O rI1 
~ 

kg kg kg --------wi 6 7 8 9 11 12 

170 1606 54,01 203 816,8 

14 407 14,26 14 1 80,9 

184 1913 68,27 217 897,7 

14 396 13,03 14 1 80,9 

198 2308 81,30 231 978,6 

14 382 12,99 14 1 80,9 

212 2690 94,29 246 1059,5 

14 371 12,62 14 1 80,9 

226 3061 106,91 259 1140,4 

14 356 11,38 14 1 80,9 

240 3417 118,29 273 1221,3 

14 336 11,09 14 1 80,9 

254 3763 129,38 287 1302,2 

14 283 9,06 14 1 80,9 

268 4036 138,43 301 1383,1 

14 226 6,98 14 1 80,9 

282 4261 145,41 315 1464,0 

14 179 5,38 14 1 80,9 

296 4440 150,79 329 1544,9 

14 126 4,16 14 2 71,1 

310 4566 154,95 343 1616,0 

14 133 4,66 14 - 70,0 { Weide(Janf} 
d. 10. 5. 13 

324 4699 159,61 357 1686,0 

8 66 2,43 8 - 36,8 

332 4766 162,04 365 1722,8 

Aus 100 kg Stiirkewert 276,6 kg Milch und 9,40 kg Fett 
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Anhang 11 

Kontrollvereinsbuchfiihrung del' D. L.-G. Form. 476. 

Del' Kuh 

Nr. Name 

1 I 2 

12 
18 
21 
22 
23 
25 

Agathe ..... 
Agnes ...... 
Beate ....... 
Banane ..... 
Ceder . ...... 
Dora ....... 

I zusammen"1 
Mittel(6Kuhe) 

,., 
,.<:I 

.~ 
00 ..., ,., 
P 

,.Q 
<ll 

0 

3 

1916 
1916 
1917 
1917 
1918 
1919 

Jahresabschlu6 1922123 
Herde: Niederhof 

..., J ahresertrag t: Aus 100 kg ,.<:I Zahl del' C) an ,.<:I<ll Starkewert 

.~ C)~ 
+> P <ll <ll <ll - ce,.!:4 

~ CJl <ll ce ,., ,., 
ce ~ 

,.<:I ,.Q ,ce 
~ 

..., 
lVIilch Fett 

<ll ,.,..., 
lVIilch Fett ,., 

~ CJl <llw. 
,.Q <ll +> i>~ <ll -+" - ~ -+" <ll H P ~ ~ ce 

kg ~ kg kg % . kg kg kg 

4 5 I 6 7 I 8 I 9 10 11 I 12 

620 365 332 476.5 162,04 3,40 1723 277 9,40 
580 365 326 3819 123,91 3,24 1547 247 8,01 
535 365 315 3100 104,78 3,38 1418 219 7,39 
560 365 320 2973 100,00 3,36 1496 199 6,69 
510 365 325 3608 117,10 3,25 1843 196 6,36 
540 365 290 2411 80,16 3,32 1326 182 6,05 

133451 /1908/206761687,99/ 193531 1 1 
558 365 318 3446 114,67 3,33 1559 221 7,36 

Literatur 

~ 
<ll 
CJl 

~ 
<ll 

S 
<ll 
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13 
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(5.): Die ErhOhung des Fettgehaltes del' lVIilch. Gottingen: Deutsche Gesellschaft 
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3. Die Erniihrung des Milchviehs 
FUr die Fahigkeit der Tiere zur Milcherzeugung sind ihre erbliche 

Veranlagung und die durch MaBnahmen der Aufzucht bedingte Entwicklung 
dieser Anlagen entscheidend. Wieweit die Fahigkeit zur Erzeugung groBer 
Milchmengen im Einzelfalle in Erscheinung tritt, hangt wesentlich von der 
Art der Fiitterung und Haltung der Milchtiere abo In der Milch werden 
erhebliche Nahrstofimengen dem tierischen Korper entzogen, und wenn nicht 
ausreichender Ersatz hierfiir im Futter geboten wird, so magern die Tiere ab, und 
der Milchertrag geht zuriick. Namentlich bei frischmelken Tieren mit hoher 
Milchergiebigkeit kann man bei knapper Ernahrung diese Erscheinung haufig 
beobachten. In ahnlicher Weise wirken die MaBnahmen der Haltung und PHege 
der Tiere auf die Milchergiebigkeit im giinstigen oder ungiiustigen Sinne. Stets 
ist aber durch die Veranlagung des Tieres eine Grenze gezogen, 
iiber welche hinaus die Leistungen durch Fiitterung und PHege nicht mehr 
gesteigert werden konnen. J e besser die Veranlagung eines Tieres 
ist, um so hohere Aufwendungen fiir Fiitterung und Pflege sind 
daher bei gleichen wirtschaftlichen Verhaltnissen lohnend. 

A. Die Niihrstoffe des Futters und ihre Verwendung 
Die in den Futtermitteln enthaltenen Stoffe, die zur Erhaltung des Lebens 

der Tiere und zum Aufbau von Korperzuwachs, Milch und anderen tierischen 
Erzeugnissen notwendig sind, werden als Nahrstoffe bezeichnet. Die Zu
sammensetzung der Futtermittel wird durch die chemische Analyse ermittelt. 

Samtliche Futterstoffe enthalten einen gewissen Anteil Wasser, der bei 
den einzelnen Futtermitteln sehr verschieden ist. Am hOchsten ist der Wasser
gehalt im Griinfutter, in den Hackfriichten und den wasserigen Fabrikabfallen 
mit etwa 70 bis 90 %, wahrend sich im lufttrockenen Heu und Stroh sowie 
den Getreidekornern bis zu 15 %, in den stark gepreBten Olkuchen oft nur 
lO % Wasser finden. Fiir die Verwendbarkeit und Haltbarkeit der Futter
mittel ist ihr Wassergehalt von groBer Bedeutung, da wasserreiche Stoffe leicht 
der Zersetzung unterliegen. 

Bei der Trocknung der Futtermittel (bei einer Temperatur von etwa lOOo C) 
bis zur Gewichtskonstanz entweicht das Wasser. Der verbleibende Rest heiBt 
Trockenmasse. Diese setzt sich aus organischen (verbrennlichen) und 
anorganischen Bestandteilen (Asche) zusammen. Je nach der Zusammen
setzung unterscheidet man zwischen stickstoffhaltigen und stickstofffreien 
organischen Bestandteilen. 

Die gesamten stickstoffhaltigen Bestandteile der Futtermittel werden 
unter der Bezeichnung Rohprotein zusammengefaBt. (Der Gehalt an Roh
protein wird in der Weise ermittelt, daB der Stickstoffgehalt des Futtermittels 
bestimmt und mit 6,25 vervielfaltigt wird. Diese Zahl ergibt sich aus dem 
durchschnittlichen Stickstoffgehalt der Proteinstoffe von 16%.) Das Roh
protein enthalt neben den Eiwei6stoffen, dem Reinprotein, noch zahlreiche 
einfachere stickstoffhaltige Verbindungen nichteiwei6artiger Natur, die unter 
der Bezeichnung Amide zusammengefaBt werden. Der Gehalt eines Futter
mittels an Reinprotein kann analytisch (durch Ausfallen mit Kupferoxydhydrat) 
festgestellt werden. Der Gehalt an Amiden ergibt sich aus dem Unterschied 
von Roh- und Reinprotein. 

Das Reinprotein umfaBt mehrere Gruppen von stickstoffhaltigen Stoffen, 
die eine sehr verwickelte Zusammensetzung aufweisen.· Eigentliche EiweiG-
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korper sind die Albumine, Globuline (z. B. Legumin), Fibrine (eine im frischen 
Zustande zahe, faserige Masse, die einen Hauptbestandteil des Weizenklebers bildet), 
sowie die Nukleoalbumine (phosphorhaltige Eiweillkorper, die im Protoplasm a 
und Zellkern der Pflanze vorkommen; auch das Kasein der Milch gehort in diese 
Gruppe). Zusammengesetzte Eiwei.Bkorper oder Proteide finden sich 
namentlich in den Zellkernen. Durch Sauren werden sie in Eiwei.B und nichteiweill
artige Stoffe gespalten. Zu den Al buminoiden gehoren die leimgebenden Stoffe 
der tierischen Knochen und der Haut, die Hornmasse der Horner und Klauen 
sowie das Elastin der elastischen Bander. Veranderte oder denaturierte 
Eiwei.Bstoffe entstehen unter der Einwirkung von Sauren und Alkalien, Hitze 
oder eiwei.Bspaltenden Enzymen aus den oben aufgefiihrten Eiweillkorpern. Hierher 
gehoren auch die Albumosen und Peptone, die bei der Verdauung aus dem 
Nahrungseiwei.B entstehen; im Gegensatz zu den ubrigen Eiweillkorpern konnen sie 
tierische Gewebe durchdringen. Die Fermente oder Enzyme, die in den tierischen 
Verdauungssaften, aber auch in den meisten rohen pflanzlichen Stoffen vorkommen, 
besitzen die Fahigkeit, Stoffe zu zerlegen und aus einfachen Verbindungen zusammen
gesetzte Stoffe aufzubauen, ohne dabei selbst eine Veranderung zu erfahren. Fur 
den Ablauf der Stoffumanderungen in Tier und Pflanze, namentlich auch fur die 
Verdauung, haben sie daher eine gro.Be Bedeutung. FUr eine Anzahl von Fermenten 
konnte nachgewiesen werden, da.B sie nicht zu den Eiwei.Bkorpern gehoren. 

Fiir die tierische Ernahrung haben die EiweiBstoffe eine besondere Be
deutung, da das Tier im Gegensatz zur Pflanze auf fertiges NahrungseiweiB an
gewiesen ist. Sehr reich an EiweiB sind alle tierischen Abfalle (Fleischmehl, 
Blutmehl, Fischmehl usw.), die tierische Milch, die reifen Fruchte und Samen 
der meisten Pflanzenarten, junge grune Pflanzen, namentlich die Kleearten, 
Hefe und andere Stoffe mehr. Besonders eiweiBarm sind stark verholzte Pflanzen
teile, z. B. Stroh, sowie die Wurzeln und Knollen. 

Zu den stickstoffhaltigen Korpern nichteiweiBartiger Natur gehOren 
sehr verschieden zusammengesetzte organische und anorganische Verbindungen, 
die sich teils selten und nur in kleinen Mengen, teils weit verbreitet und oft in gro.Beren 
Mengen in den Futtermitteln finden. Neben einfachen Nitraten und Ammoniak
verbindungen gehoren hierher die organischen Basen (Alkaloide), stickstoffbaltigen 
Glykoside sowie die Amidverbindungen (Asparagin in Malzkeimen, jungem Grun
futter und Kartoffeln; Glutamin in den Wurzelfruchten; Leuzin, Tyrosin, Xanthin 
usw.). Die organischen Stickstoffverbindungen dieser als Amide bezeichneten 
Gruppe sind als Zwischenstufen zwischen den anorganischen Stickstoffverbindungen 
und den eigentlichen Eiwei.Bkorpern anzusehen. Sie finden sich daher stets reichlich 
in jungen wachsenden Pflanzen sowie in den wasserreichen Knollen und Wurzeln 
(in gewissen Entwicklungsstadien daneben reichlich anorganische Stickstoffver
bindungen), anderseits in allen vergorenen Futterstoffen, z. B. in Silofutter, wo 
die Eiweillstoffe der urspriinglichen Masse durch Kleinlebewesen in einfachere Ver
bindungen (unter Umstanden bis zur Bildung freien Ammoniaks) zerlegt werden. 
In reifen Pflanzenteilen, wie im Stroh und in den Samen, ist der Amidgehalt dagegen 
gering. Fur die tierische Ernahrung haben von den Amiden nur die organischen 
Stickstoffverbindungen, namentlich fUr Wiederkauer, als Stickstoffquelle eine 
gewisse Bedeutung. 

Die Gruppe der stickstofffreien Nahrstoffe umfaBt das Fett, die 
Rohfaser und die stickstofffreien Extraktstoffe. 

Der Fettgehalt der Futtermittel wird durch Extraktion mit fett
lOsenden Mitteln (.Ather, Schwefelkohlenstoff) ermittelt. Hierbei gehen neben 
den eigentlichen Fetten und Olen auch noch verschiedene andere Stoffe in 
L6sung, so Wachs, Harz, pflanzliche Farbstoffe (Chlorophyll), atherische Ole, 
Sterine und Phosphatide (Lezithin), auch Milchsaure, Essig- und Buttersaure 
(bei Garfutter), soweit sie nicht gebunden sind; diese Stoffe weisen eine ver
schiedene Verdaulichkeit auf und haben, mit Ausnahme des stickstoff- und 
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phosphorsaurehaltigen Lezithins (z. B. in Hiilsenfriichten), das fiir die Knochen
und Blutbildung namentlich bei wachsenden Tieren wichtig ist, keine nennens
werte Bedeutung. Die Gesamtmenge des Atherauszuges wird als Rohfett 
bezeichnet. Der Anteil der eigentlichen Fette im Rohfett ist sehr verschieden; 
wahrend in den fettreichen Olsamen und ihren Riickstanden hauptsachlich 
wirkliches Fett enthalten ist, betragt der Anteil der Verunreinigungen in den 
Rauhfutterstoffen oft iiber 50%. 

Die eigentlichen Fette bestehen aus Verbindungen des Glyzerins mit Fett
sauren, und zwar finden sich in den natiirlichen Futtermitteln stets Gemenge mehrerer 
Glyzeride. FreieFettsaurensindnamentlich in unreifenOlsamen enthalten, desgleichen 
in feucht aufbewahrten fettreichen Futtermitteln, die in Zersetzung iibergegangen 
sind, wobei das Fett in freie Fettsauren und Glyzerin gespalten wird. Derartige 
verdorbene Futtermittel weisen einen ranzigen Geruch und Geschmack auf. Der 
Fettgehalt der meisten Wirtschaftsfuttermittel ist gering, und besonders fettarm 
sind die Rauhfuttermittel und Wurzelfriichte. Unter den Kornerfriichten weisen 
Hafer, Mais und Lupine den hOchsten Fettgehalt auf. Besonders fettreich sind die 
Olsamen, und auch in den Riickstanden der Olgewinnung ist reichlich Fett enthalten. 

Unter Rohfaser versteht man denjenigen Teil der organischen Masse, 
der beim Kochen mit verdiinnten Sauren und A1kalien nicht gelOst wird. Es 
handelt sich hauptsachlich urn Zellulose, Pentosane, Holzstoff (Lignin) 
und Korkstoff (Kutin). Wahrend die beiden letzgenannten Stoffe, die in 
verholzten Pflanzenteilen reichlich enthalten sind, die Verdaulichkeit der Roh
faser herabsetzen, wird die reine Zellulose, namentlich aus jungen Pflanzen, 
durch Wiederkauer gut verdaut. Sehr reich an Rohfaser sind Stroh und Spreu, 
Spelzen und Fruchtschalen, auch Heu, wahrend junges Griinfutter, spelzenarme 
Korner, die meisten iibrigen Kraftfuttermittel und Wurzelfriichte wenig Roh
faser enthalten. 

Die letzte Gruppe umfaBt die sogenannten stickstofffreien Extrakt
stoffe. Der Gehalt eines Futtermittels an diesen Stoffen ergibt sich nach Abzug 
der Mineralstoffe sowie der oben besprochenen organischen Bestandteile von 
der Trockenmasse. Hierher gehoren sehr verschiedenartige Stoffe. Die wichtigsten 
sind die Kohlenhydrate, und zwar die Zuckerarten, Starke, Inulin und 
Dextrin; weiter gehoren hierher gummiartige Stoffe, Schleim- und Pektin
stoffe, auch die bei der Rohfaserbestimmung teilweise gelosten Pentosane und 
inkrustierenden Stoffe sowie die organischen Sauren. Die meisten Wirtschafts
futtermittel, namentlich die Wurzeln, Knollen und Getreidekorner, sind reich 
an stickstofffreien Extraktstoffen, die eine groBe Bedeutung fiir die Ernahrung 
der Nutztiere haben. 

Die bei der Verbrennung als Riickstand verbleibende sogenannte Rohasche 
enthalt neben den mineralischen Bestandteilen des Futtermittels, der Reinasche, 
auch die bei der Verbrennung gebildete Kohlensaure sowie kleine Reste von 
Kohle. Die Reinasche enthalt stets Kalium-, Natrium-, Kalzium-, Magnesium
und Eisenverbindungen mit Phosphorsaure, Schwefelsaure, Kieselsaure und 
Chlor, daneben oft auch andere Stoffe, die im Boden enthalten waren und von 
den Pflanzen aufgenommen wurden, wie J od, Fluor und Mangan; auch Schwer
metalle und Arsen konnen in Mengen vorkommen, die Gesundheitsschadigungen 
verursachen. In den Futtermitteln finden sich demnach alle diejenigen Mineral
stoffe, die fiir den Aufbau und das Leben des tierischen Korpers wichtig 
sind. Eine besondere Bedeutung fUr den Aufbau des Knochengeriistes haben 
Kalk und Phosphorsaure, die nicht immer in ausreichenden Mengen im 
Futter enthalten sind, wahrend ein Mangel an den iibrigen Mineralstoffen, 
auBer an Natron, seltener vorkommt. Sehr arm an Phosphorsaure und Kalk 
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sind die Wurzel- und Knollenfriiohte, die aber viel Kali enthalten; reioh an Kalk 
sind SiiBgraser und KIee sowie das aus ihnen gewonnene Heu, reioh an Phosphor
same alle Kornerfriiohte, Olkuohen, KIeien und gutes Griinfutter. Chlor findet 
sioh nur in Griinfutter, Heu und Riibenblattern in groBoren Mengen. In trookenen 
J ahren ist der Mineralstoffgehalt des Futters oft sehr niedrig. 

AuBer den bereits aufgefiihrten Bestandteilen, die duroh ohemisohe Analyse 
ermittelt werden konnen, enthalten die meisten natiirlichen Futtermittel nooh 
gewisse lebenswiohtige Erganzungsstoffe, Vitamine (WEITZEL, SOHEUNERT 3, 
SOIDEBLIOR) genannt, wahrend mindestens ein Teil der im Ausgangsmaterial 
enthaltenen Vitamine allen ausgelaugten, stark erhitzten und mit Alkalien 
behandelten Futterstoffen fehlt, so namentlioh gewissen Fabrikriiokstanden. 
Es handelt sioh um lebenswiohtige Erganzungsstoffe, die in unendlioh kleinen 
Mengen vorkommen, und deren chemisoh reine Darsteliung, mit Ausnahme 
des Vitamins D, bisher nooh nioht gelungen ist. Fiir letzteres hat WINDAUS 
nachgewiesen, daB es aus dem Ergosterin duroh die Einwirkung ultravioletter 
Strahlen gebildet wird. (Der Vitamingehalt der Futtermittel wird duroh lang
dauernde Fiitterungsversuohe und die hierbei infoIge Vitaminmangels ent
stehenden Krankheitserscheinungen bzw. duroh die Heilung der kiinstlioh 
herbeigefiihrten Mangelsersoheinungen festgestelit.) Die Bezeiohnung der 
Vitamine erfolgt mit den Buohstaben A bis E. FettlOslich und daher an das 
Vorhandensein von Fett gebunden sind das waohstumsfordernde und gewisse 
Augenerkrankungen verhiitende Vitamin A, das antiraohitisohe Vitamin D 
sowie das erst neuerdings naohgewiesene Fortpflanzungsvitamin E. Wasser
lOslioh sind das gewisse Nervenerkrankungen verhiitende (antineuritisohe) und 
das Waohstum unterstiitzende Vitamin B sowie das skorbutverhiitende 
Vitamin O. AuBer diesen, in ihren Wirkungen bereits naher erforsohten Vitaminen, 
wird neuerdings noch ein besonderes Laktationsvitamin angenommen, das 
fiir die Milohbildung notwendig sein soli. 

Die Empfindlichkeit der Vitamine gegen schadigende Einwirkungen ist ver
schieden; so wird das Vitamin A bei hoheren Temperaturen und gleichzeitigem 
Luftzutritt durch Oxydation zerstort, ebenso das sehr sauerstoffempfindliche 
Vitamin 0, wahrend Vitamin D gegen Oxydation unempfindlich ist, und das Vitamin B 
Temperaturen bis 100 0 C recht gut vertragt. Die wasserloslichen Vitamine werden 
aus den Futtermitteln durch Regen oder kiinstliches Auslaugen leicht ausgewaschen. 

Der Vitamingehalt der gebrauchlichsten Futtermittel ist sehr verschieden. 
Reich an Vitamin A sind alie jungen griinen Pflanzenteile, namentlich SuBgraser, 
Kleearten, Rubenblatt, auch gutes Heu und Sauerfutter aus vitaminreichen Pflanzen; 
von den Wurzelfruchten enthalten Mohren und gelbfleischige Kohlruben dieses 
Vitamin, wahrend es in den ubrigen Wurzelfriichten, den technischen Abfalien, 
Stroh und saurem Heu, Getreidekornern, Kleien und den meisten Olkuchen fehlt 
oder nur in geringen Mengen enthalten ist, am meisten noch in Hafer, gelbem Mais, 
Weizenkleie und Leinkuchen. Da das Vitamin A aus der Nahrung aufgenommen 
und in den tierischen Fetten gespeichert wird, findet es sich in der V ollmilch an 
das Fett gebunden, jedoch nur bei vitaminreicher Ernahrung der Milchtiere. Sehr 
reich an Vitamin .A ist auch der Lebertran. Das Vitamin B findet sich gleichfalls 
in gutem Griinfutter sowie in Heu und Sauerfutter, namentlich aber in den Getreide
kornern und Hiilsenfriichten, wo es vorwiegend in den auBeren Teilen des Kornes 
enthalten ist und demnach bei der Vermahlung zum groBten Teil in die Kleie iibergeht. 
Auch die meisten Olkuchen enthalten dieses Vitamin in ausreichenden Mengen; 
die Hefe zeichnet sich durch einen besonders hohen Gehalt aus. Kartoffeln 
sind reich. die Riibenarten arm an Vitamin B. Das Vitamin 0 ist gIeichfalls in gutem 
Griinfutter reichlich enthalten, weniger in Heu und altem Sauerfutter, sehr reichlich 
in Kartoffeln, Mohren, Kohl- und Wasserruben sowie Griinkohl, erheblich weniger 
in Zuckerruben und sehr wenig in Runkelruben. Sehr arm an Vitamin 0 sind Stroh 
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die Kornerarten und Olkuchen. Das Vitamin D ist namentlich in Lebertran sowie in 
griinen Pflanzenteilen, die dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, enthaiten, aber auch 
in gutem Sauerfutter und an der Sonne getrocknetem, nicht beregnetem Heu, am 
meisten in Luzerne- und Kleeheu, wahrend es in den Wurzelfriichten und Getreide
kOrnern fehlt. 1m Griinfutter und in Getreidekeimlingen sind endlich auch das 
Fortpflanzungsvitamin E sowie das Laktationsvitamin enthalten. 

Der Nahrstoffgehalt eines Futtermittels ist in erheblichem MaBe 
abhangig von den Bodenverhaltnissen, der Diingung, dem Klima und der Jahres
witterung; weitere Schwankungen werden durch den Zeitpunkt der Ernte und 
die Art der Aufbewahrung bedingt. Junge zarte Pflanzen weisen einen hoheren 
Gehalt an Nahrstoffen, namentlich an EiweiB auf als altere verholzte Pflanzen
teile, deren Rohfasergehalt sehr hoch liegen kann. Hierdurch erklart es sich, 
daB die Durchschnittswerte der N ahrstoffta bellen keineswegs fiir jeden 
einzelnen Fall voll zutreffen. 

Entscheidend fiir den Nahrwert eines Futtermittels ist nicht sein 
Gehalt an chemisch nachweisbaren Rohnahrstoffen, sondern der verdauliche 
Anteil der Nahrstoffe. Die Rechnung nach verdaulichen Nahrstoffen 
wurde von EMIL WOLFF im Jahre 1874 eingefiihrt, und durch die EiweiB-, 
Mineralstoff- und Vitaminforschung ist unsere Erkenntnis in neuerer Zeit 
wesentlich erweitert und vertieft worden. 

Bei der Verdauung wird durch weitgehende Umsetzungen ein verschieden 
groBer Teil der im Futter enthaltenen Nahrstoffe gelOst und in eine Form 
iibergefiihrt, die eine Aufsaugung durch die Darmschleimhaut und damit eine 
Uberfiihrung der Nahrstoffe in das Blut und die Lymphe ermoglicht. 
Der unverdaute Anteil wird im Kot ausgeschieden. 

Wichtig fUr eine gute Verdauung der im Futter enthaltenen Nahrstoffe 
ist eine moglichst weitgehende Zerkleinerung, wodurch die Futtermassen 
den Verdauungssaften eine groBere Angriffsflache bieten. Griindliches Kauen 
ist daher eine sehr wesentliche Vorbedingung fiir eine gute Futteraus
nutzung. Futterstoffe, die infolge ihrer harten Beschaffenheit nur unvoll
standig zerkaut werden, kann man zweckmaBigerweise fiir die Fiitterung durch 
Schroten oder in ahnlicher Weise vorbereiten. Die Losung und Umwandlung 
der Nahrstoffe in einfachere Verbindung erfolgt durch die starke-, fett- und 
eiweiBspaltenden Enzyme, die im Maulspeichel, Magensaft (beim Wiederkauer 
im Labmagen), in der Galle, im Bauchspeichel und Darmsaft enthalten sind. 
Auch die in den meisten natiirlichen Futtermitteln vorkommenden Fermente 
sind bei der Verdauung beteiligt. 

Weitere Umsetzungen bewirken gewisse Kleinlebewesen, namentlich 
Spaltpilze (Bakterien), aber auch Infusorien, die im Pansen der Wiederkauer 
sowie im Dickdarm massenhaft vorkommen und hier aIle Vorbedingungen fiir 
die Entfaltung einer regen Tatigkeit vorfinden. In erster Lillie bewirken sie 
Umsetzungen der Kohlenhydrate und der Rohfaser, sie spalten aber auch 
EiweiB in einfachere Verbindungen. Durch die Rohfaserverdauung werden 
die Zellen aufgeschlossen und die darin enthaltenen Nahrstoffe den Enzymen 
zuganglich gemacht. Die Kleinlebewesen haben aber auch fiir die Verwertung 
der Amide durch Wiederkauer eine groBe Bedeutung. Bei den Garungs
vorgangen entstehen Verluste durch Bildung wertloser Gase (Methan, Wasser
stoff), die je nach der Tierart und der Zusammensetzung des Futters ver
schieden hoch sind. Rohfaserreiche Futtermittel werden durch Wiederkauer am 
besten ausgenutzt. 

Die Verdaulichkeit der Futtermittel ist sehr verschieden. Am 
hochsten ist sie bei den Futtermitteln tierischer Herkunft (Milch, Fleischmehl 
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usw.), demnachst bei den rohfaserarmen Olkuchen- und Getreidearten sowie 
den Wurzel- und Knollenfruchten. Junges Grunfutter wird besser verdaut 
als altere verholzte Pflanzenteile, und das gleiche gilt fUr Heu verschiedener 
Beschaffenheit. Die Verdaulichkeit von Stroh und Spreu ist gering, und die 
stark verholzten und verkieselten Schalen von Hirse, Reis usw. sind fast un
verdaulich. Ganz allgemein kann gesagt werden, daB mit steigendem Roh
fasergehalt eines Futtermittels seine VerdauIichkeit sinkt, und 
namentlich gilt dieses fUr Griinfutter, Heu und Stroh. Durch starke Erhitzung 
beim Pressen der Olkuchen leidet ihre Verdaulichkeit. 

Durch Fehler der Kauwerkzeuge, durch Eingeweidewiirmer und Erkran
kungen des Tieres wird die Verdaulichkeit des Futters oft erheblich herab
gesetzt. Beirn jungen Tier entwickelt sich die Fahigkeit zur Rohfaserverdauung 
erst ailmahlich, namentlich bei den Wiederkauem, deren Vormagen erst spater 
in Tatigkeit treten. Zu groBe Gaben umfangreicher Futterstoffe beeintrachtigen 
die Verdauung, ebenso auch die einseitige Steigerung eines Nahrstoffes oder 
sein Mangel innerhalb gewisser Grenzen. Mangelt es an EiweiB, so werden 
die Kohlenhydrate nicht voll ausgenutzt, weshalb ein bestimmtes EiweiB
verhaltnis 1) (1:8 bis 1:10) moglichst einzuhalten ist. (An die Stelle des Rein
eiweiBes konnen teilweise auch Amide treten.) Zu groBe Fettgaben - fiber 
1 kg Fett auf 1000 kg Lebendgewicht bei ausgewachsenen Tieren, wahrend 
junge wachsende Tiere wesentlich hohere Gaben vertragen - setzen die 
Verdaulichkeit des Futters herab, ebenso die einseitige Steigerung der Kohlen
hydrate. Weiter ist der Gehalt des Futters an Phosphatiden, Mineralstoffen 
und Vitaminen sowie seine Schmackhaftigkeit fUr die Verdauung wichtig. 

Unter den verdauten Nahrstoffen fallen dem EiweiB zwar gewisse besondere 
Aufgaben im Tierkorper zu, doch konnen die meisten Aufgaben sowohl vom 
EiweiB als auch vom Fett und den Kohlenhydraten erfiillt werden. Dieses gilt 
namentlich fUr den Stoffumsatz, das heiBt fUr die Erzeugung tierischer Warme 
und Kraft, wobei die Nahrstoffe in den Korpergeweben sich mit dem durch 
das Blut zugefiihrten Sauerstoff vereinigen. Bei dieser Verbrennung entstehen 
Kohlensaure, die durch die Lungen abgeschieden wird, sowie Wasser und Ham
stoff, die hauptsachlich im Ham abgeleitet werden. Warme und ein gewisses 
MaB von Kraft, die fUr die Futteraufnahme, Verdauung, Atmung, den Safte
kreislauf und eine beschrankte Bewegung notwendig ist, mussen fortlaufend 
erzeugt werden, auch wenn von dem Tier keine Leistung an Arbeit oder Ansatz 
gefordert wird. Werden die hierzu benotigten Nahrstoffe nicht im Futter zu
gefiihrt, so wird der Nahrstoffbestand des tierischen Korpers fUr diese Zwecke 
in Anspruch genommen, wodurch das Tier abmagert. Bemerkt sei hier, daB die 
zur Erhaltung der Korperwarme (37 bis 40 0 C) benotigten Nahrstoffmengen 
urn so groBer sind, je mehr Warme an die umgebende Luft abgegeben wird, 
wie das bei niedriger Stalltemperatur oder bei kaltem Wetter wahrend des 
Weideganges der Fall ist. Kleine Tiere haben im Vergleich zu ihrem Lebend
gewicht eine groBere Oberflache als groBe Tiere, wodurch sie je Gewichtseinheit 
mehr Warme verlieren. Diejenige Menge von verdaulichen Nahrstoffen, die 
zur Erzeugung von Korperwarme und des genannten MindestmaBes von Kraft 
erforderlich ist, bezeichnet man als Erhaltungsbedarf eines Tieres. 1m 
Erhaltungs- oder Beharrungsfutter konnen sich die Nahrstoffe 
EiweiB, Fett und Kohlenhydrate zur Warme- und Krafterzeugung 

1) U nter "EiweiBverhaltnis" versteht man das Verhaltnis des verdaulichell 
EiweiBes zu den verdaulichen stickstofffreiell Stoffell, wo bei das Fett mit 2,2 ver
vielfaltigt wird. 
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gegenseitig vertreten, entsprechend ihrem im Korper frei werdenden 
Warmewert. 

Soil das Tier nicht nur seinen Bestand an Korpermasse erhalten, sondern, 
wie das die Regel ist, noch eine Leistung an Arbeit, Milch oder Korperzuwachs 
liefern, so sind uber das Erhaltungsfutter hinaus weitere Nahrstoffmengen im 
Erzeugungs- oder Leistungsfutter (Produktionsfutter) erforderlich. Bei 
der Verarbeitung des Leistungsfutters entstehen durch Garung im Pansen und 
Darm, durch die Verdauungsarbeit und die Abscheidung von Harnstoff, ebenso 
wie beirn Erhaltungsfutter, gewisse Verluste, so daB nicht aile verdauten 
Nahrstoffe in Ansatz (Fleisch, Fett, Milch) oder nutzbare Arbeit umge
wandelt werden. Ein Teil der Energie tritt als Warme in Erscheinung, so 
daB reichlich ernahrte Tiere stets einen UberschuB an Warme abzugeben 
haben. 

Bei der Erzeugung nutzbarer Arbeitskraft konnen sich die ein
zelnen Nahrstoffe auch im Leistungsfutter gegenseitig vertreten, und 
das gleiche gilt fur die Bildung von Fett im Tierkorper. Nach 
KELLNER bildet die gleiche Gewichtseinheit N ahrungsfett im Mittel etwa 
2,2 mal mehr Korperfett als Starke; die Zellulose ist der Starke gleichwertig, 
wahrend die Zuckerarten und das EiweiB etwas weniger Fett bilden. 

Die stickstoffhaltigen Stoffe nichteiweiBartiger Natur haben nach KELLNER 
bei Wiederkauern keine direkte Bedeutung fur den Fettansatz oder die 
Erzeugung von Kraft; sie wirken jedoch namentlich bei Wiederkauern teil
weise eiweiBsparend, und bei eiweiBarmem Futter wird durch die Amide 
eine bessere Verdauung der Kohlenhydrate bewirkt. Bei ausreichender Wasser
und Mineralstoffzufuhr, entsprechendem Vitamingehalt und richtigem Umfang 
des Futters ist demnach der Gehalt an verdaulichem EiweiB, Fett und 
Kohlenhydraten maBgebend fur den Nahrwert. Da sich die 3 Nahr
stoffgruppen bei der Erzeugung von Warme und Kraft sowie beim Fett
ansatz gegenseitig vertreten konnen, besteht die Moglichkeit, den Wirkungs
wert der Futtermittel zahlenmiWig auszudrucken. Hierbei ist jedoch 
zu berucksichtigen, daB die gleichen Nahrstoffmengen in den einzelnen Futter
mitteln eine verschiedene Erzeugungskraft aufweisen. KELLNER verglich 
den Wirkungswert reiner Nahrstoffe mit verschiedenen Futterstoffen. Hierbei 
zeigte es sich, daB gewisse Futtermittel (z. B. rohfaserarme Olkuchen) in ihrem 
Wirkungswert mit den reinen Nahrstoffen ubereinstimmten, wahrend bei den 
rohfaserreichen Futterstoffen, namentlich den starker verholzten Rauhfutter
mitteln, der Wirkungswert geringer war, als das ihrem Nahrstoffgehalt entsprach. 
Den "vollwertigen" Futtermitteln stehen andere gegenuber, die eine geringere 
"Wertigkeit" im Vergleiche zu ihrem Nahrstoffgehalt aufweisen. Die Wertig
keit sinkt mit steigendem Rohfasergehalt und dem Grade der Verholzung. Stark 
verholzte Rohfaser bedarf zu ihrer Verdauung eines groBeren Kraftaufwandes, 
als durch ihren verdaulichen Anteil dem Tier zugefiihrt wird, so daB z. B. beim 
Winterhalmstroh die Wertigkeit nur 28 bis 32 % betragt, wahrend die Rohfaser 
der Kartoffel leicht verdaulich ist, so daB die Wertigkeitszahl der Kartoffel 
sich auf 100% stellt. Auch die GarungsverIuste bei der Verdauung rohfaser
reicher Futtermittel beeinflussen die Wertigkeit, auBerdem offenbar noch 
andere nicht genauer erforschte Umstande, so daB die Erzeugungskraft der 
verdaulichen Teile eines jeden Futtermittels nur versuchsmaBig festgestellt 
werden kann. 

Ais Ausdruck fur den Wirkungswert der Futtermittel hat 
KELLNER den Starkewert gewahlt, das heiBt es wird das Fettbildungs
vermogen der Nahrstoffe mit demjenigen der Starke (1 kg Starke bildet rund 

7* 
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0,25 kg Fett) als dem am weitesten verbreiteten Kohlenhydrat verglichen. 
Wenn z. B. 100 kg eines bestimmten Futtermittels die gleiche Menge Fett bilden 
konnen wie 65 kg reiner verdaulicher Starke, so hat das Futtermittel einen 
Starkewert von 65 %. 

Die Rechnung nach Starkewerten 1) hat sich in der Praxis durchaus bewahrt, 
und heute ist diese Berechnungsart im deutschen Sprachgebiet wohl allgemein 
iiblich. In den skandinavischen Landern wird nach Futtereinheiten gerechnet, 
wobei 1 kg normale Gerste als Vergleic.hseinheit dient (NILS HANSSON). Im Durch
schnitt entspricht 1 Futtereinheit 0,70 kg Starkewert. In Amerika wird nach 
Tonnenkalorien (therms)= 1000 Kalorien gerechnet, dem von H. P. ARMSBY 
im Respirationsapparat an Mastochsen ermittelten N ettoenergiewert der Futter
mittel (1 kg Starkewert entspricht 2360 Kalorien, 1 Futtereinheit 1630 Kalorien 
bei der Mastung von Wiederkauern). 

Neben dem Bedarf an Gesamtnahrstoffen ist stets der EiweiBbedarf 
der Tiere bei der Fiitterung zu beriicksichtigen, da dem EiweiB gewisse Sonder
aufgaben zufall en, die durch keinen anderen Nahrstoff erfiillt werden konnen. 
Bereits im Erhaltungsfutter muB ein beschrankter Anteil der Nahrstoffe in Form 
von EiweiB zum Ersatz zerfallender EiweiBgewebe des tierischen Korpers und 
zur Bildung eiweiBhaltiger Verdauungssafte enthalten sein. Weiter ist die 
Einhaltung eines bestimmten EiweiBverhaltnisses, wie bereits erwahnt, fiir die 
gute Verdauung der stickstofffreien Nahrstoffe notwendig, und endlich wird 
die Schmackhaftigkeit des Futters und damit die Futteraufnahme durch den 
EiweiBgehalt giinstig beeinfluBt. Weitere EiweiBgaben werden notwendig, 
wenn von den Tieren die Erzeugung stickstoffhaltiger Stoffe - Korperzuwachs 
bei wachsenden Tieren, Ausbildung der Frucht, Lieferung von Milch - gefordert 
wird. Stickstoffhaltige tierische Gewebe und MilcheiweiB konnen 
weder aus Fett noch aus Kohlenhydraten gebildet werden; das 
EiweiB ist demnach hier unersetzlich. Das iiber diesen Bedarf hinaus 
gegebene EiweiB iibt im tierischen Korper, nach erfolgter Abspaltung des Stick
stoffes im Harnstoff, nur die gleichen Wirkungen wie die stickstofffreien Nahr
stoffe aus. Da das EiweiB in den meisten Wirtschaftsfuttermitteln in nur geringen 
Mengen enthalten ist, stellt es den wertvollsten (bei Kraftfutterzukauf teuersten) 
Nahrstoff dar, so daB man sich bei der EiweiBbemessung auf die jeweils un
bedingt notwendige Menge beschrankt und zur Deckung des Warme- und Kraft
bedarfes sowie zur Fettbildung in erster Linie die billigen Kohlenhydrate der 
Wirtschaftsfuttermittel heranzieht. Fiir die Ernahrung der Tiere wird demnach 
eine gewisse Menge von Starkewerten (Gesamtniihrstoffen) und in diesen 
ein bestimmter Anteil in Form von verdaulichem EiweiB benotigt. 

Wie bereits erwahnt, konnen die besonderen Aufgaben des EiweiBes bei den 
Wiederkauern zum Teil von den nichteiweiBartigen stickstoffhaltigen Verbindungen 
des Futters iibernommen werden, namentlich bei wachsenden Tieren und beimMilchvieh 
(VOLTZ,4, J. HANSEN, HONCAMP, 2, MORGEN). Derartige Versuche sind mit Leim, Aspa
ragin, Harnstoff undAmmoniaksalzen durchgefiihrt worden, wobei in eiweiBarmen, aber 
sehr kohlenhydratreichen Futtermischungen ein teilweiser Ersatz des EiweiBes durch 
diese Stoffe moglich war, beim Leim sogar in recht weitgehendem MaBe. Weiter 
hat es sich gezeigt, daB die durch 'Zerfall von FuttereiweiB im Garfutter entstandenen 
Amide vom Tierkorper wieder zum EiweiBaufbau verwendet werden konnen, da 
hier samtliche Bausteine des EiweiBmolekiils noch vorhanden sind. Die eiweiB
sparende Wirkung der einfacher zusammengesetzten stickstoffhaltigen Verbindungen 
wird dadurch erklart, daB diese den im Verdauungskanal der Wiederkauer zahlreich 

1) Nithere Angaben iiber rue Art del' Berechnung des Stiil'kewel'tes del' Futtermittel finden 
sich im Lehl'buch von KELLNER sowie im Landwirtsehaftliehen Kalender von MENTZEL und 
v. LENGERKE; weiter finden sieh dol't Tabellen mit Angaben libel' den durehsehnittlichen Nahrstoff
gehalt und die Verdauliehkeit der Futtermittel. 
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vorhandenen Kleinlebewesen als Stickstoffnahrung dienen, wodurch der EiweiB
zerfall verringert wird. Das aus Amiden gebildete BakterieneiweiB kann schlieBlich 
vom Tier verdaut und als EiweiBnahrung ausgenutzt werden. Die weitaus wichtigste 
Stickstoffquelle fUr die tierische Ernahrung stellen jedoch stets die eigentlichen 
EiweiBstoffe dar. 

Die neueren Ergebnisse der EiweiBforschung sind auch fiir die tierische 
Ernahrung von Bedeutung. Wir wissen heute, daB am Aufbau der pflanzIichen 
und tierischen EiweiBkorper zahlreiche einfache Bausteine - Aminosauren -
beteiligt sind, und zwar in sehr wechselnder Anzahl und gegenseitigem Verhaltnis 
in den verschiedenen arteigenen EiweiBstoffen (SCHEUNERT, 1). Von den 18 
bisher bekannten Aminosauren sind mehrere fiir das Tier lebenswichtig, und 
ihr Fehlen in einem Futtermittel bedingt daher einen geringen biologischen 
Wert des EiweiBes dieses Futtermittels (z. B. Mais- oder LupineneiweiB). 
Durch gleichzeitige Verabreichung von Futtermitteln, deren EiweiBstoffe sich 
gegenseitig erganzen - z. B. Leguminosen- und GetreideeiweiB -, wird die 
biologische Wertigkeit des NahrungseiweiBes wesentlich verbessert und dem
gemaB das EiweiB des Gesamtfutters besser verwertet. Besonders hochwertig 
iiir die tierische Ernahrung ist das EiweiB in Futtermitteln tierischer Herkunft, 
der jungen grtinen Pflanzen, sowie das EiweiB in Kartoffeln, Lein- und Baum
wollsaatmehl. Es ist fiir die Verwertung des FuttereiweiBes daher gUnstig, 
wenn im Futter reichlich junges Grtinfutter oder gutes Heu, namentIich Legu
minosenheu (Luzerne), verabreicht wird, und wenn das Kraftfutter aus einer 
Mischung von mindestens 3 verschiedenen Futterstoffen besteht. FINGERLING (2) 
weist jedoch darauf hin, daB im Verdauungskanal der Wiederkauer durch die 
Tatigkeit der Bakterien aus einfacheren Stickstoffverbindungen verschiedene 
Aminosauren aufgebaut werden konnen, die im verabreichten Futter ursprtinglich 
nicht enthalten waren, wodurch die Wertigkeit des NahrungseiweiBes gtinstig 
beeinfluBt wird. Weiter tiberschreitet bei der Ftitterung der Nutztiere im land
wirtschaftlichen Betriebe die EiweiBgabe stets das "physiologische EiweiB
minimum", so daB die Unterschiede der Wertigkeit praktisch kaum ins Gewicht 
fallen. 

Ausgehend von der Tatsache, daB von den Milchtieren das FuttereiweiB 
zur Bildung von MilcheiweiB hoher als bei der Erzeugung von Korperfett ver
wertet wird, hat NILS HANSSON einen "Milchproduktionswert" der Futtermittel 
in der Weise errechnet, daB er im Futter der Milchtiere das EiweiB mit 1,43 
(statt 0,94 nach KELLNER) zum Ansatz bringt. FINGERLING weist jedoch darauf 
hin, daB sam tliche Nahrstoffe bei der Milchbildung gleichmaBig um etwa 
25% hoher als bei der Fettbildung verwertet werden, so daB der Starkewert 
auch ftir die Berechnung des Milchviehfutters Anwendung finden kann. 

Die Mineralstoffe des Futters dienen als Baustoff fiir den Zuwachs an 
mineralstoffhaltigen tierischen Organen, besonders fiir die Bildung des Knochen
gertistes, und weiter werden in der Milch erhebliche Mineralstoffmengen ab
geschieden; aber auch schon zur Erhaltung des tierischen Korpers, namentlich 
fiir den geregelten Ablauf des Stoffwechsels, sind gewisse Mengen von Mineral
stoffen erforderlich. 

Bei reichlicher Zufuhr kannen Mineralstoffe im tierischen Karper gespeichert 
werden (z. B. bei trockenstehenden Kiihen), die im Bedarfsfall, so namentlich bei 
unzureichender Mineralstoffernahrung milchergiebiger Kii.he, dem Karper wieder 
entzogen werden. Die Ausscheidung von Mineralstoffen wird hierbei durch ihr 
gegenseitiges Verhaltnis im Futter und auch durch den Gehalt des Futters an orga
nischen Sauren, die Kalk binden, beeinfluBt. Kalireiche Futtermittel entziehen 
durch Bindung des 'Chlors dem Karper N atron, weshalb eine ausreichende Kochsalz
zufuhr notwendig ist. EinMangel an Kalk undPhosphorsaure bedingt dasAuftreten der 
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Knochenweiche und Kuochenbruchigkeit. Fehlt es im Futter an Mineralstoffen, so leidet 
die Gesundheit der Tiere, ihre Fruchtbarkeit und ihre Fahigkeit zur Ausnutzung der 
Nahrstoffe, wodurch zugleich die Leistungen stark zuruckgehen. Die in den natur
lichen Futtermitteln enthaltenen Mineralstoffe werden urn. so besser ausgenutzt, 
je weniger verholzt die Pflanzen sind. So wird die Phosphorsaure der Rauhfutter
mittel zu etwa 50% verwertet, wahrend sie in jungem Gras und hochverdaulichen 
Kraftfuttermitteln zu 90% ausgenutzt wird. Namentlich bei der Zusammenstellung 
der Futtergaben fUr Milch- und Jungvieh ist der Mineralstoffgehalt der Futter
mittel neben dem Nahrstoffgehalt gebiihrend zu beriicksichtigen. Da es sich in 
den meisten Fallen nur urn. einen Mangel an Kochsalz, Phosphorsaure oder Kalk, 
manchmal auch um aIle 3 Stoffe handelt, kann durch Zulagen von Viehsalz, 
Schlammkreide oder phosphorsaurem Futterkalk in der Regel ein ausreichender 
Ersatz geboten werden. Ausnahmsweise kann es allerdings auch an anderen Mineral
stoffen im Futter fehlen, wenn im Boden diese Stoffe den Futterpflanzen nicht zur 
Verfiigung standen, so namentlich auch in gewissen Gebirgsgegenden an Jod 
(SCHARRER und STROBEL, KmFERLE). In diesen Fallen, aber keineswegs allgemein, 
scheint sich die Verwendung jodierten Viehsalzes bewahrt zu haben. 

Mit dem Mineralstoffansatze, namentlich dem Phosphor- und Kalkstoff
wechsel, steht der Gehalt der Futtermittel an antirachitischem Vitamin D in 
engstem Zusammenhange (SJOLLEMA), und zwar gilt dies fUr dauernd im 
Stalle gehaltene Tiere. Beim Weidegang wird durch die Wirkung des Sonnen
lichtes auf die Haut der Weidetiere der antirachitische Stoff im Tierkorper 
gebildet, wodurch der Mineralstoffansatz begiinstigt wird, und durch die Be
wegung auf der Weide wird diese Wirkung noch unterstutzt. Bei ausschlieBHcher 
Stallhaltung sind die Tiere dem EinfluB der wirksamen ultravioletten Sonnen
strahlen entruckt, wodurch namentlich bei wachsenden und milchgebenden 
Tieren, falls im Futter nicht ausreichende Mengen des antirachitischen Stoffes 
enthalten sind, trotz mineralstoffreichen Futters ein ungenugender Mineralstoff
ansatz bedingt wird. Besonders giinstig wirkt gut geworbenes Leguminosen
heu, namentlich Luzerneheu, und noch besser das Griinfutter dieser Pflanzen 
bei Sommer-Stallfutterung. Wenn irgend mogHch, sollte man jedoch nicht 
nur das Jungvieh, sondern auch das Milchvieh - mindestens aber die hoch
tragenden Tiere - regelmaBig einige Stunden auch im Winter ins Freie lassen. 
Diese MaBnahme wirkt nicht nur auf die Gesundheit der Tiere und den Mineral
stoffansatz giinstig, sondern auch auf den Gehalt der Milch an Vitamin D, 
der bei Weidegang infolge der gleichzeitigen Sonnen- und Futterwirkung 
am hochsten ist. Zwar kann auch durch Bestrahlung der Milchtiere mit der 
kiinstlichen Hohensonne (VOLTZ, 1) der Gehalt der Milch an Vitamin D gesteigert 
werden, ebenso durch Verfutterung von Lebertran (v. WENDT); fUr die Praxis 
der Milchviehhaltung verdienen jedoch eine zweckmaBige Futterung und 
naturgemaBe Haltung der Tiere unbedingt den Vorzug, und ganz 
besonders gilt dieses fUr die Zuchtbetriebe. Bei der Aufzucht des Jungviehs 
kann der EinfluB des Sonnenlichtes und der Bewegung im Freien durch kunst
liche Bestrahlung bei Stallhaltung keineswegs ersetzt werden (VOLTZ, 2). 

Bezuglich ihres Bedarfes an wachstumsforderndem Vitamin A sowie an 
den die Milchergiebigkeit und Fortpflanzung fordernden Vitaminen sind die 
Tiere ausschlieBlich auf den Gehalt des verabreichten Futters an diesen Stoffell 
angewiesen. Ebenso ist auch der Gehalt der Milch an Vitamin A vom 
Futter abhangig. Da der Gehalt der Futtermittel an Vitamin A im Laufe 
des Winters zuruckgeht, sinkt auch der Gehalt der Milch an diesem Stoff. Der 
Bedarf an Vitamin B ist bei den Wiederkauern sehr gering, da dieses Vitamin 
im Darm der Wiederkauer von Bakterien offenbar in ausreichenden Mengen 
gebildet wird (BECHDEL und HONEYWELL). Der Vitamill-B-Gehalt der Milch 
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ist daher von der Fiitterung nicht abhangig. Das antiskorbutische Vitamin C 
scheint bei den Wiederkauern gleichfalls entbehrlich zu sein, doch ist sein Vor
handensein im Futter der Milchtiere fiir die antiskorbutische 
Wirkung der Milch wichtig. Neben der Wertigkeit der EiweiBstoffe, 
der Menge und Zusammensetzung des Fettes und dem 1\fineralstoffgehalt der 
Futtermittel scheint auch ihr Vitamingehalt fiir gewisse Sonderwirkung.en, 
die namentlich bei den J\filchtieren deutlich in Erscheinung treten (vgl. S. 121), 
maBgebend zu sein. 

B. Die Futtermittel und ihr Einfluf3 auf Menge und 
Beschaffenheit der Milch 

a) Die Gewinnung, Aufbewahrung und Zubereitung der Futtermittel 

Als Futtermittel werden aIle Stoffe bezeichnet, die unverarbeitet, 
im verarbeiteten oder zubereiteten Zustande zur Ernahrung der Nutztiere 
dienen. Die Eignung eines Stoffes als Futtermittel richtet sich neben seiner 
Zusammensetzung und Verdaulichkeit auch nach seiner Bekommlichkeit und 
Schmackhaftigkeit. Durch Befall mit Rost und Brand, durch Schimmelpilze, 
Bakterien usw. konnen die Futtermittel in ihrer Bekommlichkeit erheblich 
geschadigt werden. Bei der Gewinnung der wirtschaftseigenen Futter
mittel sind namentlich die Einfliisse des Klimas, Bodens und der Diingung 
zu beachten; weiter ist der Zeitpunkt sowie das Verfahren der Ernte, die Art 
der Haltbarmachung und Aufbewahrung fUr den Futterwert von Bedeutung. 
Bei den Handelsfuttermitteln sind auBerdem die angewandten Verarbeitungs
verfahren und der Gehalt an teils wertlosen, teils schadlichen fremden Bei
mengungen oft von erheblichem EinfluB auf den Nahrstoffgehalt, die Verdau
lichkeit und Bekommlichkeit (Grad und Art der Entfettung bei Olkuchen; 
Ausmahlung der Kleien; Erhitzung der Olkuchen; giftige Verunreinigungen). 

Die Wirkungen des Klimas - Lange der Wachsturnszeit, Grad der Sonnen
wirkung auf die Pflanzen, Menge und Verteilung der Niederschlage - treten namentlich 
bei den griinen Futterpflanzen deutlich in Erscheinung. In nassen Jahren ist das 
Futter grobstengelig und wenig schmackhaft, es enthalt viel Rohfaser, wahrend 
in diirren Jahren die Pflanzen im Wachstum zuriickbleiben, bald verholzen und 
oft einen sehr niedrigen Mineralstoffgehalt aufweisen. Am nahrstoffreichsten 
und bekommlichsten ist ein bei kraftiger Sonnenbestrahlung und 
ausreichenden Niederschlagen gewachsenes Futter von nahrstoff
reichen Boden. Arme Boden liefern ein eiweiB- und mineralstoffarmes Futter. 
Auf Moorboden verholzen die Pflanzen langsamer als auf Mineralboden. Bei zu 
starker einseitiger Stickstoffdiingung wird ein an Rohprotein reiches, jedoch 
grobes und rohfaserreiches Futter gewonnen. Auf Griinland (Wiesen und Weiden) 
bedingt eine reichliche Stickstoffdiingung eine iippige Entwicklung der Graser auf 
Kosten der Schmetterlingsbliitler, die bei starkerer Diingung mit Kali, Phosphor
saure und Kalk in den Vordergrund treten. Ein dichter Pflanzenbestand liefert 
ein zarteres, weniger verholztes Futter als em undichter Bestand. Blattreiche 
Varietaten der gleichen Pflanze sind besonders wertvoll, z. B. viele Neuziichtungen 
von Grasern. 

Je friiher die Ernte der griinen Pflanzen eriolgt, urn so zarter und eiweiB
reicher, zugleich aber auch wasserhaltiger ist das gewonnene Futter. Mit fortschrei
tender Entwicklung der Pflanzen und Vermehrung der erzeugten Masse nimmt der 
Gehalt an stickstofffreien Bestandteilen zu, namentlich auch an Rohfaser, deren 
Verholzung fortschreitet, wodurch die Verdaulichkeit leidet; zugleich geht der Gehalt 
an Amiden, ReineiweiB und Mineralstoffen zuriick. Mit beginnender Samenbildung 
wandern die Nahrstoffe aus den Blattern und Stengeln in die Samen. Der giinstigste 
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Zeitpun kt fUr die Ernte gruner Pflanzen zur Durrheubereitung ist zu Beginn und 
wahrend der Blute, da hier der hochste Ertrag an verdaulichen Nahrstoffen von 
der Flache gewonnen wird, wahrend die griin zu verfutternden Pflanzen nocb friiher 
geschnitten werden. Korner- und Wurzelfruchte liefern die bochsten Ertrage im 
Zeitpunkt der Reife. 

Die Haltbarkeit der Futterstoffe bei der Aufbewahrung ist urn so besser, 
je niedriger ihr Wassergehalt ist. Lebende Pflanzenteile - Korner, Wurzeln und 
Knollen - erleiden beirn Lagern durch Atmung um so groBere Verluste an Nahr
stoffen, je hoher ihr Wassergehalt und die Lufttemperatur sind. Feuchtes Getreide 
(uber 14% Wasser) verliert bei niedriger Schuttung und haufigem Umstechen das 
ubersch-ussige Wasser, zugleich wird durch diese MaBnahmen der Selbsterhitzung 
vorgebeugt. Wurzel- und Knollenfruchte sind kiihl (unter 10 0 C) aufzubewahren; 
durch gute Liiftung der Mieten oder Keller ist fUr Entfernung des durch Atmung 
gebildeten Wasserdampfes zu sorgen. Unbedingt notwendigist eine frostfreie Lagerung, 
da erfrorene Hackfriichte schnell faulen und dann als Futter nicht mehr verwendbar 
sind. Durch sofortiges Einsauern konnen sie gerettet werden. Am haltbarsten 
sind kiinstlich getrocknete eiweill- und fettarme Stoffe - Trockenschnitzel, Kartoffel
flocken -, wahrend bei feuchter Lagerung fettreiche Futtermittel (namentlich 
Olkuchen) ranzig werden, und eiweillreiche Futterstoffe (gleicbfalls in erster Linie 
Olkuchen) durch die Tatigkeit von Bakterien und Schimmelpilzen so weitgehend 
zersetzt werden konnen, daB sie giftig wirken und als Futter nicht mehr verwendbar 
sind. Mehle und Kleien werden bei langerem Lagern oft von Milben befallen, wodurch 
ibre BekOmmlichkeit leidet. 

Die grunen Futterpflanzen konnen, ebenso wie die meisten Abfalle der 
technischen Nebengewerbe, infolge ihres sehr hohen Wassergehaltes nur durch be
sondere Verfahren der Haltbarmachung in eine fur ihre Aufbewahrung ge
eignete Form ubergefiihrtwerden. Neben der Trocknung gewinnt die Einsauerung 
nach verschiedenen Verfahren an Bedeutung. 

Die geringsten Verluste an organischer Masse und an Nahrstoffen sind mit der 
kunstlichen Trocknung verbunden. Diese Art der Haltbarmachung kommt 
wagen der hohen Kosten nur fiir solche Stoffe in Frage, die im getrockneten Zustande 
als Handelsware einen entsprechenden Wert besitzen - Trockenkartoffeln, Trocken
schnitzel, Trockentreber ·usw. -, wahrend die in der eigenen Wirtschaft zu ver
wertenden wasserreichen Futterstoffe, z. B. Rubenblatt, nur beim Vorbandensein 
einer billigen Warmequelle auf kiinstlichem Wege getrocknet werden. 

Die Durrheubereitung durch Trocknung an der Luft ist das verbreitetste 
Verfahren der Haltbarmachung von Griinfutter. Selbst bei giinstiger Witterung 
sind mit der Trocknung recht erhebliche Verluste verbunden, die um so hoher werden, 
je langsamer die Trocknung erfolgt (Atmungsverluste), je mehr das Futter den Nieder
schlagen ausgesetzt ist (Auswaschung von Nahrstoffen, Schimmelbildung, Faulnis), 
und je haufiger das Futter im trockenen Zustande gewendet wird (Abbrockelll der 
nahrstoffreichen zarten Blatter). Bei der gewohnlichen Erdbodentrocknung 
belaufen sich diese Verluste unter sehr giinstigen Verhaltnissen auf etwa 20 %, bei 
sehr ungiinstiger Witterung uber 50 %, und WIEGNER nimmt selbst bei giinstiger 
Witterung einen Verlust von 40 bis 45 % des in der griinen Masse enthaltenen Starke
wertes an. Wesentlich geringer sind die Verluste bei der Verwendung von Trocken
gerfLsten, auf welche das abgewelkte Futter gehangt oder gepackt wird, wodurch 
die Verluste durch Abbrockeln und Auswaschung sehr weitgehend ausgeschaltet 
werden. ZIELSTORFF und NEHRING konnten nachweisen, daB die Werbungsverluste 
um so niedriger sind, je friiher das Futter auf die TrockengerfLste gelangt. Am 
giinstigsten waren die Ergebnisse bei dem sogenannten Schwedenreiter, der schon 
kurze Zeit nach der Mahd bepackt werden konnte. (Ahnlich durften die Ergebnisse 
auch bei den Aligauer Heinzen ausfallen.) Es folgte der in N orddeutschland fLblicbe 
Dreibockreiter, der bei giinstigem Wetter nach einem Tage bepackt werden kann, 
wahrend bei der Allgauer Hutte zur Verhutung von Schimmelbildung das Futter 
noch starker abwelken muB, wodurch namentlich bei ungiinstiger Witterung die 
Verluste hoher sind. Bei schlecht em Wetter treten bei der Erdbodentrocknung 
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gegeniiber der Trocknung auf Reitcrn VerIuste bis zu 50 % an verdaulichen Nahr
stoffen auf, da die Verdaulichkeit schlecht gewordenen Reues nur gering ist. 

N ach dem Einfahren des Diirrheues tritt beim Lagern zunachst eine Garung -
Schwitzen - ein, wobei gleichfalls Nahrstoffe verlorengehen. Wahrend des 
Schwitzens wirkt das Reu gesundheitlich ungiinstig, weshalb es erst nach Abschlull 
der Garung verfiittert werden soIl. Ein schichtenweises Bestreuen des Reues mit 
Viehsalz wahrend des Einfahrens verhiitet Schimmel- und Staubbildung. 

Gegenuber der Diirrheubereitung treten Brennheu und Braunheu, deren Ge
winnung bei ungiinstiger Witterung mit noch hoheren Nahrstoffverlusten verbunden 
ist, stark zuriick. Eine weite Verbreitung hat dagegen die Rerstellung von Gar
futter, die Einsauerung (KUCHLER), gefunden. Angestrebt wird eine Milch
sauregarung, wahrend die Bildung von Essig- und Buttersaure durch 
Luftabschlull moglichst weitgehend unterbunden wird. Neben wasserreichen Futter
stoffen, die fiir ilie Trocknung wenig geeignet sind - Grftnmais, Riibenblatt, erfrorene 
Ruben, wasserreiche Abfalle der technischen Nebengewerbe, in vielen Fallen auch 
Kartoffeln -, kommen bei ungiinstiger Witterung, namentlich im Spatherbst, auch 
die zur Diirrheugewinnung geeigneten Griinfutterarten fiir die Einsauerung in Frage, 
da diese Art der Raltbarmachung von der Witterung unabhangig ist. Weiter werden 
durch Einsauerung gewisse ungiinstige Nebenwirkungen, wie z. B. der Lupine und 
des Kartoffelkrautes, behoben; die schadliche Wirkung des SumpfschachtelhaImes 
(Duwok) auf Wiederkauer kann allerdings nur bei der Warmvergarung (iiber 50 0 C) 
und nur bei noch jungen Pflanzen beseitigt werden. Statt der Erdgruben werden 
heute wasser- und luftdichte Futterturme, Garkammern und auch gemauerte 
Gargruben angewandt, die eine wesentlich bessere Futtergewinnung gestatten. 
Gute Erfolge werden erzielt sowohl bei der Kaltvergarung (Temperatur moglichst 
unter 20 0 C) mit sofortiger fester Packung und luftdichter Abdeckung des vorher 
gut zerkleinerten Futters (VOLTZ, 3), als auch mit der Warmvergarung, bei 
der durch lockere Lagerung nicht zu wasserreichen Griinfutters zunachst eine 
Selbsterhitzung auf 50 0 C erreicht und hierauf durch starkes Pressen die Luft aus 
dem Futter verdrangt wird, worauf die Temperatur allmahlich wieder zuriickgeht. 
Wichtig ist stets ein luftdichter AbschluB der Oberflache durch einen mindestens 
30 cm starken LehmguB, der feucht zu halten ist, um ein nachtragliches Eindringen 
von Luft und damit unerwiinschte Garungen (Essig- und Buttersauregarung) und 
Schimmelbildung zu verhindern. Bei sorgfaltiger Arbeit rechnet man im allgemeinen 
mit VerIusten von 20 bis 25 % der urspriinglich enthaltenen Nahrstoffe; bei der 
Kaltvergarung (unter 20 0 C) sind ilie VerIuste am geringsten. Bei jungem, eiweiB
reichem GrUnfutter wird die Milchsauregarung durch Zugabe leicht vergarbarer 
Kohlenhydrate in Form von Kartoffelflocken oder Melasse begiinstigt. Auch eine 
lmpfung mit Reinkulturen kann, namentlich bei der Kaltvergarung, zweckmaBig 
sein. Die Verwendung des elektrischen Stromes zur Konservierung hat keine so 
groBen Vorteile, dall die hoheren Kosten immer aufgewogen werden. Der gleiche 
Zweck kann mit den oben genannten Verfahren bei sorgfaltiger Arbeit wesentlich 
billiger erreicht werden. 

Die Zu bereitung der Fu ttermittel kann in gewissen Fallen ilie Verwertung 
giinstig beeinflussen. Das Rackseln von Griin- und Rauhfutter erhOht die Futter
verwertung nur unwesentlich (durch Verminderung der Kauarbeit), es wird daher 
in erster Linie bei sehr gro bstengeligem Futter (Griinmais) angewandt, um ilie Futter
aufnahme zu erIeichtern, sowie in den Fallen, wo eine Vermischung verschiedener 
Futterstoffe - Griinfutter mit Ren oder Stroh, Rauhfutter mit Kraftfutter und 
Rackfriichten - erfolgen soIl, um eine bessere Futteraufnahme oder besseres Kauen 
zn erzielen. 1m Racksel (2,5 bis 3,5 cm) werden auch die groberen Teile des Futters 
aufgenommen, wodurch in fntterarmen Zeit en gespart werden kann. Das Schneiden 
der Rackfriichte ist namentlich bei den harteren Sorten - Kohlriiben, Zuckerriiben -
iiblich, wahrend Runkelriiben und Kartoffeln bei der Fiitterung der Rinder meist 
unzerkleinert vorgelegt werden. Die Verwertung der Kornerfriichte wird bei Wieder
kauern durch grobes Schroten wesentlich verbessert. Olkuchen werden mittels 
besonderer OIknchenbrecher - die ebenso wie die Schrotmuhlen mit )[agneten zur 
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Entferuung von Eisenteilen versehen sein soUten - iu bohnen· bis walnullgrolle 
Stiicke zerkleinert. 

Durch anhaftende Erde stark verunreinigte Futterstoffe - Hackfriichte, Ruben· 
blatt - werden zweckmallig vor der Verfiitterung gewaschen, da hierdurch dem 
Auftreten von Durchfallen vorgebeugt werden kann. Mittels besonderer Wasch
und Zerkleinerungsmaschineu werden Riibenblatter und -kopfe filr die Einsauerung 
in vorziiglicher Weise vorbereitet. Das Einquellen in Wasser kann bei den Ge
treidekornern uur als notdiirftiger Ersatz fUr das Schroten angesehen werden; das 
Eiuquellen von Schrot und zerkleinerten (Jlkuchen veranlallt die Tiere zu unge
niigendem Kauen, und die Verabreichung dieser Futtermittel in Form von Tranken 
beeintrachtigt die Verdauung. Nur Trockenschnitzel, Trockentreber und Malzkeime 
konnen bei der Verfiltterung grollere. Mengen zur Erleichterung des Kauens etwa 
5 bis 10 Stunden vor der Verfiitterung eingequellt werden, und bei Verdauungsstorungen 
emp£iehlt sich die Verabreichung von Kleien- oder Leinsamentranken. Feingemahlene 
Futtermittel konnen zur Verhiitung des Staubens unmittelbar vor der Verfiltterung 
schwach angefeuchtet werden. 

Das Kochen und Dampfen dient zur Erweichung harter Futterstoffe, zur 
Zerstorung der Keimfahigkeit von Unkrautsamen, zur Beseitigung der schadlichen 
Wirkungeu schimmeliger oder angefaulter Stoffe oder eines dumpflgeu Geruches. 
Derartig zubereitete Futtermittel wirken bei dauernder Verfiitterung grollerer Mengen 
erschlaffend, aullerdem wird auch die Verdaulichkeit des Eiweilles durch die Erhitzung 
herabgesetzt, so dall fiir einwandfreie Futtermittel das Kochen und Dampfen nicht 
in Frage kommt. Nur bei der Verfiitterung groller Kartoffelmengen kann zur Be
seitigung der scharf wirkenden Stoffe das vorherige Dampfen zweckmallig sein. 
Bittere und giftige Stoffe konnen auch durch Auslaugen mit kaltem Wasser entfernt 
werden (Kartoffeln, Kastanien, Lupinen). Kartoffeln sind vorher in Scheiben zu 
schneiden, Lupineu einzuquellen uud 1 bis 2 Stunden zu kochen oder ohne Uberdruck 
zu dampfen, worauf bis zum Verschwinden des bitteren Geschmackes unter haufigem 
Wasserwechsel oder in fliellendem Wasser ausgelaugt wird. Durch Auswaschung 
der leichtloslichen Nahrstoffe entstehen hierbei recht erhebliche Verluste. 

Die Herstellung siiller Maischen und von Garfutter aus Hacksel mit oder 
ohne Zusatz von Hackiriichten, Melasse usw. ist stets mit Nahrstoffverlusten ver
bunden. Beim Vorhandeusein ausreichender Saftfuttermengen ist diese umstandliche 
Art der Zubereitung nicht mehr iiblich. Die Aufschliellung von Stroh mit Natron
lange nach verschiedeuen Verfahren hat sich im Kriege gut bewahrt, wegen der hohen 
Kosten und des an sich minderwertigen Futters kommt das Verfahren jedoch nur 
fur N otzeiten in Frage. 

Die HersteUung vou Kraftfuttermischungen ist eine Mallnahme, die in 
der Regel im Betriebe selbst durchgefiihrt werden solIte. Von den kauflichen fertigen 
Mischfuttern verdieut in erster Linie das aus Melasse und einem hochwertigen 
Melassetrager hergestellte Melassefutter Beachtung. Unter den sonstigen Mischfuttern 
des Handels finden sich neben durchaus einwandfreien Futtermitteln auch solche, 
von deren Verwendung abgeraten werden mull. 

b) Beschreibung der Futtermittel 
1. Griinfutter, Sauerfutter und Heu 

Die Grundlage der Fiitterung des Milchviehs bilden die Rauhfutterstoffe 
- Griin- und Sauerfutter, Heu, Stroh und Spreu -, da nur bei ausreichenden 
Rauhfuttergaben die ffir einen regelrechten Ablauf der Verdauung, namentlich 
auch ffir das Wiederkauen, erforderliche Fiillung des Verdauungsschlauches 
erreicht wird. FUr den Veriauf der Garungen im Pansen ist die sperrige Be
schaffenheit des Rauhfutters giinstig, und aus diesem Grunde konnen in vielen 
Fallen auch die nahrstoffarmen Stroharten ffir die Fiitterung wertvoll sein. 

Die Grundlage der Sommerfiitterung stellt das Griinfutter dar, das 
durch Abweiden, bei Rtallfiitterung durch Abmahen noch in der Entwicklung 
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befindlicher griiner Pflanzen, gewonnen wird. Je nach der Pflanzenart und 
ihrem Entwicklungszustande schwankt der Wassergehalt des Griinfutters 
zwischen etwa 70 und 85%. 

Der Gehalt an stickstoffhaltigen Niilirstoffen, namentlich an Amiden, ebenso 
an Mineralstoffen und Vitaminen, ist in jungem Griinfutter besonders hoch, es ist 
leicht verdaulich und wirkt in gesundheitlicher Beziehung giinstig. Besonders gilt 
dies fiir das junge Weidegras auf gut gepflegten Dauerweiden, aber auch fUr 
viele auf dem Acker gebaute Futterpflanzen, von denen die Kleearten und deren 
Gemenge mit Siillgrasern an erster Stelle stehen. Vor der Bliite verfiittert, liefert 
ein derartiges Griinfutter auch fUr recht hohe Milchleistungen ausreichende Mengen 
an verdaulichem Eiweill und Starkewert. Sehr junges Griinfutter wirkt abfiihrend, 
es ist daher eine Zugabe von Trockenfutter in Form von Heu oder Stroh, auch von 
stopfend wirkenden Kraftfuttermitteln ratsam. In der Entwicklung weiter fort
geschrittene Griinfutterpflanzen, die eiweillarmer und bereits starker verholzt sind, 
miissen notigenfalls durch Zugabe eiweillreicher Futtermittel erganzt werden; am 
besten dienen sie jedoch zur Herstellung von Diirrheu oder Sauerfutter. Durch 
Anbau verschiedener Futterpflanzen und zu verschiedenen Zeiten kann fUr stets 
junges, nahrstoffreiches Griinfutter vom Friihjahr bis Spatherbst gesorgt werden. 
Da beim Griinfutter die mit der Trocknung oder Einsauerung verbundenen Verluste 
und Kosten fortfallen, sollte die Zeit der Griinfiitterung moglichst lange ausgedehnt 
werden. Reiche Diingung und gute Pflege der Griinlandflachen, Anbau friih sich 
entwickelnder Futterpflanzen, von Zwischen- und Stoppelfriichten sowie bis in den 
Spatherbst ausgedehnte Nutzung des Riibenblattes sind geeignet, die Kosten der 
Winterfiitterung zu vermindern. 

Die Grundlage der Winterfiitterung bildet das Heu. Namentlich bsi alterem 
Jungvieh und bei Milchvieh in weiter fortgeschrittener Milchzeit kann das 
Heu sogar als alleiniges Futter dienen, wie das in den Viehzuchtgebieten der 
Alpenlander und der Marschen vielfach zutrifft. Zuchtbetriebe konnen auf 
die Dauer ohne ausreichende Heugaben nicht bestehen, da gutes Heu in seiner 
giinstigen gesundheitlichen Wirkung dem Griinfutter ahnlich ist und durch 
Kraftfutter nicht ersetzt werden kann. Durch vermehrte Erzeugung eiweiB
reichen Heues wird an Kraftfutter gespart. 

Der Gehalt des Heues an hochwertigem Eiweill, Mineralstoffen und Vitaminen -
namentlich im Luzerne- und Kleeheu - ist um so hoher, je jiinger die Pflanzen bei 
der Ernte waren und je verlustloser die Heuwerbung erfolgte. Zwecks Gewinnung von 
besonders nahrstoffreichem Jungviehheu solI das Futter vor der Bliite geschnitten und 
auf Geriisten getrocknet werden. Die grollte Nahrstoffmenge wird beirn Schnitt in der 
Bliite, die groJlte Futtermasse nach der Bliite gewonnen. Je nach der Pflanzenart und 
dem Entwicklungszustande betragt der Eiweillgehalt etwa 2 bis 8 %, und bei jung ge
worbenem Erbsen- und Wickenheu sogar iiber 10 %. Zur Heugewinnung dienen 
in erster Linie die Wiesen, desgleichen die Klee- und Kleegrasschlage auf dem Acker, 
wahrend die iibrigen Futterpflanzen des Ackers sich besser als Grunfutter oder zur 
Sauerfutterbereitung eignen. 

Eine wertvolle Erganzung des Winterfutters stellt ein gut gewonnenes Sauer
futter dar. Besonders gut eignet sich zur Sauerfutterbereitung der Mais, der 
namentlich in Amerika als Ersatz fUr Futterriiben dient und in neuerer Zeit auch 
in Deutschland in steigendem MaJle angebaut wird. Zuckerriibenkopfe und -blatter 
liefern ein wertvolles Sauerfutter, namentlich wenn sie vor der Einsauerung gewaschen 
und gut zerkleinert wurden. Die Blatter der Futterriibe sind weniger wertvoll. Auch 
Grummet, das nicht mehr getrocknet werden kann, liefert ein gutes Sauerfutter, 
ebenso Griinfuttergemenge mit etwa 30 bis 50 % Hiilsenfriichten nach erfolgter 
Ausbildung der Korner. Gutes Sauerfutter kann einen Teil des Raub- und Saft
futters ersetzen, namentlich beim Milchvieh, aber auch bei alterem Jungvieh. Bei 
maBigen Gaben wirkt der Milchsauregehalt giinstig auf die Verdauung. Die durch 
Eiweillzerfall entstandenen Aminosauren sind zum Aufbau tierischen Eiweilles 
geeignet, wahrend in millratenem Sauerfutter der Eiweillabbau bis zur Bildung 
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wcrtlosen Ammoniaks fortschreitet. Wegen der Zersetzungsgefahr ist das Sauerfutter 
moglichst tliglich frisch aus dem Silo zu entnehmen. 

Das Futter der Wiesen und Wei den besteht bei guter Pflege vorwiegend aua 
SiiBgrasern und kleeartigen Pflanzen, die sich im jungen Zustande durch hohen Eiwei13-, 
Mineralstoff- und Vitamingehalt auszeichnen. Wahrend bei den Wiesen die hoch
wUchsigen Obergraser zwecks Lieferung einer gro13eren Pflanzenmasse vorwiegen sollen, 
ist auf den Weiden ein dichter Bestand der blattreichen Untergraser neben etwa 
20 bis 25 % Klee erwlinscht. Junges Weidegras ist bei guter Dftngung und Pflege der 
FUi.chen in seinem Nahrstofigehalt jungem Klee gleichwertig, und in gesundheitlicher 
Beziehung steht es an erster Stelle. Das Futter der Wiesen dient vorwiegend zur 
Dftrrheugewinnung, der blattreichere und daher zartere und nahrstoffreichere zweite 
Schnitt (Grummet) bei ungftnstiger Witterung vielfach zur Sauerfutterbereitung. 
Oft wird auch ein Teil der Wiesen im zeitigen FrUhjahr beweidet, um die Unkrauter 
zu vernichten, oft aber auch nach dem ersten Schnitt, da von Ende Juni ab die Weide
fHi.chen bei gleichbleibendem Viehbestand meist nicht mehr genftgend Futter liefern. 
Umgekehrt kann beim Vorhandensein ausgedehnter Weideflachen, die im FrUhjahr 
nicht voll besetzt werden konnten, ein Teil der Weiden zunachst zur Heuwerbung 
herangezogen werden. In dies em Falle wird der Schnitt moglichst frUh, noch vor 
dem Schossen, genommen. Bei der Verwendung von Trockengerftsten wird auf 
diese Weise ein vorzligliches, besonders eiweillreiches Heu gewonnen, das sich 
namentlich als Kalberheu ausgezeichnet eignet. Langsam gewachsene Pflanzen, 
die zur Zeit der Blute noch wenig verholzt sind, liefern das beste Heu; namentlich 
auf sonnigen Berghangen wird ein nahrstoffreiches und durch seinen Gehalt an 
Krautern aromatisches Heu gewonnen (Alpheu). Rieselgras ist oft grobstengelig 
und weniger schmackhaft, wahrend das Heu von gepflegten Moorwiesen zart und 
nahrstoffreich ist. Versumpfte Wiesen liefem ein minderwertiges Futter, das vor
wiegend aus stark verkieselten, eiweill- und mineralstoffarmen Sauergrasern besteht, 
oft auch durch seinen Gehalt an giftigen Unkrautern (Sumpfschachtelhalm, Hahnen
fuB) die Gesundheit und Leistung der Tiere schadigt (vgl. Bd. I, 2. Teil, II, 2). 
Saures Heu kommt weder fur Jungvieh noch rnr Milchvieh als Futter in Frage, 
dagegen kann das Heu von Salzwiesen wertvoll sein. 

Unter den auf dem Acker angebauten Futterpflanzen stehen die Klee
art en an erster Stelle. Sie werden teils rein, teils im Gemenge verschiedener 
Kleearten mit Obergrasern (Raygraser, Timothee, Knaulgras usw.) angebaut. Der 
erste Schnitt dient entweder als GrUnfutter bei Sommerstallfutterung oder auch 
zur Dftrrheugewinnung, wobei die Trocknung moglichst auf Gerftsten erfolgen sollte. 
Die folgenden Schnitte werden namentlich bei Kleegrasgemenge vielfach abgeweidet, 
und in N orddeutschland dienen mehrjahrige Kleegrasschlage vielfach als Ersatz 
fur Dauerweiden. Das Weidevieh wird hierbei meist getudert (vgl. S. 137). 

Der Rotklee liefert kurz vor der Blute ein wertvolles Grftnfutter rnr Milchvieh; 
zu jung geschnitten wirkt er abfuhrend, weshalb eine Zugabe von Trockenfutter 
ratsam ist. Rotkleeheu, in der Blute geworben und auf Reutern getrocknet, wirkt 
gftnstig auf die Menge und Beschaffenheit der Milch. Der Rotklee gehort zu den 
erhitzend wirkenden Futtermitteln, weshalb. bei tragenden Tieren und Jungvieh 
unter 6 Monaten Vorsicht geboten ist. Betauter und beregneter Rotklee, namentlich 
junger Stoppelklee, verursacht Aufblahen, ebenso GrUnfutter, das sich beim Lagern 
in Haufen erhitzt hat (vgl. Bd. I, 2. Teil, II, 2). Die Luz erne entwickelt sich sehr frUh 
und liefert mehrere Schnitte eines besonders eiweill- und mineralstoffreichen Futters. 
Wahrend der Rotklee namentlich rnr niederschlagsreichere Gegenden geeignet ist, 
sagen der Luzerne nahrstoff- und kalkreiche Boden in trockeneren Lagen zu. Der 
Schnitt erfolgt vor oder zu Beginn der Blute, da die Pflanzen schnell verholzen. 
Bei sehr reichlicher Verfutterung grftner Luzerne an Milchvieh kann die Milch einen 
bitteren Geschmack annehmen. KUhe sollen daher nicht uber 35 kg je Kopf 
und Tag erhalten. 1m Gegensatz zum Rotklee vertragt die Luzerne den Bill und 
Tritt des Weideviehs weniger gut, so daB sie in der Regel nur gemaht wird. Gut 
geworbenes Luzerneheu ist besonders reich an Eiweill, Kalk und Phosphorsaure, 
und durch seinen hohen Gehalt an fettloslichen Vitaminen (..4. und D) ist es fur die 
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Ernahrung des Jung- und Milchviehs gleich wertvoll. Die auf ausgesprochene Kalk
boden beschrankte Esparsette ist dem Rotklee ahnlich, ebenso die Hopfenluzerne 
(Gelbklee) sowie der sehr friihe Inkarnatklee vor und zu Beginn der Eliite. 
Bastard- oder Schwedenklee verursacht ofters bei starker Sonnenbestrahlung der 
Tiere auf farbstoffloser Haut Sonnenbrand, er wird daher vorwiegend im Gemenge 
mit Rotklee und Grasern angebaut. Da er ebenso wie der als Weidepflanze wichtige 
WeiBklee erst spat verholzt, kann er bis zum AbschluB der Bliite verfiittert werden. 
Fiir leichtere Boden verdient der Wundklee Beachtung, der ebenso wie die Serra
della ein wertvolles Heu liefert, aber leicht einen bitteren Geschmack der Milch 
erzeugt. Letztere ist fUr leichte Boden namentlich wegen der ausgezeichneten Stoppel
weide wichtig. 

Junge Getreidepflanzen und Hiilsenfriichte liefern ein gutes Griinfutter, 
das auch zur Einsauerung und zur Diirrheubereitung dienen kann. Zur Heugewinnung 
eignet sich am besten ein Gemenge von 1/3 Hafer und 2/3 Wicken oder Erbsen. Die 
Wintergetreidearten Roggen, Weizen und Gerste werden meist im Gemenge mit 
Zottelwicke angebaut, und infolge ihrer friihen Entwicklung sind sie als erstes Griin
futter im FrUbjahr namentlich fiir Milchvieh wertvoll. Der Schnitt soll moglichst 
vor dem Schossen erfolgen, da die Halme bald verholzen. Zuerst ist der Roggen 
schnittreif, es folgen Weizen und Gerste. Das Gemenge von Hafer und Sommergerste 
mit Erbsen, Bohnen und Wicken kann etwa von Ende Juni bis Anfang September 
als Griinfutter dienen, falls mehrere Aussaaten in Abstanden von je 14 Tagen 
erfolgten. Die Hiilsenfriichte wirken, ahnlich wie Rotklee, erhitzend. Der Schnitt 
erfolgt nach Beginn der Bliite. Die Lupine hat als Griinfutter nur fiir Schafe einen 
Wert, da sie wegen ihres Bitterstoffes vom Rindvieh verschmaht wird. Eingesauert, 
namentlich im Gemenge mit anderen Futterpflanzen, wird sie auch vom Rindvieh 
gefressen. In gewissen Jahren wirkt die Lupine, offenbar durch Pilzbefall, giftig. 
Das Vorhandensein des Giftstoffes kann durch mehrwochige Verfiitterung an 
einige minderwertige Versuchstiere nachgewiesen werden. 

Griinmais wird wegen seines hohen Zuckergehalts gern gefressen. Bei dichtem 
Bestand, massenwiichsigen Sorten und friihem Schnitt ist er jedoch sehr wasser
reich und wirkt daher stark abfUhrend. Bekommlicher sind die friihreiferen Sorten 
bei weiterem Stand, wenn der Schnitt nach dem Kolbenansatz erfolgt. Wegen des 
niedrigen EiweiBgehaltes ist eine Zugabe eiweiBreicher Futtermittel notwendig. 
Zur Sauerfutterbereitung eignet sich der Mais besonders gut, wenn er bei beginnender 
Samenreife geerntet wird. Die Sorghumhirse ist noch zuckerreicher und neigt 
weniger zum Verholzen; im Futterwert ist sie dem Mais ahnlich. Der weiBe Senf 
ist bei Futtermangel wegen seiner schnellen Entwicklung wertvoll; er wird als Griin
futter nur bis zum Beginn der Bliite geerntet, da die Samen durch Entwicklung 
von SenfOl schadlich wirken. Bei der Verfiitterung an Milchvieh solI eine fettarme 
Milch gewonnen werden, die eine mangelhafte Butter liefert. Fiir leichte Boden 
kommen als Griinfutterpflanzen noch in Frage der Buch weizen, der ebenso wie 
Bastardklee das Auftreten von Sonnenbrand bewirken kann, und der Sporgel. 
Beide Pflanzen liefern nur geringe Massenertrage. 

Die Blatter und Kopfe der Zuckerriibe stellen ein zwar wasserreiches, 
aber wegen seines Nahrstoffgehalts durchaus wert voIles Futter dar, das im frischen 
Zustande im Herbst bis zum Eintritt des Frostes die Grundlage der Milchvieh
fiitterung in den Riibenwirtschaften bilden kann. Die Blatter der Futterriibe sind 
weniger wertvoll, aber durchaus brauchbar. Die im Riibenblatt enthaltene Oxal
saure entzieht dem Korper Kalk und wirkt stark abfiihrend, es ist daher eine Zugabe 
von Schlammkreide (1 g je 1 kg Blatt) notwendig. Auch der hohe Wassergehalt, 
namentlich aber die erdigen Verunreinigungen und die in ihnen enthaltenen 
Bakterien, wirken abfiihrend. Es empfiehlt sich daher, die Blatter moglichst schnell 
nach der Gewinnung zu verwerten und sie vor der Verfiitterung zu was chen. Ge
waschene und gut zerkleinerte Blatter liefern im Silo ein gutes Sauerfutter, wahrend 
in Erdgruben ein minderwertiges Futter gewonnen wird (HEMPRICH). Das saure 
Riibenblatt stellt in den Riibenwirtschaften oft die Grundlage der Winterfiitterung 
dar und dient auch im Friihjahr und Spatsommer als Futterreserve. Kiinstlich ge-
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trocknete gewaschene Riibenblatter sind mittelgutem Wiesenheu gleichwertig. Noch 
wertvoller ist der im Kleinbetriebe angebaute Futterkohl, dessen :Slatter im Laufe 
des Winters nach Bedarf geerntet werden. In einigen nordwestdeutschen Weide
gebieten dient der Futterkohl als Ersatz fiir Riiben. 

Das Laub der meisten Baume und Straucher wird namentlich von Ziegen 
gem gefressen. Jung geworbenes und in lockeren Biindeln an der Luft im Schatten 
getrocknetes Laubheu ist als Winterfutter fur Schafe und Ziegen gut geeignet, wegen 
der hohen Werbungskosten wird es jedoch in ausgedehnterem Malle nur in Notzeiten 
gewonnen; fUr den kleinen Ziegenhalter hat die Laubheugewinnung eine grollere 
Bedeutung. Wahrend das Laub des Goldregens, Faulbaumes und der Tollkirsche 
zur Verfiitterung ungeeignet ist, liefem Ahom, Akazie, Birke, Buche, Esche, Hasel, 
Linde, Pappel und Weide ein Laubheu, das bei Schafen und Ziegen als Ersatz 
fur Wiesenheu dienen kann. Auch die Blatter der Himbeere, des Hopfens und der 
Brennessel werden gem gefressen. In einigen Gegenden Frankreichs dient ein
gesauertes· Weinlaub als Ziegenfutter, das dort wegen seiner giinstigen Wirkung 
auf die Beschaffenheit des Kases sehr geschatzt wird. 

2. Stroh und Spreu 

Das Stroh der reifen Kornerfriichte weist einen wesentlich geringeren 
Nahrstoffgehalt auf als das Heu, wahrend der Rohfasergehalt bedeutend hOher 
liegt. Am wertvollsten ist mit IDee und Grasern durchwachsenes Sommerhalm
stroh, dagegen findet Winterhalmstroh fiir Rinder meist nur bei Futtermangel 
als Fiillfutter Verwendung. Am besten wird es von Schafen ausgenutzt, die 
durch Auslesen der feinsten und nahrstoffreichsten Teile eine gute Stroh
verwertung ermoglichen. Dumpfiges und verschimmeltes Stroh sollte nioht ver
fiittert werden. Gut geworbenes Leguminosenstroh steht in seinem Nahrstoff
gehalt dem Heu naher, wegen der stopfenden Wirkung und des haufigen Pilz
befalles ist es jedoch in gesundheitlicher Beziehung weniger giinstig zu beur
teilen. Es findet namentlich bei der Fiitterung der Schafe Verwendung. 

Die aus den feineren Halmteilen, Blattern, Spelzen und HUlsen bestehende 
Spreu ist weniger verholzt und nahrstoffreioher als das Stroh der gleichen 
Pflanze. Grannenhaltige Spreu (Gersten- und Rauhweizenspreu) kann Ver
letzungen der Schleimhaute verursachen, sie wird daher entweder iiberhaupt 
nicht oder nur im eingeweichten oder gebriihten Zustande verfiittert. Gesunde 
HUlsenfrucht- und Leinspreu ist am wertvollsten. Unkrautsamen und Sand 
sind vor der Verfiitterung abzusieben. 

3. Wurzeln und Knollen 

Die Wurzel- und Knollenfriichte stell en eine wertvolle Erganzung des 
Rauhfutters bei der Winterfiitterung dar. Der Wassergehalt ist mit etwa 70 bis 
90 % sehr hooh; die Trockenmasse ist infolge des niedrigen Gehaltes an nur 
wenig verholzter Rohfaser hoch verdaulich. Samtliche Haokfriiohte sind reich 
an Kohlenhydraten, dagegen arm an stickstoffhaltigen Nahrstoffen (die zum 
groBen Teil aus Amiden bestehen) und an Mineralstoffen. Beim Milchvieh 
und in beschrankten Gaben beirn Jungvieh wirken die Haokfriichte giinstig 
auf die Verdauung und die FreBlust. Das fehlende EiweiB wird durch gutes 
Heu, bei hoheren Milchertragen durch eiweiBreiches Kraftfutter zugefiihrt. 
Gefrorene Hackfriichte sollen vor der Verfiitterung aufgetaut, nooh besser 
gekocht oder gedampft werden. Angefaulte Hackfriichte sind gesundheits
schadlich. Erde und Sand sind vor der Verfiitterung zu entfernen. 

Unter den Futterriiben stehen als Milchviehfutter die Runkelriiben an 
erster Stelle, die an MilchkUhe in Gaben von 30 bis 40 (bis 50) kg, an Schafe und 
Ziegen von etwa 2 kg je Kopf und Tag verfiittert werden konnen. Am wertvolIsten 
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sind die zuckerreicheren, weniger massenwuchsigen Sorten, bei denen auch der 
Gehalt an Vitamin C am hochsten ist, wahrend die Vitamine A und Binder 
RunkelrUbe nur in Spuren enthalten sind. Seltener als die Futterrunkel wird die 
wesentlich gehaltreichere Zuckerru be verfiittert. Gaben uber 20 kg sollen bei 
Milchkiihen ungiinstig wirken, namentlich auch auf die Beschaffenheit der Butter. 
Ein gutes Futtermittel, das im Friihjahr die Futterriibe ersetzen kann, sind ge
trocknete Zucker· und Futterriibenschnitzel. Nahrstoffreicher als die Runkelriibe 
ist die Mohre, die ein ausgezeichnetes Milchviehfutter darstellt und namentlich 
auf die Beschaffenheit der Butter giinstig einwirkt. Auch der Vitamingehalt der 
Mohre laBt sie als Milchviehfutter, ebenso auch als Futter fur wachsende Tiere, 
wertvoll erscheinen. Die Kohlrube oder Wruke ist im Nahrstoffgehalt der Runkel
riibe ahnlich, der Vitamingehalt ist namentlich bei den gelbfleischigen Sorten er
heblich hoher. Gaben iiber 20 kg sollen bei Kiihen einen bitteren Geschmack der 
Milch hervorrufen. Die Wasser- oder Stoppelriibe enthalt am wenigsten Trocken
masse, im Mittel nur 8%; trotz ihres hohen Vitamingehaltes ist sie beim Milchvieh 
mit besonderer Vorsicht zu verwenden, da sie auf den Geschmack und Gehalt der 
Milch wcnig giinstig einwirkt. Der bei Riibenfiitterung gelegentlich auftretende 
"Riibengeschmack" der Milch wird durch Bakterien hervorgerufen, die aus dem 
Kot in die Milch gelangen. Bei sauberer Milchgewinnung und Verbutterung 
pasteurisierten Rahmes wird auch bei starker Riibenfiitterung eine Butter von 
tadellosem Geschmack gewonnen. 

Die Kartoffeln sind reicher an Trockenmasse und auch nahrstoffreicher als 
die Ruben und weisen einen hohen Gehalt an Vitamin B und C auf. An Milchkiihe 
konnen sie roh in Gaben bis zu 15 kg, an Schafe und Ziegen von etwa 1,5 kg je Tag 
und Kopf verfiittert werden. Gleichzeitig solI reichlich gutes Heu, moglichst auch 
milde wirkendes fett- und eiweiBreiches Kraftfutter (z. B. Leinkuchen) verabreicht 
werden, da die rohe Kartoffel scharf wirkende Stoffe enthalt. Bei starker Kartoffel
futterung ist die Verbutterung des Rahmes mangelhaft, ebenso die Beschaffenheit 
der Butter. Sollen groBere Kartoffelmengen verfiittert werden, so ist aus ge
sundheitlichen Griinden vorheriges Dampfen angezeigt, doch sind gedampfte 
Kartoffeln wegen ihrer bei Iangerer Verfutterung erschlaffenden Wirkung und wegen 
ihres ungiinstigen Einflusses auf den Milchertrag fur Milchvieh weniger geeignet. 
Gekeimte Kartoffeln sind in jedem FaIle vorher zu entkeimen, da ein Giftstoff 
(Solanin) in den Keimen enthalten ist. Getrocknete Kartoffeln - Schnitzel und 
Flocken - sind ein unbegrenzt haltbares, sehr wertvolles Futtermittel, das nach 
HANSEN ahnlich wie rohe Kartoffeln die Milchergiebigkeit begunstigt. Auch ein· 
gesauerte Kartoffeln sind fur Milchvieh verwendbar. Die Topinamburknollen 
sind in maBigen Gaben fiir Milchvieh brauchbar, wahrend groBere Mengen auf den 
Fettgehalt der Milch ungiinstig wirken. 

4. Korner und Samen 
Unter den im landwirtschaftlichen Betrieb erzeugten Futterstoffen zeichnen 

sich die Kornerfruchte durch einen besonders hohen Nahrstoffgehalt aus, 
weshalb sie den konzentrierten oder sogenannten Kraftfuttermitteln zugerechnet 
werden. Hierher gehoren die Korner der Getreidearten, der Hiilsenfruchte 
und gewisse Olsamen, wahrend Bucheckern, RoBkastanien und Eicheln nur in 
Notzeiten zur Futterung des Milchviehs herangezogen werden. Je nach Boden, 
Witterung und Dungung, dem Zeitpunkt der Ernte sowie der Sorte bestehen 
bei den Samen der gIeichen Pflanzenart nicht unwesentliche Unterschiede im 
Nahrstoffgehalt und auch in der Verdaulichkeit. Letztere ist namentlich abhangig 
yom Spelzenanteil, da die Spelzen nur unvollkommen verdaut werden. Die 
Kornerfruchte werden von Wiederkauern am besten verdaut, wenn sie groh 
geschrotet trocken verabreicht werden. 

Die Getreidekorner - die Samen der Hahnfruchte und des Buchweizens. 
- sind reich an leicht verdaulichen Kohlenhydraten. na.mentlich an Starke. 
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wahrend der EiweiBgehalt mit etwa 5 bis 10% verhaltnismaBig niedrig liegt, und 
das Fett nur beim Hafer und Mais in erheblicheren Mengen (bis zu 5%) vorhanden 
ist. In der Asche iiberwiegen Phosphorsaure, Kali und Magnesia, wahrend der 
Kalkgehalt gering ist, am hOchsten noch beirn Hafer. Wegen ihres niedrigen EiweiB
gehaltes sind die Getreidekorner zur Erganzung einer eiwei.Barmen Futtergabe 
weniger geeignet als gewisse Handelsfuttermittel, die bei etwa gleichem Starke
wert und wesentlich hoherem Eiwei.Bgehalt den GetreidekOrnern im Preise recht 
nahe stehen. Es wird daher oft zweckma.Big sein, das selbst gebaute Getreide zu 
verkaufen und dafiir eiwei.Breiche Kraftfuttermittel anzukaufen. Namentlich beirn 
Weizen und Roggen findet in der Regel nur das fur den Verkauf nicht geeignete 
Hinterkorn als Futter fiir Milchvieh Verwendung. Wahrend Weizen als gutes Mast
futter gilt, soIl Roggen die Milchergiebigkeit giinstig beeinflussen, doch bewirken 
groBere Gaben - iiber 2 kg bei Kiihen - eine harte und brocklige Beschaffenheit 
der Butter. Gerste kann unbedenklich verfiittert werden, da sie ein durchaus 
bekOmmliches Futter darstellt und die Beschaffenheit des Butterfettes gUnstig 
beeinfluBt. Zur Erganzung sehr jungen eiwei.Breichen Griinfutters ist Gerstenschrot 
gut geeignet. Noch giinstiger ist der Hafer als FuttermitteJ. zu beurteilen, da er 
unter den Kornerfriichten in der Bekommlichkeit an erster Stelle steht; auBerdem 
wird ihm eine besondere anregende Wirkung zugeschrieben, die ihn namentlich 
als Futter fiir mannliche Zuchttiere und Jungvieh wertvoll erscheinen laBt. Beim 
Milchvieh wirkt der Hafer gUnstig auf die Milchmenge, wahrend der Fettgehalt 
der Milch etwas gedriickt wird; eine starkere Verfiitterung von Hafer kommt 
daher bei entsprechenden Preisverhaltnissen in erster Linie fiiI' Betriebe mit Frisch
milchverkauf in Frage, namentlich auch wegen seines giinstigen Einflusses auf den 
Geschmack der Milch. Bei starker Haferfiitterung weist die Butter eine weiche Be
schaffenheit auf. Ahnlich wie der Hafer wirken Mais und Sorghumhirse auf 
die Menge und Zusammensetzung der Milch sowie auf die Beschaffenheit des 
Butterfettes. Der Buchweizen steht im Nahrstoffgehalt den GetreidekOrnern 
nahe. Die fast unverdaulichen Schalen enthalten einen Reizstoff, der bei Sonnen
bestrahlung auf farbstoffloser Haut einen Ausschlag hervorruft und auch zu 
StOrungen des Allgemeinbefindens fiihren kann. Beim Milchvieh wirkt der Buch
weizen ungiinstig auf den Milchertrag, und groBere Gaben bewirken cine harte Butter. 

Von den Hiilsenfriichten finden als Futter fiir Milchvieh Bohnen, Erbsen 
und Wicken ausgedehntere Verwendung. Besonders wertvoll sind sie durch ihren 
hohen EiweiBgehalt (etwa 17 bis 20%), und auBerdem sind sie reich an Asche, 
namentlich an Phosphorsaure. Dureh ihren Gehalt an bitteren Extraktstoffen 
wirken die Hiilsenfriichte, namentlich Wicken, stopfend und blahend, so daB eine 
gewisse Vorsicht bei der Verfiitterung geboten ist. Es empfiehlt sich eine Zugabe 
milde wirkender Futtermittel, wie Kleie, Leinkuchen oder auch Getreideschrot. 
Auf die Milchergiebigkeit und den Milchfettgehalt wirken die Hiilsenfriichte giinstig, 
doch ist es nicht ratsam, bei Kiihen die Gaben iiber 2 kg je Kopf und Tag zu steigern, 
da sie eine harte Butter bewirken. Linsen, Sandwicken- und Serradella
samen sind in gleichen Gaben als Futter fiir Milchvieh verwendbar, weniger die 
weiBe Bohne (Phaseolus), die Kicher- und Platterbsen, die oft schadlich wirken; 
die indische Mondbohne darf wegen ihrer giftigen Bestandteile iiberhaupt nicht 
verfiittert werden. Die Lupinen zeichnen sich durch einen sehr hohen EiweiB
gehalt aus, namentlich die gelbe Lupine mit reichlich 30% verdaulichem EiweiB. 
Unentbitterte Lupinen werden nur von Schafen gefressen; beim Rindvieh, das in 
der Regel die Aufnahme verweigert, wirken unentbitterte Lupinen blahend und 
driicken den Milchertrag. Entbitterte Lupinen(GERLACH, HONCAMP, 1) konnen dagegen 
an aHe Tierarten mit gutem Erfolg verfiittert werden. 1m landwirtschaftlichen 
Betriebe erfolgt die Entbitterung meist nach dem Verfahren von KELLNER: Nach 
24stiindigem EinqueHen in Wasser werden die Lupinen etwa 1 Stunde gekocht 
oder gedampft, wozu sich die Lupinenentbitterungsapparate am besten eignen; 
hierauf wird in flieBendem oder haufig gewechseltem Wasser etwa 48 Stunden aus
gelaugt, bis der Bittersaft vollig entfernt ist. AuBer den Bitterstoffen sind gelegentlich 
auch eigentliche Giftstoffe enthalten; in diesen Fallen sind die Lupinen auch fiir 
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Schafe nul' im entbitterten Zustande verwendbar. Entbitterto Lupinen werden frisch, 
moglichst bald nach del' Entbitterung und im gequetschten Zustande, odeI' auch 
nach erfolgter Trocknung als Schrot verfiittert. Milchkiihe konnen bis zu 5 kg 
frischer entbitterter Lupinen (65 bis 70% Wasser) je Kopf und Tag erhalten. 

Von den Olsamen findet fast nul' del' Leinsamen als Futtermittel Verwendung· 
Neben 18% verdaulichem EiweiB enthalten Leinsamen reichlich Fett, das leicht 
abfiihrend wirkt, sowie in warmem Wasser quellbare Schleimstoffe, die namentlich 
bei Darmreizungen einenauBerordentlich giinstigen EinfluB auf die Verdauung ausiiben. 
Sehr gut haben sich gemahlene und in Wasser gebriihte Leinsamen als Zusatz zur 
Magermilch (50 g Leinsamen je 1 Liter Magermilch) bei AbsatzkiHbern bewahrt. 
Fiir wachsende Tiere sind sie auch durch ihren Gehalt an Vitamin A wertvoll, wegen 
del' abfiihrenden Wirkung kommen jedoch nul' kleinere Gaben in Frage. Als Futter 
fill' Milchvieh sind Leinsamen, auBer bei Verdauungsstorungen, in del' Regel zu 
teuer, obgleich sie giinstig auf den Milchertrag und Fettgehalt wirken. Gaben iiber 
1 kg bei Kiihen verursachen einen unangenehmen Geschmack del' Butter. 

5. Abfalle der Miillerei 
Bei del' Verarbeitung der Kornerfriiohte auf mensohliohe Nahrungsmittel 

verbleiben bei der MiiIlerei Kleien und Nachmehle, die als Futtermittel 
Verwendung finden. 

Kleie ist der vorwiegend aus den Keimlingen und rohfaserreichen Schalen
teilen des Kornes sowie wechselndem Mehlanteil bestehende AbfaIl, der sich 
bei der Verarbeitung reiner Korner ergibt. Eine nachtragliche Vermischung 
mit dem vorwiegend aus Sand und Staub, Brandsporen, Unkrautsamen und 
verschiedenen Fremdkorpern bestehenden Ausputz ist unzulassig. Die feineren 
und mehlreicheren Kleien sind nahrstoffreicher als die groben Schalenkleien. 
Spelzen und auBere Schalen (ErdnuBhiilsen, Hirseschalen, Reisspelzen) diirfen 
nicht als Kleie bezeichnet werden. Die Fu ttermehle enthalten zwar auch 
reichlich Schalenteile, doch iiberwiegen die Mehlbestandteile. Die mehlreicheren 
Futtermehle werden auch als Nachmehle, die mehlarmeren als Bollmehle be
zeichnet. Da die MiillereiabfaIle, namentlich bei feuchter Lagerung, leicht 
verderben und dann gesundheitsschadlich wirken, ist beim Ankauf auf Reinheit 
und Unverdorbenheit zu achten. Gesunde MiiIlereiabfalle konnen an Kiihe 
in Gaben bis zu 3 kg, an Ziegen und Schafe bis zu 0,5 kg verfiittert werden. 

Die Kleien del' unbespelzten bzw. von Spelzen vorher befreiten Getreidekorner 
weisen einen etwas hoheren EiweiBgehalt auf als die betreffende Getreideart, da 
die eiweiBreichen auBeren Schichten des Kornes zugleich mit den Schalen in die 
Kleie iibergehen. Weiter sind die Kleien reich an Vitamin B und an Phosphor
saure. Ais Futtermittel fur Milchvieh wird namentlich die Weizenkleie wegen ihres 
gunstigen Einflusses auf die Milchergiebigkeit verwendet, doch bewirken groBe Gaben 
eine weiche Butter. Wegen ihrer milden, leicht abfllhrenden Wirkung wird Weizen
kleie gern in Verbindung mit stopfenden und scharf wirkenden Futtermitteln ver
wendet. Die Roggenkleie wirkt nach HANSEN etwas weniger giinstig auf den Milch
und Fettertrag. Bei groBen Gaben wird eine grobe, trockene 'Butter gewonnen. 
Die Futtermehle eignen sich mehr fur Mastzwecke. Unverfalschte, spelzenarme 
Gersten- und Haferabfalle, namentlich die Futtermehle, sind fur 11ilchvieh 
recht gut geeignet, ebenso die unter del' Bezeichnung "Homco" gehandelte Mais
kleie. Die Abfalle del' Reisverarbeitung sind fur Milchvieh ungeeignet. Die 
beim Schalen abfallenden, stark verkieselten Spelzen haben keinen Futterwert und 
verursachen Reizlfngen der Darmschleimhaute. Leider finden sich Reisspelzen, 
ebenso wie andere wertlose Stoffe, nicht selten in Melassefuttermitteln des Handels. 
Die beim Polieren des geschalten Reiskornes gewonnenen fettreichen Futtermehle 
sind, falls sie keine Spelzen enthalten, zwar recht nahrstoffreich, doch wirken sie 
nach HANSEN sehr ungiinstig auf den Fettgehalt del' Milch. Die Butter weist eine 
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weiche Beschaffenheit auf. Die bei der Verarbeitung von Buchweizen und Hirse 
entfallenden Schalen sind ahnlich wie Reisspelzen zu beurteilen, wahrend die Futter
mehle brauchbar sind. 

Von den Hiilsenfriichten kommt namentlich die Erbse fiir die Miillerei in Frage. 
Das feine Erbsenfuttermehl ist wesentlich eiweiBreicher als die Erbsenschalen; 
die aus einem Gemisch dieser beiden Abfalle bestehende Erbsenkleie steht im Nahr
stoffgehalt etwa in der Mitte. Die Abfalle der Hiilsenfriichte wirken ahnlich wie die 
ganzen Korner. Wahrend die strohigen Fruchtschalen der ErdnuB wertlos sind, 
weist die aus den braunen Samenschalen und den sehr fettreichen Keimlingen be
stehende ErdnuBkleie einen recht hohen Nahrstoffgehalt auf. Falls das Fett der 
Keimlinge nicht ranzig ist, was haufig vorkommt, stellt die ErdnuBkleie ein recht 
brauchbares Futtermittel fiir Milchvieh dar. 

6. RiicksUinde der Olgewinnung 
Die Ruckstande der Olgewinnung aus den fettreichen Samen verschiedener 

Pflanzenarten gehoren zu den wertvollsten Kraftfuttermitteln, die sich in der 
Regel durch einen hohen EiweiBgehalt, leichte Verdaulichkeit und bei den 
gebrauchlichsten Arten auch durch Bekommlichkeit auszeichnen. Bezuglich 
des Einflusses auf die Milchergiebigkeit der Tiere sowie auf die Menge und Be
schaffenheit des Milchfettes bestehen wesentliche Unterschiede. 

Bei der Olgewinnung werden die Samen zunachst gereinigt, von Schalen 
mehr oder weniger sorgfaltig befreit und zerkleinert. Hierauf wird das Fett 
entweder durch Pressen oder durch Behandlung mit verschiedenen fettlosenden 
Mitteln gewonnen. 1m ersten FaIle verbleiben als Ruckstande die fettreicheren 
Olkuchen, wahrend die Extraktionsschrote wesentlich fettarmer sind. 
Der Nahrstoffgehalt der Ruckstande schwankt je nach dem Schalengehalt 
innerhalb recht weiter Grenzen, und bei den Kuchen kann durch ubermaBige 
Erhitzung wahrend des Pressens die Verdaulichkeit der EiweiBstoffe wesentlich 
herabgesetzt sein. Durch schadliche Verunreinigungen, namentlich mit den 
sehr giftigen Rizinussamen, konnen schwere Verluste verursacht werden. Beim 
Ankauf von OIkuchen wie uberhaupt von Kraftfuttermitteln ist daher Gewahr 
fUr einen bestimmten Mindestgehalt an Nahrstoffen sowie fur Reinheit und 
Unverdorbenheit zu fordern. 

Den hochsten Gehalt an verdaulichem EiweiB - etwa 40% - zeigen die Riick
stande der Sojabohne sowie von geschalten Erdniissen und Baumwollsamen, 
und auch der Starkewert ist mit reichlich 70% hoch. Namentlich die Soja- und 
ErdnuBriickstande sind als Milchviehfutter wertvoll, da sie von den Tieren gem 
gefressen werden und auf den Milchertrag giiustig wirken. Die Beschaffenheit des 
Butterfettes ist bei Soja- und ErdnuBkuchen normal, bei Sojaschrot dagegen hart 
und trocken. Milchkiihe konnen 2 kg, allenfalls 3 kg je Kopf und Tag erhalten. 
Von den ErdnuBkuchen sind die "Rufisque" aus besonders sorgfaltig gereinigten 
Niissen am wertvollsten. Bei der Verfiitterung von Sojaschrot, das mit Trichlor
athylen extrahiert war, wurde beim Rindvieh eine todlich verlaufende Krankheit 
- Diirener Krankheit - beD bachtet; dieses Losungsmittel wird daher nicht mehr 
benutzt. Der Fettgehalt der Milch wird durch Sojaschrot etwas erniedrigt, es eignet 
sich daher in erster Linie fiir Betriebe mit Frischmilchverkauf. Von den Baum
wollsaatmehlen sind die aus geschalter amerikanischer Saat hergestellten am 
wertvollsten, wahrend Baumwollsaatmehl aus ungeschalten Samen infolge seines 
hohen Gehaltes an fast unverdaulichen Schalen, an Fasern und sonstigen Verun
reinigungen in gesundheitlicher Beziehung keineswegs einwandfrei ist und auch 
einen fast um die Halite geringeren Nahrstoffgehalt aufweist. Die durch Absieben 
der groberen Verunreinigungen und Fasern gewonnenen nahrstoffreicheren Mehle 
sind giinstiger zu beurteilen. 1m allgemeinen eignet sich Baumwollsaatmehl weder 
fiir tragende Tiere noch fiir Jungvieh, und auch beim Milchvieh sollten die Tages-
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gaben moglichst nicht iiber 1 kg betragen; groBere Mengen bewirken eine harte, 
trockene und farblose Butter. 

Mit reichlich 35% verdaulichem EiweiB und fast 80% Starkewert gehoren auch 
die Sesamkuchen zu den nahrstoffreichsten Kraftfuttermitteln. Sie zeichnen 
sich durch einen hohen Mineralstoffgehalt sowie gute Bekommlichkeit aus und 
stellen daher ein wertvolles Futtermittel fiir wachsende Tiers dar. Beim Milchvieh 
wirken sie zwar giinstig auf den Milchertrag, driicken jedoch den Fettgehalt und 
bewirken in groBeren Gaben eine weiche Butter, so daB die Tagesgabe bei Kiihen 
auf etwa 1 kg beschriinkt wird. Die sehr wertvollen Riickstande geschalter Mandeln 
und Niisse weisen einen ahnlichen Nahrstoffgehalt auf, sie werden jedoch nUT selten 
im Handel angeboten. 

Gute Sonnenblumenkuchen mit etwa 30% verdaulichem EiweiB stellen 
ein sehr brauchbares Futtermittel dar, wahrend die schalenreichen Riickstande 
oft recht minderwertig sind. Die Tagesgaben Mnnen 2 bis 2 % kg betragen. Bei 
starkerer Verfiitterung weist das Butterfett eine weiche Beschaffenheit auf. Die 
Nigerkuchen sind in jeder Beziehung den Sonnenblumenkuchen ahnlich. Be
sonders wertvoll sind die Leinsamenriickstande, sofern sie aus gut gereinigter 
Leinsaat gewonnen wurden. Neben einem recht hohen Nahrstoffgehalt (27 bis 30% 
EiweiB) zeichnen sie sich, ebenso wie die Leinsamen selbst, durch eine gUnstige 
gesundheitliche Wirkung aus, wahrend stark mit Kreuzbliitlersamen und Sand 
verunreinigte Kuchen oft schadlich sind. Beim Milchvieh haben gute Leinkuchen 
einen giinstigen EinfuB auf die Milchmenge und den Fettgehalt, doch wirken 
groBe Gaben - iiber 1 % kg bei Kiihen - abfiihrend und verleihen der Butter 
einen an Leinol erinnernden Geschmack. Die Raps- und Riibsenkuchen sind 
trotz ihres nur wenig niedrigeren Nahrstoffgehaltes als Milchviehfutter nicht sehr 
geschatzt, da sie in gesundheitlicher Beziehung, und namentlich gilt das fiir die 
auslandischen HerkUnfte, als nicht ganz einwandfrei anzusehen sind. Mit Wasser 
angefeuchtet, entwickeln diese Riickstande Semol, dem eine ungiinstige Wirkung 
auf die Verdauungsorgane und den Stoffwechsel der Tiere zugeschrieben wird, 
und auch die Milch solI im Geschmack und in der Bekommlichkeit erheblich 
leiden. Aber selbst bei trockener Verabreichung, die stets geboten ist, werden 
diese Ku~hen oft ungern gefressen, so daB man die Gaben bei Milchkiihen auf 
etwa 1 kg je Tier und Tag beschrankt. GroBere Mengen bewirken ein weiches 
Butterfett. Nicht zu empfehlen sind Senfkuchen, und die Leindotterkuchen 
stellen ein ganz besonders minderwertiges Futtermittel fiir Milchvieh dar. Die 
Milchmenge wird zwar nur unbedeutend vermindert, dagegen sinkt der Fettgehalt 
sehr stark, und die Butter ist von schlechter Beschaffenheit. Ebenso wirken 
Mohnkuchen ungiinstig auf den Fettgehalt der Milch und die Beschaffenheit 
der Butter, zudem konnen sie betaubend wirken und, falls sie Bilsenkrautsamen 
enthalten, schwere Vergiftungen hervorrufen. Auch die Hanfkuchen sind als 
Milchviehfutter nicht geschatzt, und fiir Jungvieh sind sie durchaus ungeeignet. 

Trotz ihres verhaltnismaBig niedrigen EiweiBgehaltes von nur 13 bis 16% ge
horen die Palm kern- und Kokoskuchen sowie deren Extraktionsschrote zu den 
wertvollsten Kraftfuttermitteln, da sie bei gleichbleibendem Milchertrage den Fett
gehalt erheblich steigern. Weiter zeichnen sie sich durch gute Bekommlichkeit 
aus und werden von den Tieren gern gefressen. Die giinstige Wirkung auf den Milch
fettgehalt tritt bei den fettreichen Kuchen starker als bei den Extraktionsschroten, 
und zwar bei Gaben von 1% bis 2% kg je Tag und Kuh in Erscheinung. Sehr 
ahnlich wirken die im Handel selteneren, etwas eiweiBreicheren Babassukuchen. 
AlIe diese Riickstande verursachen ein hartes Butterfett. 

Die Maiskeimkuchen mit etwa 14% verdaulichem EiweiB stellen gleichfalls 
ein wertvolles Futtermittel dar. In ihrer Wirkung sind sie dem Mais ahnlich. 

Von den seltener angebotenen Riickstiinden, die wegen ihrer ungiinstigen 
Wirkungen auf die Gesundheit der Tiere oder auch auf die Milchergiebigkeit als 
Futtermittel keine Verwendung finden sollten, sind zu nennen Rizinuskuchen, 
SheanuB-, Mowrah- und Illipekuchen, Saflor- und Madiakuchen, Kakaoriickstande, 
Kapok- und KerzennuBkuchen. Am besten fahrt der Milchviehhalter stets beirn 

8· 
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Ankauf einwandfreier Kuchen mit anerkannt giinstiger Wirkung auf die Gesundheit 
und Leistung del' Milchtiere. 

7. Abfalle der Zuckergewinnung 
Die bei del' Riibenzuckergewinnung anfallenden Schnitzel k6nnen frisch, 

gepreBt, eingesauert odeI' getrocknet als Milchviehfutter Verwendung finden. Die 
sehr wasserreichen nassen Schnitzel wirken auf den Gesundheitszustand del' Tiere 
nicht giinstig, so daB namentlich in Zuchtbetrieben die Tagesgaben 20 kg je Kuh 
nicht iibersteigen sollen. Dagegen sind Trockenschnitzel und namentlich die zucker
reichen Zuckerschnitzel in Gaben von etwa 3 bis 4 % kg je Kuh und Tag als durchaus 
bek6mmlich anzusehen. 

Ein sehr wertvolles Futtermittel stellt die Melasse dar, die zwar kein 
verdauliches EiweiB, dafiir abel' viel Zucker enthalt. In Gaben von I bis I % kg 
je Kuh und Tag wirkt die Melasse anregend auf die FreBlust del' Tiere und 
begiinstigt zugleich die Milchergiebigkeit, wahrend hOhere Gaben Durchfalle 
verursachen. Statt del' zahfliissigen griinen Melasse finden meist fabrikmaBig her
gestellte Gemische mit verschiedenen Melassetragern Verwendung, deren Melasse
gehalt 40 bis 70% betragen kann. Es sollten nul' solche Melassefuttermittel angekauft 
werden, in denen die Melasse an einen einzigen hochwertigen Trager gebunden ist, 
wie Kleie, Trockentreber, Palmkernschrot usw. Neben dem Mischungsverhaltnis 
und dem Zuckergehalt ist auf den Wassergehalt diesel' Futtermittel zu achten (je 
nach dem Mischungsverhaltnis 20 bis 23% als zulassige obere Grenze), da wasser
reiches Melassefutter leicht in Garung iibergeht und dann gesundheitsschadlich 
wirken kann. 

8. AbfaIle der Starkegewinnung 
Je nach dem zur Starkegewinnung benutzten Ausgangsmaterial ist del' Futter

wert del' Abfalle sehr verschieden. Die Kartoffelpiilpe besteht vorwiegend aus Roh
faser und stellt ein wasseriges, fades Futtermittel dar, das zudem cine geringe Halt
barkeit aufweist. Als Futter fiir Milchvieh, namentlich in Zuchtbetrieben, ist sie 
wenig geeignet. Eine Trocknung dieses so gut wie eiweiBfreien Abfallstoffes kommt 
wegen del' hohen Trocknungskosten kaum in Frage, wahrend sic bei gewissen eiweiB
reicheren Abfallen del' Getreideverarbeitung die Gewinnung hochwertiger, halt
barer Futtermittel gestattet. 1m allgemeinen werden jedoch auch die Treber und 
Schlempen, die bei del' Starkegewinnung aus Getreide anfallen, im frischen Zu
stande verbraucht, wahrend del' sehr eiweiBreiche Kleber fiir Futterzwecke wegen 
seines hohen Preises selten in Frage kommt. Eine weitere Verbreitung haben nul' 
die getrockneten Riickstande del' Maisstarkegewinnung gefunden, und zwar neben 
dem oben bereits erwahnten Mais61kuchenmehl das im Nahrstoffgehalt diesem 
ahnliche Maizenafutter sowie das Maisproteinfutter, das mit 33% verdaulichem 
EiweiB den hochprozentigen Olkuchen nahesteht. Die Maisriickstande wirken giinstig 
auf den Milchertrag, driicken abel' etwas den Milchfettgehalt, so daB etwa die gleiche 
Menge Milchfett gewonnen wird. Bei gr6Beren Gaben wird ein weiches Butterfett 
erzeugt. 

9. Abfalle der Garungsgewerbe 
In den Brennereibetrieben findet die frische Schlempe oft auch beim Milchvieh 

ausgedehnte Verwendung. Trotz des hohen Wassergehaltes (bis zu 95%) und del' 
beschrankten Haltbarkeit ist die frisch und noch warm in nicht zu groBen Mengen 
verfiitterte Schlempe wegen ihres nicht unbedeutenden EiweiBgehaltes als wert
voIles Futtermittel anzusehen, das auf die Milchergiebigkeit giinstig wirkt. Am 
bek6mmlichsten ist die Getreideschlempe, wahrend die nahrstoffiirmere Kartoffel
schlempe in Gaben iiber 30 bis 40 Liter je Kuh und Tag Durchfall, Schlempehusten, 
Schlempemauke und Schadigungen del' Zuchttauglichkeit hervorrufen kann. Die 
getrocknete Getreideschlempe weist im Nahrstoffgehalt groBe Schwankungen auf. 
Gute Trockenschlempe ist den getrockneten Biertrebern gleichwertig und kann 
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wie diese als Milchviehfutter Verwendung finden. Getrocknete Maisschlempe wirkt, 
im Gegensatz zur frischen Schlempe, giinstig auf den Milcbfettgehalt. Bei del' Bier
brauerei werden als Riickstande Malzkeime, Biertreber und Abfallhefe ge
wonnen. Letztere kommt getrocknet in den Handel und stellt ein sehr eiweiBreiches, 
wertvolles Futtermittel dar, das wegen seines hohen Preises fUr Milchvieh jedoch 
kaum in Frage kommt. Frische abgekochte Bierhefe wirkt in Gaben bis zu 15 kg 
bei Milchkiihen giiustig. Nicht zu scharf getrocknete helle Malzkeime sind ein Futter
mittel, das sich infolge seines hohen Zucker- und Amidgehaltes gerade fUr Milchvieh 
vorziiglich eignet, und zwar fiir Kiihe in Gaben bis zu 3 kg, fiir Schafe und Ziegen 
von etwa 0,25 kg je Tag und Kopf. Getrocknete Biertreber konnen in etwa gleichen 
Mengen mit gutem Erfolge Verwendung fin den. Frische Biertreber eignen sich 
wegen ihres recht hohen Wassergehalts namentlich fiir Rindvieh, und zwar konnen 
Milchkiihe etwa 10 bis 20 kg je Tag und Kopf erhalten, wobei zu bemerken ist, dail 
die hoheren Gaben fUr Abmelkbetriebe gelten. Die nassen Biertreber verderben 
leicht und wirken dann gesundheitsschadlich. 

10. FuUermiUel tierischer Herkunft, BeifuUermiUel und Gewiirze 
Die Verwendung der Vollmilch sowie der Magermilch bei der Aufzucht 

wurde bereits friiher besprochen. Hier sei nur noch erwahnt, daB auch die Butter
milch sowie die Molken del' Fettkaserei fiir Kalber, die in del' Entwicklung 
weiter fortgeschritten sind, durchaus brauchbare Futtermittel darstellen. 

Fleischmehl und Kadavermehl (Tierkorpermehl) werden yom Rindvieh 
nul' ungern gefressen, wahrend das noch eiweiBreichere Blutmehl, namentlich 
in Verbindung mit Melasse, meist ohne Schwierigkeiten aufgenommen wird. Ebenso 
wie das Fischmehl, mit dem man bei Kalbern und Jungvieh recht gute Erfahrungen 
gemacht hat, kommen diese eiweiBreichen Futtermittel tierischen Ursprungs fiir 
die Fiitterung des Milchviehs kaum in Frage, da der gleiche Zweck mit wesentlich 
billigeren, naturgemaileren Futtermitteln pflanzlicher Herkunft erreicht werden 
kann, wahrend sie bei der Fiitterung der Schweine durch andere Futtermittel nicht 
voll ersetzt werden konnen und daher hier unentbehrlich sind. 

Als Beifuttermittel sind namentlich bei hohen Milchleistungen Kochsalz, kohlen
saurer und auch phosphorsaurer Kalk wichtig. Das Kochsalz wird meist in Form 
von Viehsalz verabreicht, an Kiihe in Gaben von 20 bis 50 g je Tier und Tag. 
Hohere Gaben konnen bei sehr kalireichem Grundfutter und besonders hohen Milch
ertragen in Frage kommen. Auch Salzlecksteine, am besten die sehr festen Pfannen
steine der Salzsiedereien, konnen Verwendung finden. In allen den Fallen, wo bei 
hohen Kraftfuttergaben zwar del' Phosphorsaurebedarf der Tiere gedeckt ist, jedoch 
ein Mangel an Kalk besteht, stellt die Schlammkreide die beste und billigste 
Kalkquelle dar. Namentlich auch bei der Verfiitterung groilerer Mengen von Riiben
blatt oder Sauerflltter sind Gaben von 50 bis 75 g Schlammkreide zweckmaflig. 
Mangelt es zugleich an Phosphorsaure, so kann der gefallte (prazipitierte) 
phosphorsaure Futterkalk in Gaben von 20 bis 50 g je Kuh und Tag allein 
oder neben gleichen Mengen Schlammkreide Verwendung finden. 

Die vielfach angebotenen FreBpulver odeI' Futterwiirzen bieten keinerlei Vor
teile. Bei faden Futterstoffen geniigt eine Beigabe von Viehsalz odeI' Melasse, um 
das Futter den Tieren schmackhafter zu machen. 1st die mangelnde Fremust der 
Tiere jedoch auf Gesundheitsstorungen zuriickzufiihren, so ist diese Ursache nul' 
durch sachgemaile tierarztliche Behandlung, nicht durch wertlose Geheimmittel 
zu beheben. 

11. Das Wasser 

Fur die Gesunderhaltung del' Tiere und den normalen Verlauf des Stoff
wechsels ist die Befriedigung des Wasserbedurfnisses unerlaJ3lich. Besonders 
wichtig ist eine regelmaJ3ige und ausreichende Wasseraufnahme naturgemiW 
bei den Milchtieren, da in der Milch fortlaufend erhebliche Wassermengen aus 
dem Korper abgeschieden werden. Ein Mangel an Wasser bedingt ein ent-
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sprechendes Zurfickgehen des Milchertrages. Die gelegentlich vertretene Ansicht, 
daB die Milchergiebigkeit durch besonders reichliche, iiber den Bedarf des Tieres 
hinausgehende Wasseraufnahme, z. B. durch die friiher beliebten warmen Tranken, 
gesteigert werden komie, trifft keineswegs zu; vielmehr wirkt eine iibermaBige 
Wasseraufnahme namentlich ill gesundheit1icher Beziehung ungiinstig. Den 
Tieren solI steta gesundes, reines Wasser von etwa 9 bis 150 C zur StiHung des 
Durstes zur Verfiigung stehen. 

Bei StalIfiitterung sind Selbsttranken sehr zu empfehlen, da die Tiere ofters 
Wasser in kleineren Mengen aufnehmen konnen, was ihnen zutriiglicher ist als ein 
nur zwei- bis dreimal tiiglich durchgefiihrtes Tranken mit groBen Wassermengen. 
Die Gefahr der Tuberkuloseiibertragung wird durch Selbsttranken mit Einzelbecken, 
die ein ZuriickflieBen des Wassers verhindern, wesentlich vermindert. 1m Winter 
erwarmt sich das Wasser in den Trankbecken bereits so weit, daB Schadigungen 
durch zu kaltes Getrank fortfallen. Auch bei der Sommerstallfiitterung mit Grun
futter hat die Selbsttranke groBe Vorteile. 

Beim Weidegang kann das Trankwasser vielfach aus natiirlichen Wasserlaufen 
entnommen werden, falls es in gesundheitlicher Beziehung einwandfrei ist; andernfalls 
muB durch Anlage von Brunnen fur gutes Wasser gesorgt werden. 1m Sommer 
solI das Trankwasser nicht zu warm - moglichst nicht iiber 15° C - sein, da es 
sonst die gewu.nschte erfrischende Wirkung nicht ausubt. Namentlich wahrend der 
heiBen Mittagsstunden ist daher fur frisches Trankwasser in den Trogen zu sorgen. 
Sehr gute Dienste leisten auch Pumpen, die durch das Gewicht der Weidetiere wahrend 
des Trinkens betatigt werden. 

Der Wasserbedarf der Milchtiere schwankt innerhalb recht weiter Grenzen und 
ist, neben der Lufttemperatur, namentlich yom Wassergehalt der verabreichten 
Futtermittel sowie von der Milchergiebigkeit der Tiere abhangig. 1m allgemeinen 
wird fiir einen ungestorten Verlauf des Stoffwechsels die vier- bis s·echsfache Gewichts
menge der im Futter verzehrten Trockenmasse an Wasser benotigt, und bei sehr 
wasserhaItigem Futter ist die Gesamtaufnahme von Wasser oft auch hoher. Sehr 
milchergiebige KUhe konnen bis zu 100 kg Wasser im Laufe eines Tages aufnehmen. 

c) Der Einflu:13 des Futters auf Menge und Beschaffenheit der Milch 
Die Menge und Zusammensetzung der von einem Milchtier erzeugten Milch 

ist in erster Linie von seiner durch Rasse, Vererbung und Anpassung an die 
Umwelt bedingten Eigenart sowie von dem durch den Stand der Milchzeit 
hervorgerufenen Zustand der Milchdriise abhangigl). Innerhalb gewisser Grenzen 
kann jedoch die Menge der erzeugten Milch und ihre Zusammensetzung, besonders 
der Fettgehalt, durch auBere Einfliisse 2) im giinstigen oder ungiinstigen 
Sinne abgeandert werden, namentlich durch die Art und Menge des verabreichten 
Futters, das zugleich auch auf die Beschaffenheit der Milch und des Milchfettes 
einwirkt. Nur bei ausreichender, vollwertiger Ernahrung tritt die vorhandene 
Fahigkeit des Tieres zur Milcherzeugung voll in Erscheinung, wahrend schlecht 
veranlagte Tiere auch durch noch so reiche Fiitterung nicht zu hohen Leistungen 
gebracht werden konnen. 

Die Einfliisse der Fiitterung auf den Milchertrag zeigen sich zur Zeit 
der hochsten Milchergiebigkeit wahrend der ersten Laktationsmonate besonders 
deutlich. Bereits die Dauer des Trockenstehens sowie die Art der Fiitterung 

1) Die EinfltiSse der Rasse und Eigenart, des .Alters, der Laktation und der inneren 
Sekretion sind eingehend behandelt im Abschnitt: Zusammensetzung und Eigen
schaften der Milch, Bd. I, 1. Teil, II/I. 

2) Ernahrung, Haltung und Pflege, Witterung, Bewegung und Arbeit, vgl. 
auch Bd. I, 1. Teil, II/I. und 2. Teil, II/2; EinfluB des Melkens vgl. Bd. I, 2. Teil, 
IV; EinfluB von Krankheiten vgl. Bd. 1, 1. Teil, III/2. 
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und Haltung wahrend der letzten Trachtigkeitsmonate sind fiir die spatere 
Milchergiebigkeit von grundlegender Bedeutung. Die Milchdriise bedarf einer 
gewissen Ruhezeit, urn nach erfo1gter Geburt we volle Leistungsfahigkeit 
entfalten zu konnen. Wahrend dieser Zeit muB der Korper des Tieres mit 
Nahrstoffen angereichert werden - auch mit Mineralstoffen und Vitaminen -, 
da bei sehr milchergiebigen Tieren auf der Hohe der Leistungen die Nahrstoff
zufuhr oft nicht in ausreichendem MaBe erfolgen kann, so daB die Korper
reserven angegriffen werden miissen. Gut vorbereitete Milchtiere setzen stets 
mit hOheren Ertragen ein. Eine nahrstoffreiche Fiitterung wirkt sich jedoch 
bei bisher sehr knapp ernahrten Tieren nur allmahlich im Laufe mehrerer 
Jahre durch steigende Milchertrage aus. Die Anpassung der Verdauungs
organe, des Stoffwechsels und der Milchdriise an die Verarbeitung groBer 
Nahl'stoffmengen bedarf einer langeren Zeit. Untel' gleichen Haltungs- und 
Ernahrungsbedingungen, sowohl bei starker als auch bei schwacher Fiitterung, 
treten die Unterschiede in der Veranlagung der Milchtiere in der Hohe des Milch
ertrages deut1ich in Erscheinung. Nament1ich zu Beginn der Milchzeit ist die 
Hohe des Milchertrages viel mehr von der Veranlagung des Tieres als von der 
Nahrstoffzufuhr abhangig, solange noch Korperreserven zur Verfiigung stehen 
(SCHUTTE). Sind die Reserven jedoch erschOpft, und ist der Milchertrag bereits 
stark gesunken, so kann durch eine nun einsetzende reiche Ernahrung die Leistung 
nicht wieder auf die friihere Hohe gebracht werden. Die Nahrstoffe des Futters 
werden in diesem Falle zunachst sehr weitgehend im Korper des stark abge
magerten Tieres abgelagert, und erst dann, wenn die dem Korper entzogenen 
Nahrstoffe wieder ersetzt sind, konnen die Nahrstoffiiberschiisse des Futters 
ein Wiederansteigen des Milchertrages bewirken. Hieraus folgt, daB eine aus
reichende Nahrstoffversorgung der Milchtiere zu Beginn der 
Milchzeit besonders wichtig ist, da hierdurch die Leistungen langer auf 
der Hohe erhalten werden und auch das Abfallen der Ertrage mit fortschreitender 
Milchzeit langsamer als bei anfangs zu knapper Fiitterung erfolgt. 

Zulagen zu einem knappen Futter bewirken eine um so starkere Steigerung 
des Milchertrages, je hoher der Ertrag zur Zeit der Zulagen bereits war, das heiBt 
also, daB Futterzulagen bei milchergiebigen Tieren zu Beginn der Milchzeit 
am lohnendsten sind, wahrend in fortgeschrittener Laktation die Leistung 
der Milchdriise nur wenig gesteigert werden kann. Die Wirtschaftlichkeit 
von Kraftfutterzulagen ist demnach einmal von der Veranlagung der 
Tiere, weiter aber auch sehr wesent1ich von der Verteilung des Futters 
auf die einzelnen Tiere des Bestandes, entsprechend wer Leistungsfahigkeit, 
abhiingig. Hohe Milchertrage werden mit dem geringsten Aufwand an Nahr
stoffen bei sorgfaltiger Fiitterung nach Leistung erzielt. FUr die zweck
maBige Hohe der Futterzulagen sind die jeweiligen Preise fiir Kraftfutter
mittel und Milch maBgebend. GleichmaBig steigende Zulagen zu einem knappen 
Futter verursachen zunachst auch gleichmaBig ansteigende Milchertrage bis 
zu einer durch die Veranlagung des Tieres und den Stand der Milchzeit bedingten 
Grenze; weitere gleiche Futterzulagen bewirken von hier ab schnell abfallende 
Mehrertrage, und sch1ieB1ich ist eine Steigerung der Milchleistung durch Futter
zu1agen iiberhaupt nicht mehr mog1ich. Nament1ich sind auch steigende EiweiB
mengen je 1 kg erzeugter Milch erforder1ich. Die wirtschaftliche Grenze 
wird um so friiher erreicht, je bil1iger die Milch und je teurer die Kraftfutter
mittel sind. Durch Probemelkungen, erganzt durch Fettgehaltsbestimmungen, 
ist die Wirtschaft1ichkeit der Fiitterung in der Praxis nachzupriifen. 

Bei knapper Fiitterung geht die Milchmenge, nicht dagegen der Fettgehalt 
del' Milch zuriick. EiweiBzulagen wirken namentlich auf die Mi1chmenge, 
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ohne die Zusammensetzung der Milch - einschlieBlich des Fettgehalts 
zu andern. Bei einem an Kohlenhydraten reichen Futter kann das EiweiB, 
wie bereits frillier ausgefiihrt wurde, durch Amide in gewissem Umfange 
ersetzt werden. Zulagen von zuckerreichen Futtermitteln (Melasse, 
Riiben) zu einem an Kohlenhydraten armen Futter erhohen den Gehalt 
des Milchfettes an G lyzeriden der fl iich tigen Fettsa uren. Bei naB
kalter Witterung konnen aus dem gleichen Grunde derartige Futterzulagen 
an das Weidevieh zweckmaBig sein. Zulagen von Fetten wirken bis zu einer 
gewissen Grenze giinstig, wahrend zu hohe Gaben den Milchertrag driicken 
und gewisse Abanderungen der Zusammensetzung des Milchfettes verursachen 
konnen. Diese Wirkungen sind jedoch verschieden, je nach der Eigenart. und 
Rasse des Tieres. Das in den Futtermitteln enthaltene Fett scheint namentlich 
in seinem Gehalt an Stearin, Palmitin und Olein am Aufbau des Milchfettes 
direkt beteiligt zu sein, ohne jedoch eine vollige Abanderung der Eigenart des 
Milchfettes bewirken zu konnen. Hierdurch erklart sich der EinfluB bestimmter 
fetthaltiger Futtermittel auf die Konsistenz und den Schmelzpunkt des Butter
fettes, wahrend ein fettarmes, an Kohlenhydraten reiches Futter - Riiben, 
Kartoffeln, auch Stroh - ein dem Korperfett des Tieres ahnliches, talgiges 
Milchfett liefert. Die Hauptmenge des Milchfettes wird aus Kohlenhydraten 
gebildet (BUSCHMANN und Mitarbeiter). Durch entsprechende Auswahl 
der Futtermittel kann in gewissen Grenzen die Beschaffenheit 
des Butterfettes beeinfluBt und verbessert werden. 

Diese Wirkungen auf das Butterfett treten bei den einzelnen Futtermitteln 
in verschiedenem Grade in Erscheinung, in der Regel erst bei der Verfiitterung 
groBerer Mengen eines Futtermittels oder bei vorwiegender Verabreichung gleich
sinnig wirkender Futtermittel. Griinfutter von SiiBgrasern und Kleearten sowie 
das aus diesen gewonnene Heu und Garfutter liefern ein besonders giinstig zusammen
gesetztes Butterfett und eine geschmeidige Butter. Weiter bewirken ein weiches 
Butterfett groBere Gaben von Hafer, Weizenkleie, Sesamkuchen, Rapskuchen, 
Sonnenblumenkuchen und Fischmehl. lVIais, Maisschlempe und Reisfuttermehl 
liefern weiche, schmierige Butter. Eine harte, talgige und brocklige bzw. 
kriimelige Butter liefern groBe Mengen von Sauergrasern, iiberstandigem Griin
futter, Stroh, Riiben, Riibenblatt, Riibenschnitzeln und Kartoffeln. Ein festes, 
hartes Butterfett bewirken weiter die Korner der Hiilsemriichte, Kokos- und 
Palmkernkuchen, Baumwollsaatkuchen und Roggenkleie (grobe und trockeneButter). 
Auch bei der Verfiitterung groBerer Mengen frischer Bierhefe wird ein festes Butterfett 
gewonnen. Neuere danische Versuche (Landbrugsraadets Meddelelser), bei denen die 
Kiihe neben 36 kg Riiben, 2 kg Heu und 4 kg Stroh etwa 2 kg der zu priifenden 
Kraftfuttermittel erhielten, zeigten folgendes Ergebnis: 

Sonnenblumenkuchen ........... . 
Trockentreber ................. . 
Leinkuchen .................... . 
Sojakuchen .................... . 
ErdnuBkuchen ................. . 
Rapskuchen ................... . 
Sonnenblumenschrot ............ . 
Texasbaumwollsaatkuchen ...... . 
Mais .......................... . 
Weizenkleie ................... . 
Kokoskuchen ................... . 
Palmkernkuchen ............... . 
Sojabohnenschrot .............. . 
Erbseugemenge ................ . 

J odzahl: Konsistenz der Butter: 

39,8 
34,9 
34,8 
31,9 
30,8 
29,8 
29,4 
29,3 
29,0 
28,0 
26,1 
26,0 
24,4 
23,8 

sehr weich und geschmeidig 
geschmeidig 

" " normal geschmeidig 

" " kurz und weich 
recht normal, doch etwas trocken 
trocken und sprode 

" " " sehr trocken und sprode 
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Weiter wird auch die Farbe des Butterfettes bzw. der Butter durch die Art 
der Fiitterung beeinfluBt. So liefern Stroh, Riiben, Mohn· und Baumwollsaatkuchen, 
auch Hiilsenfriichte, eine weiBe Butter, wahrend bei der Verfiitterung von Griin
futter, gutem Sauerfutter, Kleeheu und Mohren die Butter eine schone gelbe Farbe 
aufweist. 

Die Einfliisse des Futters auf die Beschaffenheit des Milchfettes treten jedoch 
nicht immer klar in Erscheinung, da die Milchtiere oft noch anderen auBeren Reizen 
unterworfeJ]. sind, deren Einfliisse gleichzeitig wirken. Bei der Verfiitterung von 
Heu oder Griinfutter in groBeren Gaben treten die sonstigen Futterwirkungen zuriick. 

Ein Mangel an Mineralstoffen im Futter bewirkt zunachst ein Zuriick
gehen des Milchertrages, ohne die Zusammensetzung der Milch bzw. die Menge 
und Zusammensetzung der Milchasche zu beeinflussen. Nur bei langdauernder 
Verabreichung sehr mineralstoffarmer Futtermittel geht auch der Gehalt der 
Milch an Mineralstoffen etwas zuriick. Auf die Bedeutung der Vitamine im 
Futter flir den Vitamingehalt der Milch wurde bereits mehrfach hingewiesen. 

Durch Verabreichung wasserreicher Futtermittel findet keine Er
h6hung des Milchertrages statt, ebenso wird auch der Fettgehalt der Milch 
nicht gedriickt (TANGL und ZAITSCHEK), wahrend der Gehalt an fettfreier Trocken
masse nach MORKRAMER ungiinstig beeinfluBt werden kann. Bei sehr lang
dauernder Verfiitterung besonders groBer Mengen erschlaffend wirkender wasser
reicher Futtermittel ist in einigen Fallen auch ein niedriger Fettgehalt der Milch 
festgestellt worden. Wahrend eine ausreichende, den Bediirfnissen des Tieres 
angepaBte Zufuhr guten Wassers auf die Milchergiebigkeit und die Beschaffenheit 
der Milch giinstig einwirkt, kann verdorbenes, fauliges oder verunreinigtes 
Wasser gesundheitsschadliche Milch hervorrufen. 

Reizstoffe - Fenchel, Anis usw. - wirken nach FINGERLING nur bei 
sehr fadem Futter auf die Milchmenge und den Fettgehalt der Milch giinstig, 
nicht dagegen bei einem normalen Futter, das namentlich gutes Heu in aus
reichender Menge enthalt. In den meisten Fallen kann ein reizloses Futter 
durch Beigabe von gutem Heu, Melasse und Kochsalz den Tieren schmackhaft 
gemacht werden. 

Es ist eine allgemein bekannte Erfahrungstatsache, daB bestimmte Futter
mittel sich besser flir die Mast als fiir Milchvieh eignen; bei der Milchvieh
fiitterung treten diesfl Sonderwirkungen bei der Verabreichung gleicher 
Nahrstoffmengen in der Beeinflussung der Milchmenge und des Milch
fettgehalts bei gewissen Futtermitteln sehr deutlich in Erscheinung. Wahrend 
z. B. gutes siiBes Wiesenheu besonders giinstig auf den Milchertrag wirkt, 
setzen Sauergraser (schon bei 2 kg Heu je Kuh und Tag) die Leistung erheblich 
herab. Das Griinfutter gewisser Gegenden erh6ht in auffalliger Weise 
den Fettgehalt der Milch, wahrend gr6Bere Mengen von Topinamburknollen 
oder frischer Maisschlempe die umgekehrte Wirkung zeigen; rohe Kartoffeln 
sind fiir den Milchertrag giinstiger als gedampfte Kartoffeln, und noch vielen 
anderen Futtermitteln sind ahnliche Sonderwirkungen eigen. Diese sind offenbar 
teilweise auf gewisse im Futter enthaltene Reizstoffe zuriickzufiihren, auch 
die Vitamine diirften hierbei von EinfluB sein (HANSEN). Die einseitig giinstige 
Wirkung auf den Fettgehalt der Milch, die bei einigen Futtermitteln festgestellt 
wurde, ste~ auBerdem auch zu ihrem Fettgehalt in Beziehung, der jedoch 
nicht allein flir den Erfolg maBgebend ist. 

Die Sonderwirkungen treten erst bei der Verabreichung bestimmter Mindest
mengen eines Futtermittels (vgl. Abschnitt b., Beschreibung der Futtermittel) und 
in der Regel erst nach mehrtagiger Verfiitterung in Erscheinullg, unabhangig von 
der jeweiligen Hohe des Milchertrages. Die Eigenart der Tiere ist insofern von 
EinfluB, als gleiche Futtergabell bei den eillzelnell Tierell verschieden stark ",irken. 
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Besonders eingehend sind diese Sonderwirkungen von HANSEN in zahlreichen Ver
suchen gepriift worden, wobei als Vergleichsfuttermittel Weizenkleie und ErdnuB
kuchen gewahlt wurden, die keine spezifischen Wirkungen aufweisen. Die bei 
dies en Futtermitteln beobachteten Milch- und Fettertrage wurden = 100 gesetzt, 
und je nach der .Art ihrer Wirkung verteilen sich die gepriiften Futtermittel auf 
folgende 4 Gruppen: 

I. Futtermittel, die den Milchertrag erhOhen, den Fettgehalt der Milch dagegen 
driicken, so daB die Fettmenge gegeniiber dem Vergleichsfutter wenig verandert wird: 

Milchmenge Fettmenge 
Weizenkleie (Vergleichsfutter)................... 100 100 
Sojakuchen ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 98 
Maisschrot ................................... 103 99 
Haferschrot .................................. 105 95 
J\1aizena ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 102 

2. Futtermittel, die bei gleichbleibender odeI' nur wenig veranderter Milchmenge 
den Milchfettgehalt und damit die erzeugte Fettmenge erh6hen: 

ErdnuBkuchen (Vergleichsfutter) ............... . 
Leinkuchen .................................. . 
Trockene Maisschlempe ....................... . 
Kokoskuchen ................................. . 
Palmkuchen .................................. . 

Milchmenge 
100 
101 
103 
100 
101 

Fettmenge 
100 
106 
III 
Il2 
Il8 

3. Futtermittel, die bei wenig veranderter Milchmenge den Fettgehalt driicken 
und daher einen geringeren Fettertrag bedingen: 

ErdnuBkuchen (Vergleichsfutter) .............. . 
Sesamkuchen ................................. . 
Mohnkuchen ................................. . 
Reisfuttermehl ............................... . 
Leindotterkuchen ............................ . 

Milchmenge 
100 
97 
99 

101 
97 

Fettmenge 
100 
95 
88 
86 
79 

4. Die iibrigen untersuchten Futtermittel zeigen keine deutlichen Sonder
wirkungen, doch wirkten Rapskuchen und Baumwollsaatmehl giinstiger auf die 
Milchmenge als ErdnuBkuchen, wahrend Sonnenblumenkuchen bei unveranderter 
Milchmenge den Fettgehalt etwas driickten. Roggenkleie wirkte weniger giinstig 
auf die Milchmenge als Weizenkleie. Gute Futtermittel fiir Milchvieh, die zugleich 
die Lebendgewichtszunahme begiinstigen, sind Weizenkleie und Trockentreber; 
sie sind daher fiir .Abmelkwirtschaften besonders gut geeignet. 

Die Schmackhaftigkeit des Futters ist namentlich deshalb fUr die 
Milcherzeugung wichtig, weil nur ein schmackhaftes Futter von den Tieren 
in entsprechenden Mengen aufgenommen wird, wahrend bei mangelhafter FreBIust 
die Nahrstoffversorgung und damit die Leistungen beeintrachtigt werden. 

Sehr wichtig ist die Bekommlichkeit der Futtermittel, da aIle in gesund
heitlicher Beziehung nicht ganz einwandfreien Futterstoffe, ebenso auch zu groBe 
Gaben wasseriger und gehaltarmer Futtermittel, das Wohlbefinden der Tiere 
storen, wodurch die Milchergiebigkeit beeintrachtigt wird. Besonders schadlich 
sind aIle verdorbenen Futtermittel, bei deren Verfiitterung auBer den auf
gefiihrten Schaden auch noch die Beschaffenheit der Milch und ihrer Er
zeugnisse ungiinstig beeinfluBt wird. Nasses, erhitztes, bereiftes und gefrorenes 
Griinfutter, gefrorene Hackfriichte, von Blattlausen, Milben, Rost, Brand und 
Mutterkorn befaIlenes, verschimmeltes und fauliges Futter, verdorbene Fabrik
abfalle und miBratenes Garfutter konnen teils durch direkte Wirkungen, nament
lich aber durch Vermittlung des tierischen Kotes und der Stalluft den Geruch 
und Geschmack der Milch in unerwiinschter Weise verandern. Weiter k6nnen 
sie den Gehalt der Milch an schadlichen Keimen sehr wesentlich er-
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hohen, so daB sie namentlich fiir Kasereizwecke iiberhaupt nicht mehr ver
wendbar iat. 

Da an die auf Hartkase zu verarbeitende Milch in jeder Beziehuug besonders 
hohe Anforderungen gestellt werden miissen, diirfen in diesen Fallen die Tiere 
nur mit bestimmten, in jeder Beziehung eiuwandfreien Futtermitteln neben Heu 
und Weidegras oder Griinfutter ernahrt werden. Sauermtter jeder Art ist wegen 
seines Einflusses auf den Bakteriengehalt der Milch unbedingt ausgeschlossen, sofern 
Emmentaler Kase hergestellt werden solI. Bei sehr sauberer Milchgewinnuug konnen 
jedoch bei einwandfreiem Silofutter noch gute Tilsiter Kase hergestellt werden 
(FERR, ZEILER und KIEFERLE; HILDEBRANDT ulld BEINERT); fur die Gewinnung 
von Weichkasen und Butter ist die Silomilch durchaus verwendbar. Die Futterung 
solI stets nach dem Melken erfolgen, da aus der Stalluft Keime und Geruchs
stoffe in die Milch ubergehen. 

GroBe Mengen von Kohl- und Wasserriiben, nassen Riibenschnitzeln, 
Riibenblatt, rohen Kartoffeln, Schlempe, nassen Biertrebern und Piilpe wirken 
vielfach - offenbar durch Bakterien - ungiinstig auf den Geschmack der 
Milch und ihrer Erzeugnisse; auch groBere Gaben von Leinsamen, Lein-, 
Baumwollsaat-, Raps-, Mohn- und Leindotterkuchen sowie Kakaoabfalle bewirken 
unerwiinschte Geschmacksveranderungen. Bei iibermaGiger Strohfiitterung 
weist die Butter einen faden, bei Haferstroh auch einen bitteren Geschmack 
auf, und der Geschmack von Lauch kann aus lauchhaltigem Griinfutter oder 
Heu in die Milch iibergehen. Unentbitterte Lupinen, radehaltige Kleien und 
zahlreiche Unkrautsamen im Futter wirken gleichfalls ungiinstig auf den Ge
schmack der Milch; gleichzeitig schadigen sie aber auch den Gesundheitszustand 
der Tiere. Besonders gute und schmackhafte Butter wird dagegen bei 
Weidegang und bei der Verabreichung von Griinfutter, gutem Heu, Hafer, Kokos
und Palmkernkuchen gewonnen. 

Von den sonstigen Futterschadlichkeiten sollen nur die wichtigsten 
hier aufgezahlt werden. Von den Giftpflanzen sind namentlich zu nennen: Bingel
kraut, Wolfsmilcharten, Herbstzeitlose, Klatschmohn, Nieswurz, HahnenfuBarten 
im Griinfutter, Sumpfschachtelhalm (griin und auch im Durrfutter), Taumellolch, 
Schierling; auch Sauerampfer in groBeren Mengen und' andere Unkrauter wirken 
schadlich. Bei Ziegen sind mehrfach Vergiftungen durch Eibe und Goldregen be
obachtet worden. Weiter konnen schadlich wirken die griinen Pflanzen der Krenz
blutler nach Eintritt der Blute durch ihren Senfolgehalt, Buchweizen und Schweden
klee (Sonnenbrand) sowie die griinen Pflanzen, die Korner und das Stroh von Lupinen 
(Lupinose). Sehr gefiirchtet sind rizinushaltige Olkuchen, die schwere Vergiftungen 
hervorrufen; aber auch Reate von Extraktionsmitteln wirken schadlich. Aus alkohol
haltiger Schlempe, die zugleich auf die Gesundheit der Tiere ungiinstig wirkt, Mnnen 
in die Milch kleine Mengen von Alkohol ubergehen. Ganz allgemein kann daher 
gesagt werden, daB aIle in gesundheitlicher Beziehung bedenklichen Futtermittel 
auch die Menge und Beschaffenheit der Milch in ungiinstigem Sinne beeinflussen 
(vgl. Abschnitt Pflege der Milchtiere, Bd. I, 2. Teil, II/2). 

Endlich sei noch erwahnt, daB durch Futtereinfliisse auch die Aufrahmung 
(iibermaGige Riiben- und Piilpefiitterung), Sauerung (Schachtelhalm, viel 
Ruben) und Ausbutterung (viel rohe Kartoffeln) leiden konnen. 

c. Die Fiitterung des Milchviehs 
a) Allgemeine Richtlinien. NHhrstoffnormen 

Das Nutzvieh hat im landwirtschaftlichen Betriebe die Aufgabe, marktlose 
oder nur beschrankt marktgangige Wirtschaftserzeugnisse, die sich als Futter
mittel eignen, durch Umwandlung in tierische Erzeugnisse in eine marktgangige 
Form iiberzufuhren. Durch Milchvieh sind vor aHem Weidegras, Grunfutter, 
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Heu, Sauerfutter, Stroh, Hackfriichte, Riickstande der technischen Neben
gewerbe und gewisse Kornerfriichte zu verwerten. Abgesehen von jungem 
Weidegras und Griinfutter sowie aus diesem gewonnenen Heu oder Garfutter 
und den Kornerfriichten, weisen die meisten wirtschaftseigenen Futterstoffe 
einen im Verhaltnis zu ihrem Umfang geringen Nahrstoffgehalt auf; nament
lich fehlt es an EiweiB, so daB bei geringen Heuvorraten im Winter allein mit 
Wirtschaftsfuttermitteln nur geringe Milchertrage erzielt werden konnen. 1st 
ein Zukauf eiweiBreicher Handelsfuttermittel aus technischen oder wirtschaft
lichen Griinden nicht moglich, so wird das Schwergewicht der Milcherzeugung 
auf die Sommermonate verlegt, wo den Tieren auf der Weide oder in Form 
von Griinfutter ausreichende Nahrstoffmengen geboten werden konnen. Unter 
ungiinstigen wirtschaftlichen Verhaltnissen ist demnach die Art und Menge 
der Wirtschaftsfuttermittel fiir die Hohe der erzielbaren Milchertrage maBgebend. 

Da es im wirtschaftseigenen Winterfutter in erster Linie an EiweiB mangelt, 
wahrend namentlich beim Vorhandensein groBerer Hackfruchtmengen die 
Starkewerte des Futters auch fiir hohere Leistungen ausreichen, werden unter 
giinstigeren wirtschaftlichen Verhaltnissen in erster Linie eiweiBreiche Kraft
futtermittel zugekauft, die eine Erganzung des eiweiBarmen Grundfutters 
ermoglichen. Die in ungiinstiger wirtschaftlicher Lage vielfach iibliche Ver
fiitterung von Getreide des eigenen Betriebes wird urn so mehr eingeschrankt, 
je giinstiger sich die Preise fiir die wesentlich eiweiBreicheren Riickstande der 
Olgewinnung gestalten. Die durch vergleichsweise niedrige Kraftfutter- und 
hohe Milchpreise ermoglichte reiche Winterfiitterung fiihrt zu einer Verlegung 
der Kalbezeit auf die Herbst- und Wintermonate, wodurch eine wesentliche 
Steigerung der Jahresmilchertrage erzielt werden kann. Diese Steigerung ist 
auf das Zusammenwirken mehrerer giinstiger Umstande zuriickzufUhren. Die 
auf der Weide trockengestellten hochtragenden Tiere haben hier Gelegenheit, 
groBere Nahrstoffvorrate im Korper zu speichern, wodurch bei der Herbstkalbung 
die Milchergiebigkeit einen starken Anreiz erfahrt. Durch eine reiche, der Milch
leistung angepaBte Fiitterung kann die Leistungsfahigkeit wahrend der Winter
monate langere Zeit auf der Hohe erhalten werden, und zu Beginn des Weide
ganges erfolgt unter dem EinfluB des jungen Weidegrases, der Bewegung und 
der giinstigen natiirlichen Umweltbedingungen ein nochmaliges Ansteigen der 
Milchertrage. Bei den Ziegen und Milchschafen liegen die Verhaltnisse insofern 
anders, als die Weide- und Griinfutte~ausnutzung hier eine besonders groBe 
Rolle spielt, weshalb die Friihjahrslammung fast allgemein beibehalten wird. 
Sie ist bei diesen Tieren wegen der naturgemaBen Bockzeit im Herbst auch 
schwer abzuandern. 

Die erste Vorbedingung zur Erzielung hoher Milchertrage sind leistungs
fahige Tiere, die in der Lage sind, die Nahrstoffe des Futters moglichst 
weitgehend in Milch umzuwandeln. Die Kunst der Fiitterung besteht in der 
Anpassung der Ernahrung an die Leistungsfahigkeit der Tiere, 
wobei in erster Linie die Wirtschaftlichkeit der Fiitterung fUr die Be
messung der Nahrstoffgaben maBgebend sein muB. Nahrstoffnormen konnen 
daher fUr eine zweckmaBige Zusammenstellung der Futtergaben stets nur als 
Anhaltspunkte dienen, von denen aus wirtschaftlichen Griinden gewisse Ab
weichungen oft geboten sein konnen. Eine genaue Einhaltung der Normen 
stoBt im praktischen Betriebe schon deshalb auf Schwierigkeiten, weil der 
tatsachliche Gehalt der verfiigbaren Futtermittel an verdaulichen Nahr
stoffen stets gewisse Abweichungen von den Mittelwerten der Nahrstofftabellen 
zeigt - namentlich gilt dieses fur die wirtschaftseigenen Futtermittel 
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so daB man bei den Futterberechnungen vielfach auf Schatzungen angewiesen 
ist. Trotzdem stellen die Futterberechnungen ein unentbehrliches Hilfsmittel 
bei der Zusammenstellung der Futtergaben dar, da nur auf diesem Wege eine 
der Leistung angepaBte Verteilung des Futters durchgefiihrt werden kann, 
wodurch seine bestmogliche Verwertung gewahrleistet wird. Diese Tatsache 
wird namentlich durer die Erfolge der Milchviehkontrollvereine bewiesen. Die 
regelmaBig in den ersten Jahren nach Beginn der Kontrollvereinstatigkeit 
einsetzende starke Steigerung der Milchertrage ganzer Herden ist - neben der 
Ausmerzung schlechter Milchtiere - in erster Linie auf eine zweckmaBigere, 
der Leistung angepaBte Fiitterung zuriickzufiihren, wahrend die Erfolge der 
ziichterischen MaBnahmen naturgemaB erst spater in Erscheinung treten. Nach 
W OODW ARD liefern in Amerika die Leistungskiihe unter den besonders giinstigen 
Fiitterungs- und Haltungsbedingungen der Sonderpriifungen rund 50% mehr 
Milch und Fett als bei der sonst iiblichen Pflege. Ahnliche Erfahrungen sind auch 
in Deutschland gemacht worden. 

Dar Nahrstoffbedarf dar Milchtiere (FINGERLING, BUSCHMANN, 
NILS HANSSON, MOLLGAARD, FREDERIKSEN) setzt sich aus ihrem Erhaltungs
bedarf (vgl. S. 98) und dem Bedarf fiir die Erzeugung (vgl. S. 99) zusammen. 
Das Erhaltungsfutter der Milchkiihe soli 50 bis 65 g verdauliches EiweiB 
und 500 bis 650 g Starkewert je 100 kg Lebendgewicht aufweisen, wobei im 
allgemeinen die hoheren Werte fiir kleine Tiere gelten, wahrend groBere Tiere, 
infolge ihrer auf die Gewichtseinheit kleineren Oberflache, einen verhaltnis
maBig geringeren Erhaltungsbedarf haben. Durch Steigerung der Kohlen
hydrate kann der EiweiBbedarf zwar noch weiter herabgesetzt werden, doch 
empfiehlt es sich unter Beriicksichtigung der giinstigen Wirkungen des EiweiBes auf 
die Futterverwertung und Milchergiebigkeit der Tiere, die angegebenen Werte 
nicht zu unterschreiten und an die untere Grenze auch nur bei Griinfiitterung 
oder reichli:chen Gaben guten Heues zu gehen. Der Bedarf einer Kuh an Er
haltungsfutter betragt demnach bei einem 

Lebendgewicht von 300 kg etwa 
" 500" 

700 " 

Starkewert Verdauliches EiweiB 

2,00 kg 
2,75 " 
3,50 " 

0,200 kg 
0,275 " 
0,350 " 

Zu diesem Erhaltungsfutter sollen trockenstehende Kiihe in den letzten 
Monaten der Trachtigkeit eine Zulage von 0,1 bis 0,2 kg verdaulichem EiweiB 
und 0,5 bis 1,0 kg Starkewert zur Ausbildung der Frucht und Vorbereitung 
der Milchdriise erhalten, das heiBt etwa die zur Erzeugung von 2 bis 5 kg Milch 
benotigte Nahrstoffmenge. Sehr leistungsfahigen Tieren, die stark abgemolken 
waren, werden mit Riicksicht auf ihre spatere Milchergiebigkeit auch wesentlich 
hohere Nahrstoffzulagen wahrend der Vorbereitungszeit gegeben. 

Das Erhaltungsfutter der Ziegen und Milchschafe soIl je 100 kg 
Lebendgewicht etwa 0,10 bis 0,12 kg verdauliches EiweiB und 0,8 bis 0,9 kg 
Starkewert enthalten. 

Der Nahrstoffbedarf der Tiere im Erzeugungsfu tter richtet sich nach 
der Menge und Zusammensetzung der erzeugten Milch. Mit steigendem 
Fettgehalt der Milch steigt auch ihr Gehalt an fettfreier Trockenmasse, namentlich 
an EiweiB, jedoch in viel geringerem MaBe als ihr Fettgehalt. N ach NILS HANSSON (2) 
enthalt die Kuhmilch bei verschiedenem Fettgehalt im Durchschnitt an Trocken
masse, fettfreier Trockenmasse und in dieser an EiweiB: 
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Fettgehalt Trockenmasse Fett,freie Tl'ockenmasse Darin EiweiB 
% % % % 

2,5 11,01 8,51 2,8 
3,0 11,72 8,72 3,0 
3,5 12,46 8,96 3,2 
4,0 13,16 9,16 3,4 
4,5 13,80 9,30 3,6 

Dnter Beriicksichtigung del' Zusammensetzung del' Milch-Trockenmasse 
kann die zur Erzeugung von I kg Milch im Futter benotigte Menge an Starke
werten und verdaulichem EiweiB berechnet werden. Wie bereits friiher (S. 101) 
erwahnt, werden die verdaulichen Nahrstoffe des Futters bei del' Milcherzeugung 
urn rund 25% hoher als bei der Fettbildung verwertet. Vom verdaulichen 
EiweiB des Futters erscheinen in del' Milch rund 75% wieder, jedoch nur bei 
EiweiBgaben, die das Minimum - das heiBt den EiweiBgehalt del' Milch, ver
mehrt urn ein Drittel - nicht iiberschreiten, wahrend bei hoheren EiweiBgaben 
der UberschuB fiir andere Zwecke verbraucht wird und daher ein entsprechend 
geringerer Anteil des FuttereiweiBes zur Erzeugung von MilcheiweiB dient. Da 
das EiweiB den wertvollsten und teuersten Bestandteil des Futters darstellt, 
ist eine Beschrankung der EiweiBgaben auf die besonderen Aufgaben dieses 
Nahrstoffes wirtschaftlich geboten, wobei jedoch die giinstige Wirkung eines 
eiweiBreichen Futters auf die Hohe und Nachhaltigkeit del' Milchertrage sowie 
auf die FreBlust der Tiere namentlich bei giinstigen Milchpreisen gebiihrend 
zu beriicksichtigen ist. Hochstleistungen konnen bei Beschrankung del' EiweiB
gaben auf das Minimum keinesfalls erzielt werden. Nach LARS FREDERIKSEN 
wirken EiweiBzuschlage von 10 bis 20 % zu den Mindestnormen noch giinstig 
auf den Milchertrag, wahrend wesentlich hohere Gaben - iiber 70 g EiweiB 
je I kg Milch mit 4% Fett - den Stoffwechsel belasten und hierdurch den 
Milchertrag driicken. 1m allgemeinen konnen die EiweiBgaben ohne Schiidigung 
des Milchertrages im Rahmen der Normen urn so niedriger bemessen werden, 
je mehr und je besseres Heu odeI' Griinfutter den Tieren verabreicht wird, und 
j ereicher dasFutter an hochwertigenAmidenist. V oraussetznng ist einausreichender 
Gehalt des Futters an Starkewerten, Mineralstoffen und Vitaminen. Zur Bildung des 
Milchzuckers und Milchfettes dienen in erster Linie die Kohlenhydrate des Futters. 

Auf Grund der in Danemark und Schweden in den Kontrollvereinen ge
machten Erfahrungen sowie ausgedehnter Fiitterungsversuche, werden nach 
NILS HANSSON und LARS FREDERIKSEN die nachstehenden Nahrstoffmengen zur 
Erzengung·von I kg Milch verschiedener Zusammensetzung benotigt; fiir den EiweiB
bedarf sind die Mindest- nnd die giinstigsten Werte angege ben, die bei guten Mil ch
preisen und milchergiebigen Tieren urn weitere 5 bis 10 % erhoht werden konnen. 

Die Angaben von lVloLLGAARD stimmen etwa mit den Mittelwerten von NILS 
HANSSON iiberein, wahrend BUSCHMANN auf Grund eigener Versuche die Mindest
werte von HANSSON mit Zuschlagen- bis zu 1{) % fiir ausreichend halt; fUr fettal'me 
}filch hat er einen etwas geringeren Bedarf an Starkewerten ermittelt. 

Nahrstoffbedarf je 1 kg erzeugter }Iilch 
Fettgehalt del' Milch nach NILS HANSSON: nach LARS FREDERIKSEN: 

EiweiB 
% g 
2,5 38 bis 46 
3,0 40 bis 48 
3,5 43 bis 52 
4,0 45 bis 54 
4,5 48 bis 58 
5,0 50 bis 60 

Starkewert 
g 

200 
220 
240 
260 
280 
300 

EiweiB 
g 

43 bis 52 

50 bis 60 

58 bis 70 

Starkewel't 
g 

240 

280 

320 



Die Fiitterung des Milchviehs 127 

Die Normen von FREDERIKSEN liegen demnach etwas haher als die von 
HANSSON, und zwar fiir den EiweiBbedarf namentlich bei fettreicherer Milch, 
wahrend der Starkewert durchweg um 20 g haher bemessen ist. In der Praxis 
der Fiitterung sollte man auch bei fettarmer Milch - z. B. bei frischmelken 
Kiihen der Tieflandschlage - nicht unter 45 g EiweiB und 200 g Starkewert 
gehen, und bei giinstigen Milchpreisen stellen 50 g verdauliches EiweiB je 1 kg 
Milch mit 3,0 bis 3,2% Fett die unterste zulassige Grenze dar. FINGERLING 
rechnet mit mindestens 45 bis 60 g EiweiB und 200 bis 250 g Starkewert j e 
1 kg erzeugter Milch. Wenn es sich urn Milchertrage iiber 20 kg je Kuh und 
l'ag handelt, sollten die Mindestwerte stets iiberschritten werden, und zur Er

:.delung von Hachstertragen sind auch beim Niederungsvieh Gaben bis zu 70 g 
EiweiB und 300 g Starkewert je 1 kg erzeugter Milch erforderlich. In der groBen 
Praxis kann man, entsprechend dem verschiedenen Fettgehalt der Milch, durch
schnittlich beim Tieflandvieh mit einem Bedarf von 45 bis 50 g verdaulichem 
EiweiB und 200 bis 250 g Starkewert, beim Hahenvieh mit 55 bis 60 g EiweiB 
und 250 bis 300 g Starkewert je 1 kg erzeugter Milch rechnen. Abmelkkiihe, 
die bei sinkendem Milchertrage gleichzeitig gemastet werden, sollen nach 
HANSEN je 1000 kg Lebendgewicht 2,5 bis 3,0 kg EiweiB und 14 kg Starkewert 
erhalten. 

Aus den vorstehenden Ausfiihrungen ist ersichtlich, daB zur Erzeugung der 
gleichen Milchfettmenge um so weniger Nahrstoffe und namentlich EiweiB benotigt 
werden, je fettreicher die erzeugte Milch ist. W 0 die Milch nach Fettgehalt 
bezahlt oder im eigenen Betriebe verbuttert wird, konnen durch Zuchtwahl auf 
hohen Milchfettgehalt und dnrch Verwendung von Futtermitteln, die giinstig auf 
den Fettgehalt der Milch wirken, die Erzeugungskosten je 1 kg Butterfett wesentlich 
herabgesetzt werden. Weiter ist zu beachten, daB auf jedes Kilogramm erzeugter 
Milch ein um so geringerer Anteil des Erhaltungsflitters entfallt, je hoher der Milch
ertrag des Tieres ist. Hieraus folgt, daB zur Erzeugung gleicher Milchmengen um 
so mehr Nahrstoffe benotigt werden, je geringere Leistungen die Milchtiere aufweisen; 
2 KUbe, die taglich im Durchschnitt je 7 kg Milch liefern, brauchen doppelt soviel 
Erhaltungsfutter als 1 Kuh mit einem Durchschnittsertrage von 14 kg, und zwar bei 
gleichem Nahrstoffbedarf im Erzeugungsfutter. Dieses Beispiel zeigt auch sehr klar, daB 
es wirtschaftlich falsch ist mehr Tiere zu halten, als mit dem vorhandenen Futter aus
reichend ernahrt werden konnen, da mit der Zahl der Tiere der Bedarf an Erhaltungs
flitter steigt und demgemaB der zur Milcherzeugung verbleibende NahrstoffiiberschuB 
sinkt. 

1m Erzeugungsfutter der Ziegen werden je 1 kg ermolkener Milch 
etwa die gleichen Nahrstoffmengen benatigt, die fiir Milchkiihe angegeben 
wurden (KRONAOHER und KLIESOH, GIESEOKE). Mit Riicksicht auf den haher 
liegenden EiweiBgehalt der Ziegenmilch (4%), diirften im Durchschnitt Gaben 
von mindestens 50 g verdaulichem EiweiB und 250 g Starkewert je 1 kg erzeugter 
Milch angemessen sein, und in weiter fortgeschrittener Milchzeit - im Herbst 
und Winter - kannen Gaben bis zu 60 g EiweiB und 300 g Starkewert noch 
lohnen. Bei Milchschafen sind je 1 kg erzeugter Milch, entsprechend ihrem 
hohen Gehalt an Trockenmasse, im Durchschnitt 75 bis 80 g verdauliches 
EiweiB und etwa 400 g Starkewert angemessen. 

Der Fettgehalt der Futtergabe kann im allgemeinen vernachlassigt werden, 
da bei normaler Fiitterung der wiinschenswerte Gehalt von 50 bis 60 g Fett je 100 kg 
Lebendgewicht stets vorhanden ist. Nur bei geringen Heu- und Kraftfuttergaben 
und starker Verfiitterung von Hackfriichten und wasserigen Fabrikabfallen neben 
Stroh ist der Fettgehalt des Futters nachzupriifen und notigemalls eine Zulage 
fettreicher Olkuchen - am besten Leinkuchen - zu verabreichen. Uber 100 g 
Fett je 100 kg Lebendgewicht sollte man namentlich bei Rindern mit Riicksicht 
auf den normalen Verlauf der Verdauung nicht hinausgehen. 
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GroBte Beachtung verdient dcr Mincralstoffg"ehalt des Futters, nament
lich bei der Fiitterung sehr milchergiebiger Tiere (SCHEUNERT, 2). Ein Mangel 
kann in erster Linie an Kalk, Phosphorsaure und Kochsalz eintreten, wahrend 
die iibrigen Mineralstoffe in den iiblichen Futtermitteln in ausreichender Menge 
vorhanden sind. Der Bedarf des Rindes belauft sich im Erhaltungsfutter auf 
5 g aufnehmbaren Kalk und 2,5 g aufnehmbare Phosphorsaure je lOO kg Lebend
gewicht, im Erzeugungsfutter auf 1,7 g Kalk und 2,0 g Phosphorsaure je 1 kg 
erzeugter Milch. Trockenstehende Kiihe soU ten ein besonders mineralstoffreiches 
Futter erhalten. Bei der Berechnung der im Futter verfiigbaren Mineralstoffe 
kann fiir das Rauhfutter eine Verwertung von 50 %, fiir die Kraftfuttermittel 
von 90 % der enthaltenen Mineralstoffe veranschlagt werden. Beim Weidegang 
werden aUe Mineralstoffe in ausreichenden Mengen aufgenommen, und bei 
reichlicher Verfiitterung guten Heues, namentlich von Luzerneheu, sind auch 
im Winterfutter fiir mittlere Milchertrage ausreichende Mineralstoffmengen 
enthalten. Bei starken Kraftfuttergaben wird den Tieren zwar reichlich Phosphor
saure zugefiihrt, dagegen mangelt es an Kalk und oft auch an Kochsalz. Eine 
Zugabe von 50 bis 75 g Schlammkreide und 30 bis 50 g Kochsalz sollte bei 
starken Kraftfuttergaben neben wenig Heu regelmaBig erfolgen. Bei der Ver
fiitterung von Riibenblatt ist eine Zugabe von 0,1 kg Schlammkreide je 100 kg 
griiner Masse zur Bindung der Oxalsaure notwendig. Werden groBere Mengen 
kalireicher oder schwer verdaulicher Futtermittel verfiittert, so sind Kochsalz
gaben von 50 bis 80 g je Kuh und Tag erforderlich, und etwa ebenso hoch liegt 
der Bedarf sehr milchergiebiger Kiihe. Der Bedarf der Ziegen und Schafe belauft 
sich auf 4 bis 8 bis 12 g Kochsalz je Tier und Tag. Am besten bewahrt sich 
das gewohnliche Viehsalz, das als natiirliche Verunreinigung noch andere niitzliche 
Mineralstoffe enthalt. Werden groBere Mengen ausgelaugter FabrikabfaUe 
oder Hackfriichte verfiittert, so mangelt es auBer an Kalk auch an Phosphor
saure, die in Form von phosphorsaurem Futterkalk oder gedampftem, fein
gemahlenem Futter-Knochenmehl den Tieren zugefiihrt werden kann. Gaben 
von je 50 g Schlammkreide und phosphorsaurem Kalk sind bei Kiihen angemessen. 
Sollte bei besonders kaliarmem Flitter eine Kalizufuhr notwendig werden, so 
erfolgt diese am besten durch eine Zugabe von Melasse. 

Stets ist zu beachtcn, dan eine gute Ausnutzung von Kalk nnd Phosphorsaure 
nur bei einem richtigen gegenseitigen Verhaltnis dieser Stoffe erfolgt, da 
sowohl der Mangel als auch der Uberschun eines dieser Stoffe die Verwertung des 
anderen driickt. Durch unnotig hohe Kalkzulagen leidet die Ausnutzung der 
Phosphorsaure, es kann sogar Rachitis auf dies em Wege hervorgerufen werden. 
'Veiter ist daran zu erinnern, dan die Mineralstoffe nur bei Gegenwart des anti
rachitischen Vitamins D voU ausgenutzt werden konnen. Am giinstigsten 
liegen die Verhaltnisse beim Weidegang. 1m Winter ist durch reichliche Verfiitterung 
von Leguminosenheu - am besten wirken 8 kg guten Luzernerheues je Kuh und 
Tag - und taglichen Auslauf der Mineralstoffansatz zu fordern. 

Neben dem Nahrstoffgehalt, der Schmackhaftigkeit und Bekommlichkeit 
der Futtermittel ist stets der Umfang oder die Masse des verabreichten 
Futters zu beriicksichtigen, wobei als MaBstab die Menge der im Futter ent
haltenen Trockenmasse dient. Ein bestimmter Ausfiillungsgrad des Ver
dauungsschlauches ist fiir den geregelten Ablauf der Verdauung notwendig; 
ein zu umfangreiches Futter kann jedoch nicht bewaltigt werden. Allmahlich 
gewohnen sich die Tiere sowohl an wenig umfangreiche Futtergaben als auch 
an die Bewaltigung groBer Futtermassen, doch darf der Ubergang nicht zu 
plOtzlich erfolgen. 1m Futter der Milchkiihe sollen je 100 kg Lebendgewicht 
mindestens 1,8 bis 2,2 kg und hOchstens 3,4 bis 3,6 kg, im Mittel etwa 2,5 kg 
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Trockenmasse enthalten sein. Bei hochtragenden Tieren ist ein sehr umfang
reiches Futter zu vermeiden. Das Futter der Schafe solll,8 bis 3,4 kg Trocken
masse je 100 kg Lebendgewicht aufweisen; die Angaben fiir Ziegen liegen mit 
3 bis 4 bis 6 kg Trockenmasse je 100 kg Lebendgewicht wesentlich bOher. Der 
Grund diirfte teilweise darin zu suchen sein, daB die sehr wahlerische Ziege 
nur die schmackhaftesten Teile des Rauhfutters verzehrt, so daB nicht die ganze 
Masse des vorgelegten Futters aufgenommen wird. Nach KRONACHER und 
KL1ERSCH braucht die Ziege etwa doppelt soviel Trockenmasse als eine Kuh, 
bezogen auf das gleiche Lebendgewicht. 

b) Stallf1itterung und Weidegang 
Die Grundlage der Stallfiitterung bilden im Winter die wirtschaftseigenen 

Rauhfuttermittel (Heu, Stroh und Spreu) sowie die Saftfuttermittel (Hack
friichte, Sauerfutter und Fabrikabfalle), die in entsprechender Weise durch 
Kraftfuttermittel (wirtschaftseigene Kornerfriichte und Handelsfuttermittel) 
erganzt werden. Die beste und billigste Ernahrung der Milchtiere wahrend 
der warmen Jahreszeit erfolgt auf der Weide. Wo im Binnenlande ausreichende 
Weideflachen nicht zur Verfiigung stehen, muB das Milchvieh auch wahrend 
des Sommers zeitweise oder dauernd im Stall gehalten werden. Die Grundlage 
der Sommer-Stallfiitterung bildet das Griinfutter, das bei richtiger Auswahl 
der anzubauenden Griinfutterpflanzen und zeitigem Schnitt stets in guter 
Beschaffenheit zur Verfiigung steht. Griinroggen mit Zottelwicke, Inkarnatklee, 
die verschiedenen Schnitte von Luzerne, Rotklee und Kleegras, im Herbst 
Serradella, Griinmais und Riibenblatt liefern vom zeitigen Friihjahr bis in 
den Spatherbst Griinfutter; weiter kann durch den Anbau von Wickfutter, 
Senf und anderen schnellwachsenden Futterpflanzen einem Futtermangel 
vorgebeugt werden. 

Die Grunfutterung solite so lange wie irgend moglich ausgedehnt werden, 
da hierdurch eine wesentliche Verbilligung der Milchviehhaltung erzielt werden 
kann.' 1m jungen Griinfutter der Leguminosen (etwa 75 kg) werden einer Kuh 
so viel Nahrstoffe zugefiihrt, wie sie zur Erhaltung und daruber hinaus zur Erzeugung 
von etwa 20 bis 25 kg Milch braucht. Bei der Verfutterung des eiweiBarmen Griin
maises und in der Entwicklung weiter fortgeschrittener Grunfutterpflanzen ist 
zur Erzielung der gleichen Leistung eine Zulage eiweiBreicher Kraftfuttermittel 
notwendig. Besonders milchergiebigen Kuhen gibt man wahrend der Grunfutterung 
bei entsprechenden Milchpreisen Kraftfutterzulagen, dagegen kann bei den weniger 
milchergiebigen Tieren durch Beifutterung von Stroh (am best en zusammen mit 
dem Grunfutter gehackselt) an Grunfutter gespart werden. Arbeitskuhe erhalten 
Zulagen von 1 bis 2 kg Getreideschrot. Stets solI das Grunfutter moglichst frisch 
verfuttert werden, da welkes und erhitztes Futter in gesundheitlicher Beziehung 
ungiinstig wirkt. N asses Griinfutter ist gleichfalls nicht bekommlich; eine Zugabe 
von Heu oder auch von Stroh ist an Regentagen ratsam. Das Tranken der Tiere 
muB vor der Verabreichung des Griinfutters erfolgen. 1m ubrigen gelten fUr die 
Durchfuhrung der Sommerstallfutterung und die Anpassung der Futtergaben an 
die Leistungen der Tiere die gleichen Regeln wie fur die Winterfutterung. 

1m Binnenlande ist die Ernahrung der Ziegen mit geschnittenem Griinfutter 
weit verbreitet, da entsprechende Weideflachen sehr oft fehlen. Da die Ziege nicht 
in dem MaBe wie das Rind befahigt ist, groBe Griinfuttermassen zu verwerten. ist 
zur Deckung des hohen Nahrstoffbedarfes frischmelker Ziegen wahrend der Sommer
monate eine Zugabe nahrstoffreichen Trockenfutters erforderlich. Neben 5 bis 7 kg 
Grunfutter gibt man der Ziege etwa Yz bis 1 kg Kraftfutter (Kleie, Getreideschrot, 
Trockenschnitzel) und zur Nacht eine kleine Gabe Heu oder Stroh. Fur Milch
schafe kommt aus wirtschaftlichen und gesundheitlichen Grunden im Sommer nur 
der Weidegang in Frage. 
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Die Vorrate an Wirtschaftsfuttermitteln miissen auf die voraussichtliche 
Dauer der Winterfiitterung sorgfaltig verteilt werden, um eine gleichmaBige 
und ausreichende Ernahrung der Milchtiere bis zum Beginn des Weideganges 
oder der Griinfiitterung zu gewahrleisten. Bei der Aufstellung des Futter
voranschlages sind von der Ernte 10% ffir Schwund und mindestens eben
soviel als Reserve abzusetzen. Der Rest wird auf die Anzahl der Futtertage 
verteilt und hierauf unter Beriicksichtigung der ffir Futterzwecke verfiigbaren 
wirtschaftseigenen Kornerfriichte der Bedarf an Kraftfutter ermittelt. Reichen 
in schlechten Futterjahren die Wirtschaftsfuttermittel als Grundfutter nicht 
aus, so ist es in der Regel am zweckmaBigsten, den Bestand durch Verkauf 
entsprechend zu vermindern. Umgekehrt kann in guten Futterjahren eine 
VergroBerung des Milchviehstapels lohnend sein. Die durchschnittlich verfiig
bare Menge von Wirtschaftsfuttermitteln bestimmt den zweckmaBigsten Umfang 
der Nutzviehhaltung. 

Die Auswahl der zuzukaufenden Kraftfuttermittel erfolgt unter Beriicksichtigung 
der Preiswiirdigkeit der zur Erganzung des Wirtschaftsfutters benotigten Nahrstoffe, 
der Bekommlichkeit der Futtermittel und ihrer Sonderwirkungen auf Menge und 
Beschaffenheit der Milch. In den meisten Fallen mangelt es an EiweiB, das am 
billigsten in Form von hochwertigen Olkuchen gekauft wird, wahrend zur Erganzung 
des Starkewertes der Futtergaben namentlich Schnitzel und Melasse, Kleie und 
Mais dienen. Am zweckmaBigsten ist es jedoch, durch entsprechende Ausdehnung 
des Hackfruchtbaues die benotigten Starkewerte in der eigenen Wirtschaft zu er
zeugen. Der EiweiBzukauf kann durch verbesserte Verfahren der Heuwerbung 
und Einsauerung oft noch wesentlich eingeschrankt werden. 

Das Winterfutter der Milchtiere soil nach Menge und Gehalt ausreichend 
sein. Besonderswichtigistdie Anpassung der Fiitterung-'an die Leistung 
der Tiere. In der Regel wird in der Weise verfahren, dUB samtliche Tiere 
des Bestandes oder groBere Gruppen das gleiche Grundfrttter an Rauhfutter 
und Saftfutter in nicht zu einseitiger Zusammensetzung erhalten. Zu diesem 
Grundfutter erhalten die Tiere je nach Leistung Kraftfutterzulagen, und zwar 
aus den friiher erwahnten Griinden moglichst eine Mischung mehrerer (3 bis 4) 
verschiedener Kraftfuttermittel. Voraussetzung ffir jede Leistungsfiitterung 
sind Probemelkungen. 

1m Grundfutter der lVlilchkuh sollen je 500 kg Lebendgewicht 5 bis 10 (bis 
15) kg Rauhfutter enthalten sein, am besten in Form von gutem Wiesen- oder 
Leguminosenheu, namentlich Luzerneheu, das durch seinen Gehalt an hochwertigem 
EiweiB, Vitamin D und Mineralstoffen sowie durch seine Schmackhaftigkeit und 
Bekommlichkeit einen giinstigen EinfluB auf die Milchergiebigkeit der Tiere ausiibt. 
Heugaben bis zu 15 kg sind in Alp- und Marschwirtschaften iiblich, in denen aus
schlieBlich Heu als Winterfutter zur Verfiigung steht. Eine gewisse Fiitterung nach 
Leistung wird erreicht, indem den milchergiebigsten Kiihen das nahrstoffreichste 
Heu zugeteilt wird, doch konnen bei ausschlieBlicher Heufiitterung nur Milch
ertrage bis zu 12 kg erzielt werden. Steht nur wenig Heu zur Verfiigung, so werden 
entsprechende Mengen von Stroh und Spreu verfiittert, wobei das Heu in erster 
Linie den frischmelken Klihen zugeteilt wird. Gutes milchsaures Garfutter kann 
ohne N achteil die Halfte des Rauhfutters ersetzen (VOLTZ und KIRSCH) und bis zu 25 kg 
je 500 kg Lebendgewicht verfiittert werden. Riiben in Gaben von 15 bis 30 bis 45 kg 
wirken durch ihren hohen Gehalt an leicht verdaulichen Kohlehydraten und 
Amiden giinstig auf den Milchertrag. vVasserreiche Abfalle der technischen Neben
gewerbe sollten in Zuchtbetrieben nur neben ausreichenden Heugaben und in be
schrankten Mengen verfiittert werden, wahrend in Abmelkwirtschaften wesentlich 
hohere Gaben zulassig sind. AIle garenden, blahenden oder stopfenden, sehr umfang
reichen und wasserigen Futtermittel sind in den letzten Monaten der Trachtigkeit 
unbedingt zu vermeiden. Die Schaden einer unzweckmaBigen Winterfiitterung 
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konnen durch den nachfolgenden Weidegang nur teilweise wieder ausgeglichen 
werden. 

Bei der Gruppenfiitterung erfolgt die Verteilung des Futters nach der 
Leistung in der Weise, daB die Tiere in Leistungsgruppen zusammcngestellt werden. 
In der Entwicklung begriffene junge Tiere und starker abgemagerte Kiihe stellt 
man in eine hohere Gruppe. Am einfachsten ist die Durchfiihrung, wenn samtliche 
Tiere das gleiche Grundfutter erhalten, das dem Bedarf der trockenstehenden hoch
tragenden Kiihe angepaBt wird. Entsprechend den Milchertragen der einzelnen 
Gruppen werden die Zulagen an Kraftfutter, das am einfachsten aus der gleichen 
iVIischung fiir alle Gruppen besteht, oft auch noch an Heu und Saftfutter bemessen. 
Eine Gruppenfiitterung einfachster Form kann z. B. in der Weise durchgefiihrt 
werden, daB samtliche Kuhe als Grundfutter 10 kg gutes Kleeheu und 15 kg Riiben 
erhalten. Dieses Grundfutter enthMt rund 10,2 kg Trockenmasse, 0,57 kg ver
dauliches EiweiJ3 und 4,15 kg Starkewert. Zur Sattigung der Tiere kann auBerdem 
noch Stroh zugefiittert werden. Bei einem Lebendgewicht der Kiihe von 500 bis 
600 kg reichen die Nahrstoffe des Futters zur Erhaltung und zur Erzeugung von 
etwa 5 kg Milch aus. Trockenstehende Kiihe und solche mit einem Milchertrage 
bis zu 5 kg (Gruppe I) erhalten keine weiteren Zulagen. Werden die Kiihe weiter 
in Gruppen mit Milchertragen von 5 bis 10 kg (Gruppe II), 10 bis 15 kg (Gruppe III), 
15 bis 20 kg (Gruppe IV) und iiber 20 kg (Gruppe V) geteilt, so muB der Nahrstoff
gehalt der Futterzulage von Gruppe zu Gruppe (bei mittlerem Fettgehalt der Milch) 
um etwa 0,25 kg verdauliches EiweiB und 1,00 bis 1,25 kg Starkewert steigen. Diesel' 
Forderung entspricht eine Zulage von 7 Y2 kg Riiben und 1 kg Kraftfutter, bestehend 
aus 1 Teil Sojaschrot, 1 Teil ErdnuBkuchen und 2 Teilen Weizenkleie (1,8 kg Trocken
masse, 0,26 kg EiweiJ3, 1,1 kg Starkewert). Gruppe II erhalt zum Grundfutter die 
einfache Zulage, Gruppe III die doppelte usw. Kiihe mit besonders hohen Leistungen 
miissen bei der Gruppenfiitterung ein besonders zusammengestelltes Futter er
halten, da bei der weiteren gleichmaJ3igen Steigerung der Zulagen zu groBe Futter
mass en zu bewaltigen waren. Es sind in diesem Falle besonders nahrstoffreiche, 
bekommliche und schmackhafte Futtermittel - Malzkeime, Leinkuchen - zu 
wahlen. Wird die Milcl). nach Fettgehalt bezahlt, so sind namentlich in den hOheren 
Gruppen die fettsteigernden Kraftfuttermittel (Kokos. und Palmkernkuchen) zu 
berilcksichtigen. 

Je mehr Gruppen gebildet werden und je sorgfaltiger das Futter fiir jede Gruppe 
zusammengestellt wird, um so mehr nahert sich die Gruppenfiitterung del' Einzel· 
fiitterung, bei der das Kraftfutter und oft auch das Grundfutter jedem Tier genau 
zugemessen wird. Voraussetzung fiir die Durchfiihrung der EinzeUiitterung sind 
FreBgitter und Trennstiicke (feste oder noch bessel' herausnehmbare) an den Futter
krippen. Hierdurch wird das lastige Umstellen der Tiere aus einer Gruppe in die 
andere unnotig. Auf del' dem Futtergang zugekehrten Seite del' Stalltafel jedes 
Tieres wird das Futter verzeichnet, das bei jeder Fiitterung vorzulegen ist. Vielfach 
wird aber auch bei der Einzelfiitterung nur das Kraftfutter besonders zugemessen. 
Gut bewahrt haben sich die amerikanischen fahrbaren Futterschranke, deren Schiibe 
die Nummern del' Kiihe tragen. Das Kraftfutter wird vor jeder Fiitterung genau 
eingewogen. Bei einer sorgfaltig durchgefiihrten Einzelfiitterung konnen die Nahr
stoffgaben sehr viel genauer als bei del' Gruppenfiitterung dem Lebendgewicht, 
der Milchmenge und auch dem Fettgehalt der Milch angepaBt werden. Sehr zweck
maJ3ig ist die Herstellung mehrerer Kraftfuttermischungen mit verschiedenem Nahr
stoffgehalt. Auf Grund der Futternormen aufgestellte Tabellen, die eine schnelle 
Ermittlung des Nahrstoffbedarfes jedes Tieres ermoglichen, erleichtern die Be· 
rechnung der Futtergaben wesentlich. 

Besonders sorgfMtig ist das Futter zusammenzustellen, wenn es sich um 
die Erzielung von Hochstleistungen an Milch handelt. In Amerika verfiigt 
man bereits iiber langjahrige Erfahrungen auf dem Gebiet der Leistungsfutterung, 
iiber die hier einige Angaben auf Grund der Berichte von DEICKE gemacht werden 
sollen. Das Grundfutter hochleistungsfahiger Kiihe solI den Erhaltungsbedarf 
nicht iiberschreiten, da andernfalls das Aufnahmevermogen fiir Kraftfutter ver-

9* 
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ringert wird. Bestes Heu, namentlich Luzerneheu, mun unbedingt im Grundfutter 
enthalten sein, wahrend Stroh und Spreu vermieden werden miissen. Gaben von 
1 kg Heu und 3 kg Maissilage auf je 100 kg Lebendgewicht gelten als zweckmaBiges 
Grundfutter. Das Leistungsfutter besteht aus einer Mischung von Getreide
schrot, Kleie, Trockenschnitzeln, Melasse und gut en IJlkuchen mit einer Beigabe 
von je 1 % gedampftem Knochenmehl, gemahlenem Kalkstein und Kochsalz zur 
Deckung des Mineralstoffbedarfes. Ein nicht zu geringer Anteil des Kraftfutters 
soll aus gesundheitlichen Griinden aus Weizenkleie, Haferschrot oder Trocken
schnitzeln bestehen; weiter ist bei der Zusammenstellung der Mischung ihre Be
kiimmlichkeit, Schmackhaftigkeit und ein dem Fettge:qalt der Milch entsprechender 
Nahrstoffgehalt zu beriicksichtigen. Die Mischung wird so gewahlt, dan auf je 1 kg 
erzeugter Milch 114 bis 1/3 kg Kraftfutter entfallen; auf die Eigenart der Tiere ist 
bei der Fiitterung weitgehend Riicksicht zu nehmen. Zur Fiirderung der Mineral
stoffausnutzung und der Gesundheit der Tiere werden sie im Sommer und bei gutem 
Vvetter auch im Winter taglich wenigstens einige Stunden ins Freie gelassen. Durch 
diese Mannahme wird in der Regel auch eine Steigerung des Milchertrages erreicht. 
Am besten ist die Ausnutzung und Aufspeicherung der Mineralstoffe wahrend des 
\Veideganges, und deshalb wird den Leistungskiihen auf der Weide stets eine Mineral
stoffbeigabe verabreicht. 

Das Trockenstellen der Leistungskiihe erfolgt spatestens 8 Wochen vor dem 
voraussichtlichen Kalbetage, niitigenfalls durch schroffen Ubergang auf ein aus
schlieillich aus Stroh und Wasser bestehendes Futter, wobei nur einmal taglich, 
spater jeden zweiten Tag gemolken wird. Selbst Kiihe mit Milchertragen von 20 kg 
kiinnen auf diese Weise in 8 bis 14 Tagen in den meisten Fallen trockengestellt 
werden. 

Sobald die Kuh viillig trockengestellt ist, setzt eine mineralstoff- und eiweill
reiche Fiitterung als Vorbereitung fiir die spateren Milchleistungen ein. Unbegrenzte 
~'1engen allerbesten Heus und langsam ansteigende Kraftfuttergaben werden ver
fiittert, so dan die Kuh ausgesprochen fett zum Kalben kommt. Spatestens 
14 Tage vor dem Kalben wird das Kraftfutter allmahlich entzogen und durch milde 
wirkende Futtermittel, etwa 1,5 bis 2,5 kg Weizenkleie, ersetzt. Dieses Futter erhalt 
die Kuh, bis sie sich nach dem Kalben gereinigt hat, worauf allmahlich zu dem 
eigentlichen Leistungsfutter iibergegangen wird. Die Futtergaben diirfen jedoch 
nur langsam, zunachst ohne Riicksicht auf die Leistung, gesteigert werden, wahrend 
die Milchertrage infolge der guten Vorbereitung meist sehr schnell ansteigen. Kraft
futterzulagen werden unter Beo bachtung des W ohlbefindens und der Freillust der 
Kuh solange gegeben, bis auf je 1 kg Milch 1h bis 1/3 kg Leistungsfutter entfallen. 
Weitere Zulagen erhalt die Kuh nur dann, wenn die Zulage sich durch einen ent
sprechenden Mehrertrag an Milch bezahlt macht. Sobald die Grenze der Leistungs
fahigkeit der Kuh erreicht ist, wird die Kraftfuttergabe etwas gekiirzt und durch 
Abanderungen der Kraftfuttermischung ohne Erhiihung der Futtergaben eine weitere 
Steigerung des Milchertrages angestrebt. Hierdurch gelingt es auch, die Ertrage 
lange Zeit auf der Hohe zu erhalten. Bei Verdauungsstorungen wird das Kraft
futter sofort entzogen, zur Behebung der Storung Weizenkleie und Glaubersalz 
verabreicht. und hierauf eine anders zusammengesetzte Kraftfuttermischung in 
steigenden Mengen verfiittert. Mit fortschreitender Milchzeit wird das Kraftfutter 
entsprechend den sinkenden Milchertragen gekiirzt. 

An dieser Stelle solI auch kurz auf die Fiitterung der Kiihe hingewiesen werden, 
deren Milch auf Hartkase verarbeitet oder als Vorzugsmilch in den Handel 
gebracht werden solI. Da gewisse Futtermittel die Beschaffenheit der Milch und 
damit ihre Verwendbarkeit ungiinstig beeinflussen, sind Beschrankungen in der 
Art und Menge der zu verabreichenden Futtermittel geboten. Bei der Erzeugung 
von Vorzugs- oder Sauglingsmilch (RIEVEL) sind alle Futtermittel zu vermeiden, 
die stopfend (z. B. Hiilsenfriichte) oder abfiihrend wirken, darunter auch Griin
futter in gronen Mengen, wahrend maBige Gaben eines bekiimmlichen Griinfutters 
und namentlich Weidegang eine gute Milch liefern. Alle Futtermittel tierischer 
Herkunft sind auszuschlie.Ben, ebenso aIle nicht viillig gesunden und einwandfreien 
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Futterstoffe. Desgleichen muB das Trankwasser frisch, rein und gesund sein. Ais 
Futtermittel sind in den Polizeiverordnungen namentlich zugelassen gesundes, 
gut gewonnenes Wiesenheu und Halmfruchtstroh, Roggen- und Weizenkleie, Hafer-, 
Gersten- und Roggenschrot sowie Leinkuchen bester Beschaffenheit. AuszuschlieBen 
sind nasse Biertreber, Schlempe, nasse Schnitzel, Melasse, Riibenblatter, Kohl
und Stoppelriiben, Sauerfutter, Reismehl und aIle Futtermittel, die nachteilig auf 
den Geruch und Geschmack sowie die Beschaffenheit der Milch wirken. Der Uber
gang zum Griinfutter oder Weidegang muB allmahlich, etwa im Laufe von 14 Tagen 
erfolgen. Das Fiittern der Tiere solI stets nach dem Melken erfolgen. Bei einwand
freier Beschaffenheit des Futters und sauberer Milchgewinnung kann 
nach TREND TEL die Zahl der zulassigen Futtermittel wesentlich vermehrt 
werden. Unter dieser Voraussetzung ist vom arztlichen Standpunkt auch gutes 
Silofutter zulassig, das eine an Vitamin D reiche Milch liefert, doch konnte auch 
bei Trockenfiitterung eine autirachitische Wirkung der Milch nachgewiesen werden. 

Ahnliche Beschrankungen beziiglich der Verwendung gewisser Futtermittel 
bestehen fiir die Milchlieferung im Allgau (Allgauer Milchlieferungsordnung, Kempten), 
namentlich im Gebiet der Emmentaler Kaserei. In der Zeit der Griinfiitterung 
darf auBer Wiesengras, Klee und anderem Griinfutter nur etwas Rauhfutter sowie 
Kleie oder Gerstenschrot mit Viehsalz in kleinen Gaben verabreicht werden. Alle 
iibrigen Futtermittel, namentlieh Garten-, Riiben- und Obstabfalle, Obsttrester 
und Silofutter aller Art sind verboten. In Futteriibergangszeiten und in naBkalten 
Sommern sind den Kiihen zur Vermeidung von Durchfallen entsprechende Diirr
futterbeigaben zu verabreichen. Ais Tranke ist nur gesundes, frisches und reines 
Wasser zu verwenden. AUSzllschlieBen sind ferner Gras, das in fortgeschrittener 
Entwicklung gediingt oder vor weniger als 5 bis 6 Wochen mit Kunstdiinger bestreut 
wurde, sowie beim Lagern erhitztes Griinfutter. In der Zeit der Diirrfiitterung 
sind neben gesundem Heu und Grummet - nach vorheriger Mitteilung an den Kaser 
- folgende Beifuttermittel erlaubt, sofern sie frisch, unverdorben und unverfalscht 
sind: Runkel-, Kohl- und ~Iohrriiben in maBigen Mengen, nicht iiber 7 Yz kg je Kopf 
und Tag; Getreideschrot (Roggen nur bedingt!), Getreidefuttermehle und Getreide
kleien aller Art; Olkuehen (Lein-, ErdnuB-, Kokos-, Sojabohnen- und Sonnenblumen
kuchen als Schrot und Mehl) in Mischung mit Getreideschrot oder hellen Trocken· 
trebern bis zu 0,75 kg je Kopf und Tag. Hahere Kraftfuttergaben und die Ver
wendung weiterer Kraftfuttermittel bediirfen der Genehmigung der Kaserei. Das 
Kraftfutter darf nur trocken verabreicht werden. Ausnahmslos verboten sind alle 
Futtermittel tierischen Ursprungs, gesauerte Biertreber, alle Riickstande der Garungs
gewerbe und der Zuckerfabrikation, Gar- und Silofutter, Kartoffeln und Viehpulver 
aller Art. Ais Futterwiirzen sind nur Viehsalz, Schlammkreide und Futterknochen
mehl in kleinen Gaben zuliissig. Die Allgauer Milchlieferungsordnung fiir Weich
kaserei, Buttermolkerei und Frischmilchlieferung zeigt nur geringfiigige Ab
weichungen; zugelassen sind z. B. gedampfte Kartoffeln in kleinen Mengen, wahrend 
die Verfiitterung von rohen Kartoffeln und Silofutter der Zustimmung des Milch
kaufers bedarf. 

Die Fii tterung der MiIchkiihe sollte stets nach dem Melken erfolgen; 
bei zweimaligem Melken sind in der Regel zwei Mahlzeiten, bei dreimaligem 
Melken und wenn sehr umfangreiche Futtermassen verabreicht werden, auch 
drei Tagesmahlzeiten 0 iiblich. Ziegen werden bei zweimaliger Fiitterung weniger 
wahlerisch und fressen das Futter sauber auf. Wichtig sind eine moglichst 
gleichmaBige Verteilung und piinktliche Einhaltung der Futterzeiten sowie der 
festgesetzten Futterordnung. 1m iibrigen ist die Reihenfolge, in der die Futter
stoffe den Tieren vorgelegt werden, weniger wichtig, doch empfiehlt es sich, 
zur Anregung der FreBlust weniger schmackhafte Futtermittel mit schmack
hafteren zu mischen - Spreu mit geschnitzelten Riiben und Kraftfutter -
und besonders gern gefressenes Rauhfutter erst nachher zu geben. Zum Schlusse 
pflegt man die Hauptmenge an Heu oder Stroh vorzulegen. Wo Selbsttranken 
fehlen, wird vor oder wahrend der Fiitterung - meist vor der Verabreichung 
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des Kraftfutters - getrankt; bei der Verfiitterung wasserreicher FabrikabfiWe, 
nicht jedoch bei Griinfiitterung, gibt man das Wasser zuletzt. Die Fiitterung 
soil in 1 Y2, Iangstens 2 Stunden erledigt sein, und bis zum nachsten Melken 
sollen die Tiere ruhen. 

Jeder Futterwechsel soil allmahlich erfolgen, namentlich von der Trocken
fiitterung zum Weidegang oder Griinfutter und umgekehrt, ebenso der Ubergang 
zur Verabreichung groBerer Sauerfutter-, Schlempe-, Melasse-. Riiben- und 
Kraftfuttergaben, da plotzliche Ubergange Verdauungsstorungen hervorrufen 
und den Milchertrag schadigen. Zeigen die Tiere ungeniigende FreBlust, so ist 
ein FutterwechseI angezeigt; sehr gut wirkt oft eine Zulage von Melass6. 

Das Futter der Zuchtbullen solI in der Hauptsache aus gutem Heu und 
etwa 2 Y2 bis 5 kg Kraftfutter bestehen. Wegen seiner anregenden Wirkung bevorzugt 
man den Hafer, dem kleine Mengen eiweiBreicher Olkuchen (namentlich Lein· 
kuchen) zugesetzt werden. Rii.ben oder Mohren in sehr kleinen Gaben sind fiir die 
Verdauung giinstig, ebenso junges eiweiBreiches Griinfutter in maBigen Mengen und 
junges Weidegras. UbermaBige Wassergaben sind ebenso zu vermeiden wie alle 
wasserigen und nahrstoffarmen Futtermittel. 

Das Winterfutter der Ziege bis zum Ablammen solI etwa 1 Y2 kg 
Rauhfutter (Heu, Hafer- und Erbsenstroh, Laubheu), 2 kg Riiben und Kiichen
abfalle, und je nach dem Milchertrage Y4 bis % kg Kraftfutter enthalten. Am 
Iiebsten werden Hafer und Weizenkleie gefressen, wahrend die Aufnahme der 
eiweiBreichen Kuchen oft verweigert wird. In diesen Fallen ist die Beschaffung 
eiweiBreichen Heues, am besten von Luzerneheu, namentlich fiir die Zeit der 
hochsten Milchergiebigkeit nach dem Ablammen wichtig. Bei einem Milch
ertrage von 4 kg kann das Futter aus etwa 2 kg Klee- oder Luzerneheu, 2 kg 
Riiben und 1 bis 1 Y4 kg Kraftfutter bestehen. Das Futter wird meist in drei 
bis vier, am besten aber auch nur in 2 Mahlzeiten gegeben und zur Anregung 
der FreBlust moglichst abwechslungsreich gestaltet. Die richtige Vorbereitung 
der Ziege wahrend der Trockenzeit von etwa 60 Tagen ist fiir ihre spatere 
Milchergiebigkeit sehr wichtig. Nach dem Ablammen diirfen die Kraftfutter
zulagen nur allmahlich gesteigert werden. 

Die Win terfii tterung der Milchschafe erstreckt sichin der Regel nur auf 
wenige Wochen oder Monate, da die im Winter trockenstehenden Tiere so lange 
als irgend moglich auf Griinlandflachen und abgeernteten Ackern geweidet 
werden. Zwingt die Witterung zur Aufstallung, so werden wirtschaftseigenes 
Heu (1 bis 1,5 kg) und Stroh den Tieren vorgelegt, allenfalls noch kleine Riiben
gaben von 1 bis 2 kg, falls auch tagsiiber nicht geweidet wird. Kraftfutter 
erhalten die Mutterschafe erst nach dem Lammen, etwa 0,5 kg Hafer, Bohnen 
oder andere wirtschaftseigene Kraftfuttermittel. In den eigentlichen Zucht
gebieten der Milchschafe werden die Lammer meist zu Beginn des Weideganges 
geboren; ber guter Weide ist eine Kraftfutterzugabe entbehrlich. 1m Binnen
lande gehaltene friesische Milchschafe miissen jedoch wesentlich hohere Kraft
futtergaben erhalten, und auch wahrend des Weideganges sind hier Kraft
futterzulagen bei milchergiebigen Tieren oft lohnend. RegelmaBige Salzgaben 
sind fiir das Wohlbefinden der Schafe besonders wichtig. 

Das Futter der Ziegen- und Schafbocke wahrend der Winterfiitterung besteht 
aus gutem Heu und etwa 0,5 kg Hafer. Wahrend der Deckzeit wird die Hafergabe 
auf I kg erhiiht. 

Die beste und billigste Ernahrung der Milchtiere wahrend der warmen 
Jahreszeit erfolgt auf der Weide. Die giinstigen Wirkungen des Sonnenlich tes, 
der reinen sauerstoffreichen Luft, der Bewegung und der in jeder Beziehung 
vollwertigen Ernahrung beim Weidegang treten beim Milchvieh in einer 
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Erhohung des Milchertrages und in der Regel auch des Fettgehaltes der 
Milch deutlich in Erscheinung. Dariiber hinaus wirkt der Weidegang giinstig 
auf die Gesundheit, Widerstandskraft und Fruchtbarkeit der Tiere, 
so daB in Zuchtbetrieben der Weidegang fiir Zucht- und Jungvieh unentbehrlich 
ist. Endlich wird durch die Ernahrung auf der Weide wesentlich an Arbeit ge
spart, so daB sich die Kosten der Sommerfiitterung in den Weidebetrieben niedriger 
als bei der Stalliiitterung stellen. Uberall dort, wo die natiirlichen und wirt
schaftlichen Verhiiltnisse den Weidebetrieb gestatten, soUte diese Moglichkeit 
weitgehend ausgenutzt werden. Durch ausgedehnten Weidegang konnen 
die Nachteile einer Winterfiitterung mit groBeren Mengen wasseriger Fabrik
abfaUe wenigstens teilweise wieder ausgeglichen werden. 

Die leistungsfahigsten Milchviehzuchten finden sich seit jeher in den nieder
schlagsreichen Marsch- und Alpengebieten, in denen die natiirlichen Bedingungen 
auf einen ausgedehnten Weidebetrieb hinweisen. 1m Binnenlande hat die Milch
viehzucht seit der Einfiihrung des Weidebetriebes auBerordentliche Fortschritte 
zu verzeichnen. Wahrend in den eigentlichen alten Weidegebieten natiirliche 
W eiden in ausgedehntem MaBe zur Verfiigung stehen, handelt es sich im Binnen
lande teils um kiinstlich angelegte Dauerweiden, teils um Wechsel
weiden. Als weitere Weideflachen dienen Futterschlage, Wiesen nach dem 
Heuschnitt sowie die abgeernteten Getreide- und Riibenfelder, so daB auch 
in reinen Ackerwirtschaften ein zeitweiliger Weidegang des Milchviehes moglich ist. 

Am bekommlichsten und nahrstoffreichsten ist das junge Futter gut gepflegter 
und richtig bewirtschafteter Dauerweiden (FALKE, SCHNEIDER, EWALD), deren 
Narbe aus SiiBgrasern und Kleearten besteht. Wo mit Erfolg Zucht betrieben werden 
solI, wenn auch nur zur Erganzung des eigenen Bestandes, miissen mindestens fiir 
das Jungvieh Dauerweiden geschaffen werden. Selbst in den niederschlagsarmeren 
Gebieten des Binnenlandes finden sich in den meisten Betrieben kleinere Flachen, 
deren Boden- und Grundwasserverhaltnisse die Anlage von Jungviehweiden ge
statten. Ein erfolgreicher Weidebetrieb ist jedoch nur dann moglich, wenn durch 
ausreichende Diingung, gute Pflege und sachgemalle Nutzung der Flachen fiir reich
liches und stets junges Weidegras gesorgt wird. 

Die erste Voraussetzung fiir die erfolgreiche Anlage einer Dauerweide ist neben 
geeigneten Bodenverhaltnissen die Regelung des Grundwasserstandes. Nasse Flachen 
liefern ein schlechtes Futter, die Narbe wird vom Weidevieh zertreten, und namentlich 
ist die Gefahr der Aufnahme von Eingeweideschmarotzern auf nassen Flachen groll. 
Das Tranken darf daher auch nicht aus Tiimpeln mit stehendem OberUachenwasser 
erfolgen, sondern nur aus Wasserlaufen mit einwandfreiem Wasser oder aus 
Brunnen. Falls keine natiirliche, aus gut en Weidepflanzen bestehende Narbe vor
handen ist, mull zur Nachsaat oder notigenfalls zum Umbruch und zur Neuansaat 
geschritten werden. Hierzu wahlt man die Saat von bodenstandigen, den jeweiligen 
natiirlichen Verhaltnissen angepallten Weidepflanzen - in erster Linie blattreiche 
Untergraser und von den Kleearten den WeiBklee. Durch ausreichende Diingung 
mit Kalk, Phosphorsaure, Kali und Stickstoff werden die Pflanzen zu freudigem 
Wachstum angeregt, wodurch der notwendige dichte Schlull der Narbe erhalten 
bleibt. Etwa aIle 3 bis 4 Jahre solIte jede Dauerweide mit Kompost oder kurzem 
Stallmist, auch mit Giille gediingt werden. Die Stallmistdiingung erfolgt am best en 
im Sommer, namentlich auf zu kurz abgefressenen Flachen, oder auch im Spatherbst 
und zu Beginn des Winters. Durch Kompost und Stallmist wird die Gare des Bodens 
gefordert, wodurch die kiinstlichen Stickstoffdiingemittel erst zur vollen Wirk
samkeit gelangen. Eine Stickstoffdiingung ist im zeitigen Friilijahr namentlich 
auf denjenigen Flachen angebracht, die zuerst besetzt werden sollen, da durch die 
Diingung ein um etwa 14 Tage friiherer Auftrieb ermoglicht wird. Die spater 
besetzten Flachen erhalten die Stickstoffdiingung nach dem ersten Abweiden. 
Besonders wichtig ist die Stickstoffdiingung wahrend der oft futterknappen 
Monate Juni und Juli, da sie das Wachstum der Graser bis in den Herbst hinein 



136 H. v. FALCK: Zucht und Fiitterung von Milchvieh 

begiinstigt. Je haufiger die Diingung im Laufe der Weidezeit wiederholt wird, um 
so gleichmii,lliger ist der Nachwuchs. 

Fiir eine gute Ausnutzung des Weidefutters durch Milchkiihe ist eine Auf
teilung der Flache in etwa 8 bis 12 Teilstiicke oder Koppeln (Abb. 36; vgl. Bd. I, 
2. Teil, IIj2) notwendig, die durch Graben, Walle und Hecken (Knicks), durch Zaune aus 
Holz oder Draht - namentlich Stacheldraht - abgegrenzt werden. J e reicher die 
Diingung und je besser der Nachwuchs sind, um so schneller kann der Umtrieb 
erfolgen, und um so mehr und kleinere Koppeln soUten angelegt werden. Auf den 
eingezaunten Flachen konnen die Tiere frei weiden; es wird gegeniiber dem Hiiten 
und dem Tiidern an Arbeit gespart, und namentlich ist die Nachtweide moglich, 
die in den heWen Sommermonaten besonders wichtig ist. Del' Auftrieb del' Milch
kiihe auf die Weide solI moglichst friihzeitig erfolgen, sobald das Weidegras knapp 
handhoch ist, da sonst das notwendige schnelle Uberweiden aller Koppeln nicht 

Abb. 36. Dauerweide mit Koppeleinteilung (nach WINKLER) 

rechtzeitig erfolgen kann. 
Ein zu starker Besatz 
der Weiden ist mit Riick
sicht auf den wesentlich 
geringeren N achwuchs 
wahrend der Sommer
monate zu vermeiden. 
Auf gut gepflegten 
Weiden kann Ij 3 bis Yz ha 
je Kuh gerechnet werden. 
Flachen, die beim ersten 
Umtrieb nicht mehr 
rechtzeitig beweidet wer
den konnen, werden spa
testens zu Beginn des 
Schossens gemaht. 1m 
Sommer und Herbst 
miissen notigenfalls Wie
sen und Ackerfutter
schlage mit herangezogen 
werden (vgl. S. 108). 

Der Fiitterung nach Leistung wird man auf der Weide dadurch gerecht, 
daB die Kiihe in mindestens 2 Gruppen geteilt werden. Die 1. Gruppe 
umfaBt die milchreichsten Tiere, die beim Umtrieb zuerst das nahrstoffreichste 
Futter abweiden, wahrend die altmelken und trockenstehenden Kiihe del' 
2. Gruppe folgen, sobald die 1. Gruppe umgekoppelt ist. Je schneller der Umtrieb 
erfolgt (anfangs alle 3 bis 4 Tage), urn so hoher ist der Milchertrag. Besonders milch
reiche Kiihe konnen, je nach der Giite der Weide bei Milchertragen iiber 20 bis 25 kg, 
noch besondere Kraftfutterzulagen erhalten. DEICKE empfiehlt die Verabreichung 
des Kraftfutters in FreBbeuteln in Gaben von 1/6 bis 1/4 kg je Liter Milch, beginnend 
mit Milchertragen von 21 Liter aufwarts, bei knapper Weide auch schon bei niedrigeren 
Milchertragen. Mineralstoffbeigaben (namentlich Salz) haben sich bei Milchkiihen 
gut bewahrt. 

Sobald die letzte Gruppe eine Koppel verlassen hat, wobei ein zu kurzes Ab
weiden vermieden werden muB, werden Unkrauter und iiberstandiges Gras abgemaht, 
die Kuhfladen verteilt und moglichst auch eine Stickstoffdiingung gegeben. Auf 
besonders gut gepflegten Weiden kann auf diese Weise jede der Koppeln 8- bis 10 mal 
genutzt werden. Der Milchertrag je 1 ha Weideflache schwankt je nach der Giite 
der Weiden und der Milchergiebigkeit der Kiihe etwa zwischen 2500 und 5000 bis 
6000 kg. 

Fiir den Erfolg des Weidebetriebes jst namentlich auch die Vorbereitung 
der Weidetiere wichtig. Tiere, die in der Jugend bereits geweidet haben, nutzen 
das Weidefutter besonders gut aus. Weiter wirkt eine naturgemaBe Winter
haltung der Milchtiere und ein allmahlicher Ubergang zum vVeidefutter und 
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zum dauernden Aufenthalt auf der Weide giinstig. Zu Beginn des Weideganges 
ist namentlich in kalten Nachten und bei nasser Witterung die nachtliche Aufstallung 
und Verabreichung von 
Heu oder Stroh ratsam, 
bis die Tiere sich an 
die veranderte Haltung 
gewohnt haben. Ahnlich 
wird auch im Herbst 
verfahren. Die Aufstal
lung der Milchkiihe im 
Herbst soll rechtzeitig 
erfolgen, bevor der Milch
ertrag sinkt. Auf weiter 
yom Hof gelegenen Wei
den werden oft Schutz
hiitten oder Melkstalle 
(Abb. 37) errichtet, die 
in kalten Nachten und Abb. 37. Melkstall (Entwurf SCHULTZE-NAUlIffiURG) 

an heiilen Sommertagen 
den Tieren Schutz bieten, und in denen namentlich an Regentagen das Melken 
erfolgt. Die Melkstalle werden ebenso wie die Trankstellen so angelegt, dall sie von 
moglichst vielen Koppeln zuganglich sind. 

Das Tiidern oder Anpflocken (Abb. 38) wird namentlich auf Ackerfutter
schlagen, nicht eingezauuten Wechselweideu und in den Fallen angewandt, wo 
das Futter in der Entwicklung zu weit fortgeschritten ist. Sehr zu empfehlen ist 
auch das Tiidern der Bullen, falls kein freier Weidegang moglich ist. Wegen der 
beschrankten Bewegungsfreiheit kann das Tiidern nicht als vollwertiger Ersatz 

Abb. 38. Getiiderte Kuhe 

fur den freien Weidegang angesehen werden (vgl. Bd. I, 2. Teil, II/2). Auf Dauerweiden 
ist das Tiidern unbedingt zu verwerfen, da bei nasser Witterung die Narbe zertreten 
wird und der Nachwuchs leidet. Nach danischen Versuchen (Vort Landbrug) 
ist der Ertrag an Zuwachs und Milch beim freien Weidegang hoher. Das Tiidern 
verursacht auch weit mehr Arbeit. Die mit etwa 4 m langen Tiiderketteu mit Ketten
halfter am 35 cm langeu eisernen Tiiderpflock befestigteu Tiere fressen das erreich
bare Futter bald ab, so dall etwa 4- bis 6mal taglich umgeschlagen werden mull. 
Das Wasser mull im Wagen angefahren werden, und zwar wird entweder aus einem 
fahrbaren, an den Wagen angehangteu Troge getrankt, oder je 2 Kiihe erhalten 
einen gemeinsamen Trog, der ofters gefiillt werden mull. Ein Mann kann etwa 80 bis 
100 Kiihe versorgen. Etwaige Kraftfuttergaben richten sich nach der Art und 
dem Entwicklungszustande des Weidefutte~s. 

Fiir Ziegen eignen sich hochgelegene, trockene und sonnige Weiden, namentlich 
Alpweiden mit dichter Narbe. Schutzhiitten sind auf abgelegenen Weiden, von 
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denen die Tiere zur Nacht nicht heimkehren, notwendig. An Regentagen ist ein 
Zufutter von Heu ratsam, und regelmallige Gaben von Salz und etwas Kleie sind 
sehr erwiinscht. In der Ebene, wo das Futter weniger nahrstoffreich ist, gibt man 
abends etwa 0,5 kg Haferschrot oder Kleie. Da die Ziegen gegen uberma.l3ige Sonnen
bestrahlung empfindlich sind, werden sie im Gebirge uber Mittag in den Stall ge
nommen, falls keine natiirliche Schattengelegenheit vorhanden ist. Vor dem .Alm
auftrieb ist eine etwa zweiwochige Vorbereitung auf der Heimweide zu empfehlen. 
Auch die Ziegenweiden sind in einige Abteilungen zu zerlegen, die im Wechsel be
weidet werden. W 0 keine Ziegenweiden vorhanden sind, konnen vielfach Boschungen 
und Grabenrander zum Tudern der Ziegen herangezogen werden. Sehr gut bewahrt 
hat sich in diesen Fallen eine Vorrichtung, die aus 2 in gro.l3erem Abstande einge
schlagenen Pflocken besteht, die durch ein straff gespanntes Seil verbunden sind. 
An einem auf dem Seil gleitenden Ring wird die Ziege mittels einer kurzen Kette 
angebunden. Auf diese Weise kann das Tier auch schmale lange Strellen beweiden, 
ohne Schaden anzurichten. 

In ahnlicher Weise werden im Binnenlande vielfach die Milchschafe getudert, 
ebenso auch in Ostfriesland von kleinen Schafhaltern. Die gro.l3eren Besitzer lassen 
dagegen in der Regel 2 bis 8 Schafe in den Koppeln gemeinsam mit Rindern und 
Pferden frei weiden. N ur im Winter werden die Tiere nachts, an regnerischen Tagen 
und bei hohem Schnee in den Stall genommen. 

In den Karpathenlandern weiden die Zackel- und Cigajaschafe den Sommer 
uber (Mai bis August) auf den Bergweiden, im Friihjahr und Herbst auf Heimweiden, 
Brach- und Stoppelfeldern. Gemolken werden die Tiere in einem aus beweglichen 
Hurden hergestellten Melkraum. 1m AlfOld werden die Schafe oft bis in den Winter 
hinein in der Ebene geweidet. Von gro.l3ter Bedeutung ist die Haltung von Milch
schafen fur Gebiete mit hochgelegenen, steilen Alpweiden, deren sparliches, aber 
besonders nahrstoffreiches und wiirziges Futter durch das gegen Witterungseinflu.sse 
unempfindliche Schaf am best en ausgenutzt wird. N amentlich in Sudeuropa spielt 
die Schafalpung eine gro.l3e Rolle, da hier die Schafe in der Ebene wahrend des ganzen 
Winters geweidet werden konnen, wodurch ihre Haltung sehr lohnend ist. 
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II. Der Milchviehstall und die Pflege der 
Milchtiere 

Von 

w. Winkler-Wien 

Mit 37 Abbildungen 

1. Der Milchviehstall 
Die Halite des Jahres oder mehr verbringen unsere landwirtschaftlichen 

Haustiere im Stall. Ihre Gesundheit und Leistungsfahigkeit ist wesentlich 
davon abhangig, wie der Stall beschaffen und wie er eingerichtet ist. Es gabe 
viel weniger Tuberkulose unter den Rindern, wenn die Stallungen immer den 
hygienischen Anforderungen entsprachen. Beim Milchviehstall muB aber noch 
besonders in Riicksicht gezogen werden, daB nicht nur der Milchertrag, sondern 
auch die Qualitat und Haltbarkeit der Milch sehr stark von der Beschaffenheit 
des Stalles beeinfluBt werden 1). 

Darum erfordert auch die Anlage und Ausgestaltung eines Milchviehstalles 
ganz besondere Aufmerksamkeit und besondere Kenntnisse. Was hier auf Ver
besserungen verwendet wird, macht sich in kurzer Zeit bezahlt, wahrend ein 
schlechter und vernachlassigter Stall zu fortwahrenden Anstanden und Arger
nissen AnlaB gibt. Erfreulicherweise hat sich in den letzten Jahrzehnten diese 
Erkenntnis mehr und mehr Bahn gebrochen, und nimmt die Zahl der zweck
maBigen Milchviehstallungen rasch zu. Immerhin gehen auch jetzt noch die 
Anschauungen in manchen wichtigen Punkten der Einrichtung des Milchvieh
stalles weit auseinander und wohl auf keinem anderen Gebiete des landwirt
schaftlichen Bauwesens bestehen so viele verkehrte und veraltete Anschauungen 
und Uberlieferungen. Die Standeinrichtung, oder die Einrichtung der 
Ventilation, oder der Jaucheabfiihrung oder auch die Anlage der Fenster 
und manches andere wird man fUr gewohnlich dem Baumeister allein nicht 
iiberlassen konnen. Selbst die Handbiicher iiber landwirtschaftliches Bauwesen 
lassen da vielfach im Stich oder im unklaren. Es gehort eben der Rat eines 
speziellen Fachmannes dazu, urn alles das vorzukehren, was einerseits fiir die 
Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere sowie den bestmoglichen Milchertrag, 
anderseits aber auch fiir die Erzielung der reinsten Milch und die moglichste 
Vereinfachung der Arbeitsleistungen im Stalle notwendig ist. Es wird sich 
deshalb empfehlen, mit dem Bau oder der Adaptierung eines Milchviehstalles 
eine Spezialfirma zu betrauen, wenn dieselbe nicht zu einseitig eingestellt ist. 
},Ian wird dadurch den Bau unter Umstanden auch verbilligen. 

1) Bei del' Griinen Woche in Berlin vom 28. Januar bis 5. Februar 1928 zeigte 
die Preu13ische Forschungsanstalt fiir Tierzucht in Tschechnitz an der Hand von 
12 leuchtenden Lichtbildern den EinfluB der Aufstallung und Stallhaltung auf den 
Reinlichkeitsgrad del' Milch. In 1 cm3 Milch fanden sich im Tiefstall, unsauber 
gewonnen, 18 Millionen Keime, im schlechten Bauernstall 14 Millionen Keime, in 
demselben Bauernstall, sauber gewonnen, 3 Millionen Keime, im besseren Bauernstall 
bei sauberer Gewinnung 1,2 Millionen Keime, in sehr gutem Kuhstall mit Langstand 
und FreBgittern, sehr sauber gewonnen, 430000 Keime, im modernen Kuhstall mit 
Kurzstand und amerikanischem Halsrahmen, Schweifschniiren und Wegmelken der 
ersten Striche 200000 Keime, bei Kurzstand und Maschinenmelkung 86000 Keime 
und endlich bei Kurzstand mit ganz besonderen VorsichtsmaBregeln beim Maschinen
melken 10000 Keime. 
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In den Milchwirtschaftsgebieten Europas findet man noch recht verschiedene 
Aufstallungsformen. W 0 die Milch nach Sauberkeit bezahlt wird und die 
Leistungskontrolie zu Hause ist, haben sich die Kurzstande mit niederen Krippen 
und auch entsprechende Ventilationseinrichtungen eingebiirgert. 

In den Vereinigten Staaten von Nordamerika, wo ebenfalls der Kurz
stand bevorzugt, ja vielfach von den Stadtverwaltungen verlangt wird, 
ist man zum Teil zu gewissen Stalltypen und Normen gelangt. "Die 
groBen Baufirmen haben dort" , wie Prof. Dr. B. LICHTENBERGER berichtet, 
"eigene Versuchsanlagen und besondere Spezialisten, deren Aufgabe es ist, 
die Aufstallungsmethoden und Anbindevorrichtungen durch Tierversuche 
auszuprobieren" usw. "Man bestelit das Gebaude gewissermaBen nach laufenden 
Metern oder unter Zahlangabe der einzustellenden Tiere und unter Beifugung 
der Katalognummer der gewahlten Bauweise. Die Firma kuvertiert die Rech
nung mit dem genormten Bauplan nebst Aufstaliungsanweisung und liefert 
die Konstruktion sofort waggonweise ab Lager. Dem Farmer verbleibt die 
Aufsteliung, die er entweder aliein oder unter Hinzuziehung einiger Handwerker 
der Nachbarschaft erledigt." 

Bau und Einrichtung des Milchviehstalies solien nach folgenden Grund
satzen durchgefUhrt werden: 

Der Stall solI sein: 
1. ger a u mig, bzw. den notwendigen Luftraum fUr die einzelnen Tiere aufweisen, 
2. trocken, 
3. gut geluftet, d. h. mit reiner Luft erfullt und mit einer guten, 

regulier baren V entila tionseinrich tung versehen, 
4. gesund, d. h. frei von Krankheitskeimen, die Gesundheit der Tiere fordernd 

und leicht zu desinfizieren, 
5. licht, 
6. rein, namlich frei von Schmutz und Ungeziefer und leicht rein 

zu halten, 
7. gut temperiert und zu dem Zwecke gegen Temperatureinflusse 

moglichst geschutzt und leicht auf der giinstigell Stalitemperatur von 
12 bis 18° C zu erhalten, 

8. gut eingeteilt und mit zweckmaBigen Stand- und Futterungs
einrichtungen, besonders fur individuelle Futterung, versehen, 

9. dauerhaft und witterungsbestandig, 
10. nicht zu kostspielig, 
11. ruhig und in Ordnung gehalten. 

A. Raumbedarf 
FUr eine mittlere Kuh rechnet man einen Luftraum von 20 bis 30 m3, 

fur Jungvieh entsprechend weniger. Unter 20 m3 solite man ffir Milchkuhe, 
wenigstens in groBeren Stallungen, nicht gehen 1). Man darf sich auch nicht darauf 

1) Wenn von Dr. FELIX und HUG in ihrer Schrift "Der Milchviehstall fiir schweize
rische Verhaltnisse" verlangt wird, im Flachlande einen Luftraum von 14 bis 15 m3 

nicht zu iiberschreiten, so konnen wir dem nicht beistimmen. Man kann durch 
eine entsprechende Bauweise dafiir sorgen, dall der Stall nicht zu kalt wird. Fiir 
Bergstallungen (iiber 1000 m) gar nur 12 bis 13 mB als oberste Grenze der zulassigen 
Malle zu erklaren, halten wir ebenfalls fiir nicht zweckmallig. Enge, dumpfige 
Stallungen sind die Brutherde fiir Tuberkulose, Euterentziindungen und andere 
Krankheiten, und der Grundsatz der heutigen Rinderzucht heillt abharten. Ein 
weiter, luftiger, kiihler Stall wird viel zutraglicher sein als ein enger, warmer, 
dumpfiger Stall. 
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verlassen, einen zu kleinen Stall einfach durch eine bessere Ventilation mit 
genugender Frischluft zu versehen. Dies laBt sich namlich in der meisten Zeit 
nicht ausfuhren, ohne im Stall Zug zu erzeugen und starkere Temperatur
schwankungen hervorzurufen. Eine Kuh oder ein mittleres Rind braucht namlich 
pro Stunde 40 bis 70 m3 frische Luft, und wenn man den Luftraum 20 m3 groB 
wahlt, so muB ohnedies die Lufterneuerung 2- bis 3mal in der Stunde erfolgen. 
Eine Lufterneuerung aber, die after durchgefuhrt wird, macht sich, wie Prof. 
MARKER ermittelte, schon als Zug fuhlbar und der Luftzug gibt bei Kuhen 
Veranlassung zu Erkaltungen, zu Euterentzundungen und Rheumatismen. 
AuBerdem hangt aber auch der Milchertrag von der genugenden Menge frischer 
Luft ab, denn mit der besseren Atmung tritt auch ein regerer Stoffwechsel 
und eine lebhaftere Milchbildung ein. Man spare also nicht mit dem Raum, 
schon deshalb nicht, damit im Stall immer eine reine Luft sei, denn jede unreine 
oder dumpfige Luft gibt der Milch schon beim Mel ken einen mehr oder weniger 
ublen Geruch und Geschmack. 

Die Hohe des Stalles richtet sich nach dem Besatz. Kleinere Stallungen 
(bis zu 8 Kahen) und J ungviehstallungen bekommen eine Hohe von 2 % m. Von 
10 bis 25 Stuck GroBvieh gibt man dem Stall eine Hohe von 3 m bis 3,5 m, 
von 25 bis 100 Stuck geht man bis zu 4 m und erst bei uber 100 Stuck GroBvieh 
kann :qtan bis zu 4 % m gehen. Hoher als 4 % m solI man den Stall nicht machen, 
weil er sonst im Winter zu kalt wird und kalte Stallungen einen groBeren Futter
verbrauch und oft eine Minderung des lVIilchertrages mit sich bringen. An 
Bodenflache braucht eine Kuh samt dem dazugehOrigen Mistgang und Futter
gang 6 bis 7 m2, dazu kommen noch an Seitengangen 0,75 m2 bis 1 m2 per Kuh. 

B. Der Stall mu13 trocken sein 
Feuchte Stallungen, wie man sie nur allzu haufig findet, sind fur das W ohl

befinden und die Gesundheit der Tiere auBerst nachteilig, geradeso wie feuchte 
Wohnungen fur Menschen. Nasse und schwitzende Mauern und Decken ent
ziehen der Stalluft viel Warme. Die Stallungen werden kalt und die Tiere ver
lieren besonders durch Warmestrahlung viel Warme. Sie bekommen Erkaltungs
krankheiten, Rheumatismen, Darmkatarrh und werden gegen Tuberkulose 
und andere Krankheiten wenig widerstandsfahig. Die feuchte Stalluft, be
sonders wenn die Stallungen recht warm und dunstig sind, behindert die Wasser
abgabe der Tiere durch Haut und Lunge und hemmt dadurch die Warme
regulierung. Es kommt zu Warmestauungen und hitzschlagartigen Er
krankungen. Die Tiere atmen kurz und flach und werden angstlich. DaB hiedurch 
der Milchertrag und der Korperzuwachs gewaltig leiden, ist leicht verstandlich. 

Trockene Luft innerhalb gewisser Grenzen regt den Stoffwechsel an, feuchte 
Luft setzt ihn herab. 

Zur Bestimmung der relativen Luftfeuchtigkeit dienen das Psychro
meter und das Haarhygrometer. 

Am gunstigsten sind bei einer Stalltemperatur von etwa 18° C, bei Ruhe 
und normaler Ernahrung sowie fehlender Luftbewegung 50 bis 70 % Feuchtigkeit, 
wahrend in vielen Stallungen die Feuchtigkeit oft auf 90 % steigt. 

Damit der Stall trocken sei, mussen folgende Einrichtungen getroffen 
sein: 

Der StallfuBboden muB urn 20 bis 30 cm hOher liegen als der Hofboden 
oder das umgebende Gelande (Abb. 1). Wird dies ubersehen, so erweist es sich, 
besonders bei Gewitterregen und Platzregen, als verhangnisvoll. Es dringen 
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dann Tagwasser in den Stall ein und der Stall ist nicht trocken zu halten. Es 
darf deshalb auch der Untergrund nicht naB sein; eventuell muB er drainiert 
werden. 

Abb. 1. Vertikalschnitt durch einen Milchviehstall 
B Trennungsbogen zwischen den Stiindern, D Dunstschlot, F Futtergang, 
J Isolierschichte, K Kotplatte, Kr Krippe, Ll Luftzufilhrungskanal, in die 
Mauer eingelassen, L, Luftzufuhrungskanal, auJ3en an die Wand angesetzt, 
LKl Luftklappe, M Mistgang, R Regulierklappe, St Kuhstand, Th Tonhohlsteine 

(Malle im Sockel in Zentimetern bzw. Metern) 

Ferner und vor aHem muB der StallfuBboden undurchlassig sein, weil sich 
sonst im Boden gewisse Stallkrankheiten halten konnen. Die Krankheits
keime wandern namlich in den Boden und kommen dann mit der aufsteigenden 
Feuchtigkeit wieder in den Stall. Zu diesen Stallkrankheiten gehoren: das 
seuchenhafte Verkalben, Euterentziindungen, die eitrige Klauen
entziindung (infektiOses Panaritium), das bosartige Katarrhalfieber, 
Scheidenentziindung, Tuberkulose, Maul- und Klauenseuche, Milz
brand, Rinderpest und die weiBe Ruhr der Kalber. Ein durchlassiger 
StallfuBboden nimmt auch Harn- und Diingerfeuchtigkeit auf, und es bildet 
sich dann in ihm und unter ihm ein Faulnisherd, der einen penetranten Geruch 
entwickelt, dem weder Reinlichkeit noch gute Ventilation abhelfen konnen. 
Aus allen dies en Griinden verlangt die Anlage und Ausfiihrung des StallfuB
bodens die groBte Aufmerksamkeit und lieber soIl man beim Stallbau an einem 
anderen Orte sparen als beim FuBboden. 

Darum sind offene Boden (Lehmstampfboden), aber auch Pflaster von 
gewohnlichen Ziegelsteinen, die vermoge ihrer Porositat Jauche einsaugen und 
auch Krankheitskeime festhalten, unhygienisch. 

Holzboden, sofern sie nicht aus gutem und geruchlos impragniertem Hart
holz hergestellt sind, haben ahnliche Nachteile. In unimpragnierte Holzboden 
dringen Harn und Stallfeuchtigkeit leicht ein, und man findet in Stallungen 
mit Holzstandbelag gewohnlich einen intensiven Stallgeruch und haufig auch 
hartnackige Euterentziindungen sowie andere Stallkrankheiten. Selbst auf 
Kurzstanden ist darum der Holzboden, so angenehm er auch fiir die Tiere ist, 
moglichst zu meiden, im Kindermilchstall aber keineswegs zu dulden. Es ist 
namlich selbst bei guten Kurzstanden nicht zu vermeiden, daB ein- oder das 
anderemal etwas Kot oder Harn auf den Holz belag des Standes kommt. Wird 
aber das Holz impragniert, was meist mit Steinkohlenteer geschieht, so ist 
es gewohnlich nicht geruchlos und dies ist im Milchviehstall unzulassig. Holz-
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boden sind auBerdem wohl immer teurer als andere Boden und nur in provi
sorische Stallungen, z. B. in Alpstallungen, am Platze. 

AuBer der Undurchlassigkeit muB man vom StallfuBboden noch verlangen, 
daB er eben und leicht zureinigen,aber nicht zu glatt sei, daBerauf demLager 
der Tiere warm, d. h. isoliert und etwas elastisch sei. AuBerdem muB aber 
der StallfuBboden dauerhaft und darf nicht zu teuer sein. 

Am gebrauchlichsten, einfachsten und verbreitetsten ist der Zement
Betonboden, weil er vollkommen undurchlassig, dauerhaft und verhaltnis
maBig billig ist. Wenn er sorgfaltig ausgefUhrt und mindestens auf dem Stand 
mit einer 10 bis 20 cm starken, vor Feuchtigkeit geschlitzten Unterlage von 
Steinkohlenschlacke versehen wird, so ist er auch ein warmer FuBboden. Ein 
wertvoller FuBboden kann er werden, wenn man den Zement mit gutem TraB 
vermischt. 

Wie der FuBboden auf dem Stand beschaffen sein soll, wird bei der Stand
einrichtung besonders angegeben werden. 

Die Wande des StaUes mlissen trocken und poros sein. Es darf die 
Erdfeuchtigkeit nicht in den Wanden aufsteigen, wie man es so haufig sieht; 
man braucht nur bei einer Eisenbahnfahrt die vorlibergleitenden Stallungen 
mustern. Dieses Feuchtwerden der Mauern vom Erdboden aus kann man ver
hindern, wenn 5 bis 10 cm liber dem StallfuBboden in den Wanden eine 
Isolierschichte von Asphalt oder Teerpappe oder 2 Lagen hartgebrannter, 
mit Zement verlegter Ziegelsteine angebracht werden (Abb. IJ). Damit die 
Wande nicht von innen naB werden oder "sehwitzen", mlissen sie entsprechend 
stark oder mit Isoliersehiehte versehen oder Hohlmauern sein, um im Winter 
die Kalte nieht durehdringen zu lassen und den Wasserdunst des Stalles nicht 
zur Kondensation zu bringen. 

Stallwande, welehe feucht sind oder feueht waren, zeigen zahlreiche Schimmel
flecke und Bakterienansiedlungen von Faulnis- oder Krankheitskeimen. Yom 
Schimmelbesatz stauben fortwahrend Schimmelsporen in die Luft und sind 
sowohl der Gesundheit als auch der Milch nachteilig. Auch von den Bakterien
kolonien losen sieh immer Keime los. 

Fur die Troekenlegung feuchter Mauern empfiehlt sich das Einlegen 
von dunnen, nach auBen geneigten unglasierten Tonrohren, nach System KNAPEN, 
etwa 15 bis 20 cm liber dem FuBboden. Diese Tonrohren werden in Abstanden 
von etwa 1/4 bis 1/2 m in die Mauer eingezogen. Durch den Luftstrom, der sie 
durchzieht, wird die Feuchtigkeit der Umgebung herangezogen und zum Ver
dunsten gebraeht. 

An feuchten Mauern stellt sich sehr haufig MauerfraB ein, eine Ausbluhung 
von Salzen. Dieser MauerfraB kann zweierlei Ursachen haben, 1. kann es Mauer
salpeter sein, der aus dem im Stall sich bildenden Ammoniak durch die Tatigkeit 
von Salpeterbakterien entsteht und mit der Feuchtigkeit in der Mauer aufsteigt 
oder sich direkt an der Mauer bildet. Dieser Mauersalpeter wird oft von den 
Tieren, insbesondere Kalbern abgeleckt und wirkt sehadlich. Durch Bestreichen 
der Wande mit desinfizierenden Mitteln (Formalin, Pyrizit usw.) wird die 
vVeiterbildung des SaJpeters verhindert; 2. konnen es Sulfate, Karbonate oder 
gelbgrune Vanadinate aus Salzen sein, die bei der Ziegelbereitung in das Bau
material gelangt sind. Den MauerfraB, der zweiten Art, kann man nur beseitigen, 
wenn man das Mauerwerk absehlagt und erneuert, sowie Vorkehrung trifft 
gegen das Feuchtwerden der Mauern. Man kann auch eine impragnierte Holz
verschalung vorsetzen; der dahinter entstehende Z ug trocknet das Mauerwerk aus. 

Am besten eignen sich fUr die Stallwande die porosen Ziegelsteine, dann 
die billigen Stampfbauten und die Lehmdrahtwand nach PAETZ. Die Her-
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stellung aus Kalkschlackenstampfmasse odeI' Zementschlackenbeton empfiehlt 
sich dort, wo guter Kalk und gute Steinkohlen- odeI' Kokschlacke vorhanden 
ist. Die billigen Lehmstein- und Lehmstampfmassen kBnnen dadurch luft
durchlassig odeI' porBs werden, daB sie mit Steinkohlenschlacke gemischt werden. 
Die Porositat del' Wande hat weniger den Zweck del' Luftdurch
lassigkeit odeI' Ventilation als den del' Isolierung odeI' des Warme
schutzes. Die Wande werden ein- odeI' zweimal des Jahres, in Kindermilch
stallungen auch Bfter geweiBt; nur hinter dem Stand sind sie in besseren Stall en 
etwa 11/2 m hoch durch einen Zementverputz abwaschbar gemacht, um Kot 
und Harnspritzer leicht entfernen zu kBnnen. 

Ganz zu verwerfen ist fiir Stallungen del' Betonbau bzw. Eisenbetonbau. 
Solche Stallungen zeigen fast immer nasse Wande und tropfende Decken und 
sind kalt und unhygienisch. Die Tiere bekommen in ihnen leicht Rheumatismus 
und DarInkatarrh und sind auch fiir Tuberkulose und andere Krankheiten 
leichter empfanglich. So wie fur Schweinestallungen sind auch fUr Rinder
stallungen Betonbauten nicht zulassig. Nur fur Deckenbalken kann armierter 
Beton verwendet werden. 

Die Decke des Stalles muB sehr sorgfaltig eingerichtet sein, sie muB 
immer trocken und dunstsicher sein. Dies wird durch gute Kalteschutz
einrichtungen und durch Isolierung erreicht. Selbst wenn uber dem Stall Heu
und Strohvorrate lagern, muB die Decke dunstsicher sein. Es gibt die ver
schiedensten Deckenkonstruktionen. Am einfachsten wird die Isolierung durch 
eine Steinkohlenschlackenschicht, Patentfalztafeln, dann durch Tonhohlsteine 
(Abb. 1 Th) usw., nicht aber durch Zementhohlsteine erreicht. Tropft die Decke 
nur an einer oder wenigen Stellen, so kann man durch Einrichtung von Zug 
an diesen Stellen die Feuchtigkeit zum Verschwinden bringen. 

Eine Hauptbedingung fur die Trockenheit des Stalles ist eine gu te 
Ventilation. 

c. Der Stall soIl stets gut geliiftet sein 
Wenn man in den Milchviehstall kommt, solI darin kein Stallgeruch bzw. 

kein Dungergeruch zu merken sein und man solI aus dem Stall direkt in ein 
W ohnzimmer gehen kBnnen, ohne den Stallgeruch in den Kleidern mitzunehmen. 
Leider ist dies aber nicht haufig anzutreffen. Auch wenn del' Stall sonst gut 
eingerichtet ist, fehlt es meist an der richtigen Ventilation. 

Durch den AtmungsprozeB del' Tiere werden recht bedeutende Mengen 
von Kohlensaure und Wasserdampf ausgeschieden. Durch die Darmgase sowie 
aus dem Kot und Harn del' Tiere entwickeln sich Ammoniak, Schwefel
wasserstoff und andere giftige Gase, welche die Luft im Stall verschlechtern. 
Wenn es auch nur selten vorkommt, daB die angesammelte Kohlensaure fur 
die Tiere nachteilig wird und daB im Winter die Tiere in kleinen Stallungen 
bei sorgfaltigem VerschluB aller Offnungen sagar in Erstickungsgefahr kommen, 
ja selbst ersticken, so ist dies doch ein Fingerzeig dafiir, wie sorgsam man fur 
die Entfernung del' schlechten Gase sorgen solI. Man wird in schlecht ventilierten 
Stallungen Bfter bemerken, daB die Stallaternen schlechter brennen odeI' erlBschen. 

Die Reinheit del' Luft im Stalle ist wesentlich abhangig vom Reinhalten 
des Stalles, von del' haufigen und grundlichen Entfernung von Kat und Jauche. 
Weil sie einen starken Geruch verbreiten, der sich leicht der Milch mitteilt, 
durfen Schweine und ZiegenbBcke, auch Huhner, Kaninchen und Meer
schweinchen nicht im }Vlilchviehstall gehalten werden. Huhner auch deshalb 
nicht, weil von ihnen leicht l\1ilben auf die Kuhe ubergehen und dieselben 
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beunruhigen und Kaninchen und Meerschweinchen deshalb nicht, weil sie sehr 
empfanglich gegen ansteckende Krankheiten sind und dieselben verbreiten. 

Sichel' ist, daB in gut geliifteten Stallungen nicht nul' die Qualitat del' Milch 
eine bessere ist, sondern auch del' Ertrag. Nach STOCKMAYER, TIEDEMANN in "Land
wirtschaftlichem Bauwesen" wurde in einem Kindermilchstall in Frankfurt a. M. 
bei 80 Kiihen durch Einfiihrung del' Ventilation del' Milchertrag per Kub und 
Jahr um 483 Liter, per Tag also um 1,3 Liter, gesteigert. SCHADE beobachtete, 
daB 6 Kiihe, die in einem dunklen, schlecht ventilierten Stalle gemolken worden 
waren, nach gutem Durchliiften und Tiinchen des Stalles per Tag 11/2 bis 2 Liter 
Milch mehr lieferten. Wenn nun auch eine so groBe Steigerung nur in seltenen 
und bei extrem geanderten Verhaltnissen zu erwarten ist, so kann man doch 
auf 1/2 bis 1 Liter Milch Mehrertrag per Kuh und Tag durch eine gute Ventilation 
rechnen. Dazu kommt abel' noch die Besserung des Gesundheitszustandes 
und die Forderung des Gedeihens durch die Frischluftzufiihrung. 

Fiir die Zutraglichkeit der Luftbeschaffenheit im Milchviehstall sind maB
gebend: 1. Del' Wasserdampfgehalt, 2. del' Kohlensauregehalt, 3. das Freisein 
von iiblen Geriichen, 4. die angemessene Temperatur, 5. die Staubfreiheit. Die 
Ventilation muB hier iiberall bessernd eingreifen. 

Was den Wasserdampfgehalt anbelangt, wurde schon £riiher (S. 143) 
auseinandergesetzt, daB eine mit Feuchtigkeit iiberladene Luft das Wohlbefinden 
und die Leistungsfahigkeit der Tiere sehr herabsetzt und gesundheitsschadigend 
wirkt. Es ist deshalb eine Hauptaufgabe del' Ventilation, die groBe Menge Wasser
dampf zu entfernen, die sich in den Kuhstallungen ansammelt, und die man so 
recht an den Nebelschwaden gewahr wird, wenn im kalten Winter die Stalltiire 
geoffnet wird. 

Del' Kohlensauregehalt der Stalluft soIl 3%0 bis 4%0 nicht iibersteigen, 
(gegeniiber 0,3 bis 0,4%0 der AuBenluft), wiewohI erst bei 4 % eine direkte Ge
sundheitsschadigung wahrzunehmen ist. Chronische Vergiftungen, die sich 
durch geringere Futteraufnahme, schlechtere Atmung und geringere Milch
leistung auBel'll, kommen aber bei viel niedrigerem Gehalt VOl', wie es in dicht 
besetzten, schlecht ventilierten und nicht trocken gehaltenen Rinderstallungen 
nicht selten vorkommt. Eine Kuh liefert per Stunde in der Rube 100 bis 125 
Liter Kohlensaure. Es ist aber irrig zu glauben, daB die Luft am Boden 
kohlensaurereicher sei als an der Decke1). 

Bekanntlich unterscheidet man eine natiirliche und eine kiinstliche 
Ventilation. Die natiirliche Ventilation geschieht durch die Poren del' Mauern, 

1) Zur Bestimmung des Kohlensauregehaltes konnen folgende einfache 
Methoden dienen: 

1. Nach PETTENKOFER wird eine Flasche mit 5 Liter Inhalt mittels eines Blas
balges mit der zu untersuchenden Luft gefiillt. Darauf werden 50 cm3 Barytwasser, 
nach BITTER Strontiumhydratwasser, zugegeben und kraftig geschiittelt. Nach 
Absetzen des kohlensauren Baryts werden 10 cm3 der klaren Fliissigkeit nach Hinzu
fiigen von Ibis 2 Tropfen PhenolphthaleinlOsung mit Oxalsaure (1,405: 1000 desti
liertem Wasser) titriert. In gleicher Weise wird auch der Bariumhydroxidgehalt 
des unverbrauchten Barytwassers bestimmt. I cm3 der angegebenen Oxalsaure 
entspricht 0,25 cm3 Kohlensaure. 

2. Nach WOLPERT mit dem Luftpriifer auf Kohlensaure (Karbazidometer), 
einem eingeteilten Glaszylinder mit Kolben, dessen Stange durchbohrt ist. Der 
Zylinder enthalt 2 cm3 einer 0,2%igen, mit Phenolphthalein rotgefiirbten Losung 
von kristallisierter Soda. Der Kolben wird zuerst bis auf die Marke "auf.\erst schlecht" 
hineingestof.\en, dann nach jedesmaligem I Minute langem kraftigem Schiitteln 
absatzweise herausgezogen, bis die Fliissigkeit entfiirbt ist. Der Kohlensauregehalt 
kann direkt abgelesen werden (vgl. KLIMMERS Gesundheitspflege, S. 17 und 18). 

10' 
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der Decke, sowie Undichtheiten der Fenster und Tiiren. Die Lufterneuerung 
durch die Wande ist jedoch (wie KLIMMER in seiner Gesundheitspflege S. 385 
berechnet) auch bei mittlerem Winde so gering, daB sie kaum 1 % des Frisch
luftbedarfes liefert. Es muB deshalb jeder Stall kiinstlich ventiliert werden. 

Zur Ventilation Tiiren und Fenster zu beniitzen, ist ganz verfehlt. 1m 
Winter kommen dann groBe Mengen kaIter Luft in den warmen Stall, konden
sieren den Wasserdunst der Stalluft, und diese Feuchtigkeit schlagt sich rings 
um die Fenster nieder. Das gleiche findet bei den Tiiren statt. Es sind 
dann schon von auBen an den Stallmauern die feuchten Stellen zu bemerken, 
und in einem Fall, wo man sich beziiglich der Ventilation ganz auf die hoch
angebrachten Fenster verlieB und einfaches Fachmauerwerk vorhanden war, 
waren die Mauern sowie die Fensterstocke schon im zweiten Jahre vermorscht. 
Ein weiterer nicht minder gewichtiger Dbelstand besteht aber bei der Fenster
und Tiirenventilation darin, daB die kalte, in groBer Masse einstromende Luft 
leicht das Euter der Tiere trifft und dann Entziindungen hervorruft. Man kann 
in solchen Stallungen im Winter ganz regelmaBig beobachten, daB die Kiihe, 
die unmittelbar an der Tiire stehen, verhartete und empfindliche Euter haben. 
Man soIl deshalb auch die Stalltiiren nicht so anbringen, daB sie direkt auf den 
Kuhstand treffen. DoppeItiiren sind sehr angezeigt. 1m Sommer aber zieht, wenn 
die Fenster geoffnet werden, gewohnlich ein Schwarm von Fliegen in den Stall. 
Man soIIte es sich deshalb zum Grundsatz machen, die Fenster nicht oder nur 
zu besonders giinstiger Zeit, im Winter jedenfalls nicht, zum Ventilieren zu be
niitzen. Zur griindlichen und andauernden Liiftung der Milchviehstalle 
gehoren besondere, zweckmaBig angeordnete Ventilationseinrichtungen. Diese 
kiinstliche Ventilation besteht nun 1. in der Abfiihrung der verbrauchten Luft 
durch besondere Ventilationskanale, die als Dunstschlote oder Luftschlote 
iiber das Dach gefiihrt werden (Abb. 1 D), 2. in der dauernden Zufiihrung frischer 
Luft, ebenfaIls durch eigene Kanale, Luftzufiihrungskanale (Abb.l L1 undL2). 

Fiir beide Luftkanale gelten die Bedingungen: a) sie diirfen nicht zu eng und 
nicht zu weit sein, miissen also den entsprechenden Querschnitt haben, um die 
richtige Lufterneuerung durchzufiihren; b) sie miissen so angebracht sein, daB 
der ganze Stall von frischer Luft durchzogen ist, aber doch kein Zug entsteht; 
c} sowohl die Luftzufiihrung als auch die Abfiihrung muB regulierbar sein. 

Die Dunstschlote erhalten einen Durchmesser von 30 bis 50 cm. Die Zu
fiihrungskanale haben gewohnlich eine Offnung von 15 x 20 cm. Auf eine Kuh 
rechnet man nach SCHUBERT 100 bis 120 cm2 oder 1 bis 1,2 dm2 Querschnitt 
der Abfiihrung und ebensoviel der Zufiihrung. Ein viereckiger Dunstschlot 
von 40 cm Durchmesser reicht somit fiir 16 Kiihe aus und ein Luftzufiihrungskanal 
mit 15 x 20 cm = 300 cm2 fiir 3 Kiihe. 

Die Zufiihrungskanale laBt man in oder an der Stallwand aufsteigen (Abb.l 
L1 und L 2 ) und etwa 2 m iiber dem StallfuBboden ausmiinden, damit die ein
tretende kaIte Luft die Tiere nicht direkt trifft. AuBerdem sind diese Kanale 
gewinkelt, damit sich der Luftstrom bricht. 

Nicht zu empfehlen ist die sogenannte Krippenventilation, bei welcher die 
Frischluft durch Kanale im Krippensockel zugefiihrt wird. Sie funktioniert 
in der Regel schlecht und bietet Ratten und anderem Ungeziefer Unterschlupf. 

LaBt man die Luft einfach durch horizontale Kanale oben oder unten direkt 
in den Stall eintreten, so entsteht insbesondere bei Wind ein sehr starker Zug, 
der den Tieren sehr nachteilig ist. Eine Verteilung der so einstromenden Luft 
kann erzielt werden, wenn man vor die Austrittsoffnung einen Kasten mit an
einander gereihten Schlitzen vorbaut. (Abb. 2 und 3.) Durch einen Schieber 
lassen sich auch die Schlitze mehr oder weniger verengern oder ganz absperren. 
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In alten Stallungen lassen sich LuftzufiihrungskaniiJe aus Holz oder Ton
rohren in der Weise anbringen, daB man sie entweder auBen an der Wa~<;l hoch
fiihrt (Abb. 1 L 2) und durch eine 2 m iiber dem Sta1lfuBboden liegende Offnung 
in den Stall eintreten laBt oder innen von einer unteren Offnung aufsteigen 
und in 2 m Hohe ausmiinden laBt (Abb. 4). 

Die Wirksamkeit eines Dunstschlotes ist abhangig 1. vom Temperatur
unterschied der Innen- und AuBenIuft, 2. von der Hohe (bzw. der Hohendifferenz 
zwischen Lufteintritts- und Luftaustrittsoffnung) und 3. von der Beschaffenheit 
des Schlotes. 

Die Formel fUr die Geschwindigkeit der Luftstromung (v) in einem solchen Schlot 

lautet: v = 0,5 v' 2 h;7~ (~~t'), worin g die Fallbeschleunigung = 9,81 bedeutet. Aus dieser 
Formel ist zu ersehen, daB die Luftgeschwindigkeit mit der Temperaturdifferenz 
und mit der Hohe des Schlotes zunimmt. Die Menge der in der Zeiteinheit aus
tretenden Luft gibt das Produkt 
aus Querschnitt und Geschwin
digkeit an (m X Qu ). Z u eng solI 
man den Dunstschlot nicht 
machen, well sonst die Reibung 
der Luft im Schlot zu groB und 
der Zug zu gering ist . Erfah
rungsgemiW wird darum am 
besten ein Durchmesser von 30 
bis 50 cm genommen. N ach oben 
wird der Dunstschlot verengert, 
well die Luft beim Ansteigen 
sich abkiihlt und zusammen
zieht. 

Sehr wichtig ist, daB der 
Dunstschlot gut isoliert ist 
(Abb. 1 D), sonst zieht er nicht 
ordentIich und tropft bestan
dig, weil sich der Wasserdunst 
an den Wanden kondensiert. 
Er muB also doppelwandig 
gemacht werden und zwischen 
den beiden Wanden mit einer 
etwa 10 cm dicken Schichte 
von Torfmull, Hacksel usw. 
ausgefiillt werden. 

Abb. 2. Luftverteilungs
kasten vor dem direkt 
durch die Stallwand ge .. 
fUhrten Luftkanal. Auf 
derOberseite des Kastens 

Schlitze 

Abb. 3. Luft-
zuf iihrungs· 

kanal mit vor· 
gelegtem Ver
teilungskasten 
mit Schlitzen 

Abb.4 
Luftzufiihrung 
durch ein ill 

Stall auf
steigendesTon .. 

rohr 

NatiirIich darf dieses IsoIiermittel nicht von Stallfeuchtigkeit durchzogen 
sein. Die Bretter fUr den Holzkamin werden mit Karbolineum gestrichen. Durch 
Umwickeln mit Strohseil und Verstreichen mit Lehm oder Bekleiden mit Asphalt
pappe kann die Isolierung ebenfalls erreicht werden. Diese IsoIierung ist dann 
umso notwendiger, wenn die Dunstschlote aus Blech oder Steinzeug hergestellt 
werden. 

Gut isoIierte Luftabziige bilden auch doppelwandige, gemauerte Kamine. 
LOUIS LINDENBERG, Stettin, stellt Dunstschlote her, die aus zwei Lagen 

starkster Asphaltpappe mit zwischen eingepreBtem starkem Drahtgeflecht 
bestehen. 

Damit die Dunstschlote besser ziehen, erhalten sie Saugeraufsatze oder 
Aspirationskopfe (WOLPERTscher Sauger (Abb. 1 W), JOHNscher Aufsatz), an 
denen der vorbeistreichende "Wind eine Saugwirkung ausiibt. Besonders wirksam 
erscheint der Rotorliifter nach Flettner Savonius, der sich !Schon bei der ge-
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ringsten Luftstromung bewegt und einen an seinem FuE angebraehten seheiben
formigen Ventilator bewegt (Abb. 5). 

Fiir die Anordnung der Zu- und AbluftkaniiJe gibt es hauptsachlich zwei 
Typen: 

1. Der Dunstschlot geht direkt von der Decke des Stalles hinaus 'tiber 
den Dachfirst; die Zufiihrungskanale steigen in den Wanden auf (Abb. I), 2. die 
abzufiihrende Luft wird durch seitliche an oder in den Wanden des Stalles 
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Abb. 5. Rotorliifter nach FLETTNER SAVONIUB samt Durchschnitt 

verlaufende, vertikale Kanale abgefangen (Abb. 6), die gegen das Stallinnere 
mit einer unteren und einer oberen Offnung versehen sind (Winter und Sommer
ventilation). Diese Kanale werden dann unter dem Dach verlaufend in einen 
gemeinsamen Ventilationskopf gefuhrt. Die Luftzufuhrung geschieht durch 
in den Wanden aufsteigende Kanale, die aber nicht oben an den Wanden aus
munden, sondern an der Decke bis zur Mitte des Stalles verlaufen und hier aus
munden (wo sonst die Luft abgezogen wird). Diese amerikanische Luftungs
art ist zweifelsohne sehr gut, nur muB der Austritt der Frischluft in den Stall 
(durch Vorlage von Gittern oder Kasten mit Schlitz en usw.) ordentlich gedrosselt 
werden, sonst stiirzt die kalte Luft rapid auf die Kopfe der Tiere herab. 

Bei jeder Ventilation ist es notwendig, daB sie regulierbar sei. Man muE 
also vor die Aus- oder Eintrittsoffnung einen Schieber, oder eine verstellbare 
Klappe anbringen. (Abb. 1 LKl). Da jedoch die Bedienung derselben in der Hand 
des Stallpersonals sehr unsicher ist, so muB dies moglichst vereinfacht werden. 
Sehr zweckmaEig sind da die "Graditzer Luftklappen" (Abb. 7), die durch 
ein Gewicht in einer Stellung gehalten werden, entweder geoffnet oder geschlossen. 
Durch eine Hackenstange sind dieselben leicht zu offnen oder zu schlieBen. 



Der Stall soIl gesund, bzw. frei von Krankheitskeimen sein 151 

Wenn starker Wind herrscht oder starke Kalte, so wird man nur die Halfte 
oder einen geringen Teil der Klappen offen halten. Diese Regulierung ist viel 
einfacher, als wenn man durch Schieber die einzelnen Offnungen mehr oder 
weniger offen halt. Auch die Dunstschlote miissen verstellbare Verschlusse 
haben. Der einfachste ist ein urn eine horizontale Achse drehbares VerschluB
brett, das recht hoch in dem Dunstschlot angebracht ist und durch Anzug einer 
Kette geschlossen werden kann (Abb. 1 R). Dadurch bleibt im Dunstschlot 

Abb. 6. Amerikanische Liiftungseinrichtung 

immer eine warmere Luftschichte 
stehen, wahrend, wenndieKlappe 
unten angebracht ist, bei ge
schlossener Klappe der Kamin 
mit kalter Luft erfiillt ist. 

Abb. 7. Graditzer Luftklappe 

Ganz unabhangig yom Temperaturunterschied der Innen- und AuBenluft 
sowie von dem Wind wird man natiirlich durch mechanische V en tila tions
einrichtungen (Elektroventilatore), die dort angezeigt sind, wo Elektrizitat 
billig zur Verfiigung steht. Wenn moglich, wird man dann die Ventilation so 
einrichten, daB die frische Luft aus der reinen Luftschicht iiber Dach in den 
Stall gezogen wird und diese frische Luft die schlechte aus dem Stall drangtl). 

Urn im Stalle stets reine Luft zu haben, muB auch die Staubbildung 
(Futterstaub, beim Einfiittern oder von der Futterkammer aus) , Streu
staub usw. vermieden werden. Es solI nicht unmittelbar vor oder wahrend 
des Melkens gefiittert werden, auch wegen des Futtergeruches, den die Milch 
leicht annimmt. 

D. Der Stall solI gesund, bzw. frei von Krankheitskeimen 
sein und sich leicht desinfizieren lassen 

Selbstverstandlich sollen Personen mit ansteckenden Krankheiten (Typhus, 
Ruhr, Tuberkulose, heftigen Diarrhoen, hartnackigen Hautausschlagen usw.) 
yom Milchviehstall ferngehalten werden, weil sich diese Krankheiten durch ihre 
Keime im Stalle einnisten und durch die Milch weiter verbreitet werden 
k6nnen. Schlafstellen von Personen sollen zum Teil aus dies en Griinden, 
zum Teil aus Reinlichkeits- und Appetitlichkeitsriicksichten nicht im Milch
viehstalle geduldet werden. Wo eine Stallwache notwendig ist, solI sie neben 
dem Stall in einem Raume, der mit groBem Aussichtsfenster in den Stall 

1) In dieser Weise wird in Wohnungen - die Frischluft wird ins Schlafzimmer 
bis zum Bett geleitet - Asthma, das durch die kleinen Staub- und Fremdk6rper
beimischungen in der Luft entsteht, geheilt. 
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versehen ist, untergebracht werden. Es soil dem Personal auch untersagt 
werden, im Stalle seine Notdurft zu verrichten, und miissen zu dem Zwecke 
auBerhalb am Stall oder in der Nahe zweckmaBige Aborte vorgesehen 
werden. 

Die haufigsten und gefahrlichsten Stallkrankheiten der Rinder sind: 
Tuberkulose, seuchenhaftes Verwerfen, Euterentziindungen, an
steckender Scheidenkatarr h, die Ka] berruhrund dieKal berpneumonie 
undzum Teil auchdieMaul- undKlauenseuche sowiedie infektiose Klauen
entziindung (Panaritium). Ihrer heiBt es Herr zu werden, indem man die 
Ansteckungskeime vom Stall femMIt, dieselben im Stall vernichtet und die 
Widerstandsfahigkeit der Tiere starkt1). 

a) Die Tuberkulose 
Die Tuberkulose wird hervorgerufen durch das von R. KOCH 1884 entdeckte 

Tuberkulosebakterium (Mykobakterium Tuberculosis KOCH). Ohne dieses 
Bakterium gibt es keine Tuberkulose, und wo dasselbe nicht hinkommt, dort 
entsteht keine Tuberkulose, wenn die Kiihe auch noch so viel Milch geben. Ein 
Beweis dafiir ist die Insel Jersey, die ja das feinste und verMltnismaBig milch
reichste Vieh beherbergt und doch die Rindertuberkulose nicht kennt, weil die 
Einschleppung durch Rindereinfuhrverbot verhindert wird und die Rinder 
naturgemaB gehalten werden. Tuberkulose ist auch dort kaum zu finden, wo 
die Tiere immer oder fast immer im Freien sind, daneben einen guten 
Stall haben. Die Tuberkulose wird nicht vererbt, dies erkennt man aus dem 
geringen Prozentsatz tuberkuloser Kalber; sie wird iibertragen und entwickelt 
sich langsam, jahrelang. Sie ist eine chronische Krankheit. Sie ergreift ebenso 
die milcharmen wie die milchreichen Kiihe, nur letztere, wenn sie keine kraftige 
Kons~itution haben, leichter und starker. Durch naturgemaBe Haltung, gute, 
kraftige Weide, viel frische Luft und maBige Bewegung, sowie Licht und Sonne, 
Kraftigung der Konstitution durch eiweiB- und vitaminreiche Nahrung, kann 
sie in den Anfangsstadien geheilt werden. 

Der von ihr erzeugte materielle Schaden ist sehr bedeutend, da tuberkulose 
Tiere in der Futterausniitzung und Leistungsfahigkeit sehr zurUckgehen. Aber 
noch viel groBer ist die Gesundheitsschadigung; denn die Rindertuberkulose 
ist auf den Menschen iibertragbar und 1/6 aller menschlicher Tuberkulose ist 
durch den Rindertuberkelbazillus (Typus bovinus), der vom menschlichen 
Tuberkelbazillus (Typus humanus) verschieden ist, verursacht. 

Die "Obertragung geschieht vor allem durch Milch von Kiihen mit offener 
Tuberkulose (Eutertuberkulose, Darmtuberkulose, Gebarmuttertuberkulose, 
Lungentuberkulose) besonders leicht auf kleine Kinder (Vgl. I. Bd., 1. Teil, II 3, 
und II. Bd., 1. Teil, II5 und IIIb), wahrend die Milch von Kuhen mit ver
steckter Tuberkulose unb.edenklich ist. 

Leider aber ist die offene Tuberkulose nicht leicht zu erkennen und KLIMMER 
meint, daB 2/3 der Falle unerkannt bleiben. 

Die Lungentuberkulose gibt sich durch Husten, besonders am Morgen, 
schweres Atmen, spater auch Stohnen, AufbHihen, auch schleimig eitrigen Speichel
flu.B usw. zu erkennen. Beirn Husten wird der Schleim und Eiter aus der Luftrohre 
und Lunge mit Massen von Tuberkelbazillen ausgesto.Ben, teilweise in die Luft ver
spritzt, meist aber abgeschluckt. Durch Einatmen der ausgehusteten Schleim
tropfchen wird die Tuberkulose auf andere Tiere ubertragen. Darum wollen solche 
hustende Tiere aus dem Bereiche anderer entfernt werden. 

1) Vgl. auch Kap. IV3. I. Bd., I. Teil, II3, III2, 2. Tei1 III, und II. Bd., 
I. Teil, II 5, IIIb. 
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Die Darmtuberkulose verrat sich durch Koliken und Durchlall mit diinnem, 
iibelriechendem Kot, der vielfach Schleim, Eiter und Blut enthalt. Durch diesen 
Kot kommen die Tuberkelbazillen massenhaft auf den Stallboden, in die Streu, 
an das Euter und von da auch in die Milch. 

Die Eutertuberkulose erzeugt im Euter nicht schmerzhafte Knoten, 
die namentlich nach dem Ausmelken zu fiihlen sind. Die tuberkulosen Anschwellungen 
werden bald groBer; das Eutergewebe wird derb. Das Euter wird groB und unregel
maBig und die Zitzen nehmen eine auseinandergespreizte Stellung an. In der Milch 
werden massenhaft Tuberkelbazillen (50000 bis 100000, ja selbst bis zu 1 Million 
pro 1 cmS) ausgeschieden. Milch von tuberkulosen Tieren darf (nach dem Tierseuchen
gesetz) weder als Nahrungsmittel fiir Menschen, noch zur Bereitung von Molkerei
produkten verwendet werden. Selbst im abgekochten Zustand ist sie auch als Tier
nahrung nicht ohne schadliche Wirkung. Selbstverstandlich darf solche Milch nicht 
auf den Boden gemolken oder geschiittet werden, sondern solI tunlichst bald gekocht 
odeI' mit 0,1 % Formaldehyd versetzt und nach ~stiindigem Stehen auf den Diinger
haufen geschiittet werden. 

Die Gebarmuttertuberkulose erzeugt Umrindern oder unregelmaBiges 
Rindern sowie geringgradigen AusfluB von geruchlosem Schleim und Eiter aus der 
Scheide, der spater starker wird. 

Ais Erkennungsmittel der Tuberkulose dient die Tuberkulinprobe, 
die in dreifacher Weise ausgefiihrt werden kann. 

a) Die Einspritzung von Tuberkulin oder Phymatin mit der 9fachen Menge 
eines 0,5%igen Karbolwassers verdiinnt unter die Raut am RaIse (thermische 
Tu berkulinpro be). 

Binnen 24 Stunden steigt bei tuberkulosen TieJ:een die Korpertemperatur iiber 
40 0 C bis 41 ° C, bei gesunden auf etwa 39° C, bei zweifelhaften auf 39,5° C. (Bei mit 
Tuberkulin odeI' mit Tuberkelbazillenpraparaten vorbehandelten Tieren ungenau.) 

b) Die Einbringung von gewissen Tuberkulinpraparaten (Phymatin, fliissig oder 
salbig, Bovotuberculol) in den inneren Augenwinkel (A ugenpro be, Oph thalmo
reaktion). Bei tuberkulosen Tieren zeigen sich in 12 bis 24 Stunden schleimig
eitrige Tropfen im Augenwinkel. (N ach KLIMMER sicherste Probe, mit Phymatin 
nur 1 % Fehldiagnosen; versagte bei Tieren, die mit Tuberkelbakterienpraparaten, 
Antiphymatol, Bovovazin usw. vorbehandelt waren.) 

c) Die Intrakutanreaktion. An der Schwanzfalte oder an der rasierten 
Ralsseite werden in einer Langsfalte der Raut 0,1 cm3 eines wirksamen 50%igen 
Tuberkulinpraparates moglichst dicht unter·der Raut eingespritzt. Bei tuberkulosen 
Rindern entsteht nach 1 bis 5 Tagen eine Schwellung. 

d) Die Kutanreaktion (nach PIRQUET und SCHNURER). Raut an der Schulter 
oder am Rals 10 X 6 cm weit rasiert, an 3 Stellen kreuzweise skarifiziert und mit 
konzentriertem Tuberkulin eingepinselt. Positiv bei sicht- und tastbarer Infiltration. 
COber den Nachweis von Tuberkelbazillen in der Milch vgl. 1. Bd., 1. Teil, II3.) 

Bekampfung der Tuberkulose 

1. Bangsches Verfahren. Durch Tuberkulinimpfung werden die tuber
kulosen Tiere herausgefunden und ausgemerzt. Die Kalber werden sogleich 
von der Mutter getrennt, erhalten in den ersten drei Tagen unerhitzte Kolostral
milch, dann aber nur pasteurisierte Milch, eventuell mit Zusatz von etwas Koeh
salz oder Milch von sicher gesunden Kuhen. (Sicheres, aber umstandliches 
und kostspieliges Verfahren.) 

2. Ostertagsches Verfahren. Es werden nur die Kiihe mit klinisch 
erkennbarer, offener Tuberkulose ausgemerzt, die Kalber wie bei dem Bangschen 
Verfahren aufgezogen. Wegen der Unsicherheit der Feststellung von offener 
Tuberkulose hat diese Methode bisher sichere Erfolge nicht gebracht. 

3. Klimmersches Verfahren. Durch die Augenprobe werden die tuber
kulosen Tiere herausgefunden, jene mit fortgeschrittener offener Tuberkulose 
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sofort ausgeschieden, die anderen aber aIle mit 5 cms Antiphymatol (einem 
abgeschwachten Stamm menschlicher Tuberkelbazillen) geimpft. Diese 
Impfungen werden bei tuberkulosen Tieren 1/ ,jahrig wiederholt, bei gesunden 
jahrlich. Sie erbOhen die Widerstandsfahigkeit der Tiere gegen Tuberkulose. 
Kalber werden wie bei den anderen Verfahren mit tuberkulosekeimfreier Milch 
(entweder von einer gesunden Kuh, oder pasteurisiert) gefiittert. 

4. Calmetesches Verfahren. Die KaIber werden mit einem avirulenten, 
durch 20 Jahre auf Kartoffel, die mit Ochsengalle und 5 % Glyzerin versetzt 
wurde, geziichteten Stamm von boviren Tuberkelbazillen (B. C. G.-Stamm
Bact. Calmette-Guerin) geimpft und bleiben dann gegen Tuberkulose immun. 
Nach diesem Verfahren sind bis Mai 1928 in Frankreich schon 75000 Kinder 
und mehr als 15000 Kalber gegen Tuberkulose geschiitzt worden. 

In einigen Staaten gibt es staatliche BekampfungsmaBnahmen. Fiir aIle 
Faile aber gebOrt eine entsprechende Stallhygienie (gutes Reinhalten und Liiften 
des Stalles, Desinfizieren) dazu. In engen Stailungen wird sich die Tuberkulose 
ebenso halten wie in engen W ohnungen. 

Eintrocknen halt der Tuberkelbazillus 8 bis 12 W ochen, im Auswurf sogar 
12 bis 20 Wochen aus, Besonnung nur 1 bis 3 Stunden, Erhitzung auf 85° C 
etwa l/S Minute. 

b) Seuchenhaftes Verkalben 1) 

Es wird fast immer nur von dem 1897 von BANG entdeckten Abortus
bakterium (Bacillus abortus infektiosi Bg.), selten von anderen Bakterien her
vorgerufen. Dasselbe siedelt sich hauptsachlich in der Gebarmutter und im 
Euter an. In der Gebarmutter ruft er eine Entziindung hervor und bewirkt die 
LoslOsung der Eihaut vom Tragsack und dadurch ein friihzeitiges AusstoBen 
der Frucht, meist im 4. bis 7. Monat, manchmal auch schon des reifen Kalbes, 
das aber dann gewohnlich bald eingeht oder sich schlecht entwickelt. Zuweilen 
wird das Kalb nicht ausgestoBen, sondern trocknet im Tragsack mumienartig 
ein (Steinkalb). 

Die Einwanderung des Abortusbazillus geschieht 1. durch das Maul mit 
dem Futter oder Wasser, 2. durch die Scheide bei der Begattung usw., 3. durch 
das Euter im Wege des Zitzenkanals. Zur fibertragung einer Kuh auf die andere 
tragt sehr das Stallpersonal bei. 

Das Verwerfen kiindet sich, ahnlich wie die normale Geburt-an, durch einen 
schleimigen oder schleimig eitrigen -geruchlosen AusfIuB aus der Scheide, ge
wohnlich 3 Tage vor dem AusstoBen der Frucht, Anschwellen des Wurfes und 
geringes Einsinken der breiten Beckenbander. Meist besteht 8 bis 14 Tage 
nach dem Verkalben ein schmutzig-brauner geruchloser AusfIuB. 

Haufig bleibt beim seuchenhaften Verkalben die Nachgeburt zuriick und 
gibt Veranlassung zu eitriger Gebarmutterentziindung, die auch Blutvergiftungen 
erzeugen und zur Unfruchtbarkeit fUhren kann. Jedenfalls wird die Frucht
barkeit um Monate und Jahre hinausgeschoben. 

Die Jahresmilchmenge wird auf 1/3 bis 2fs herabgesetzt. Die Milchist 
zwar chemisch nicht geandert, ist aber doch keine Vorzugsmilch und sollte nur 
abgekocht oder gut pasteurisiert verwendet werden, zumal bei der Verfiitterung 
an junge Tiere. Nach den neuesten Nachrichten sollen durch Milch, die reicher 
an Abortusbazillen ist, beim Menschen, namentlich bei Kindern, Erkrankungen 
hervorgerufen worden sein, die dem Maltafieber ahnlich sind (vgl. II. Bd., 
1. Teil, II5 und lIIb). 

1) V gL auch 1. Bd., 1. Teil, II 3. 
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Wenn nicht die Folgekrankheiten waren, waren die Schaden des Verkalbens 
bald iiberwunden, denn die Tiere erlangen sehr bald Immunitat. Viele Kiihe 
verkalben nul' einmal, andere zweimal, selten dreimal. Del' Bestand ware somit 
bald durchgeseucht. Abel' die neueingestellten Tiere verkalben wieder und auch 
bei den alteren bleiben die schadlichen Folgen, namentlich das Zuriickbleiben 
del' Nachgeburt zuriick. 

Am schnellsten wird die Seuche durch einen angesteckten Bullen odeI' 
Stier verbreitet, dann durch die Benutzung von Genossenschaftsweiden, auf 
denen durch verseuchte Rinder die Ansteckungskeime verstreut werden. 

Zur Verhiitung del' Verseuchung eines Bestandes sollte jedes neu einzu
stellende Tier durch die Blutuntersuchung auf das Freisein von BANGSchen 
Abortusbazillen gepriift werden und sollte dies auch zur Bedingung beim Ankauf 
gemacht werden. Dasselbe gilt fUr Tiere, die von fremden Weiden odeI' 
Pensionsweiden kommen. 

Die Tiere miissen einstweilen in einem Quarantanestall gestellt werden und 
hier auch abkalben. 

Die Verbreitung del' AbOl'tuskeime geschieht hauptsachlich durch den 
Scheidenschleim, die Friihgeburt und die Milch. In del' Milch wird del' Abortus
bazillus von Kiihen, die verkalbt haben, noch jahrelang (bis zu 7 Jahren) aus
geschieden, und solche "Abortusbazillen-Dauerausscheider" sind hochst 
gefahrlich in einem Stande. Abel' auch in del' Milch von Kiihen, die niemals 
verworfen haben, finden sich Abortusbazillen und bis zu 33 % del' Marktmilch 
in GroEstadten sollen ihn enthalten. 

Um einen Bestand mit seuchenhaftem Verkalben wieder seuchenfrei zu 
machen, muE folgendes geschehen: 

1. Jede Kuh solI bei den ersten Anzeichen einer Geburt abgesondert, am 
besten in einen eigenen Abkalbestall gebracht werden, del' entsprechend 
hygienisch eingerichtet ist. 

2. 1st bei del' Geburt das Kalb tot, so ist dasselbe zugleich mit del' Nach
geburt tief zu vergraben odeI' zu verbrennen, weil diese Korper voll Abortus
bakterien sind. 

3. Die Kuh, eventuell auch das Kalb bleiben im Abkalbestall bis zum 
Aufhoren jedes Scheiden- odeI' Gebarmutterausflusses. Nach Desinfektion 
des Wurfes kann sie wieder in den gemeinsamen Stall kommen. 

4. N ach dem Verlassen des Abkalbestalles ist del' Standplatz und die Umgebung 
gut mit heiBer Soda16sung und frischer Kalkmilch sowie eventuell del' ganze 
Stall zu desinfizieren. 

5. Sowohl die gesunden als auch die verseuchten Tiere werden einer Schutz
und Heilimpfung unterworfen. Als Impfstoffe werden meist verwendet: 

Durch Erhitzen abgetotete Abortusbakterien (z. B. Antektrol) odeI' lebende 
Abortusbakterien (z. B. Elektrosan 1), odeI' auch Serum). 

(Neuerdings hat DR. SCHUBERT, Radstadt, durch intramuskuHire Injektionen 
von Trypanblau gute Erfolge erzielt). 

c) Der ansteckende Scheidenkatarrh 
wird . erzeugt durch ein besonderes Bakterium, einen Streptokokkus, del' mit 
dem Scheidenschleim auf den Boden und in die Streu gelangt und dadurch 
sowie durch die Hande des MeIkers und durch den Bullen auf andere Tiere iiber
tragen wird. An der geroteten Scheidenschleimhaut mit dicht gelagerten steck-

1) Impfstoffgesellschaft Phava, Leipzig, TorgauerstraBe 32, oder Human Teisler, 
Dohna bei Dresden. 
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nadelkopfgro13en, geroteten, del' ben Knotchen (Lymphfollikel) ist er leicht er
kennbar. Die Knotchen werden spateI' hellrot bis gelblich. Es besteht ein 
glasiger .Ausflu13 mit Eiwei13flocken, del' spateI' auch rahmartig wird. Die .Ab
heilung erfolgt meistens schon nach 4 W ochen, doch kann sich die Dauer del' 
Krankheit auch auf 6 Monate erstrecken. Diese Krankheit veranla13t fort
wahrendes Umrindern und schlie13lich auch Unfruchtbarkeit, bei trachtigen 
Tieren zuweilen auch Verwerfen, doch ist sie nicht dieUrsache des seuchen
haften Verwerfens, das, wie vorher erwahnt, durch ein anderes Bakterium 
erzeugt wird. Del' ansteckende Scheidenkatarrh ist sehr lastig und auch nicht 
ohne Einflu13 auf den Milchertrag. Zur Bekampfung werden desinfizierende 
Mittel (Bissulin, Chinosol, Pyoktanin, Noval usw.) verwendet. Selbstverstandlich 
miissen die Stande del' Kiihe wiederholt desinfiziert werden, urn die .Ausbreitung 
und die Wiederholung del' Krankheit zu verhindern. 

d) Der BHischenausschlag 
In del' Scheide entstehen wasserhelle odeI' gelbliche, diinne Blaschen, die 

nach 8 bis 14 Tagen verschorfen, manchmal abel' auch tiefer greifende Geschwiire 
bilden und dann erst nach 4 bis 8 Wochen abheilen. Nach Professor REISINGER' 

und REIMANN ist del' Erreger diesel' Krankheit ein filtrierbares Virus. Die 
Krankheit ist durchaus nicht harmlos und, wie erst unlangst REISINGER 

festgestellt hat, ist sie hauiig die Ursache des Verwerfens. Sie wird natiirlich 
auch durch den Stier iibertragen und durch entsprechendes Desinfizieren sowie 
durch Isolieren del' Tiere behoben. 

e) Euterentziindungen (Mastitiden) 
(Vgl. auch 1. Bd., 1. Teil, .Abschnitt II3, und 1. Bd., 2. Teil, .Abschnitt III, 

Die Eutererkrankungen gehoren zu den unangenehmsten Erscheinungen 
im Milchviehstall. Sie verringern den Milchertrag und die Milch wird infolge 
del' Veranderungen in Geschmack und Zusammensetzung oft nicht verwertbar 
sein. Bei Paratyphusmastitis ist sie selbst im abgekochten Zustande oft 
gesundheitsschadlich, sonst abel' diirfte sie, wenn nicht veriindert, ka".1m von 
Nachteil sein. besonders im abgekochten Zustande. 

Euterentziindungen sind weit mehr verbreitet, als man glaubt. Durch
schnittlich scheinen 15 bis 20 % aller Kiihe mit geringeren odeI' gro13eren 
Sekretionsstorungen behaftet zu sein. In guten, reinen Stallungen, wo ver
standig gemolken wird, kommen sie selten VOl', dafiir urn so hauiiger in unreinen 
Stallungen mit schlechten Melkern. Es gibt Stallungen, wo zu Zeiten del' gro13te 
Teil del' Milch einen ra13salzigen Geschmack zeigt, infolge von Euterleiden. 

Euterentzundungen verbreiten sich gewohnlich von einer Kuh zur anderen, 
denn sie werden zum allergro13ten Teil durch bestimmte Bakterien hervorgerufen, 
die im Euter wuchern; sind also infektios. 

Den Eingang in das Euter finden sie: 1. durch den Zitzenkanal von 
del' Hand des Melkers, von Euterwischtiichern, Melkrohrchen, von del' Streu usw. 
ausgehend, im Wege del' geringen Milchfeuchtigkeit und del' Kapillarwirkung 
im Kanal (del' haufigste Fall). Besonders anfallig sollen die breiten, gegen die 
Miindung trichterformig zulaufenden Zitzen sein, wegen mangelhaften Zitzen
verschlusses. 2. Durch das Blut, indem Bakterien von Gebarmutterent
ziindungen, Magen- und Darmkatarrh, Tuberkulose in das Euter eindringen. 
3. Durch das Futter, wie es fiir die Galtstreptokokken von STEENSTROM 

nachgewiesen wurde. 4. Durch Verletzungen des Euters und Wundinfektionen 
(z. B. durch Fliegen, Miicken, Bremsen). 
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Es gibt eine Reihe von Bakterien, die an den Euterentzundungen beteiligt 
und zum Teil spezifisch sind. 

N ach HESS sind folgende Euterentziindungen zu unterscheiden: 
1. Der Galt (sporadischer und gelber Galt, Streptokokkenmastitis, Aga

lactia catarrhalis contagiosa), die haufigste Eutererkrankung, ist dadurch gekenn
zeichnet, daB sich in der Milch, besonders aber im Sediment der Leukozyten
probe die Erreger des Galt, die Galtstreptokokken (Streptococcus mastididis 
et agalactiae) in groBeren Mengen vorfinden. 

Sie bringen das Driisenepithel der Alveolen in groBem Umfang zur AblOsung 
und darum sind in der Milch nebst Leukozyten und Lymphozyten in groBer 
Menge MilchbildungszeUen zu finden. 

Der Galtstreptokokkus ist ein kettenformiges Milchsaurebakterium, das 
oft in sehr langen, verwickelten Kokkenfaden auftritt. Diese Langfaden treten 
besonders bei der chronischen Form des gelben Galtes auf, wahrend Kurzfaden 
den sporadischen Galt oder die akute Form des Galtes kennzeichnen. Durch 
die Saurebildung treten Gerinnungen der Milch im Euter ein, und es werden 
dann Flocken und brocklige Stucke, "Schlatzen" oder "Schlotzen", beim Melken 
ausgeschieden. Diese Kaseinfetzen bleiben beim Seihen der Milch auf dem Sieb 
zuriick und zeigen dem Kaser an, daB hier Galtmilch, welche heftige Storungen 
in der Kaserei (ungleichmaBige Gerinnung, Blahung usw.) hervorrufen, bei
gemischt ist. Der Milchertrag nimmt ab, meistens um 8 bis 10 %, spater mehr 
und das betreffende Viertel verodet und faUt zusammen, es wird kleiner und 
die Kuh ist dann dreistrichig. Der Galt greift nach und nach auch auf die anderen 
Viertel uber und mit der Zeit kann die Milch ganz versiegen. Da der Galt sehr 
verbreitet ist, in Mitteleuropa etwa 10 bis 12% aller Kuhe mit demselben behaftet 
sind, so ist der Verlust an Milch sehr bedeutend und wird in Deutschland auf * Milliarde Goldmark geschatzt, in Osterreich auf etwa 200 Millionen Liter 
im Jahr. 

Die Milch zeigt anfangs keine Veranderungen, jedoch einen ri:i.B-salzigen 
Geschmack, spaterhin wird sie dunner, blaulich, zeigt eitrige Beimischungen 
und bekommt ein gelbes Aussehen, bildet einen gelben Bodensatz. Haufig sind 
Blutbeimischungen, und die Milch bekommt dann ein rotliches Aussehen, wird 
auch zum SchluB grieBig, breiig und miBfarbig. Solche Blutbeimischungen 
sind oft das erste Zeichen von sporadischem Galt. 

In chemischer Beziehung ist sie dahin verandert, daB der Fettgehalt, der 
Gehalt an Milchzucker und phosphorsaurem Kalk erniedrigt, die Menge 'an 
Albumin und Globulin sowie der Kochsalzgehalt erhOht sind. 

Was eine eventuelle Schadigung der menschlichen Gesundheit durch den 
Mastitisstreptokokkus anbelangt, so sind die Ansichten noch nicht ganz geklart, 
doch sind die meisten Forscher der Ansicht, daB der echte Mastitisstreptokokkus 
ffir den Menschen harmlos sei. Schon NOCARD und MOLLEREAU kamen zu dem
selben SchluB. In Nordamerika, wo die Streptokokkenmastitis ebenfalls sehr 
verbreitet ist, hat man sich eingehender mit dieser Frage beschaftigt. Die Arbeiten 
von JONES, AYERS und MUDGE, EVANS, SHERMAN und HASTINGS, SAVAGE sind 
zusammengefaBt in LORE A. ROGERS "Fundamentals of Dairy science". Man 
ist auch hier zur SchluBfolgerung gekommen: Der Beweis sei noch nicht er
bracht, daB die gewohnlichen Mastitisstreptokokken von irgend
einem EinfluB auf die menschliche Gesundheit seien. Wenn durch 
Streptokokken aus dem Euter Halsentzundungen beim Menschen entstehen, 
so seien diese nicht durch den Streptococcus mastitidis, sondern durch den Strepto
coccus pyogenes, der unter Umstanden vom Menschen in das Kuheuter iiber
gehen kann, erzeugt worden. Der Streptococcus pyogenes tritt aber selten in 
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der Milch auf und ihm sind wahrscheinlich die wenigen bekannt gewordenen 
Epidemien von Halsentziindungen und Gastroenteritiden infolge Genusses roher 
Milch zuzuschreiben (vgl. Bd. II., 1. Teil, nIb). 

Den Hauptschaden durch die Streptokokken-Mastitis hat jedenfalls der 
Viehhalter selbst, teilweise durch den Entgang an Milch, teilweise durch die Ver
schlechterung der Qualitat der Milch, die ofter auch wegen des schlechten Ge
schmackes zuriickgewiesen wird. 

Sicher festzustellen ist der gelbe Galt durch den Nachweis der Mastitis
streptokokken. (Betreffs Unterscheidung vgJ. Bd. I, 1. Teil, II 3 und IV 2.) 
Das Euter zeigt gewohnlich keine auffallende Veranderung und deshalb wird 
der gelbe Galt haufig iibersehen. In den ersten 2 Tagen nach der Infektion 
tritt zwar oft eine Rotung und Schwellung des Euters sowie Schmerz
haftigkeit des betreffenden Euterviertels, erhOhte Temperatur und geringfiigige 
Storung des Allgemeinbefindens ein, jedoch verschwinden diese Erscheinungen 
bald, das Euter wird besonders beim gelben Galt kleiner und fiihlt sich derb 
an. Die Euterlymphdriisen, welche man fiihlen kann, wenn man die Haut 
an der Hinterseite des Euters etwas hinaufschiebt, sind vergroBert. Die Tiere 
magern abo 

Die Behandlung und Behebung des Galtes ist noch auf keinem 
sicheren Stand angelangt, trotzdem daran eifrig gearbeitet wird. Vorlaufig 
ist noch die beste und erfolgreichste Behandlung das haufige Ausmelken 
und die Kaltwasserbehandlung, wie sie RUSTERHOLZ vorgeschlagen 
und dann Prof. E. HESS etwas abgeandert hat. Nach RUSTERHOLZ werden die 
an Galt erkrankten Viertel taglich 5mal zuerst gut ausgemolken, dann durch 
zirka 5 Minuten mit kaltem, reinem Brunnenwasser gewaschen, hernach gut 
abgetrocknet und kraftig massiert. Nach 5- bis 14tagiger Behandlung tritt 
in vielen Fallen Heilung ein. 

HESS schreibt vor: Die mit Galt behafteten Viertel werden nach sorg
faltigem Ausmelken taglich 3mal wahrend 5 bis 8 Minuten mit einem 6- bis 8fach 
zusammengelegten, in frisches, recht kaltes Brunnenwasser getauchten, ganz 
leicht ausgewundenen Leinwandstiick (Tisch- oder Bettuch) gut umhiillt, nachher 
mit einem Handtuch abgetrocknet, kraftig massiert und nochmals ausgemolken. 
Bei frisch gekalbten Kiihen beobachtet man hin und wieder wahrend der Dauer 
des kalten Umschlages ein leichtes, aber bedeutungsloses Frosteln. 

In allen frischen, heftigen (akuten) Fallen von Galt, wo die Kiihe noch 
ziemlich viel Milch liefern, bessert sich die Milch schon innerhalb von 4 Tagen 
und ist nach 10 bis 14 Tagen wieder normal, weiB, siiB ohne Gerinnsel und Boden
satz und streptokokkenfrei. In langer bestehenden (chronischen), schleichenden 
Fallen, das heiBt bei Kiihen mit abnehmender Milchsekretion und beginnender 
Verkleinerung des Euters, wird die Milch innerhalb 8 bis 14 Tagen wieder weiBlich 
und milchahnlich, nimmt jedoch in der Menge nicht oder nur wenig zu, bleibt 
stets etwas sal zig und enthalt immer mehr oder weniger Streptokokken. Nach 
Einstellen der Behandlung erfolgt rasch ein Riickfall, weshalb solche Stiicke 
behufs Verhinderung der Verbreitung der Krankheit an den kranken Strichen 
nicht mehr gemolken und, sob aId die Milchabscheidung aus den iibrigen Strichen 
nachlaBt, gemastet werden sollten. 

Von Wichtigkeit ist, daB das Melkpersonal bei der Behandlung die notige 
Sorgfalt und Ausdauer entwickelt. Auch in der Nacht muB die Behandlung 
fortgesetzt werden. Wenn zu friih aufgehort wird, tritt nach 8 bis 14 Tagen 
wieder ein Riickfall ein. Durch die Kaltwasserbehandlung und das Massieren 
wird offenbar der Blutumlauf angeregt und die Aufsaugung der Krankheits
stoffe und die Vernichtung der Bakterien gefordert. 
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Der sporadische Galt ist am leichtesten zu bekampfen, weil die Erkrankung 
sich gewohnlich nur auf die Milchkanalchen erstreckt, w~hrend der gelbe Galt 
bis in die Aveolen greift. Er verschwindet oft von selbst, besonders wenn die 
Kiihe trockengestellt werden oder 'das betreffende Viertel nicht mehr 
gemolken wird. 

Nach Prof. HEss sind mit der Kaltwasserbehandlung etwa 50 bis 60% 
der Galtfalle zu heilen. Ein einzelnes Viertel empfiehlt HEss durch vorii ber
gehendes Trockenstellen der Heilung zuzufiihren, also das erkrankte 
Viertel nicht zu melken. Auch sollen Tiere mit Euterkrankheiten maBig gefiittert 
werden. 

In neuerer Zeit hat man nach RICHTER und DEMMEL Einspritzungen in 
den Zitzenkanal oder unter die Haut des Euters von verschiedenen Mitteln 
versucht. Die Akridinderivate Uberasan, Rivanol gaben einigermaBen 
befriedigende Resultate. Selektan bewahrte sich nicht besser. 

Durch subkutane Einverleibung (Impfung) von stallspezifischen Strepto
kokken-Vakzinen konnte W. LENZ ohne besondere lokale Behandlung die Mastitis 
zum Stillstand bringen und die Krankheit heilen. Die Bekampfung muB in 
Abstanden von 10 bis 14 Tagen erfolgen und wirkt auch verhiitend. Auch 
Antivirus wurde vereinzelt mit Erfolg verwendet. 

V or beugungsmaBregeln sind: 
1. Sorgfaltiges zweckmaBiges Melken mit vollstandigem Entleeren jedes 

Viertels. 
2. Of teres Handewaschen wahrend des Melkells mit einer desinfizierenden 

Seifenlosung. 
3. Priifung jeder neu einzustellenden Kuh auf Euterkrankheiten durch 

Geschmackspro be,Alizarolpro be, Leukozytenpro be, mikroskopische 
Untersuchung und die Katalaseprobe. 

4. Trennung der kranken Tiere von den gesunden. 
5. Ausmelken der kranken Tiere nach den gesunden. 
6. Nicht auf den Boden mel ken der ersten Milch und besonders nicht der 

Milch von erkrankten Kiihen. Die Milch von erkrankten Kiihen wird abgekocht 
und verfiittert, eventuell ganz vernichtet. 

7. Tagliche Standdesinfektion bei erkrankten Tieren. 
8. Reinliche, trockene Streu. 
9. Ganz allmahliches Trockenstellen der Kiihe bei immer gutem Ausmelken. 
2. Die heftige (parenchymatose) Euterentziindung (Mastitis parenchymatosa) 

ergreift das ganze Driisengewebe und das dazwischen liegende Bindegewebe 
und erzeugt gewohnlich sehr starke Anschwellungen des Euters mit Schmerz
haftigkeit und Harte. Die Euterlymphknoten sind wenig geschwollen, Milch
menge nimmt plOtzlich ab und die Milch ist meistens ganz verandert, bis eiter
ahnlich oder blutig, wasserig, grieBig und oft iibelriechend. Die Reaktion ist 
meistens alkalisch, die Alizerolprobe mehr oder weniger violett, der Milchzucker
gehalt ist sehr vermindert, der Chlornatriumgehalt vermehrt sowie die Chlor
zuckerzahl erhoht. 

Als Erreger dieser Krankheit treten verschiedene Bakterien auf; am meisten 
Bakterien aus der Koli-Aerogenes-Gruppe, die auch als Bacterium phlegmasiae 
uberis KITT oder als Bacterium GUILLEBEAU a, b, c bekannt wurden. Weiterhin 
sind es Bakterien aus der Paratyphusgruppe, ferner gewisse Staphylokokken, 
die meist nur gutartige Euterentziindungen hervorrufen, undendlichdasBacterium 
pyogenes, welches GORIN! als Bacillus minimus mammae bezeichnet. Mammo
kokken kommen nach GORINI fUr gewohnlich im Euter vor, sollen harmlos 
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sein, jedoch unter Umstanden Milchfehler erzeugen und bei Milchstauungen 
Euterentziindungen erregen konnen. Eine ahnliche Anschauung vertritt 
W. STEOK (II. Bd., 1. Teil, II 3). Darnach gibt es auch ganz verschiedene 
Arten von Euterentziindungen, angefangen von der gutartigen oder milden 
Form, welche auch als "Viertel" oder "leichtes Viertel" bezeichnet wird 
und meist in einigen Tagen voriibergeht, bis zu der heftigen Euterentziindung, 
auch "Kreuzviertel" genannt, weil sie mit Kreuzlahmung, Festliegen und 
anderen Krankheitserscheinungen verbundenist, und endlich auch zur br andigen 
Euterentziindung, bei welcher Teile des Viertels brandig und abgestoBen 
werden. Die schweren FaIle dauern 10 bis 30 Tage. 

Besonders gefiirchtet ist nach Prof. GOTZE, Hannover!), die Weide
euterseuche (Pyogenesmastitis), welche in den Monaten Juli, August, 
September trockenstehende Kiihe auf der Weide befallt und sich durch ent
ziindliche Anschwellung einer Zitze und spatere Anschwellung und Eiterung 
des Euters bemerkbar macht. Der Eiter tropft oft aus dem Euter auf die Weide 
und werden nun durch Fliegen leicht die Pyogenesbakterien verschleppt. Die 
Infektion erfolgt wohl haufig durch Insekten-, Fliegen- und Miickenstiche. 

Etwa Ys der Euterentziindungen wird chronisch oder schleichend und endet 
mit dem Verluste eines oder mehrerer Viertel und vereinzelt auch mit der Kuh. 

Bei der Behandlung der Euterentziindungen werden gewohnIich ver
schiedene Salben und Einreibungen angewendet. Ein starkeres Massieren ist 
nicht zu empfehlen, weil es nur die Verbreitung der Krankheit fordert. Kalt
behandlung ist ebenfalls nicht von Vorteil, weil die Entziindung leicht verhartet, 
dagegen wird Warmbehandlung empfohlen. Nach Prof. HESS sind Dampf
hader auch mit Heublumen und Bahungen am Platze. Die Kuh wird dabei 
mit einem groBen Tuche bedeckt, damit der Dampf dem Euter zustrome. Der 
Topf mit dem siedendheiBen Wasser wird unter das Euter gestellt. Diese Dampf
bader miissen taglich 3mal durch 20 bis 30 Minuten angewendet werden. Sie 
wirken besonders im Anfange sehr gut, erweichen die Geschwulst, vermindern 
die Spannung und fordern die Aufsaugung der Exsudate. Warme Bahungen 
werden mit Eibischwurzeln, Kamillen usw. bei einer Temperatur von 35 bis 
40 0 C angewendet. Spezielle Schutz- und Heilimpfungen sind derzeit noch 
nicht im Gebrauch. Jedenfalls ist hier immer der Tierarzt zu rufen. 

Vorbeugungsregeln: Dieselben wie beim Galt. 

3. Der Euterkatarrh (Mastitis catarrhalis), eine meist gutartige, oberflach
liche Entziindung der Schleimhaut der Zisterne und der Ausfiihrungsgange 
der Milchkanale. Man findet deshalb an der Zitzenbasis gewohnlich Knoten 
und Anschwellungen. In schwereren Fallen kann die Entziindung auch weiter
greifen auf das Driisengewebe. Die Erreger sind in der Regel Staphylokokken 
und Streptokokken sowie Kolibakterien. Die Milch ist wenig oder gar nicht 
verandert, zeigt aber einen raB-salzigen und bitterlichen Geschmack. In schwereren 
Fallen wird sie wasserig, indem sie beim Stehen eine schmutzigweiBe bis gelb
griine Rahmschicht abscheidet und einen gelbgriinen Bodensatz bildet. Der 
Sauregehalt ist gewohnlich vermindert. Die Ursache ist haufig in Erkaltungen, 
Zugluft und in schlechtem Melken zu suchen. Die Heilung tritt oft in 14 Tagen, 
oft aber auch erst nach mehreren Wochen ein, zuweilen wird der Euterkatarrh 
chronisch, dann muB man bis zum nachsten Abkalben warten, bis die Milch 
wieder normal wird. Ein veralteter Euterkatarrh ist unheiIbar. Die Kaltwasser-

1) Mitteilungen der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft vom 10. November 
1928, Stuck 45, S. 1015. 
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behandlung bringt gute Wirkung. AuBerdem werden Einreibungen mit Kampfer
oder Borsalbe oder Injektionen von desinfizierenden Fliissigkeiten verwendet. 

4. Eutertuberkulose. Sie tritt gewohnlich zuerst nur an einem Viertel auf und 
bildet anfangs kleine, spater immer groBer werdende derbe Klloten, die schmerzlos 
sind. In der Folge wird das Euter gewohnlich sehr vergroBert, oft auch hockerig. 
Die Milch ist gewohn1ich nicht sehr verandert, sie enthalt aber massenhaft 
Tuberkulosebakterien. Die Milch von eutertuberkulosen Kiihen darf nach dem 
Tierseuchengesetze nicht verkauft und auch nicht verarbeitet werden. Sie ist 
einfach zu vernichten. Das Verfiittern ist auch im abgekochten Zustande be
denklich, weil das Abkochen gewohnlich nicht mit der notigen Sorgfalt geschieht. 

f) Die Kalberruhr (wei13e Ruhr der K8.lber) 
entsteht durch die Infektion der frischgeborenen Kalber (Lammer, Zicklein), 
durch gewisse Bakterien hauptsachlich, aus der Koligruppe (Coli, Isocoli, 
Paracoli, Aerogenes), ferner durch Paratyphusbakterien, durch Bacterium 
pyocyaneum, Bacterium abortus, Bacterium proteus, Diplokokken. Die An
steckung geht vom Maul aus dureh verunreinigte Streu, Hande, Euterstriehe, 
Trankeimer, Stallgerate usw. oder auch vom Nabel aus. Es muB deshalb der 
Nabel aseptisch behandelt werden. Der Nabelstrang muB mit einem in 3%ige 
Kreolin16sung gelegten oder aueh ausgekochten Bandchen nahe am Leib ab
gebunden und mit Holzteer bestriehen werden. Wurf und Scheide der Kuh 
werden vor der Geburt mit 3 %iger Kreolin1osung gereinigt. Der Platz, an den 
das Kalb kommt, wird gut mit Kalkmilch uSW. desinfiziert. 

Die Ruhr tritt am 1. bis 3. Tage auf, ist haufig und bringt viele Verluste. 
Bekommt ein Kalb die weiBe Ruhr, so sind sofort die iibrigen Kalber zu ent
fernen und ist der Stand genau zu desinfizieren. 

Zur Verhiitung werden die Kiihe zum Abkalben in einen besonderen Stall 
gebraeht. Die Kalber werden einzeln in einen besonderen Kasten (Kalber
kasten nach EVERS) oder in eine Kiste mit Einstreu von Torfmull oder trockenen 
Sagespanen uSW. gegeben. Zur Heilung empfiehlt KLIMMER in erster Linie 
die Ven trase (kolloidales Silber mit Beigabe eines Schutzkolloides, erhaltlich 
bei der Impfstoffgesellschaft Phava in Leipzig, Torgauer StraBe 32). Dieselbe 
wird der Trankmilch zugesetzt. 1m Notfall kann auch Formaldehyd (1 em3 

auf 1 Liter Milch) verwendet werden. 

g) Die K8.lberpneumonie (ansteckende Lungenentziindung der Kalber) 
Sie wird hervorgerufen durch Bacillus vitulisepticus. Es k6nnen aber 

auch andere Bakterien die Ursache sein. Sie auBert sieh durch Husten, Nasen
ausfluB, Fieber, beschleunigte Atmung und ist sehr gefahrlich, kann in 3 bis 
5 Tagen zum Tode fiihren. Inkubationszeit 2 bis 18 Tage. Es gibt dagegen 
eine Heilimpfung mit einem polyvalenten Kalberpneumonieserum, die im Anfange 
der Krankheit gute Erfolge bringt. 

h) Die Maul- und Klauenseuche oder Aphthenseuche, 
gekennzeichnet durch Blasenbildung in der Mundhoh1e, auf dem Flotzmaul, 
an der Kronenhaut der Klauen, im Klauenspalt und an der Haut der Ballen, 
ferner am Euter, besonders an den Zitzen. Inkubationszeit 2 bis 7 Tage, 
anfangs Fieber. Bei "b6sartiger" Maul- und Klauenseuche wird die 
Herzmuskulatur verandert, und es treten p16tzliche Todesfalle ein. Wird nur 
die Mundschleimhaut betroffen, dauert die Krankheit 8 Tage, bei Klauen
erkrankung bis zu 3 Wochen. Nach der Heilung ist die Milchleistung bis zum 
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nachsten Abkalben gewohnlich sehr vermindert, doch laBt nach F. E. NOTTBOHM 
das Virus der Maul- und Klauenseuche die Milchsekretion unbeeinfluBt, Euter
erkrankungen sind sekundarer Natur. Es konnen auch chronische Klauen
und Gelenkleiden sowie Herzmuskelschwache zuriickbleiben. 

Der Erreger der Maul- und Klauenseuche ist ein £iltrierbares Virus und 
moglicherweise nach FROSCH ein winziges Bakterium. Austrocknen vertragt 
es 11 bis 18 Tage; gegen hohere Temperatur und Desinfektionsmittel (Kalk
milch, 2%iges Formalin, l%ige Salzsaure und 3%ige Soda) ist es sehr empfind
lich, geht durch die genannten Desinfektionsmittel in 1 Stunde zugrunde, 
desgleichen in saurer Milch, Joghurt, Topfen, Sauerrahmbutter, bei der Kaserei, 
in Milch bei 83 0 C in 1 Minute. Vbertragen wird die Seuche auBer durch die 
Tiere selbst, durch Personen, Ratten, durch Rindsbremsen, durch das Futter, 
durch die Milch kranker Tiere und durch das Klauenhorn infiziert gewesener 
Tiere, bei denen sich in der Klauenhohle oder im Klauenhorn der Erreger auch 
8 Monate halten kann (Dauerausscheider). 

Die Milch von Tieren mit Maul- und Klauenseuche zeigt nach SCHWARZ 
niedrigeren Sauregrad, stark erhohten Fettgehalt und hoheren Albumin- und 
Globulingehalt. Sie darf, sofern sie nicht schon im Aussehen verandert und 
dadurch ungenieBbar ist, nur im abgekochten Zustande in den Verkehr gebracht 
werden. 

"Uberstehen der Seuche erzeugt eine gewisse Immunitat der Tiere, die gegen 
gleich starke Seuche % bis 1 Jahr dauern diirfte, gegen starkere jedoch versagt. 

Schutzimpfungen mit LOFFLERS Immunserum (Schutz dauert 2 bis 4 W ochen) 
oder mit Blut oder Blutserum von Rekonvaleszenten. In Verbindung mit kiinst
licher Infektion (nach dem SCHLEISSHEIMER-Verfahren) hat sich diese Not
impfung gut bewahrt. Zunachst wird dabei Blut von rekonvaleszenten Tieren 
subkutan injiziert, dann werden dieselben sofort mit Speichel von kranken 
Tieren infiziert. Um die Maul- und Klauenseuche von einem Gehofte fernzuhalten, 
ist strengste Absperrung des Hofes und Verbot des Verkehres notwendig. Vor 
die Hoftiire und vor die Stalltiire muB ein mit Formaldehyd (4%ig) getrankter 
Fetzen oder Abstreifer gelegt werden. Man kann auch in das Trankwasser etwas 
Formaldehyd geben. 

i) Eitrige Klauenentziindung 

Desinfektion des Milchviehstalles 

Bei der Desinfektion des Milchviehstalles konnen giftige und stark 
riechende Desinfektionsmittel nicht verwendet werden; deshalb muB man sich 
bei der Stalldesinfektion auf einige wenige Mittel beschranken und diese sind: 
heiBe Sodalosung, starke, frische Kalkmilch und Formaldehydpraparate. Der 
Desinfektion soUte immer eine Reinigung mit einer 2 %igen heiBen SodalOsung 
vorausgehen. Streu und Diinger werden entfernt, Holz, Eisen und Stein ab
gescheuert. Dann kommt ein Abbiirsten mit heiBer SodalOsung und darauf 
ein "Ubertiinchen mit frischer Kalkmilch. Die Kalkmilch wird entweder aus 
frisch gelOschtem Kalk hergestellt oder aus alter geloschtem Kalk, den man 
aus einer tieferen Schicht der Kalkgrube genommen hat. Man nimmt etwa 4 Teile 
Wasser auf 1 Teil Kalk. Der Kalkanstrich kann eventuell am nachsten Tage 
wiederholt werden. Defektes Holz wird abgehobelt und wiederholt mit frischer 
Kalkmilch bestrichen. Olfarbenanstriche werden mit heiBem Seifenwasser 
gewaschen. Der Boden, die Wande und Decken des Stalles werden durch An
spritzen mittels einer 3 %igen Formaldehyd16sung desinfiziert. Da die Ein
wirkung dieser Lasung 10 Minuten dauern soli, so wird man beim Ausspritzen 
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des Stalles, das mit einer Peronosporaspritze geschehen kann, immer nach 
einigen Minuten 2- bis 3mal zu derselben Stelle zuriickkehren. Es wird sehr gut 
sein, auch fiir gewohnlich den Stallboden und den unteren Teil der Wande 
mit Formaldehyd zu bespritzen, um allfallige Keime zu vernichten und den 
Ammoniakgeruch im Stalle zu binden, denn Formaldehyd bildet mit Ammoniak 
Hexamethylentetramin. Es gibt ferner Desinfektionsapparate, welche Form
aldehyd mit Wasserdampf vernebeln, so der LINDNERSche Desinfektionsapparat 
zur Verdampfung von Glykoformal, dann das Autan von Bayer & Co. in 
Elberfeld, welches aus 71 Teilen Barium-Superoxyd und 20 Teilen Paraform 
besteht und welches bei Zusatz von Wasser sehr viel Warme und Dampf erzeugt. 
AuBer diesen beiden gibt es noch 2 ahnliche Raumdesinfektionsverfahren, welche 
mit Paraformaldehyd arbeiten. 

Alleholzernen Stall- undFahrgerate (Eimer, Gabeln, Besen, Futterschwingen, 
Wagen, Holzschuhe) miissen mit heiBer Sodalosung oder heiBer Seifenlosung 
gut gescheuert werden. Ebenso miissen Leder- und Gummiteile mit Seifenwasser 
gewaschen werden. Auch Textilgegenstande miissen durch Abbiirsten mit 
Seifenwasser oder noch besser in SodalOsung eingeweicht und damit gewaschen 
werden. 

Dadurch, daB man Formaldehyd mit einer Seifenlosung zusammengemischt 
hat, wie es z. B. beim Formulsin der Fall ist, hat man die Desinfektionswirkung 
mit der Reinigungswirkung verbunden und man kann das Rohformulsin auch 
zur Stallreinigung verwenden, ohne daB man zuerst Sodalosung anwenden 
miiBte, wahrend das feinere Formulsin zur Reinigung von Milchkannen, Milch
geraten und auch zur Euterreinigung dient. 

Kontumazstall 

Bei allen groBeren Viehhaltungen, jedenfalls aber bei jedem Kindermilch
stall, muB ein eigener, weiter entfernt liegender Kontumazstall vorhanden 
sein, in welchen neu hinzukommende Tiera fUr 8 bis 10 Tage eingesteUt und 
beobachtet werden, ob bei ihnen nicht eine ansteckende Krankheit auftritt. 
Der Kontumazstall muB bEsonders gut reinzuhalten und zu desinfizieren sein. 

Weiterhin empfiehlt es sich, eine abgesonderte Stallabteilung als Ab
kal bungs stall einzurichten. Hier ist selbstverstandlich ein Kurzstand nicht 
angebracht. Der Kurzstand kann jedoch auch durch Anschieben eines Holz
sockels in einen Langstand umgewandelt werden. 

E. Der Milchviehstall solI hell sein 
Das Licht wirkt giinstig auf den Stoffwechsel, somit auf die Milchbildung 

und auf die gesamte Verfassung der Tiere und damit auch auf den Milchertrag 
ein. Das Licht unterstiitzt die Reinhaltung des Stalles, verhiitet auch das Auf
kommen von Schimmelpilzen und bis zu einem gewissen Grade auch von Krank
heitsbakterien. Man wird deshalb in einem Milchviehstall 1. die Fenster groB 
genug aus weiBem Glas nehmen und 2. die Wande immer gut geweiBt halten. 
Gewohnlich wird vorgeschrieben, daB die gesamte Fensterflache 1/15 der Stall
bodenflache betragen solI. Es ist aber viel zweckmaBiger, die Fensterflache nach 
der Anzahl der Kiihe zu bemessen, die im Stalle gehaIten werden oder gehalten 
werden sollen, und da rechnet man auf eine Kuh Y:l m2 Fensterflache. Die 
Fenster miissen aber so angebracht sein, daB den Tieren das Licht nicht direkt 
in die Augen fallt. Es werden deshalb die Fenster im Riicken der Tiere, 
ziemlich hoch, naher zur Decke angebracht und mehr breit als hoch gemacht. 

11· 
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Wenn kein Futterboden iiber dem Stall ist, so kann auch Oberlicht eingerichtet 
werden. 

Die Fenster werden aus GuB- oder Schmiedeeisen hergestellt, weil Holz
rahmen leicht verfaulen. Zweckmii.Bigerweise wahlt man Doppelfenster oder 
dickere Drahtglasfenster. Manchmal werden die Fenster auch zum Kippen 
eingerichtet bzw. mit Kipp£liigeln versehen, und zwar werden diese Kipp
£liigel oder Kippfenster mit Seitenblechplatten versehen, damit der kalte Luft
strom nicht unvermittelt auf die nachsten Tiere kommt. 1m Winter sollen jedoch 
die Fenster nicht zum Ventilieren verwendet werden. 

Die kiinstliche Beleuchtung muB so eingerichtet sein, daB zum Melken 
geniigend Licht ist, und 8011en deshalb die Beleuchtungskorper iiber dem Mist
gang angebracht sein. AuBerdem sollen hier an der Wand Kontakte vorhanden 
sein, um fiir spezielle Untersuchungen einer Kuh eine Lampe einschalten zu 
konnen. 

Die Tiiren des Stalles miissen so angebracht sein, daB erstens Zugluft 
moglichst vermieden wird, und zweitens die Tiere beim Aus- und Eingehen 
nicht behindert werden. Sie miissen also nach auBen aufgehen und sich dann 
in der geoffneten Stellung festhalten lassen oder noch besser werden sie als 
Schiebetiiren ausgebildet. 

F. Der Stall solI rein und frei von Ungeziefer sein und sich 
leicht reinhalten lassen 

Schmutz und Staub sind Heim- und Keimstatten von Bakterien und 
Schimmelpilzen, auch von solchen, welche die Milch verderben. Darum sind 
die Grundbedingungen einer guten, haltbaren Milch ein reiner Stall, reine Kiihe 
und reine Melker. In N ordholland und Friesland findet man in manchen 
Stallungen weiBe Gardinen vor den Fenstern und einen so sauberen Stand
boden, daB man sich darauf setzen kann. Aber in wieviel Stallen findet man 
statt der Gardinen Spinnweben und den Boden so verschmutzt, daB man den 
Kot an den Schuhen mittragen muB! Die Erzeugungsstatte der Milch solI aber 
stets rein und appetitlich sein. Hierzu tragt hauptsachlich eine gute Stand
einrichtung und haufige, leicht zu bewerkstelligende Entfernung von Kot und 
Jauche, ein gutes Bodenpflaster ohne storende Fugen, insbesondere ein gut, 
geebnetes, fugen- und riefenfreies Standpflaster, schon geweiBte Wande, die yom 
Boden aus einen 1 Y2 m hohen Zementverputz haben, bei. Reichlich Licht im 
Stalle wird die Reinhaltung sehr unterstiitzen. An Kalk soll nicht gespart werden 
und selbst in groBeren Stallungen wird mittels eines Tiinchapparates das Aus
weiBen so leicht gemacht, daB es mindestens 2mal im Jahre ausgefiihrt werden 
kann. Auch Stande, Kotplatten und Mistgange, ja selbst die Futtergange werden 
von Zeit zu Zeit mit Kalkmilch bestrichen, um die Einschleppung und Ver
breitung verschiedener Krankheiten (Darmerkrankungen, Euterentziindungen, 
Klauenentziindungen, Milchfehler usw.) zu verhindern. Frischbereitete Kalk
milch wirkt ja zugleich desinfizierend (S. 162). Zu dies em Zweck und um die 
Stalluft zu reinigen, empfiehlt sich auch zeitweises Aufspritzen von etwa 5- bis 
10 %igem Formaldehyd. Der Diinger muB wenigstens 2mal im Tage entfernt, 
die Stallgange sollen ebensooft gekehrt, die Krippen nach jeder Fiitterung 
gut gereinigt und die Jaucherinnen mit Wasser nachgespiilt werden. Damit 
der Staubansatz erschwert und die Reinigung erleichtert werde, miissen Kanten 
und Ecken abgerundet sein. 

Waschgelegenheiten fiir die Melker sollten in keinem groBeren 
Stalle fehlen und die Melker zur Benutzung derselben angehalten werden; 
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schon deshalb, damit sie stets an dic Wichtigkeit der Melkarbeit erinnert 
werden. Diese Waschvorrichtungen sollten an passenden, leicht zuganglichen 
Stellen an der Wand angebracht sein, und zwar mit flieBendem Wasser, 
daneben ein KippgefaB mit fliissiger Seife odor Formulsin zum Handewaschen 
und ein Handtuch, sowie Nagelbiirste. 

a) Die Fliegenplage 
1m Stalle treten hauptsachlich zwei Arten von Fliegen oft massenhaft auf: 

die gewohnliche Stubenfliege (Musca domestica L.) und die gewohnlich Stech
£liege (Stomoxys calcitrans L.), auch Wadenstecher genannt, blutsaugend. Beide 
sind einander zum Verwechseln ahnlich; die Stechfliege hat starker gespreizte 
Fliigel und einen nach vorne gerichteten Stechriissel. An den Wanden sitzt 
sie stets mit dem Kopfe nach oben, die Stubenfliege mit dem Kopfe nach unten. 
Die Stechfliege halt sich lieber im Stalle auf als in Wohnungen. Der Schaden 
der Fliegen besteht einesteils in der starkeren Beunruhigung der Tiere, die nach 
Prof. LEHMANN per Tag und Stiick etwa 1/2 kg Hafer erfordert, anderseits in 
der Verbreitung von Krankheitskeimen (Typhus, Ruhr, Tuberkulose USW.)I). 

In New York wurde nach Prof. WILHELMI konstatiert, daB die Sterblichkeit 
durch die Sommerdiarrhoe der Sauglinge in einem von Fliegen befreiten Viertel 
weit geringer war als in einem anderen Viertel, in dem man keine Fliegen
bekampfung durchgefiihrt hatte. Nicht auBeracht zu lassen ist auch die Ver
schmutzung der Speisen durch die Fliegen. 

Der Milchertrag wird durch die Fliegenbelastigung erheblich geschadigt; 
mit einem Minderertrag von Yz bis 1 Liter pro Kuh und Tag muB man bei 
starkerer Belastigung rechnen. Aus all diesen Griinden sind die Fliegen energisch 
zu bekampfen und diese Bekampfung wird in Danemark und in anderen Landern 
systematisch durchgefiihrt. 

Bekampfung. Die Fliegen sind im Dunkeln flugunfahig; sie sind gegen 
Wind und Zugluft sehr empfindlich und werden durch eine Temperatur unter 
9 0 C in einem Starrezustand versetzt. Sie sind auch empfindlich gegen blaues 
Licht. Zur Bekampfung wendet man deshalb auch die Verdunkelung der 
Stallungen wah rend der heiBen Tageszeit an, ferner blaue Fensterscheiben 
oder das Bestreichen der Fenster mit Kalk. Es gibt aber viel bessere Mittel. 
Zunachst muB man trachten, den Diingerhaufen moglichst weit vom Stall an
zulegen und nicht nach der Westseite des Stalles zu verlegen, weil sonst die 
Fliegen abends in den Stall ziehen. Wenn in den Stallungen Zug an der Decke 
erzeugt wird, z. B. durch die Einrichtung der Ventilation, so verfliichtigen 
sich die Fliegen ebenfalls mehr und mehr. Futter- und Diingerreste sollen 
moglichst bald aus dem Stall entfernt werden, damit die Fliegen keine N ahrnng 
finden und keine Gelegenheit, ihre Eier abzulegen. Je reiner der Stall gehalten 
wird, um so weniger Fliegen halten sich darin auf. Sehr gute Fliegenvertilger 
sind die Schwalben, und wenn man ihnenNistbretter an der Stalldecke anbringt, 
so siedeln sie sich sehr gerne an nnd halten den Stall frei von Fliegen. Ein sehr 
bewahrtes Mittel ist fein gemahlenes Insektenpulver, die gemahlenen jungen 
Bliiten gewisser in siidlichen Gegenden, besonders in Dalmatien, wachsender 
Chrysanthemum- oder Pyrethrumarten (Chr. cinerariaefolium in Dalmatien, 
Chr. I'oseum und carnenm im Kaukasus). Dieses Pulver wird bei geschlossenen 
Fenstern und Tiiren mit eigenen Zerstanbern nach der Decke zu verstanbt. 

1) In den Tropen werden verschiedene verheerende Haustierseuchen (Tsetse odeI' 
Nagana, Surra usw.) Bowie die Schlafkrankheit der Neger durch einige der Stech
£liege ahnliche Fliegenarten (Glossina) ubertragen. 
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Das Pulver schwebt ziemlich lange in der Luft, und wenn es mit den Fliegen 
in Beriihrung kommt, bewirkt es etwa in % Stunde das Absterben. Es darf 
deshalb erst nach dem Melken und Fiittern angewendet werden. 

Dann gibt es eine ganze Menge von Fliegenmitteln im Handel, von denen 
eine ganze Reihe sich bewahrt hahen. Das Insektoform des Apothekers 
Laznia in Brunn am Gebirge bei Wien, das "Flit" der amerikanischen 
Petroleumgesellschaft; das "Antisekt", das "Atlas Fluid", das "Panol" 
usw. 1). Diese Fliissigkeiten werden mit Handspritzen im Stalle verspriiht. 
Sie sollen aber gegeniiber dem guten Insektenpulver keine besonderen Vorziige 
haben und wenn sie Petroleumpraparate sind, auch gewisse Feuergefahrlichkeit 
besitzen. Ein gutes Mittel ist auch das Formaldehyd, das man ebenfalls im 
Stalle zerstaubt und das zugleich zur Desinfektion des Stalles dient (auch im 
Insektoform enthalten ist). Weitere Mittel sind Fliegenleim (2 Teile Kolophonium, 
1 Teil venezianischer Terpentin und 1 Teil Riibol zusammen geschmolzen und etwa 
der 3. Teil Sirup dazugegeben). Mit diesem Fliegenleim werden Bogen bestrichen 
und an den Orten aufgehangt, wo sich die Fliegen gerne aufhalten. Beim WeiBen 
der Stallungen, das zu Beginn des Sommers erfolgen so11, werden zweckmaBig 
1 his 2 % Alaun unter den KaJk gemischt (Alaun veratzt die Haftlappen der 
Fliegenbeine). Weiterhin werden gegen die Fliegen Staubsauger angewendet, 
dann Kerzen, die man in einer an einer langen Stange steckenden Schale mit 
Wasser befestigt und damit die Decken in der Nacht abhrennt. In neuester 
Zeit werden auch elektrische Apparate zum Vernichten der Fliegen verwendet. 

b) Zur Vertilguog der Ratten uod Mause 
welche nicht nur die Tiere belastigen, sondern auch die Futtermittel ver
schmutzen und zur Verbreitung von Krankheiten beitragen konnen, dienen 
hauptsachlich Meerzwiebelpraparate und Phosphorlatwerge. Die Meer
zwiebel ist ein spezifisches Rattengift, von dem 1 g eine Ratte in 24 Stunden 
totet. Sie enthalt ein Gift, welches auf das Herz wirkt, fUr Menschen und fUr 
Haustiere aber nicht schadlich ist. Die Meerzwiebeln werden zuerst geschalt, 
dann auf der Hackmaschine zu Brei gemahlen, mit Apfelmus oder Zwetschken
mus oder auch mit GrieB und Hackfleisch vermischt. 

Die Phosphorlatwerge werden bereitet, indem man 4 g weiBen Phosphor 
in 40 cm3 heiBem Wasser fein zerreibt und schmilzt und nach dem Erkalten 
mit 40 cm3 Tran oder Fett und 100 g Mehl, oft auch noch mit Zucker innig 
vermischt bis zur breiigen Konsistenz. Man vermengt nun etwa 5 g Latwerge 
mit 50 g weicher Wurst oder auch mit Heringen, Brot und Kartoffeln und legt 
sie aus. Die Ratten sterben in 2 bis 4 'Tagen. Die Phosphorlatwerge solI immer 
frisch verwendet werden. Gute Ratten- und Mausevertilgungsmittel sind auch 
das Sokialbrot und der Sokialweizen der Firma Bayer & Co. in Leverkusen, 
die als wirksamen Bestandteil das Trimethylxanthin enthalten. AlIe diese 
Rattenmittel sollen nicht mit freien Handen angeriihrt werden, weil die Ratten 
jede Spur von HandschweiB riechen. Man muB sich die Hande zuvor mit Herings
lake oder altem Kase einreiben. 

OTTO hat auch eine eigene Rattennistfalle angegeben, welche aus einem 
Kasten mit verschiedenen Abteilungen besteht, in denen man den Ratten Nist
platze vorbereitet und die man, wenn sie dann mit Jungen besetzt sind, einfach 
schlieBt und mit der Brut entfernt. 

1) Eine Reihe anderer gepriifter Mittel fiihrt Prof. Dr. J. WILHELMI in seiner 
Schrift "Die Fliegenplage" an. 
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G. Der Stall solI richtig temperiert sein 
Die giinstigste Stalltemperatur fiir Milchvieh liegt zwischen 12 und 18 ° C; 

schon unter 16° C steigt der Futterverbrauch. Nach HENNEBERG und STROH· 
MANN wird der Verbrauch an stickstofffreien Nahrsubstanzen fiir jeden Grad 
unter 16° C um 2 bis 3 % und fiir jeden Grad unter 10° C sogar um 5 bis 7 % 
groBer. 

Kalte Stallungen bedeuten somit eine gewisse Futterverschwendung und 
fiihren einen Riickgang des Milchertrages herbei, wahrend aber eine niedere 
Stalltemperatur eine gewisse Abhartung der Tiere herbeifiihrt, wirkt eine 
zu hohe in doppelter Weise schadlich. Besonders in Verbindung mit einer feuchten 
Stallatmosphare erschlafft sie die Tiere, macht sie kurzatmig, fiihrt Krank· 
heiten herbei, setzt Verdauung und Milchertrag herab und fordert nebenbei 
die Faulnisvorgange in Streu, Diinger und Futterresten, den Stall mit iibel. 
riechenden, der Atmung sowohl als der Milchqualitat unzutraglichen Gasen 
fiillend. In jedem Stall soIl deshalb mindestens ein Stallthermometer mit recht 
groBer, sichtbarer Gradeinteilung vorhanden sein und nac!! dessen Angaben 
wird man die Temperatur (mittels der Ventilationsklappen usw.) regeln. Man 
kann auch ein Maximum. und Minimumthermometer anbringen, um so groBere 
Schwankungen zu konstatieren. 

Lage des Stalles. Um dem Stalle die wertvolle Eigenschaft zu sichern, daB er 
im Winter warm, im Sommer kiihl sei, wird man schon bei der Bestimmung der 
Lage darauf Betracht haben miissen. In unseren Gegenden wird gewohnlich die 
Ostseite von austrocknenden Winden bestrichen; auBerdem hat sie den Vorteil 
der zutraglichen Morgensonne. Man wird deshalb diese Seite des Stalles nicht 
verbauen und womoglich der Hauptfront die Richtung nach Osten geben. Hin· 
gegen wird in warmeren Gegenden die Siidseite durch den Anbau der Futter· 
kammer und Scheune usw. zu schiitzen sein. Die Hauptfront wird nicht der 
herrschenden Windrichtung entgegengestellt werden diirfen und die Diinger. 
statte samt Jauchegrube am besten im Norden oder Nordosten in 
groBerer Entfernung (etwa 10 m) vom Stalle anzulegen sein. Am besten 
wird man den Stall gegen Kalte und Hitze schiitzen durch starke Mauern oder 
Hohlmauern, Doppelfenster und gute Isolierung der Decke. In kalteren, windigen 
Gegenden werden 45 cm starke Mauern, wenigstens an der Seite des herrschenden 
Windes, oft nicht geniigen, und es wird sich in vielen Fallen empfehlen und bei 
genauer Rechnung·auch rentieren - der Entgang an Milch und Futter betragt 
bei zu kalten oder zu warmen Stallen leicht den Wert von % Liter bis % Liter 
Milch pro Kuh und Tag! -, 60 cm starke Mauern zu wahlen oder schwachere 
Mauern mit einer Luftschicht zu versehen. 

Durch die einfachen Stallfenster geht, da die Fensterflache Ya m 2 pro Tier 
betragen solI, sehr viel Warme und damit auch Futter und Milch verloren; 
gegen die ZweckmaBigkeit der Doppelfenster wird sich keine stichhaltige Ein
wendung erheben lassen. Fiir die Isolierung der Stalldecken verdienen ins. 
besondere die PatentfalztafeIn "Kosmos" von Wilh. Andernach in Beul am 
Rhein Beachtung sowie die langen Tonhohlsteine (Hurdis [Abb. 1 Th]). 

H. Die Standeinrichtungen 
Schon vor langer Zeit ist man in Friesland und Nordholland darauf ge· 

kommen, daB sich die Kiihe leichter rein halt en lassen und die Milch leichter 
rein gewonnen werden kann, wenn man den Stand so einrichtet, daB sich die 
Kiihe nicht in den eigenen Kot und in den eigenen Harn legen miissen. Man 
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stellte sie auf einen kurzen, hohen Stand. Hinter den Kiihen fiel der Stand 
etwa Y2 m lind mehr ab und die Kiihe miissen Kot und Harn iiber den Stand 
hinaus in einen besonderen Kotgraben absetzen. Knapp unter dem Abfall 
des Standes ist ein Gesimse angebracht; an dem sich die Kiihe bei etwaigem 
"Ubertreten mit den HinterfiiBen halten k6nnen. Bei dieser Art der Aufstellung, 
die auch den Namen "hollandische Aufstellung" (Abb. 8 und ll) tragt, kann 
man sehr viel an Streu ersparen. In manchen Gegenden Hollands bekommen 
die Kiihe statt der Streu trockenen Sand; es ist dann nur der hintere Teil des 

Abb. 8. Hollandische Aufstallung mit kurzem, erh6htem, isoliertem Stand, niederer Krippe, Kot· 
platte und aufgebundenen Schwanzen 

Standes gepflastert. In den vielen Jahrzehnten, seit diese Aufstallung in Holland 
iiblich ist, hat man keine solchen Nachteile daran entdeckt, daB man von ihr 
ablieBe. Es hat weder das Befinden noch die Gestalt der Kiihe in Holland 
darunter gelitten, wohl aber sind dort durch die Streuersparnis sowie durch 
die bessere Qualitat der Produkte erhebliche Mehreinnahmen erzielt worden. 

Der kurze, erh6hte Stand, der immer mit einer niederen Krippe 
verbunden sein muB, hat sich bald weit verbreitet und ist in Nordamerika von 
vielen Stadtverwaltungen direkt zur Bedingung gemacht worden fiir die Be
lieferung der Stadt mit Milch. In den meisten Stadten N ordamerikas werden 
namlich Gutsbetriebe erst dann zur Belieferung einer Stadt zugelassen, wenn 
man aus einer Besichtigung des Gutes und der Stallungen die "Uberzeugung 
gewonnen hat, daB die Milch rein und gut gewonnen wurde. Gerade in Nord
amerika hat es sich gezeigt, daB ohne richtigen Kurzstand eine vollkommen 
reine und haltbare Milch nicht gewonnen werden kann, wenigstens nicht ohne 
erheblichen Mehraufwand an Arbeit und Streu. In allen besseren Milchvieh
stallungen ist deshalb heutzutage der kurze Stand eingefiihrt. Derselbe muB 
aber, da die Kiihe doch in ihrer Bewegungsfreiheit notgedrungenerweise etwas 
eingeschrankt sind, so ausgefiihrt werden, daB die Kiihe nicht unbequem stehen 
und sich bequem niederlegen k6nnen. Zudem ist es notwendig, daB die Tiere 
taglich Ibis 2 Stunden im Freien Bewegung machen und durch etwa 6 Monate 
Weidegang genieBen k6nnen. Wenn diese Bedingungen eingehalten werden, 
wird man am Kurzstand keine empfindlichen Nachteile beobachten k6nnen. 

Zur Standeinrichtung oder der Aufstallung der Kiihe ist grund
satzlich folgendes zu bemerken: 

1. Die Krippe solI selbst in kleinen Stallungen nicht unmittelbar an 
die Wand gesetzt werden, weil das Einfiittern dadurch sehr erschwert ist, Futter 
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verstreut und die individuelle Fiitterung unmogIich gemacht wird, aber auch 
weil die Kiihe dann genotigt sind, immer die nahe Wand anzustarren, was sie 
kurzsichtig, scheu und dumm macht und dadurch auch im Milchertrag sehadigt. 
AuBerdem aber geht der Atem der Tiere dann direkt gegen die Wand; sie be
kommen weniger frische Atemluft und maehen die Mauer dureh den Atem 
feucht, so daB sich dann leicht SchimmelpiIze ansetzen. Diese in kleinen 
Stallungen noch immer weit verbreitete Krippenanordnung ist somit unhygienisch 
und unwirtschaftIich. Ein entsprechend breiter Futtergang muB immer vor
handen sein. 

2. NiedereKrippen (17 bis 25 em hoch) sind besser als hoheKrippen (45 bis 
75 cm). Sie ermogIichen eine natiirIiche Futteraufnahme, bewirken eine bessere 
Einspeichelung und Ausniitzung des Futters, ersparen Platz und Stand, sind 
billiger und gewahren den Tieren freie Luft und freien AusbIiek. Doeh solI 
die Krippensohle immer einige Zentimeter (5 bis 10 cm) hoher sein als die Stand
sohle, damit die Tiere beim Fressen nicht die Vorderbeine auseinanderspreizen 
miissen und etwa laffenstiitzig werden. Ferner solI die Rinterwand der Krippe 
nicht zu hoch (nicht hOher als etwa 40 bzw. 60 cm) sein. 

Bei hohen Krippen miissen die Tiere beim Niederlegen zuriicktreten 
und sich in den Kot legen und haben den Krippensoekel vor sich mit all den 
Ubelstanden, die friiher schon bei den an die Wand gestellten Krippen geschildert 
wurden. ZweckmaBigerweise wird deshalb der Sockel der hohen Krippen um 
15 bis 20 em schmaler gemacht bzw. gegen den Boden eingezogen. 

3. Die Krippen, besonders die niederen Krippen, miissen mogIichst breit 
und so eingerichtet sein (vordere Wand senkrecht oder etwas eingezogen), daB 
dem Futterverstreuen vorgebeugt wird. Die untere Weite soIl 60 bis 70 cm 
betragen und das Profil solI nicht halbrund, sondern mehr rechteckig sein, mit 
abgestumpftenKanten und nach riickwarts etwas ansteigendem Boden (Abb.8). 

4. Futtertische oder Futtergange in der Rohe des hinteren Krippenganges 
sind zu verwerfen, weil das Stallpersonal beim Beschreiten derselben mit den 
Schuhen Mist, Erde, Nagel, Glasscherben usw. und damit verschiedene un
giinstige Keime in das Futter bringen kann. Nicht nur Tuberkulose und Maul
und Klauenseuehe, sondern auch Euterentziindungskeime, Abortusbakterien 
usw. gelangen durch das Futter in den Korper und damit auch in das Euter. 

5. Die Krippen sollen mit Vorrichtungen versehen sein, welche die indi
viduelle Fiitterung ermoglichen (Krippengestelle, Krippenscheidewande oder 
aueh entsprechend kurze beiderseitige Anhangung). 

6. Die Tiere miissen auf dem Stand bequem stehen und liegen konnen, 
ohne sich gegenseitig zu beengen. Dies wird erreicht, wenn der Stand ent
sprechend breit ist (1,20 bis 1,30 m) und zwischen den einzelnen Tieren 
Trennungsbogen (Abb. 10, 15, 17, 21, 22 und 23) angebracht sind. 

7. Der Stand muG den Tieren ein ebenes, warmes und nicht hartes 
Lager bieten. Der Standboden muB demnaeh, wie spater (S. 172) ausgefiihrt, 
gut isoIiert und mit einem besonderen Pflaster vers()hen sein. 

8. Der Stand soIl so eingerichtet sein, daB sich die Tiere mogIichst wenig 
beschmutzen. Dies wird am besten und billigsten erreicht durch den erhi:ihten 
Kurzstand. 

9. Damit die Tiere ein trockenes Lager haben, muB fiir guten, sofortigen 
JaucheabfluB gesorgt sein (entsprechendes Gefalle des Standes, gute Jauche
rinnen). 

10. Der TiefstaII, bei welchem der Diinger unter dem Vieh gleichmaBig 
ausgebreitet wird und monatelang liegen bleibt, eignet sich wegen der un
giinstigen Einwirkung auf das Euter und die Milchqualitat, wegen der schwierigen 

lla 
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Reinhaltung der Tiere und wegen der unreinen Luft, die aueh der Gesundheit 
der Tiere nieht zutraglieh ist, iiberhaupt nieht fiir einen l\'lilehviehstall. Man 
darf nicht die Diingerqualitat hoher einsehatzen als die l\filchqualitat, den 
l\filehertrag und die Gesundheit der Tiere. Es ergeben sieh SOInit hauptsaehlieh 
2 Standeinriehtungen: 

1. Der Langstand. Standlange 2,1 bis 2,5 m, im letzten Viertel mit einem 
Gefalle von 2 bis 3 em und ansehlieBend eine Jaueherinne, die 10 bis 20 em 
breitund 5 bis 10 em tief ist. Der Langstand ist zweekmaBigerweise aueh mit 
einer niederen Krippe, 20 bis 30 em hoeh, verbunden, damit die Tiere naeh dem 
Fressen nieht zuriiekzutreten brauehen und sieh nieht in den eigenen Mist legen 
miissen, sondern den Kopf tiber der Krippe halten konnen. Ist der Langstand 
mit einer hohen Krippe verbunden, so ist ein starkes Versehmutzen der Tiere 
unvermeidlieh, auBerdem miissen die Tiere den Kopf beim Liegen zuriiekbiegen 
oder die Krippenwand anstarren und anhauehen. Die Breite des Standes betragt 
per Stiiek 1,2 m. 

2. Der Kurzstand (Abb. 8, 10, 17), ist je naeh der GroBe der Tiere 1,65 
bis 1,85 m lang 1), mit niederer Krippe, 20 bis 30 em hoeh. Riiekwarts flilIt der 
Kurzstand mit einer 20 em hohen Stufe ab, zu einer etwa 70 em breiten, etwas 
geneigten Kotplatte, an welehe sieh dann eine etwa 10 em breite und 7 bis 12 em 

}I bb. 9. Gel'uchlose und verlustlose Abfuhrllng del' Jallche aus dem Stall in cincn 
Absitzschacht (A) mit Seihbrett (8). J Jaucherinne, G Sammelgrube, E Einlallf 

in die .Tauchegrube 

tiefe Jaueherinne ansehlieBt. Bei dieser Einriehtung fallt der Kot auf die Kot
platte, welche mit etwas Streu bedeekt ist, damit der Kat nieht verspritzt; 
der Harn flieBt direkt in die Jaueherinne abo Diese Jaueherinne ist glatt ge
sehliffen und mit Masehinenol ausgestriehen. Sie muB ein Gefalle von 1 bis 
1 Y2 % haben und, damit die Jauehe abflieBt, solI sie nieht flaeh sein, sondern 
naeh unten in winkeligem Profil verengt sein. Die abflieBende Jauehe wird 
am Ende von einem JaueheabfluBsehaeht mit GeruehversehluB (Abb. 9) oder 
guBeisernem Jaueheablauftopf mit GeruehversehluB aufgefangen und in einen 
auBerhalb des Stalles gelegenen Absitzsehaeht geleitet und von da erst in die 

1) Prof. HENKEL hat an sehweren Simmentaler Kuhen als Langenmalle ge
funden: stehend von den Vorderfullklauenspitzen bis zu den Hinterfullballen 
durehsehnittlieh 1,25 m, als Hoehstmall 1,50 m; liegend yom Knie bis zum Sitz
bein 1,70 m, Hoehstmall 1,80 m. Eine Standlange von 1,80 m sei fill' Simmentaler 
weitaus gellligend. Die Breite del' liegenden Kuh wurde mit ausgestrecktem Hinterfull 
mit 1,20 m ermittelt. 



Die Standeinrichtungen 171 

Jauehegrube. Anstatt der offenen Jaueherinne ist bei der Sehweinsburger 
Aufstallung (C. WOLF, Sehweinsburg, Saehsen [Abb. 10]) ein 23 em breiter 
und 15 bis 47 em tiefer Jaueheauffangkanal angebraeht, der mit Riffelblech
platten in Falzen so abgedeekt ist, daB ein Schlitz von 1 em Breite zum Einlauf 
der Jauehe £rei bleibt. An diesem Deekel ist aueh ein Jauehebrett angebraeht, 
so daB dadureh ein GeruehsverschluB entsteht und die Jauehe im Kanal voll
standig abgesehlossen ist. Diese Einriehtung ist eine Weiterblldung derjenigen 
von ORTMANN in Sehependorf angegebenen Jaueheauffangeinriehtung. 

Fiir die Konservierung der J auehe ist sehr gut gesorgt, doeh ist aueh beim 
offenen Kanal, wenn er gut geolt ist und die Kotplatte geniigend breit ist, ein 
Ammoniakverlust nieht zu befiirehten, da die Jauehe sofort abflieBt und die 
Jaueherinne fortwahrend iibersehen und naehgespiilt werden kann. 

Abb. 10. Schweinsburger Aufstallung mit Grabner-Hangeketten und Jaucheauffaugkanal 

Nieht zu empfehlen ist dagegen ein breiter und tiefer Kot- oder Sehorr
graben (Abb. 11) hinter dem Kurzstand, well hier unmoglieh eine reine Stalluft 
zu erhalten ist und die Stiekstoffver-
luste aus dem Diinger bedeutend sind. ~ 
Kot und Harn kommen zusammen in 
den Kotgraben und werden hier ver- ~ijij~~ij~~ri~~~~~~ ~ v/-
miseht und auf die DiingerRtatte oder If ''l/007/7il'//~ .~~ 
in die Giillegrube gebraeht. Von der J' ~ 
Jauehe geht nur ein Teil in die Jauehe- Abb.l1. Kurzstand mit nicht empfehlenswertem 
grube und die Ammoniakverluste simI Kot- oder Schorrgraben S 

bei dieser Aufstallung bedeutend. 
Damit aber der Kurzstand seine Aufgaben, die Tiere rei)1 zu halten und 

ihnen doeh einen bequemen Stand und ein bequemes Lager zu bieten, voll 
erfiillt, miissen folgende Bedingungen eingehalten werden: 

1. Die Breite des Standes solI keineswegs unter 1,20 heruntergehen, sonst 
kommt es infolge beengten Liegens zu Ansehwellungen an den V order- und 
Hinterbeinen. 
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2. Zwischen den einzelnen Tieren sind Trennungsbogen (Abb. 23) anzu
bringen, welche es verhindern, daB die Tiere sich quer in den Stand stellen und 
beim Niederlegen dem Nachbarn den Platz wegnehmen. - Wenn keine 
Trennungsbogen vorhanden sind, kann man beobachten, daB in der Nacht 
einzelne Tiere, und zwar sind es die schwacheren, die ganze Nacht stehen miissen 
und dann infolge der Ermiidung weniger Milch geben und yom Fleisch abfallen. 
Man sieht ferner nicht selten, daB eine Kuh der andern auf den Riicken, 
Schenkel oder das Euter Inistet. Die TrennungsbOgen diirfen nicht weiter 
nach riickwarts gehen als 60 cm yom AbfaH des Standes, daInit die Tiere beim 
Herausgehen sich noch auf dem Stand bequem umdrehen konnen. 

3. Die Anhangevorrichtung muB es den Tieren gestatten, sich bis vorne 
an die Krippe zu legen, daInit sie nicht mit dem Hinterteil iiber den Stand 
hinaushangen. 

4. Die Kante des Standes zur Diingerstufe muB etwas abgerundet und 
darf nicht etwa durch ein scharfkantiges Winkeleisen geschiitzt sein, sonst kommt 
es bei etwas zu kurzem Stande leicht zu Quetschungen des Euters. 

5. Aus demselben Grunde darf auch die obere Kante der vorderen 
Krippenwand nicht Init einem scharfkantigen Winkeleisen versehen, sondern 
muB ebenfalls abgerundet sein. 

6. Die Krippe darf nicht hOher sein als 25 cm, jedoch solI die Krjppensohle 
etwa 5 bis 10 cm iiber dem Standboden liegen, damit die Tiere beim Fressen 
llicht die Beine auseinanderspreizen miissen und etwa laffenstiitzig werden. 
Die niederen Krippen miissen, damit sie geniigend Futter fassen, eine innere, 
lichte Breite von etwa 60 bis 70 cm haben. Die Riickwand gegen den Futter
gang kann etwas hoher genommen werden als die vordere Wand, etwa 40 bzw. 
60 cm, daInit kein Futter verstreut werde, darf jedoch nicht zu hoch sein, 
damit die Tiere vor der Nase und vor den Augen keine Wand haben. 

7. Der Futtergang kommt in gleicher Hohe wie der Mistgang. 
8. Damit die Tiere ein fuBwarmes, nachgiebiges und undurch

lassiges Lager haben, wird der Stand Init einem besonderen Pflaster versehen. 
Dafiir sind folgende Belage zu empfehlen: 

a) Der Sagemehlbeton. Er ist undurchlassig, solid, warm und bleibt rauh. 
Man macht ihn nach Architekt HUG, Vorsteher des landwirtschaftlichen Bau
amtes in Brugg, in der Starke von 10 cm aus 280 kg Portlandzement, 200 Liter 
gemahlener GieBereischiacke (bzw. feinem Quarzsand), 400 Liter grobkornigem 
Sand und 600 Liter mit KalkInilch impragniertem Sagemehl. Sagemehl wird 
folgendermaBen mit Kalkmilch impragniert: Man macht sich aus gelOschtem 
Kalk eine Briihe, in diese Briihe wird Sagemehl geworfen und gut gemischt, 
bis jede Holzfaser ganz durchtrankt ist, was einige Tage dauert. Das Gemisch 
wird gut getrocknet. Dieses Material isoliert so gut wie Holz, hat aber den 
Vorteil, daB es kein Wasser aufnimmt und sich zum Betonieren gut eignet. 

b) Zementbeton mit 10 bis 15 cm dicker Isolierunterlage von Stein
kohlenschlacke, die eventueH noch eine Auflage von 1 oder 2 Lagen Asphalt
pappe erhalt. Die Lage von Steinkohlenschlacke, die natiirlich auch durch 
Asche oder Torfmulle ersetzt werden kann, muB auf eine wasserdichte Unterlage 
von Beton kommen, damit sie nicht Feuchtigkeit aus dem Boden anzieht. Sie 
wird iiberdeckt von einer etwa 5 cm dicken Schichte von Zementbeton. 

c) Neutral-Asphaltestrich 2,5 cm hoch von korniger Oberflache auf 
der Zementbetonschichte (allerdings etwas teurer). 

d) Doerit-Plattenbelag aus gemahlenem Quarzgestein und Teer, sehr 
hart und fest gepreBt, erzeugt yom Doeritwerk in Miinchen, wird besonders 
empfohlen, ist aber ebenfalls teuer. 
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e) Das gleiche gilt von dem bekannten H ar riz it -Stall f u B b 0 den (Dr. RITTER 
und HERTEL, Coswig/Dresden). Die Platten bestehen aus 2 Schichten, deren 
oberer Teil aus Asphalt mit Korkstein besteht. Das Pflaster ist stark gerieft 
und bildet ohne Streu deshalb ein etwas druckendes Lager. Die Platten mussen 
sorgfii,ltig gearbeitet sein, sonst gibt es bei den 2 der verschiedenartigen Platten
lagen Spannungsdifferenzen, die auch zum Abspringen der oberen Schichten 
fUhren konnen. 

Weniger zu empfehlen ist das Klinkerpflaster, wenn es nicht eine Isolier
unterlage bekommt. Auch die unglasierten Ziegelhohlsteine, Zbinden, haben 
die groBen Nachteile, daB sich dieselben mit Jauche ansaugen und in den Hohl
raumen auch ofter Unterschlupfe fiir Ungeziefer bieten. 

9. Zur Reinhaltung der Kuhe tragt wesentlich bei die Schwanz
anhangung (Abb. 8 und 23), welche verhindert, daB die Schwanzquaste in 
den Kot schleift. Naheres hieruber im Abschnitt IV ub~r das Handmelken. 

I. Anbindevorrichtungen und Fre13gitter 
Diese Anbindevorrichtungen sollen die Tiere in ihren Bewegungen nicht 

zu selir beengen, aber doch nur so weit Bewegungsfreiheit gestatten, daB sie 
nicht in die Krippen steigen, daB sie kein Futter verstreuen, daB sie beim Kurz
stand uber den Stand hinaus misten und endlich auch den Nachbartieren 
nichts wegfressen konnen, also eine individuelle Futterung ermoglichen. 

Das letztere wird zunachst durch gewisse Krippengitter oder FreBgitter 
(Abb. 8, 10, 12, 14) erreicht, welche den Tieren nur gestatten, den Kopf 
durch das Gitter zu stecken, ohne viel nach rechts oder links zu reichen, was 
dann noch durch eine beiderseitige Anbindevorrichtung unterstutzt wird. Eine 
besondere Vorrichtung ist das verstellbare Absperrgitter (Abb. 12 und 13), 

Abb.12 Abb.13 
Verstellbares Absperrgitter, geoffnet Verstellbares Absperrgitter. geschlossen 

das nur bei Langstanden von etwa 2,10 m Lange angewendet werden kann. 
Das Gitter, bei dem 1 oder 2 Stabe am oberen Ende verschiebbar sind, durch 
besondere Vorrichtung oft fUr mehrere Stande zusammen, wird nur zum Fressen 
geoffnet, nach dem Fressen wird es geschlossen, die Tiere mussen dann zuruck
treten und sich in den Kot legen, wenn derselbe nicht fruher entfel'nt worden 
ist. Man will so die Tiere zwingen, den Dunger und Ham moglichst auf den 
ruckwal'tigen Teil des Standes, del' meist etwas abgestuft ist, abzusetzen. 

Wenn auch von manchen Seiten fUr diese Absperrgittel' eingetl'eten wird, 
so muss en sie doch dem mit dem Gegenstand Vertrauteren als wenig zweck
maBig el'scheinen. In den Futtel'zwischenzeiten - und das ist der groBte Teil 
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des Tages und der Nacht - miissen die Tiere hinter dem Gitter stehen oder 
liegen wie in in einem Kafig. Beim Niederlegen haben sie entweder bei hohen 
Krippen die Krippenwand vor sich und sonst eben das Gitter, und es kommen 
die verschiedenen Nachteile des Langstandes mit hoher Krippe zur Geltung. 

8 8 e 

Abb. 14. "Arato"·Fl'el3gittel' und Kopftafeln 

Vielfach findet man auch 
Krippengitter, bei denen flir die 
Tiere ein Halsausschnitt ge
schaffen ist, damit die indivi
duelie Fiitterung moglich wird. 
Am gefalligsten ist dies durch
gefiihrt bei den "Arato" -FreB
gittern von den Aratowerken in 
Breslau (Abb. 14). Die Tiere 
konnen bei diesen wenigstens 
auch beim Stehen den Kopf 
durch das Gitter stecken, aber 
es ist doch eine unerwiinschte 
Verstellung der Krippen und 
eine Beschrankung der Tiere im 
freien Ausblick. 

Viel besser und entsprechender sind die friiher angegebenen Zwecke erreicht 
bei den amerikanischen Halsrahmen ("stanchions") (Abb. 15 und 16). 
Diese Halsrahmen stellen jene Anbindeeinrichtung vor, welche am einfachsten 
Zll Mfnen und zu schlieBen ist. Wie die Abbildung zeigt, sind die Rahmen oben 
und unten durch kurze Ketten an Haken befestigt, und zwar sind unten 

r-----------.-------,"'-,--------____ -, 3 Glieder und oben 5 Glie-
der der Kette vorhanden. 
Die Ketten diirfen nicht 
zu straff gespannt sein. 
Durch einen Schlag auf 
den Hebel offnen sich die 
Rahmen, indem der eine 
Rahmen seitwarts falit, 
aber durch eine kleine 
Kette gehalten wird. 
Kommt nun die Kuh 
auf den Stand, so steckt 
sie selbstandig den Kopf 
durch den geoffneten 
Rahmen und durch einen 
Schlag mit der Hand 
wird der Rahmen wieder 
zugekJappt. Diese Rah
men sind in Amerika Abb. 15. Amel'ikaniscbe Halsl'abmen, VOl' del' Kl'ippe befestigt, 

gescblossen und geofinet 
in verschiedenen Formen 

eingefiihrt und fiir Stallungen, welche Milch in die groBeren Stadte liefern, 
in Verbindung mit Kurzstanden vorgeschrieben. Damit sie jedoch ihren 
Zweck erfiillen, miissen sie mit Verstandnis angebracht werden. Del' Boden
haken wird etwa 5 bis 10 cm vor der Krippe angehangt und ebenso das 
Krippengitter, damit die Tiere nicht zu weit nach vorne treten konnen. Wie 
die Abb. 16 zeigt, konnen die Tiere den Kopf dabei auch ganz nach riickwarts 
legen, wei] die Halsrahmen drehbar sind und sie auch sonst in ihren Bewe-
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gungen wenig behindern. Immerhin werden die Halsrahmen von manchen 
Seiten als ein nicht gefalliges Zwangsmittel fUr die Kiihe angesehen und geben 
dort, wo sie nicht richtig angebracht sind, zu mancherlei Klagen VeranlasRung. 
Aber sie sind zweifellos eine vorziigliche Anbindevorrichtung. 

Abb. 16. Kuhstall mit amerikanischen Halsrahmen 

Den Halsrahmen nachgemacht sind die Grabner-Ketten von Direktor 
Dr. SCHUPPLI (Abb. 10). An Stelle der steifen Rahmen aus Eisenrohren sind hier 
Ketten verwendet, und zwar ist eine Kette lose zwischen dem Haken am Boden 
und am Nackengeriist angebracht und an dieser bewegt sich mit Gleitringen 
ein gebogener Halsbiigel auf und ab, so daB die Tiere beim Fressen, Stehen und 
Liegen nicht behindert sind. Natiirlich miissen die Halsbiigel entsprechend 
weit sein, damit die Kette auch nach riickwarts rutschen kann, wenn die Tiere 
den Kopf nach vorne zum Fressen strecken. Damit nun diese Ketten besser 
nachgeben, befindet sich oben an der Querstange noch eine starke Feder. Der 
untere Anhangehaken liegt etwa 18 bis 20 em vor der Krippe und dieser Haken 
verhindert es, daB die Tiere sich ganz nach vorne an die Krippe legen konnen. 
An diesem Haken konnen sich die Tiere beim Niederlegen leider auch anschlagen. 

Beim LoslOsen der Tiere muB zuerst die eine Kette yom oberen Haken heraus
genommen werden, dann muB der obere Gleitring des Halsbiigels herausgezogen 
werden und nun werden die beiden Enden rechts und links am Haken aufgehangt. 
Beim Anbinden der Tiere mussen nun wieder beide Kettenenden genommen und 
die eine Kette durch den Gleitring durchgesteckt und aufgehangt werden. Es 
ist somit das Anbinden und LoslOsen bei dieser Anhangevorrichtung recht um
standlich, und wenn die Kiihe unruhig sind, auch nicht ganz leicht. Als un
bedeutender Nachteil wird auch manchmal angegeben, daB die Tiere durch Auf
und Abbewegen des Kopfes ein Rasseln der Gleitringe ,an der Kette erzeugen, 
das, wenn es langer fortgesetzt und von mehreren Kiihen ausgefiihrt wird, 
die Stallruhe start. 

BAUMGARTNER in der Schweiz hat diese Anbindevorrichtung in der Weise 
geandert, daB er den Halsbugel odeI' die kleine Seitenkette in 2 Teile geteilt 
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hat, die dann durch Knebel geschlossen werden, so daB also die Ketten nur an 
einer Seite geoffnet werden mussen. Diese Vereinfachung, welche auch als 
"Baumgartner-Idealkette" bezeichnet wird, wird vorlaufig nach Ubereinkommen 
mit dem Erzeuger der Grabner-Ketten nicht in den Verkehr gebracht. Die 
Grabner-Ketten bilden einen erganzenden Teil der sogenannten Schweinburger
Aufstallung, die schon frUber, Seite 171, erwahnt wurde. 

Dr. ACKERET in der Schweiz, der Verfasser des Schweizer Melkbuchleins, 
hat diese Anbindevorrichtung fUr Kurzstand nun in der Weise geandert, daB 
er eine Hauptkette zwischen Decke und Bodenhaken, 20 em vor der Krippe 
spannt und an dieser Kette nun die gewohnliche Anbindekette mit einem 

Ring auf und ab laufen kann. 
Zum Aufhangen der Grabner

Ketten sowie der amerikanischen 
Halsrahmen sind eigene Krippen
gestelle notwendig. 

Ein Krippengitter wird aber voll
standig entbehrlich durch die von 
Professor Dr. W. WINKLER zuerst 
angegebene neue Anhangevor-

Abb. 17. WINKLERsche Anhangevorrichtung richtung (Abb. 17, 21, 22) fUr 
a Trennungsbogen, b Stander mit beiderseitigen Milchvieh. Diese Anbindevorrichtung, 

Gleitschienen, c Gleitkettcn, d Halsstreifen 
welche seit Juni 1925 in dem 

Kindermilchstall am "WeiBenhof", Kritzendorf bei Wien, eingefuhrt ist, 
besteht nun darin, daB die Tiere mittels eines Halsreifens mit 2 verstellbaren 
Gleitketten c, an Stutzen b der Trennungsbogen a befestigt sind und diese 
Stutzen ziemlich weit, 30 em bei kleinen und 35 em bei groBeren Tieren, vor 
der Krippe in den Boden eingelassen sind. 

An dies en Stutz en sind beiderseits Gleitschienen befestigt, an denen die 
von dem Halsreifen d ausgehenden Ketten mit Gleitringen auf und ab ruts chen 
konnen. Bei dieser Anhangevorrichtung haben die Tiere zunachst einen voll
standig freien Ausblick und sind durch keinerlei Krippengitter eingeengt. Sie 
konnen selbstverstandlich be quem fressen, den Kopf vollkommen frei bewegen, 
sich ohne jede Beengung niederlegen und sich in den Bewegungen vollkommen 
frei fuhlen. Beim Niederlegen konnen sie sich ganz an die Krippe legen, da 
kein Bodenhaken ein Hindernis bildet. Sie brauchen sich auch, wie die Ab
bildung 23 zeigt, mit dem Hinterteil nicht uber den Stand hinauslegen, sind 
a,ber durch die weiter nach ruckwarts gehende Befestigung beim Stehen immer 
mehr nach ruckwarts gezogen, so daB ein Misten auf dem Stand nur sehr seIten 
vorkommt. Die Halsreifen muss en stets so weit gewahlt werden, daB sie bequem 
von den Ohren bis zur Schulter ruts chen konnen. Ein zu enger Halsreifen hebt 
die Vorteile des Standes teilweise auf. Die Seitenketten mussen ebenfalls dem 
Tier angepaBt werden, sie durfen selbstverstandlich nicht zu gespannt sein, 
sondern sollen locker hangen. Dadurch, daB die Tiere rechts und links angebunden 
sind, konnen sie auch den Nachbartieren kaum etwas wegfressen, wenigstens 
nicht das Kraftfutter, welches den Tieren mehr in die Mitte der Krippe vor
gelegt wird. Es ist somit die individuelle Futterung gewahrleistet, ohne daB eigene 
Krippenabteilungen vorhanden sein mussen. Die uber die Krippen gehenden 
Trennungsbogen konnen nun auch so ausgefUhrt werden, daB sie dadurch ein 
Hinuberreichen der Tiere ausschaIten. Die Trennungsbogen konnen selbst
verstandlich auch schon an die vordere Krippenwand angeschlossen werden. 
Das Anbinden und Los16sen der Tiere ist sehr einfach und leicht zu machen. 
Die Stallungen bekommen dadurch ein gefalliges, freies Aussehen. Die Guts-
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verwaltung WeiBenhof bei Kritzendorf faBt ihre mit dieser Einrichtung 
gesammelten Erfahrungen in folgende Punkte zusammen: 

1. Die individuelle Fiitterung ist gewahrleistet; 
2. die Reinigung der Tiere erfordert bedeutend weniger Zeitaufwand, da 

es selten vorkommt, daB beim Misten noch etwas auf den Stand falIt; 
3. die Rauhfutterverstreuung ist durch die breiten Futterbarren nahezu 

zur Ganze vermieden; 
4. der Streustrohbedarf, durch langere Belassung der Einstreu ist bedeutend 

vermindert; 
5. die Kiihe fUhlen sich in dem Stand augenscheinlich sehr wohl und absolut 

nicht beengt. 
Es gelang auch im Kindermilchstall am WeiBenhof die Keimzahl der Milch 

auf ein recht geringes MaB herabzudriicken. 
Die WINKLERSChe Anhangevorrichtung ist in Osterreich und auch in Ungarn 

bereits in verschiedenen Stallungen eingefiihrt und befriedigt allgemein. Sie 
wird von der Kunstschlosserei ETTMAYER in Wien 1), die Patente darauf besitzt, 
ausgefiihrt. 

Dieser Anhangevorrichtung ganz ahnlich ist die yom Architekten BERNDT 
als "Deu tsche Anhangevorrich tung" im Jahre 1926 beschriebene (vielleicht 
durch die W1NKLERsche veranlaBte) Anhangevorrichtung. Doch zeigt dieselbe 
wesentliche Mangel. Die Stiitzen der Trennungsbogen sind zu nahe an die Krippe 
geriickt. Die Trennungsbogen sind zu kurz und vermeiden deshalb nicht eine 
gegenseitige Beengung der Tiere. Ein Futtertisch gehort nicht zu den neuzeitigen 
Aufstallungen. Die Futterkrippen sind zu eng. Halsketten lassen auch die 
Vorteile der Anhangevorrichtung nicht recht zur Geltung kommen, weil sie zu 
wenig ruts chen ; dazu gehoren entsprechende Halsreifen. 

Rechnet man aIle Vorteile, die man bei Kurzstanden und ent
sprechenden An bindevorrich tungen durch die Qualitat und Haltbarkeit 
der Milch, durch die individuelle Fiitterung, durch Arbeit-, Streu- und Futter
ersparnis, durch bessere Diingerbehandlung erzielt, so kommt man zu dem 
SchluB, daB die dadurch erzielten Mehrertrage oder auch Ersparnisse in einem 
Jahr mehr ausmachen, als eine zweckmaBige Standeinrichcung kostet. Man 
soUte sich deshalb auch in alten Stallungen die Frage vorlegen, wie dort die 
Standeinrichtung verbessert werden konnte. 

K. SelbsUranken 
Fiir die Selbsttranken, das ist fUr Anlagen, bei welchen den Tieren aas 

Trankwasser standig zur Verfiigung steht, sprechen folgende U mstande: 
1. Das Wasser kann nach Bedarf aufgenommen werden; 
2. der Milchertrag erfahrt gewohnlich eine kleine Erhohung, doch ist die

selbe nach umfassenden Versuchen an amerikanischen Versuchsstationen nicht 
bedeutend, etwa 1 %, manchmal auch negativ; 

3. das Wasser wird temperiert verabreicht und wird dadurch, gegeniiber 
dem eiskalten Wasser im Winter, Futter erspart. Kaltes Wasser soIl iiberdies 
bei hochtrachtigen Tieren Cifter Abortus hervorrufen; 

4. Die Selbsttranke erspart Arbeit. 
Als Nachteile miissen jedoch angefUhrt werden: 

1) VII., Seidengasse 38. 
Handbuch der Milchwirtschaft 1/2 12 
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1. Kommen die Kiihe dann gewahnlich weniger ins Freie 1) ; 
2. das Wasser ist in Selbsttranken haufig nicht ganl'. rein und frisch. Durch 

die langere Beriihrung mit der Stailuft verliert das Wasser an Geschmack und 
wird beim Stehen auch leicht verschmutl'.t; 

3. wenn die Anlagen nicht sorgfaltig und nach den besten Grundsatzen 
ausgefiihrt sind, so gelangen in die Selbsttranken after Futter- und auch Diinger
teile. In Laibkasereien hat man deshalb gegen Selbsttranken after MiBtrauen, 
weil schmutziges Trankwasser auch zum Blahen der Kase Veranlassung gibt; 

4. wenn die einzelnen Selbsttrankebecher untereinander kommunizieren, 
kannen durch sie auch Krankheitskeime verschleppt werden; 

5. fUr Jungvieh und Arbeitsstiere sind sie jedenfails nicht zu empfehlen, 
weil das Jungvieh sich haufig an das Wassersaufen gewahnt und dadurch einen 
Wasserbauch bekommt; 

6. verursacht die Selbsttrankenanlage doch immer bedeutendere Kosten. 

Das Wesen j derSelb ttranke besteht darin, daB das Trankwas. er in einem 
eigenen gro13eren 'ammelbehiilter, bessel' neben als iiber dem 'tall , ange ammelt 

wirci und dann dureh ein eigeoes Regulier rrefa13 den einzelnen 
~--=:::=F; Trankbechel'n oder auch TranJ<rinn n zugefiihrt \vird (Abb. 1 ). =--== = In den Tran]{ebchern oder Trankerinnen Jlimmt das Was. r 
=:: fI/ - /. den gleieh hohen tand ein wic im Reguliergefa13. 

Durch einen eigenen 'ehwimmer wird derWas 'erzulauf 
znm eguliergefa13 so einge tellt, daB del' Wasserspiegel immer 
die g leiche Hobe einnimrnt, Die Selbsttrankeanlagen werden 
nun elltweder mit einzeLnen l'riinkbe ken fiir jedes Tier oder 

fUr 2 benachbartc Tiere 
odeI' als dur hlaufende 
Trankel'inne gebaut. 

Fur die Tranke
becken muB verlangt 
werden, daB da Was
er nicht au ell1em 

Triinkebe ken III da 
andere gelangt, sondern jedes einen separaten Ablauf hat, 

A I.> I.> , 1 , clhstL";i,nl,c 
W \Yas Cl'bchiiltcl', R Hcgll I iCl'g ,r.1!.l, s 'chwill'll11 ", L \\·n..~" C1',,"leitllll!t, 

FI Wnsscl'.<tltll,I,ltuhc, 'l' 'I'l'iinkcbcck cll, V Y util, K Kl'i[lnc 

Solche gute Selbsttrankebecken zeigt das System ASSMANN (angefertigt 
von Fr. Rothe & Comp., Braunschweig, Abb. IS). Die Zuleitung geht hier durch 
die Trankebecken und fUhrt das Wasser von oben nach unten in das Tranke
becken, und besitzt der Ablauf ein Ruckschlag-Kugelventil, welches verhindert, 
daB das Wasser in die Leitung zuriicktritt. Anstatt dieses Kugelventils sind 
bei anderen Selbsttrankebecken Riickschlagkappen angebracht. Bei dem be
kannten Selbsttranke-Patent "Dickow" wird das Wasser von oben zugefUhrt, 
und affnet das Rind durch einen Druck mit der Nase auf eine Metailklappe 
in der Trankeschale den Wasserzulauf. Die Trankebecken sind aile mit demselben 
Deckel versehen, und damit von den Tieren durch Spielen mit dem Deckel kein 
Geklapper im Stall entsteht, muB die Schale einen Gummianschlag haben. 

Von den Trankerinnen ist am bekanntesten jene von SCmJNEFELD (Abb. 19). 
Dieselbe besteht aus einem 15 cm weiten Wasserrohr, das im vorderen Teil 
del' Krippe verlauft und fur je 2 Tiere eine Trankoffnung mit einer pendelnden 

1) Charakteristisch ist, daB ein Landwirt, dessen Kiihe beinahe 1/2 km weit zur 
Tranke gehen muBten, beirn N eubau des Stalles das Trankwasser nicht in den Stall 
einleiten lieB, sondern rneinte, er wiirde es vorziehen, die Trankgelegenheit in noch 
groBerer Entfernung anzulegen. 
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Eisenblechklappe besitzt. Dieselbe wird von den Tieren leicht nach innen 
gedl'uckt und fallt nach beendetem Saufen wieder III die ursprungliche Lage 
zuruck . 

In manchen Stallungen werden 
nun auch eigene offene Trankerinnen 
parallel zur Krippe, und zwar in 
die hinteren Wande del' Krippe et
was hoher angelegt. Diese letztere 
Einrichtung hat aber nicht viel fill 
sich. Das offenstehende Wasser wird Abb. 19. Selbsttrankerinne von SCHONEFELD 

zu leicht schmutzig und wird leicht schal, und da ist es schon besser, das 
Trankwasser VOl' oder nach del' Futterung in die Krippe einzulassen. Man hat 
dann wenigstens die Sicherheit, daB die Krippe vorher immer gut gereinigt 
werden muB. Wenn die Tiere, wie es ja besonders bei Zuchtstallungen immer 
sein solI, aIle gesund sind, hat man nicht zu befiirchten, daB Tuberkulose oder 
eine andere Krankheit ubertragen wird. 1m Abmeikstall allerdings, wo kranke 
Tiere neben gesunden stehen, ist dann schon eine Selbsttranke mit Trankbechern 
zu empfehlen. 

L. Anordnung des Stalles und die Aufstellung der Kiihe 
In groBeren StaIJungen, wo die Kuhe in 2 oder mehreren Reihen aufgestellt 

werden, kann man die Kuhe entweder mit den Kopfen gegeneinander aufsteIlen, 
somit einen gemeinsamen Futtergang anbringen, odeI' man kann einen gemein
samen Mistgang anlegen und die rUckwartigen Teile der Kuhe einander zuwenden. 
Besser und beliebter ist die erste Art der Aufstellung, weil sich hier die Fiitterung 
bessel' uberwachen laBt, die Kuhe einen freieren Ausblick haben, sich mehr 
aneinander gewohnen und beim Fressen sich gegenseitig aneifern. Den Futtergang 
muB man mindestens 1 m, gewohnIich aber 1 Yz bis 2 m breit machen. Dann 
ist auch die Gefahr einer etwaigen Ubertragung der Tuberkulose durch Schleim
tropfen, welche beim Husten ausgestoBen werden, nicht so bedeutend. Hustende 
Tiere wird man ubrigens an solchen Platzen aufsteIlen, wo sie gesunde nicht leicht 
anstecken konnen und wird sie moglichst bald aus dem Stalle bringen. Ubrigens 
ist die Gefahr der Ubertragung von Euterkrankheiten, wie sie in so vielen 
StaIJungen vorkommen, durch die Stellung der Tiere mit den Hinterteilen gegen
einander immerhin groBer. Da auch durch den Kot die Tuberkulose verbreitet 
wird, so ist die Tuberkulosegefahr bei diesel' Aufstellung nicht geringer, als wenn 
man die Tiere mit den Kopfen zusammenstehen laBt. Den Gesundheitszustanrl 
del' Tiere wird man auch besser erkennen, wenn man sie vom Kopf aus ansieht und, 
was die Hauptsache ist, man wird die Futterung besser durchfiihren konnen. 

Liingstallungen, bei denen also die Reihen der Kuhe in der Langs
richtung des Stalles stehen, zeigen den groBen Vorteil, daB die Futter
znbringung und die Dungerausbringung einfacher und bequemer durchzufiihren 
ist und daB aIle Tiere gleichen Anteil an der Belichtung des Stalles haben, 
wahrend in QuerstaIlungen die weiter vom Fenster stehenden Tiere, weniger 
vom Lichte bekommen und dadurch im Gedeihen etwas benachteiligt sind 
(vgl. Band III, IV, 2a). 

Der beigefiigte Plan (Abb.20) zeigt unseinenKindermilchstall (vom "WeiBen
hof" bei Wien) fur 38 Kuhe, die in 2 Langsreihen mit den Kopfen gegen den 
mittleren Futtergang aufgesteIJt sind. Der Futtergang ist 1,5 m breit ; auf die 
Mistgange ent.fallen 1,53 m und 1,83 m, auf die Krippen 80 cm und auf die 
Kotstufen 60 cm. Es sind kurze (1 ,70 m lange) , um 20 cm erhohte Stande mit 

12* 
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Abb.21 
Kindermilchstall am "WeiLlenhof" bei W ien , vom Mittelgang aus gesehen. Trennungsbogen mit 

WINKLER scher Anhangevor richtung 

Abb. 22 
Kindermilchstall am "WeiLlenhof" bei Wien. Stande mit Trennungsbogen und Anhangevorrichtung, 

Kotplatte, J au cherinne und Mistgang 



182 W. WINKLER: Der Milchviehstall und die Pflege der Milchtiere 

niederen Krippen angebracht lllld, wie die Abb. 21 bis 23 zeigen, mit Trennungs
bogen und Anhangevorrichtungen nach Professor WINKLER versehen. Die 

Abb.23. Kindermilchstall am "WeiBenhof", vom Mistgang ausgesehen. Kiihe liegend. Schwimze 
aufgebunden 

Abb. 24. Milchkiihl- und Abfiillraum am "WeiBenhof" 

Schwanze sind aufgebunden (Abb. 23). Zur Liiftung sind 3 runde Dunst
sehlote zu 40 em Durehmesser, zusammen fUr 40 Kiihe ausreiehend, vorhanden. 
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Die Luftzufiihrung geschieht, da der Stall aus einem alten Stall umgewandelt 
wurde, durch 16 an den Innenwi.i.nden emporsteigende Tonrohre (Abb. 21 

Abb. 25. Futterhangebahn 
mit Kippgefd13 uber dem Futtergang, 

seitlich die Krippen 

und 22). Diinger- und 
Futtergleise sind eben
falls vorhanden. Statt 
der Gleise, die immerhin 
viel Li.i.rm erzeugen und 
nicht leicht reinzuhalten 
sind, werden heute lieber 
Schwebebahnen verwen
det (Abb.25 und 26.) " . 

Gleich nach dem 
Melken jeder Kuh, das 
in gedeckelte lVIilcheimer 
geschieht, wird die Milch 
aus dem Stalle gebracht 
und in der neben dem 
Stall liegenden Milch
annahmekammer in ein 
Ulander-Filter geschiittet, 
aus dem sie durch ein 
die Wand durchsetzendes 
Rohr in das Sammelbassin 
(Abb. 24 und 27) gelangt. 

Abb.27 
Milchaufschtitt- und Garderobe-

ranm am "Weil3enhof". 
Die Milch wird in ein Ulander
filter geschiittet und kommt 
durch ein Rohr in der ,V and 
in das Milchbassin in der Milch
kammer. Rechts Garderobe
kasten, links Waschgelegenheit, 
im Hintergrund Sterilisierkasten 

Abb. 26. Muldenkipper 
del' Firma Bode Ostingersleben 
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Aus diesem wird sie durch eine Pumpe iiber den Kiihler befordert, in einem 
darunter befindlichen Behalter gesammeIt und von hier aus in Flaschen 
gefiillt. Sie wird roh in den Verkehr gebracht. Aus der Abb. 27 ersehen wir, 
daB die Melker eigene weiBe Melkeranziige tragen und die Melkeimer sowie 
andere Milchgeschirre vor dem Gebrauch in einem eigenen Trockenkasten 
sterilisiert werden. Die Flaschen werden ebenfalls in einem besonderen Dampf
kasten sterilisiert. Wie unser Plan zeigt, sind die Zentrifuge und das ButterfaB, 
entgegen Abb. 24, nun auch im Flaschensterilisierraum untergebracht, so daB 
im Milchabfiillraum wenig gearbeitet wird. Mit dem Flaschenfiillraum steht 
der Milchkiihlraum, durch KaItemaschine gekiihlt, direkt in Verbindung. Die 
Raume sind aile weiB ausgekachelt. 

M. 1m Stall solI Ruhe und Ordnung herrschen 
Starkere Beunruhigung der Kiihe durch Larm (Hundegebell, Klappern 

eines Brettes, Sturm usw.) fiihren immer ein Zuriickgehen des Milchertrages 
herbei, besonders wenn der Larm wahrend des Melkens entsteht. Wahrend 
des Melkens soll deshalb lautes Sprechen und Schreien unterbleiben. Es kann 
hochstens ein leiser Gesang stattfinden, da leise Musik den Kiihen sehr angenehm 
zu sein scheint und, wie man an mehreren Stellen bemerkt hat, den Milchertrag 
sogar etwas erhohen solI. Gleich nach dem Fiittern soll der Stall gekehrt werden 
und sollen die einzelnen Stallgerate an ihren Platz, der in einem Vorraum sein 
soIl, gebracht werden. Futterzeiten und Melkzeiten miissen genau eingeteilt sein 
und eingehalten werden. Auch die Stallarbeiten miissen in bestimmter Reihen
folge und so verrichtet werden, daB die Tiere geniigend Zeit und Ruhe zum 
Wiederkauen haben. In groBeren Stallungen wird man die Arbeiten auf einer 
eigenen Tafel als Stallordnung vorschreiben (siehe Abschnitt Pflege, S. 202); 
wie man auch dort Futterverschreibungen fiir die einzelnen Gruppen von 
Kiihen finden solI. 

Zur Ordnung im Stall gehoren auch die Kopftafeln, auf denen Horn
nummer oder Tatowierungsnummer der betreffenden Kuh, Abkalbungs- und 
Belegungsdatum (auch von welchem Stier), der Milchertrag bei der letzten 
Probemelkung und durch Ziffern oder Striche auch die Kraftfuttergaben bei 
der individuellen Fiitterung angegeben sind. 

Neuer amerikanischer GroBmelkbetrieb 
Der Merkwiirdigkeit halber sei hier eine Stallanlage oder eigentlich eine Melk

anlage erwahnt, welche die gro£e Gesellschaft Walker Gordon Co auf der Wirtschaft 
Plainsboro N. J., U. S. A., eingerichtet hat, und zwar fiir einen groBen Betrieb von 
mindestens 1250 Klihen. Auf der Wirtschaft sind 40 Stalle zu je 50 Kiihen, und diese 
Kiihe werden nun auf einer besonderen Vorrichtung von gewaltigen Dimensionen 
gemolken. Es ist eine groBe runde Plattform in Form eines Riesenkreisringes, welche 
sich ganz langsam dreht und radial angeordnete Abteilungen fiir 50 Kiihe enthalt. 
Durch einen eigenen Zugang kommen die Kiihe einzeln in die einzelnen Abteilungen, 
werden hier festgebunden, und wahrend sich die ganze Plattform sehr langsam dreht, 
so daB die Kiihe dies kaum empfinden, werden sie zuerst am Euter und Hinterteil 
mit lauwarmem Wasser bespritzt und maschinell abgebiirstet, dann mit heWer 
Luft getrocknet, in der nachsten Abteilung von einem Vormelker angemolken und 
auf die Beschaffenheit der Milch gepriift. Dann wird ihnen die Melkmaschine angelegt, 
mit welcher sie dann einen gro£en Teil des Kreises durchlaufen, bis wieder an einer 
bestimmten Abteilung die Kuhe in die Hande von Nachmelkern kommen, worauf 
die Zitzen mit Hiissigem Vaselin eingerieben werden und die Kiihe durch einen anderen 
Ausgang unter der Plattform diese Melkeinrichtung verlassen. Durch den Zugangs
und Abgangsweg sollen die Kiihe taglich 1,5 km zuriicklegen, kommen aber nicht 
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auf die Weide. Diese Einrichtung ahmt somit die FlieBarbeit in den amerikanischen 
Fabriken nach, bei welcher die Arbeit auf einem fortlaufenden Bande an den einzeln 
stehenden Arbeitern vorbeigefli.hrt wird. Die groBe Walker Gordon Co wurde vor 
35 J ahren von einigen Artzten gegriindet, erzeugt nur V orzugsmilch (Certified Milk), 
welche nach 800 Stadten ausgeHi.hrt wird. (Nach der Beschreibung von JOACHIM 
FELDMANN, Assistent des Walker Gordon-Laboratoriums, in der Deutschen Land
wirtschaftlichen Presse vom Juni 1928.) 
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2. Die Pflege der Milchtiere 
Die Pflege del' Milchtiere muB in erster Linie Gesundheitspflege sein. Sie 

muB darnach streben, aIle Korperfunktionen in richtigem Gange zu erhalten, 
die Tiere widerstandsfahig gegen Krankheiten und Wetterunbilden zu machen 
und zugleich die Leistungsfahigkeit zu erhohen. Erst durch die giinstigsten 
Lebensbedingungen werden auch die bestmoglichen Leistungen erzielt werden, 
und die Steigerungsfahigkeit hierdurch ist viel bedeutender, als man gewohnlich 
annimmt. Urn 30 % und mehr kann die Milchleistung durch richtige Pflege 
erhoht werden. Man braucht nul' daran zu denken, wie sehr del' Milchertrag 
steigt, wenn die Kiihe auf gute Weide odeI' aus einem dumpfigen Stall in geraumige 
und gut geliiftete Stallungen kommen, odeI' wie sehr del' Milchertrag bei ver
lausten Tieren heruntergeht. 

Zeichen del' Gesundheit sind: Gutes Aussehen, eine gewisse Munterkeit, 
ein heller Blick, gute FreBlust, regelmaBiges Wiederkauen, das y:! bis % Stunden 
nach dem Fressen beginnt und dann in Perioden von % Stunden wahrend 
24 Stunden 5 bis 7 Stunden in Anspruch nimmt, regelmaBige Pansenbewegungen 
(Hervorwolbung del' linken Hungergrube zweimal in del' Minute), normaler 
Kot- und Harnabsatz, feuchtes Flotzmaul, nicht kalte Ohren (wie sie bei Fieber
zustanden vorkommen), ruhiges Atmen, weiche Haut und glattes, glanzendes 
Haar (bei langeI' dauernden Krankheiten wird die Haut hart, fest aufsitzend 
und schilferig, das Haar trocken). 

Durch eine gute Pflege werden am besten Krankheiten verhiitet. 

Hauptaufgaben der Pflege 
Hauptaufgaben del' Pflege sind: 
1. Reinhalten del' Tiere von Schmutz und Ungeziefer (Hautpflege); 

2. Klauenpflege; 3. Hornp£lege; 4. Sorge fiir Bewegung in frischer Luft; 
5. Verhiitung und Bekampfung von Krankheiten, sowohl Stallkrankheiten als 
auch Weidekrankheiten; 6. Vermeidung von Verdauungsstorungen, besonders 
bei Futterwechsel und Temperaturumschlagen, von Aufblahung und von 
Vergiftungen durch schadliche Futterpflanzen; 7. Piinktlichkeit im Fiittern 
und Melken sowie Austreiben, gute Zeiteinteilung und entsprechende Stall
ordnung; 8. Vermeidung von kaltem und nassem Lager; 9. Schutz des 
Euters VOl' StoB und Verletzungen; 10. ZweckmaBiges und schonendes Melken 
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zur rechten Zeit; 11. Verniinftige Zuchtbeniitzung; 12. Richtige Pflege der 
trachtigen Kiihe und Fiirsorge beim Abkalben; 13. Beschaffung von Licht 
und Sonne; 14. Verniinftige, sanfte Behandlung der Tiere. 

1. Reinhaltung der Tiere von Schmutz und Ungeziefer (Hautpflege) 
Um die Tiere recht rein halten zu konnen, dazu gehort ein reiner, zweck

maBig eingerichteter Stall, geniigende Streu, insbesondere ein ent
sprechender Kurzstand, damit Harn und Kot nicht auf das Lager fallen konnen, 
das A ufbinden der Sch wanze, damit sie beim Liegen nicht in den Kot schleifen 
(vgl. S. 173 und Abb. 8 und 23), Vermeidung von Durchfallen und zum SchluB 
auch eine gewisse Erziehung zur Reinlichkeit, indem man schon die jungen 
Kalbinnen auf kurze und erhohte Stande steUt und es zu vermeiden trachtet, 
daB sich schon die jungen Tiere in den Kot legen. 

Das Putzen der Tiere soIl taglich einmal erfolgen, und zwar am besten nach 
dem Morgenmelken, jedoch nicht wahrend der Fiitterung, weil manche emp
findliche Tiere dann im Fressen gestort sind. Das Putzen soIl auch nicht wahrend 
des Melkens geschehen, weil es Staub erzeugt. Auf der Raut und dem Raarkleid 
der Tiere setzt sich Staub ab; die Raut sondert SchweiB und Talg ab und 
auBerdem werden Rautschuppen und Raare abgestoBen, so daB sich, wenn 
lange nicht gebiirstet wird, eine kleine Schmutzschichte bildet, durch welche die 
Raut verstopft und der Milchertrag beeintrachtigt wird. Das Putzen regt die Raut
tatigkeit an und damit auch den Stoffwechsel; es wird dadurch das Wohlbefinden 
erhOht und die Gesundheit gefordert und hiedurch auch die Milchergiebigkeit 
gehoben. Durchschnittlich bewirkt das Putzen einen um 5% erhohten Milch
ertrag. Das haben die verschiedenen Versuche ergeben, so z. B. die Versuche 
von BACKHAUS, der auch 7 bis 8 % mehr Milch erhielt, bis zu 1 Liter pro Kuh 
im Tag. Auch LIPscillTZ an der Universitat Konigsberg bekam Y2 kg Milch 
mehr und bei einem Versuch in Zarskojeselo wurde pro Kopf und Tag von 
4 Kiihen in 10 Tagen 1 kg Milch mehr erhalten. Ein zweimaliges Putzen im Tag 
erwies sich aber nicht so giinstig, weil dann die Tiere zu sehr beunruhigt wurden. 

Zum Putzen verwendet man eine Biirste oder Kardatsche mit steifem RoB
haar oder auch mit weichen Wurzeln und wischt dann mit einem Wol1appen, der 
eventuell angefeuchtet wird, um Unreinlichkeiten und den Rautstaub zu ent
fernen, nacho Ein Striegel wird nur fiir stark verschmutzte Stellen und dort 
verwendet, wo die Raut nicht sehr empfindlich ist. Er dient dann auch dazu, 
die Biirste abzustreifen, doch kann die Biirste auch sehr gut in einen Kasten 
abgeklopft werden. Bei starkerer Verschmutzung ist auch die Anwendung 
von warmem Wasser oder Seifenwasser erforderlich. Das Euter muB mehrmals 
in der Woche mit warmem Seifenwasser, eventuell mit Zusatz einer Desinfektions
fliissigkeit (Formulsin) gewasehen werden. Die Umgebung des Euters soIl kurz 
geschoren sein. Aueh die langen Raare am Euter miissen weggenommen werden. 

Noeh griindlicher als mit Biirste und Lappen kann die Rautreinigung dureh 
Staubsaugeapparate gesehehen, was noch das Gute hat, daB der Staub nieht 
im Stalle verstreut wird 1). Auch eigene Putzmaschinen mit rotierenden Biirsten 
gibt es. Die Schwanzquaste muB eigens gewaschen und gekammt werden. Wo 
sie nicht aufgebunden werden kann (vgl. S. 173), ist es am besten, sie zu 

1) Die Firma E lektrol ux bringt einen fur diese Zwecke konstruierten scheiben
formigen Apparat in den Verkehr. Derselbe ist im Veterinarinstitut der Universitat 
Breslau ausprobiert und fur sehr gut befunden worden. Man entfernt mit ihm etwa 
8mal soviel Schmutz als mit Kardatsche und Striegel und braucht dazu nur den 
dritten Teil der Zeit. 
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stutzen. Will man besonders reinlich vorgehen, so kann man die Kiihe auch 
mit einem Schwamm waschen, im Sommer aber ins Wasser, in die Schwemme, 
treiben; Kiihe gehen namlich ganz gerne ins Wasser. 

Auch fiir Ziegen und andere Milchtiere gelten diese Grundsatze. Der 
manchen widerliche Geschmack der Ziegenmilch riihrt davon her, daB sich in 
den langen Haaren des Ziegenfelles iible Geriiche und Unreinigkeiten halten. 
Der Bocksgeruch riihrt von zersetztem Harn her, der am Fell hangen geblieben 
ist. Wird der Bock nicht im Ziegen· oder auch Milchviehstall gehalten, und wird 
das Fell der Ziegen i:ifter gebiirstet und rein gehalten, wird ferner der Stall gut 
geliiftet, so zeigt auch die Ziegenmilch keinen abstoBenden Geschmack. Auf 
den Alpen, wo die Ziegen sich immer in frischer Luft aufhalten, hat die Ziegen· 
milch einen feinen, angenehmen Geschmack. 

Zu den Schmarotzern, die in vielen StaUen dem Vieh oft recht lastig werden 
und den Milchertrag sehr herabsetzen, gehoren: a) Lause, b) die Raude, c) die 
Glatzflechte, d) die Dassellarven. 

a) Lause. Lause kommen in schlecht gehaltenen StaUen nicht selten vor. 
Sie befallen auch gerne das Jungvieh auf der Weide und bringen die Tiere durch 
die fortwahrende Beunruhigung sehr herunter, so daB die Jungtiere von der 
Alpe oft bedeutend schlechter herunterkommen, als sie hinaufgegeben wurden. 
Auch der Milchentgang ist bei starkerem Befall sehr bedeutend. 

Die eigentlichen Rinder Iii use (Hamatopinusarten, Abb. 28) sitzen haupt. 
sachlich in der Schwanzquaste, an der Schwanzwurzel, am Wurf sowie hinter 

Abb. 28. Haustierlaus 
(Haematopinus) 

Abb. 29. Haarling 
(Trichodektes) 

den Ohren und saugen Blut. Ihre An
wesenheit ist leicht daran zu merken, daB 
die beunruhigten Tiere fortwahrend mit 
dem Schweife wedeln. Petroleum, mit 
gewohnlichem Maschinenol gemischt, oder 
Kreolinsalbe (1 Loffel Kreolin auf Y2kg 
Schweinefett) oder 1 Teil Petroleum und 
6 Teile -Spiritus oder auch 2 Teile Leinol 
und 1 Teil Petroleum, mit Lappen aufge
tragen, bilden gute Einreibemittel zur 
Bekiimpfung der Lause. Die Einreibungen 
miissen nach 8 Tagen wiederholt werden, 
um die Nisse zu vertilgen. GUTBROD emp
fiehlt Scheren und Waschungen mit Essig, 

wodurch auch die Nisse zugrunde gehen sollen, darauf Einfetten mit Leinol. 
Die Lause verbreiten sich im Stall sehr rasch und miissen als ekelhafte 

Parasiten sofort und anhaltend bekampft werden. Das J ungvieh soIl, ehe es 
auf die Alpe kommt, genau auf Lause untersucht und, wenn notwendig, durch 
Einreiben mit grauer Salbe oder auch mit Kreolinsalbe entlaust werden. Nicht 
zu verwechseln mit den Lausen sind die Haar linge (Trichodektesarten, Abb. 29), 
die sich von den Haaren der Tiere nahren und darum nur eine geringe Belastigung 
hervorrufen, nichtsdestoweniger aber als unsauber ebenfalls griindlich bekampft 
werden miissen. 

b) Die Raude (Kratze) wird durch Milben (Raudemilben, Kratzmilben) 
hervorgerufen, von denen es 4 Arten gibt: die gefahrlichste, Sarcoptes bovis, 
macht Gange in der Haut und setzt in denselben auch ihre Eier abo Dadurch 
ist sie schwer zuganglich. Weil sie sich stark verbreitet und viel Schaden an
richtet, ist sie anzeigepflichtig. Minder liistig sind die 3 anderen Arten, welche 
auf der Haut leben und zum Teil Blut saugen. Zur Bekampfung werden schwefel-
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dioxydhaltige pulverformige oder in Wasser lOsliche Praparate verwendet, 
Sulfoliquid und Sulfofix oder auch Begasungen mit Schwefeldioxyd, wobei die 
Tiere in einen besonderen Kasten kommen, aus dem nur der vordere Teil des 
Kopfes heraussieht. 

c) Die Glatzflechte, auch Rinderflechte oder Weideflechte genannt, bildet 
runde, talergroBe, haarlose Stellen und Borken, die unterhalb nassen. Sie tritt 
besonders am Kopfe, am Hals und Rumpf auf. Die Ursache ist ein Pilz 
(Trichophyton tonsurans, Abb. 30), der in den Haarbalgen lebt und massen
haft Sporen bildet, durch die sich dann die Flechte leicht verbreitet. Auf Weiden 
kommt sie besonders auf Jungvieh vor. Die Ubertragung geschieht durch die 

o 
p 0 

o 

it 

Abb. 30. Pilz der Glatzflechte 
(Trichophyton tonsurans) 

Beriihrung der Tiere und durch das Putzzeug, 
weshalb solche Tiere nicht gebiirstet werden 
sollen, weil sonst die Krankheit nur ausgebreitet 
wird. Sie wird mit verschiedenen Desinfektions
mitteln bekampft. 

Abb. 31. Dasselbenle im Durchschnitt 
L Larve, E Eitermasse 

d) Die Dasselplage. Die Dasselplage, das ist der Befall der Rinder mit 
den Larven der Dasselfliegen, die am Riicken der Rinder groBe, mit seitlichen 
Lochern versehene Beulen (10 bis 40) erzeugen (Abb. 31), ist iiber die ganze 
Welt verbreitet und richtet verhaltnismaBig groBen Schaden an. In Deutschland 
wird nach der Berechnung von SAUER der Schaden auf 612 Millionen RM. 
geschiitzt, in Holland auf 200000 fl., in England auf etwa 500000 £, in Nord
amerika auf mindestens 5 l'I1illionen $ im Jahrl). Dieser Schaden entsteht 
einesteils durch die Entwertung der Haut durch die im Riickenteil entstandenen 
Locher, andernteils durch das infolge der Schmerzen geringere Gedeihen der 
Tiere, geringeren Fleischansatz und verminderte 1\1ilchgabe. Der Milchriickgang 
wird nach hollandischer Untersuchung bei starkerem Befall auf 30 bis 40 % 
geschatzt, bei einem Sinken des Fettgehaltes um etwa 0,7 %. In Danemark 
konnte man feststellen, daB eine Kuh, die 46 Dasselbeulen hatte, nach dem 
Abdasseln binnen 8 Tagen von 15 auf 20 Liter Milch pro Tag stieg und sich auch 
korperlich sichtlich erholte. Auch in Deutschland wurde von Professor GOTZE 
in Hannover im Jahre 1927 eine bedeutende Verminderung der Milchergiebigkeit 
konstatiert. An Lebendgewicht wurden durchschnittlich 17 kg eingebiiBt. 
Man ist deshalb in Deutschland, Danemark, in der Schweiz und in anderen 
Landern daran gegangen, die Dasselplage systematisch zu bekampfen. Stellen-

1) Farmers Bulletin Nr. 639. 1914. 



190 W. WINKLER: Der Milchviehstall und die Pflege der Milchtiere 

weise, z. B. auf der Insel Fiinen, in mane hen Gegenden Mecklenburgs und Olden
burgs hat man sie ganzlich zum Verschwinden gebracht. In der Schweiz arbeitet 
die Hauteschadenkommission intensiv daran. 

Die Dasselbeulen erscheinen von Februar bis Juni, und zwar noch starker 
bei Jungrindern als bei Kiihen. Es gibt 2 Arten von Dasselfliegen: die groBe 
Dasselfliege (Hypoderma bovis L.) nnd die kleine Dasselfliege (Hypoderma 
lineatum). Dieselben schwarmen im Juni bis August, vereinzelt auch noch im 
September, und zwar hauptsachlich in den schwiilen Mittagstunden und legen 
ihre Eier in das Haarkleid der Rinder abo Eine Dasselfliege legt bis iiber 500 Eier. 
Die nach 4 Tagen ausschliipfenden Larven bohren sich in das Korperinnere, 
finden sich dann in sehr groBer Anzahl in der Schlundgegend, wo sie oft starke 
Anschwellungen verursachen, die manchmal Notschlachtungen erfordern. Von 
hier aus wandern sie weiter, auch in den Riickenmarkskanal und erscheinen zum 
SchluB unter der Riickenhaut der Tiere, wo sie Beulen erzeugen, die seitlich 
ein Luftloch haben. Aus den Beulen wandern die Larven von Mai bis Juni 
aus, und wenn sie dabei auf den Erdboden fallen, so graben sie sich in die Erde 
ein und verpuppen sich dort. Nach 45 Tagen bei der groBen und nach 30 Tagen 
bei der kleinen Dasselfliege schliipft das fertige Insekt aus der Puppe. In den 
Stall kommt die Dasselfliege nicht; es werden von ihr nur Weiderinder befallen. 
Weitere Fliige als 5 km soIl sie nicht unternehmen. 

Die Bekampfung geschieht durch V.ernichtung der Larven am Riicken 
der Rinder. Die einfachste Methode ist die Behandlung mit· Kochsalz, welche 
Lehrer FORRER in Ebnat-Kappel in der Schweiz angegeben hat. Darnach wird 
die Riicken- und Lendenpartie der vorjahrigen Weidetiere, wenn sie kaum spiirbare 
Anschwellungen mit einem kleinen Knollchen auf der Hautoberflache haben, 
mit Wasser benetzt und dann mit Kochsalz eingerieben1). Das sich bildende 
Salzwasser totet die Maden. Diese Prozedur kann man in einer Woche mehrmals 
wiederholen. Professor SPANN hat bei einer Nachpriifung 76% Erfolg gehabt. 
Noch besser kann man den Larven beikommen, wenn man nach Professor SPANN 
Kochsalzlosung mit einem Augentropfrohrchen in die kleine Offnung der Beulen 
eintropft. Die Behandlung der Dasselbeulen muB moglichst friih, schon im 
Februar, Marz und April im Stalle beginnen. 

In einfachster Weise konnte Professor SPANN auch die Larven dadurch 
vernichten, daB er sie in den ganz jungen Beulen zwischen 2 eigenen Holzern 
zerquetschte. Er vernichtete dadurch 98,5% der Larven. Wenn die Larven 
alter geworden waren, war das Ergebnis etwas geringer. 

Sind die Beulen schon groBer geworden, so erfolgt das Abdasseln in der 
Weise, daB man die Larven aus den Hohlen vorsichtig herausdruckt oder mit 
einer Pinzette, einer Hackelnadel, neuerdings in Danemark auch mit einer 
Saugspritze, herauszieht. Es werden nun auch verschiedene Mittel angewendet 
und unter diesen hat sich Birkenteerol, das man zu gleichen Teilen mit Wasser 
und frischge16schtem Kalk versetzt und mit dem man dann die Beulen einreibt 
oder einburstet, gut bewahrt. Auch Einreiben mit warmem, diinnflussigem 
Holzteer wird empfohlen. Ferner wendet man in England mit Erfolg Tabaksaft 
an. Professor GOTZE in Hannover hat Einreibungen mit Tricresol als wirksam 
gefunden. Die Einreibungen mussen mehrfach wiederholt werden. Bleibt ein 
StUck der Larve in der Hohle zuruck, so entstehen oft unangenehme Hautent
ziindungen, verbunden mit Anschwellungen an den Augenlidern, Kopf, Hals, 
Euter, Kehlkopf (Rosenfieber), durch einen in den Larven enthaltenen Giftstoff. 

1) Die Behandlung mit Kochsalz wird iibrigens seit langem in England geti.bt. 
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Neuerdings empfiehlt Professor SPANN das Einsehicben von Stabehen in 
die Beulen (Dasselstabehen), die aus verschiedenen spezifisehen Salzen 
bestehen und von der Chemisehen Fabrik in Aubing bei Munehen hergestellt 
werden. Er konnte mit denselben 100 % Erfolge erzielen. Dieses Mittel wird 
nun aueh in Pulvcr:orm in den Handel gebraeht. 

2. Die. Klauenpflege 

Beim dauernden Stallaufenthalt und wenn die Rinder wenig Bewegung 
machen, werden die Klauen wenig abgenutzt und sie wachs en mehr und mehr 
in die Lange. Sie biegen sich dabei nach oben um, und es entstehen die 
langen Stallklauen, PantoffeIkIauen (Abb. 32) oder. SchnabelschuhkIauen. Diese 
erschweren aber das Stehen und Gehen 
auBerordentlich und machen es zum SchluB 
schmerzhaft. Solche lange Stallklauen sind 
somit fUr das Wohlbefinden der Tiere auBer
ordentlich nachteilig. Die Tiere fressen schlecht 
und magern abo Es geht aber auch der Milch
ertrag rasch zuruck. AuBerdem wird die 
SteHung der Tiere dadurch sehr beein
trachtigt. Die Beine werden schief und die 
Tiere steHen die Hinterbeine weit mehr unter 
den Leib, die Stiere werden auBerdem zum 
Deckgeschaft untauglich. 

A.bb. 32. Normale Klaue (links) 
und Stallklaue vom Rind 

Bei StaHtieren mussen deshalb die Klauen mindestens jedes halbe Jahr ge
kiirzt und richtig beschnitten werden. Bei Weidetieren nutzen sich die Klauen in 
naturlicher Weise ab und dort muB das Klauenbeschneiden nur einmal, im 
Fruhj ahr, gesehehen. 

Das richtige Beschneiden der Klauen ist deshalb ein sehr wichtiger Teil 
der Pflege. Das Beschneiden erfordert aber auch viel Gesehiek und Kraft und 
sollte nur durch geubte und geschulte Personen ausgefiihrt werden, denn del' 
Ungeubte kann leicht groBen Schaden anrichten. Es wird deshalb in den fort
geschritteneren Landern die Arbeit eigenen Klauenputzern ubertragen, so 
besonders im Allgau und in Schweden. 1m Allgau sind es in der Regel starke 
Leute, die gewohnlich eine kleine Wirtschaft besitzen und in Schweden sind 
es eigene, von der Landwirtschaftsgesellschaft angestellte Manner, die aber 
aueh im ganzen J ahr von Hof zu Hof wandern und in 1 J ahr an 2000 Stieren 
und 10000 Kuhen die Klauen schneiden konnen. 1m Allgau rechnet man, daB 
1 Mann im Tag 30 bis 35 Rinder behandeln kann. Durchschnittlich braucht 
er fur ein Rind 1 Viertelstunde, bei manchen Tieren jedoch auch 1 Stunde, wenn 
sie nicht ruhig stehen und das Klauenhorn sehr hart ist. Diese Allgauer Methode 
ist so einfach, daB sie fast keine Hilfsmittel braucht. Es ist dabei nicht notig, 
die Tiere in einem Stand einzusperren, sie werden lediglich mit dem Kopf kurz 
angebunden und gegen eine schrag befestigte Stange gestellt, damit sie nicht 
ausweichen konnen. Das Klauenbeschneiden nimmt man entweder in einem leeren 
Stand im Stall oder an einem besonderen Platz in der Scheune vor, doeh muB 
hier genugend Licht sein, dann muB eine holzerne Unterlage vorhanden sein, 
auf welcher der FuB der Tiere gestellt wird und welche aueh die Schneide der 
behande1nden Instrumente sehont. 

Wenn die Tiere nicht ruhig stehen wollen, so tritt man ihnen mit der Zehen
spitze auf die Krone der vorderen Klauen. 
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Das Klauenschneiden besteht nun aus 2 Teilen, 1. dem Abstemmen 
des iiberschiissigen Wand- und Traghornes, also im Kiirzen del' Klauen, 2. dem 
Ausschneiden del' Sohlenflache. Zu del' ersteren Operation braucht man ein 
Stemmeisen und einen Hammer, eventuell auch eine Klauenzange, mit welcher 
man Teile des Hornes abzwickt, fiir die letztere Operation sind ein StoBmesser 
und ein Rinnmesser erforderIich. Beim Beschneiden del' Sohle, das besonders 
nach Maul- und Klauenseuche sehr notwendig ist, weil sich unter del' alten 
Sohle eine neue Sohle gebildet hat und of tel' noch Geschwiire verborgen sind, 
muB das Bein del' Tiere langsam, abel' nicht zu hoch gehoben werden. Del' 
Unterschenkel des Tieres kommt dabei auf den Oberschenkel des Klauenschneiders 
zu liegen und del' Klauenschneider kann bequem mit dem StoBmesser arbeiten. 
Bei den VorderfiiBen wird del' FuB auf einen Holzklotz aufgestemmt. Die Arbeit 
wird dann durch das Rinnmesser vervollstandigt. 

Die Hauptzeit des Klauenschneidens faUt in die Mona'te Marz bis April, 
bei Stalltieren auch in den Herbst. 

Beim Klauenschneiden hat man auch darauf besonders zu achten, daB im 
Klauenspalt sich keine Unreinigkeiten und harte Gegenstande festsetzen, odeI' 
Verletzungen vorkommen, sonst kommt es zu Entziindungen. 

Die KIa uenspal ten tz iind ung (Panaritium)kommt besondersinStallungen 
mit nassem, unreinem FuBboden und in solchen mit endemischem Abortus VOl'. 
Durch oft unbedeutende Verletzungen entstehen an den Klauen, besonders am 
oberen Ende des Klauenspaltes, Entziindungen (durch Nekrosebazillen), die in 
eiternde Geschwiilste iibergehen und ein starkes Lahmen del' Tiere bewirken. 
Es kommt zum brandigen Absterben groBer Gewebsteile und oft dringt die 
Eiterung in die Gelenkshohlen ein und muB die Klaue amputiert werden. Bei 
Auftreten von Entziindungen sind die Klauen gut zu reinigen und moglichst 
bald desinfizierende Mittel (3%iges Kreolin, Jod usw.) anzuwenden. Lauwarme 
Umschlage mit Leinmehl fiihren zu Erleichterungen und ein Verband mit einem 
mit Holzteer getrankten Tuche bewahrt sich oft und verhiitet weitere Ver
unrmmgung. Durch Einklemmen eines etwa 1 cm starken Holzstiickchens 
zwischen die Klauen kann ebenfalls eine Linderung bewirkt werden. 

3. Die Hornerpflege 

Die Spitzen del' Horner werden abgestumpft, inde;n man sie absagt und 
mit einer Feile abrundet. Das Horn wird dann etwas eingefettet. Wo die Horner 
nicht die richtige Wachstumsrichtung haben, werden sie durch eigene Horn
richter odeI' Hornleiter in die gewiinschte Richtung gebracht. Dabei sind holzerne 
Hornleiter bessel' als eiserne. 

In Nordamerika werden die Tiere vielfach enthornt. Das geschieht in 
del' Weise, daB man bei den ganz jungen Tieren (7 bis 9 Tage alt) den Horn
zapfen, wenn er als ganz kleiner Wulst zu fiihlen ist, wiederholt mit Salpeter
saure odeI' Kalilauge, nach DREW mit Atzkali betupft, jedoch gut in del' Mitte. 
Dann unterbleibt das Wachstum. Man behauptet, daB solche Tiere auch sanfter 
werden und Fleischer sowie Eisenbahngesellschaften in den Vereinigten Staaten 
Nordamerikas, Kanadas und Irlands haben sich unbedingt fiir das Enthornen 
ausgesprochen. Jedenfalls hat man dann nicht zu gewartigen, daB durch die 
Horner Verletzungen, ofters auch tOdliche Unfalle herbeigefiihrt werden, wie 
es leider besonders durch Bullen nicht zu selten vorkommt. Bekanntlich gibt 
es abel' auch eigene hornlose Rinderrassen. 
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4. Sorge fur Bewegung in frischer Luft 
An der Milchwirtschaftlichen Versuchsanstalt in Horn hat man eine Anzahl 

von Kuhen zunachst einige Zeit auf der Weide gehalten, dann in den Stall gegeben 
und ihnen das gleiche Futter wie auf der Weide, namlich dasselbe Gras frisch 
gemaht, gereicht. Der Milchertrag ging um mehr als 20% herunter. Die Drsache 
des Nachlassens des Milchertrages war somit nicht in der Fiitterung zu suchen, 
sondern in dem Mangel an Bewegung. Es ist vielfach nachgewiesen, daB durch 
leichte Bewegung und Arbeit der Milchertrag der Kuhe und auch der Fettgehalt 
gesteigert werden kann. Beim Ubergang von der Stallhaltung zum Weidegang 
geht der 11ilchertrag am ersten Tage meist etwas zuruck, steigt aber in wenigen 
Tagen bedeutend, und zwar nach der 12jahrigen Beobachtung Professor H1TTCHERS 
in OstpreuBen urn 2 bis 20%, nach den Beobachtungen Professor Dr. BURRS in 
Kiel auf 4 groBen Hofen um 40 bis 50 %. Auch der Fettgehalt stieg hier an. 
In Danemark hat man in den Jahren 1924, 1925, 1927 auf 2 groBen HMen ver
gleichende Versuche gemacht uber freie Weide und Tudern und diese Versuche 
sind zugunsten des freien Weidebetriebes ausgefallen. HANSEN-LARSEN fand 
als Vorteile der freien Weide gegenuber dem Abtudern: 1. Ersparnis der Um
tuderungs- und Trankarbeit, 2. erhohte FreBlust und Kraftfutterersparnis, 
3. Aufnahme des Grases in jungem, leicht verdaulichem Zqstande, 4. Aufnahme 
der Hauptmahlzeiten zur passendsten Zeit des Tages. Beim freien Weidebetrieb 
war der Ertrag (Milch oder Zuwachs) um 11 % groBer als beim Tuderbetrieb_ 
DaB durch die Bewegung auch die Gesundheit erhoht wird bzw. die Konstitution 
sowie auch die Form verbessert wird, liegt auf der Hand. Erst durch den freien 
Weidebetrieb kann die Tuberkulose mehr und mehr zuruckgedrangt werden. 
Doch muss en dabei tuberku10se Tiere separiert werden, sonst 
gibt die Weide zu vie1 Ansteckungsgelegenheit. 

Fur Jungvieh ist der Weidebetrieb unerlaBlich. 
Der erfolgreichste Weidebetrieb wird auf den nach modernen Grund

satzen eingerichteten Dauerweiden (S. 135) stattfinden. Die Weidekoppeln 
werden nicht zu groB bemessen und nicht zu schwach zu besetzen sein. Man 
legt 8 bis 10 Koppeln an und maht im Fruhjahr einige davon. Auf 1 ha 
werden auf gutem Boden im Durchschnitte 16 bis 20 Stuck GroBvieh gegeben, 
und zwar kommen die hochmelkenden Kuhe zuerst und nur fur wenige Tage 
in die Koppe1n, dann folgen die niedermelkenden Kuhe und das wachsende 
Jungvieh (wieder nur ffir 3 bis 4 Tage) und zum SchluB die trockenstehenden 
Kuhe, Pferde und das altere Jungvieh. Nach dem Abweiden soIl die Sense 
oder Mahmaschine uber die Weide gehen, um die Horste und stehengebliebenen 
Graser, die sich als Nichtweidegraser auf der Weide nicht verbreiten sollen, 
wegzunehmen. Die Horste hat man auch fruher schon fUr die Weidetiere durch 
Besprengen mit Salzwasser aus einer GieBkanne genuBfahig gemacht oder durch 
Schafe oder Pferde abweiden lassen. Nun kommt die Dornenegge oder Acker
schleppe, um die Dungerfladen, sofern sie nicht fruher schon mit der Weide
schaufel verrieben worden sind, zu zerteilen. Darauf folgt die Dungung mit 
verdunnter Jauche (oder GuIle) unter Zugabe von Superphosphat, eventuell 
Harnstoff oder Kalksalpeter. Dnd 3 Wochen darauf kann die betreffende KoppeJ 
wieder bezogen werden. Auf diese Weise wird es sogar mogIich sein, mit 1 ha 
Weideflache im Jahre ffir 3 bis 4 Kuhe oder 3 bis 4 Stuck GroBvieh auszu
kommen, inklusive des Heubedarfes ffir die Stallhaltung. 

Wahrend der gunstigen Jahreszeit bleiben die Tiere auch wahrend der 
Nacht auf der Weide und SCHNEIDER in Kleeberg hat dadurch 2/3 bis % Liter 
Milch mehr pro Kuh und Tag erhalten. Fur die heiBe Tageszeit werden die Kuhe 
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zum Schutz gegen die starke Bremsen- und Fliegenbeliistigung, welche den Milch
ertrag sehr schadigt und die Tiere herunterbringt, entweder eingestallt oder man 
errichtet ihnen Schutzhiitten auf luftigen Hohen oder Schattendacher oder 
verschafft ihnen Unterstand unter schattigen Baumen oder in Gebiischen, die 
beide auch Nistgelegenheiten bieten fiir insektenfressende Singvogel. 

Fiir gute Trankgelegenheit muB auch auf der Weide gesorgt sein; 
beim Tiidern muB 2mal im Tage Wasser zugefiihrt werden. RegelmaBig soIl 
auch Salz gereicht werden. 

In windreichen Gegenden werden zum Schutze eigene Hecken angelegt. 
Das MeIken erfolgt am besten im Freien, doch soIl der MeIkplatz ofter 

gewechselt werden, damit er nicht zu einem Sumpf wird. Wo ein eigener MeIk
schuppen vorhanden ist, soIl derselbe gut gepflastert sein. 

Fiir die Weide, besonders die Alpenweide, sollen die Tiere eigens vorbereitet 
werden, damit der tJbergang nicht zu schroff ist. 

Auch wahrend der Stallhaltung sollen die Tiere taglich mindestens * bis I Stunde Bewegung oder Auslauf haben. Dazu ist aber ein kleiner Platz 
neben dem Stall, wo die Kiihe nur herumstehen konnen und sich langweilen, 
nicht geeignet. Die Tiere miissen tatsachlich in Bewegung gehalten werden, 
und da ist es am besten, sie auf einer versicherten Wegstrecke * Stunde 
weit langsam zu trelben und ihnen am Ziele etwas Klee oder Salz oder sonst 
eine Leckerei vorzulegen. Dadurch wird man die Tiere am leichtesten an den 
Auslauf gewohnen. Wie erwiinscht ihnen der Auslauf nach dem Stallaufenthalt, 
besonders nach dem Stehen auf dem kurzen Stand ist, kann man an den Spriingen 
ersehen, welche die aus dem Stalle entlassenen Tiere machen. Wennman am Ende 
des Weges ein Stiick Wiese oder Weide hat, wo dann auch der abgelegte Diinger 
nicht verloren geht, so wird dies besonders zweckmaBig sein. Um den Diinger 
moglichst im Stall zu behalten, wird man den Tieren nach dem Auftreiben 
Zeit lassen, den Kot abzusetzen. Der Auslauf soIl auch bei regnerischem Wetter 
und im Winter geiibt werden. An einer landwirtschaftlichen Schule in RuBland 
hat man durch den Ausiauf im Winter doch % Liter Milch pro Kuh und Tag 
mehr bekommen. Dort, wo die Tiere nicht an den Auslauf gewohnt sind, muB 
man sie langsam daran gewohnen und bei einsichtigem Stallpersonal wird dies 
sehr bald moglich sein. 

Durch den regelmaBigen Auslauf wird auch die Gesundheit gestarkt und 
der Nervositat vorgebeugt; es wird die Fruchtbarkeit erhoht und das regelmaBige 
Aufnehmen erzielt, besonders wenn im Sommer Weidegang geiibt wird. Schon 
aus diesem Grunde soIl man auf einen regelmaBigen, ausgiebigen Auslauf sehen. 

Es ist deshalb auch die Verwendung der Kiihe zu leichter Arbeit von Vorteil, 
wie man an Beispielen aus der Praxis beweisen kann. Man findet auch nach 
Prof. SPANN in jenen Gegenden, wo die Kiihe zur Arbeit verwendet werden, 
eine hohere Geburtenziffer (90%) gegeniiber jenen Gegenden Deutschlands, 
wo dies nicht geschieht (80%). Der nachteilige EinfluB der Arbeit auf die Milch
ergiebigkeit wird gewohnlich iiberschatzt. Bei halbtagiger leichter Arbeit geht die 
Milchmenge nicht zurUck. Natiirlich brauchen die Tiere etwas mehr Futter. 
Es wird die FreBlust erhOht. Bei groBer Arbeitsleistung geht allerdings der 
Milchertrag zuriick und spater auch der Fettertrag. 

DaB es fiir die Gesundheit und Zuchtleistung eines Bullen oder Stieres 
von groBer Wichtigkeit ist, wenn er zu regelmaBiger Arbeit verwendet wird, 
braucht hier nicht weiter ausgefiihrt werden. Es ist ja von auBerordentlicher 
Wichtigkeit, daB ein wertvoller Bulle moglichst lange zuchttauglich bleibe. 
Das wird aber nicht anders gelingen, als wenn er regelmaBig Arbeit leistet, 
eventuell auch, wie es von Danemark sich verbreitet hat, regelmaBig geritten wird. 
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5. Verhiitung und Bekampfung von Krankheiten 
a) Stallkrankheiten 

wurden im Abschnitt 1 "Der Milchviehstall" behandelt. 

b) Weidekrankheiten 
1. Durch tierische ·Parasiten erieugt 

195 

a) Das senchenhafte Blutharnen (Hamoglobinurie), Rindermalaria, Weide
rot sowie das Texasfieber wird erzeugt durch ein Urtierchen oder Protozoon 
(Babesia oder Pyroplasma), welches in den roten Blutkorperchen lebt und die
selben zerstort, so daB diese in wenigen Tagen auf die Halfte bis ein Drittel 
herabsinken, und dadurch der Tod des Tieres herbeigefiihrt wird. Die Krankheit 
wird deshalb auch Pyroplasmose genannt. 

Die europaische Pyroplasmose wird durch Babesia bovis (Abb. 33), die nord
amerikanische, afrikanische und ,australische durch Babesia bigemina erzeugt. 
Ubertragen werden die Krankheitskeime durch Zecken, und zwar durch ver
schiedene Arten. Auf nassen Wiesen und Weiden halten sich die Zecken besonders 
auf Erlengebiisch auf, sonst auch in Waldern im abgefallenen Laub, auf dem Boden 
usw. Beim Rind saugen sie sich besonders an diinnhautigen Stellen, so an der 
Innenflache der Schenkel an, und deshalb ist es gut, im Verdachtsfalle die Rinder 
bei der Heimkehr von der Weide an diesen Stellen abzubiirsten und die Zecken 
zu vernichten. Die Inkubationszeit dauert 2 bis 3 Wochen, die Milchmenge 
nimmt stark ab und die Milch wird gelblich und bitter. Die Tiere werden schwach 
und setzen einen rotlichen, braunroten bis schwarzroten Harn abo Bekampft 
wird die Krankheit 1. durch Vertilgung der Zecken, indem man eigene Fangtiere 
iiber die Weiden gehen laBt und dieselben dann einem zeckentotenden Bad, 
Arsenikbad, unterwirft. In Nordamerika hat man mit diesen Arsenikbadern, 
in die man die Rinder einige Zeit hineingestellt, die 
besten Erfolge erzielt, 2. durch Heilung der kranken 
Tiere mittels Einspritzungen von Trypanblau, 100 
bis 200 cm3 lO %iger steriler Losung in die Blutbahn. 
Durch Uberstehen der Krankheit werden die Tiere Abb. 33 Abb. 34 
immun. Manche Weiden, besonders in den Alpen, Babesia bovis Eimeria bovis 
konnen wegen des Blutharnens gar nicht bestoBen 
werden. Man muB dann 2 Jahre lang das Beweiden dieser Stell en aussetzen und 
das Griinfutter zu Heu verarbeiten, das ohne Nachteil verfiittert werden kann. 

b) Die Kokzidienruhr oder rote Ruhr der Rinder (Kokzidiose) wird 
hervorgerufen durch ein Protozoon (Eimeria bovis ZttBLIN, Abb. 34), welches 
sich besonders im Dickdarm und Mastdarm der Rinder festsetzt, dort in Massen 
die Darmepithelien zerstort und zu blutigen Darmentleerungen fiihrt. Der Kot 
bekommt einen aashaften Geruch. Die InkubatiollSzeit dauert 3 Wochen, die 
Sterblichkeit betragt 3 bis 5%. Die Kokzidien (Zysten) findet man massenhaft 
im Kot. Die Behandlung der kranken Tiere geschieht mit Tannin oder Thymol. 
Die Kokzidien werden mit dem Wasser oder Futter aufgenommen und finden 
sich namentlich in nassen Jahren auf sumpfigen Weiden, sowohl in Norddeutsch
land wie im Alpengebiete, in Nordamerika wie Siidafrika uSW. Da die Keime 
Austrocknen nicht vertragen, soil der Kot kranker Tiere rasch getrocknet werden. 

c) Die Lungenwurmseuche tritt namentlich in nassen J ahren auf feuchten, 
sumpfigen Wiesen auf. Sie ist eine ausgesprochene Weidekrankheit, die viele 
Verluste nach sich zieht (Verluste bis zu 25 %); sie wird erzeugt durch den 
Lungenwurm (Strongylus micrurus, MEHLIS) oder kleinschwanzigen Palisaden
wurm (Abb.35), der auch beim Reh auftritt. 1m geschlechtsreifen Zustande 

13* 
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halt er sich in der Luftrohre und in den Bronchien auf und erzeugt Husten, 
Erstickungsanfalle, Bronchialkatarrh,Lungenentziindung,Abmagerung, Schwache, 
Bleichsucht und Durchfall. Der Tod tritt oft nach 3 bis 8 Tagen, meist aber nach 
W ochen und Monaten ein. Die Eier werden in die Rachenhohle befordert und 
abgeschluckt, entwickeln sich im Darm zu Larven, die mit dem Kot abgehen. 
Nach V. LINDEN aber sollen sich aus deI;l Eiern in der Erde lebende Generationen 
entwickeln, die sich lebhaft vermehren und dann mit dem Gras aufgenommen 
werden, um auf dem Wege durch Blut- und Lymphbahn in die Lunge zu gelangen. 

w 
Abb. 35. Lungenwiirmer 

w weiblicher, m munnlicher 
Lungenwurm vom Schaf, 

k Lungenwurmknauel 

Verhiitung der Lungenwurmseuche. Wurm
kranke Tiere diirfen nicht auf die 'Weide gelassen 
werden. Auch durch Rehe konnen Weiden verseucht 
werden. Durch Heu wird die Krankheit nicht iiber
tragen. 

Bekampfung.1. Durch Eisensulfat (300 bis500kg 
per 1 hal sollen freilebende Lungenwiirmer mit der 
Zeit vernichtet werden; desgleichen werden sie durch 
gewisse Diingemittel (Pferdejauche, Thomasmehl, Stick
stoffkalk, Chilisalpeter) getotet. 

2. Einstallung der befallenen WeidetiBre und 
kraftige Ernahrung. 

3. Kupferlecksalz (1 Teil Kupfersulfat oder Kupferchlorid und 99 Teile 
Viehsalz), 30 g per Tag und Rind. Zu beziehen durch Marquart, Deutz am Rhein, 
Deutschland. 

4. Einspritzen von Kalium-picronitricum-Losungen in die Luftrohre. 

Abb. 36. Leberegel 
Oben: Groller Leberegel 

(Fasciola hepatica), 
m ",rundbffnung mit 

Saugnapf, 
8 Saugnapf. 
Links unten: 

Kleiner Leberegel (Dicro
coelium lanceolatum), 

d) Die Leberegelseuche. Die Leberegelseuche ist auf 
der ganzen Welt verbreitet und verursacht in manchen 
Landern groBen Schaden. Sie ist an feuchte, sumpfige 
Gegenden gebunden. Verursacht wird sie durch 2 Arten 
von Leberegeln: den groBen Leberegel (Fasciola hepatica 
oder Distomum hepaticum L., Abb. 36) und den kleinen 
Leberegel (Dicrocoelium oder Distomum lanceolatum 
STINES und HASSAL, Abb. 9), letzterer mit lanzettformigen 
Eiern. Leben in der Leber der Wirtstiere. Die Eier werden 
mit dem Kot ausgeschieden; im Wasser entwickelt sich 
eine Larve, die in die Zwergschlammschnecke (Limnaeus 
minutus, Abb. 9 [3]), einwandert, hier eine weitere Um
wandlung (Sporozyste, Redie, Cercarie) durchmacht, in 
das Wasser auswandert, dann an Grashalmen oder Wasser
pflanzen Zysten bildet und von Weidetieren aufgenommen 
wird. (V gl. Merkblatt der Deutschen Landwirtschafts
Gesellschaft vom August 1928.) Auf trockenen Wiesen 
kommt die Leberegelseuche nicht vor, daher ist Trocken-3 Zwergschlammschnecke 

(alles naturliche Grolle) 
legen die beste MaBregel. Im Heu bleibt die Keimzyste 

(trotz gegenteiliger Literaturangaben) monatelang lebend (in schlechtgetrock
netem 8 Monate) und kann wohl nur durch gutes Dampfen des Heus ver
nichtet werden. Ferner wird Besprengung der befallenen Weiden mit Kalk
milch empfohlen. Die Weidetiere erhalten Kochsalz, eventuell auch Kupferleck
salz. Als Mittel bei befallenen Tieren hat sich bewahrt: Distol, in Gelatine
kapseln verabreicht (nach Prof. MAREK hergestellt in Ungarn bei der Firma 
Chinoin in Ujpest, To-utca 5). Die Impfstoffwerke in Miinchen bringen das 
Fasciolin von HELTERBACH in den Verkehr, welches 25% Filicin enthalt. 
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Neuerdings hat die Behandlung der Rinder mit Neoserapis 1) in Bayern 
sehr gute Resultate ergeben. Nach den Berichten von 26 Tierarzten, welche 
annahernd 15000 Rinder behandelten, kann angenommen werden, daB 'die 
Leberegelseuche mit Neoserapis mit geringen Kosten relativ wirksam zu be
kampfen ist. 

e) Die Stechmiicken- und Bremsenplage. Die Stechmiicken treten in 
manchen Gegenden, besonders in FluBgegenden, in groBen Scharen auf, iiber
fallen die Tiere und versetzen sie durch ihre Stiche, die schmerzhaft anschwellen, 
in groBe Aufregung und oft in eine formliche Raserei, die ofters mit dem Tode 
der Tiere endet. Zu diesen gefahrlichen Miicken zahlt man die Kriebelmiicke 
(Simulium argyreatum), die Kolumbaczer Miicke, die Zuckmiicken (Chiro
nomidae), unter denen die Flohschnacke (Ceratopogon pulicaris) sehr ver
breitet ist, und endlich die echten Stechmiicken, die Culex- und Anopheles
Arten. Die letzteren werden auch als Fiebermiicken bezeichnet, weil sie Malaria
iibertrager sind. Die Kriebelmiicke ist in vielen Gegenden Mittel- und Nord
deutschlands und auch in Nordamerika usw. verbreitet, die Kolumbaczer Miicke 
hauptsachlich in den Donauniederungen, jedoch auch in Mittel- und Norddeutsch
land. Die Malariamiicken finden sich vornehmlich in siidlicheren Gegenden, 
Italien usw., jedoch gehen sie auch weiter nach Norden. 

Die Miicken werden gefahrlich, wenn sie in groBeren Massen auftreten, 
was besonders im April und Mai der Fall ist, und zwar schwarmen sie von Sonnen
aufgang bis etwa 10 Uhr morgens und dann wieder am Abend. Es wird deshalb 
empfohlen, die Tiere wahrend dieser Zeit im Stalle zu belassen oder auch so 
zeitig im Friihjahr auszutreiben, daB erst wenige Miicken schwarmen und die 
Tiere bis zur Hauptschwarmezeit durch die Anfangsstiche immun werden. 
Die Miicken ziehen sich iiber den Herbst und Winter in Stallungen, Keller
raumen und verschiedene andere Schlupfwinkel zuriick. Die Entwicklung 
findet bekanntlich im Wasser statt, und zwar bei den Fiebermiicken in klarem, 
flieBendem Wasser. Nur die Weibchen saugen Blut und beim Stechen entleeren 
sie einen scharfen Stoff in die Wunde. 

Zur Bekampfung der Stechmiickenplage miissen besonders im 
Sommer die stehenden Tiimpel und kleineren Gewasser, in dem sich die Miicken
brut befindet, mit etwas Petroleum oder besonderen Miickenmitteln begossen 
werden (Nymphin usw.), damit sich eine feine luftabschlieBende Haut auf dem 
Wasser bildet. Dort, wo geniigend junge Fische vorhanden sind, werden die 
Miickenlarven von dies en vernichtet. Desgleichen muB man die Singvogel, 
insbesondere die Schwalben, schiitzen, welche die Stechmiicken eifrig vertilgen. 
Im Winter werden die Raume, in denen sich Miicken aufhalten, durch Verstaubung 
von Insektenpulver, durch Verspriihen von Flit und anderen Praparaten behandelt, 
wodurch diese vernichtet werden. Diese Vernichtung ist in Berlin fiir den Polizei
bezirk durch eine eigene Polizeiverordnung vorgeschrieben. Das Bestreichen 
der Tiere mit Abkochungen von NuBblattern in Essig mit Petroleum, eigenen 
Fliegenolen usw. hat leider nicht immer den richtigen Erfolg, weil es zu kurz 
anhalt. 

Auch gegen die blutsaugenden Rindsbremsen (Tabanus) und Gewitter
bremsen sowie andere Fliegen, welche die Tiere zur heiBen Tageszeit stark 

1) Neoserapis besteht aus Tetrachlorathylen, Hexachlorathan, Handelsbenzol 
und atherischem 01 und wird von der chem. Fabrik Aubing bei Miinchen erzeugt. 
Es ist billiger alB Distol und wird mit lVlehltrank eingegeben, wahrend Distol in 
Kapseln gegeben wird. Die Leberegel verschwinden schon in 2 bis 4 Tagen und 
die sehr heruntergegangene Milchleistung geht schon nach 6 bis 7 Tagen wieder 
in die Hohe. 
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beliLstigen, so daB man sie lieber iiber Mittag einstellt, werden solche Einreibungen 
verwendetl), bei denen man immerhin achtzugeben hat, daB der Geruch nicht 
in die Milch iibergeht. Schutz der Singvogel und Beschaffung von Nist
gelegenheiten fiir dieselben bildet eine wirksame AbwehrmaBrege1. 

In den Tropen sind die gefahrlichen Glossinarten als Ubertrager der Trypano
somen, die frei irn Blute leben und Fieber, Schwache, Blutarmut und den Tod 
herbeifiihren, bekannt. Die Tsetsefliege (Glossina morsitans) iibertragt das 
Trypanosoma Brucei als Erreger der Tsetse- oder Nagana-Krankheit der Rinder 
in Afrika, wahrend Tabanus tropicus und lineola das Trypanosoma Ewansi 
als Erreger der Surrakrankheit in Siidasien iibertragt. Gegen diese Trypanosomen
krankheiten hat Prof. ROBERT KOOH mit Erfolg das Atoxyl (ein Arsenikpraparat) 
angewendet. 

2. Die Weide-Euterseuche (Pyogenesmastitis, siehe S. 160) 

6. Verhutung von Verdauungsstorungen, AufbUihen und Vergiftung 
durch schiidliche Futterpflanzen 

Ob die Verdauung richtig vor sich geht, wird man durch regelmaBige Beob
achtung des Kotabsatzes erkemlen. Der Kot soil nicht zu trocken und nicht 
zu diinnfliissig sein. Auch am Ham, an der Farbe, an der Triibung, an der Haufig
keit des Absatzes erkennt man, ob irgendwelche Storungen vorliegen. Durch
fall soil nach Moglichkeit vermieden werden, denn die Durchfalle bringen leicht 
eine Verminderung des Milchertrages mit sich, aber hauptsachlich tritt eine 
starkere Verschmutzung der Tiere ein und die schadlichen (Koli-) Bakterien, 
welche den Durchfall hervorrufen, gelangen dann leicht in die Milch. Man muB 
deshalb bei jedem Futterwechsel ganz allmahlich vorgehen, namentlich neue 
Kraftfuttermittel zuerst in kleineren Gaben verabreichen, sonst tritt unfehlbar 
Durchfall ein. Besonders achtzugeben ist beirn Ubergang von der Stalifiitterung 
zum Weidegang. In den ersten Tagen miissen die Tiere zuerst im Stall satt
gefiittert werden, damit sie nicht zu viel von dem jungen, wasserreichen Griin
futter aufnehmen, da sonst die lastige Grasseuche eintritt. Sobald Durchfall 
auf tritt, muB man eben mehr Heu geben und vor dem Austreiben auf die Weide 
oder etwa auf der Weide selbst etwas Heu verabreichen. Man kann dann noch 
Suppen von braungerostetem Gersten- oder Hafermehl, Malz, gerostete Bohnen 
oder Erbsen, auch gerostete Eicheln und Kastanien, natiirlich geschrotet, geben. 
Bei naBkaJter Witterung wird man auch Tiere mit Durchfall Heber in den Stall 
stell en und dafiir sorgen, daB das Trankewasser nicht zu kalt sei. Eventuelle 
Verstopfungen werden durch Verabreichung von Glaubersalz und LeinOl behoben. 

Das Aufblahen der Rinder tritt gewohnlich bei Verfiitterung von frischem, 
jungem Klee, insbesondere Rotklee vor der Bliite ein, dann aber auch nach Griin
futter, welches groBe Mengen von Hederich enthalt. Nach diesen Futtermitteln 
entwickeln sich durch Bakterien, welche auf dem Futter sitzen, im Pansen groBe 
Mengen von Gas, welche denselben stark ausdehnen und bei der linken Hunger
grube hervortreiben. Der ausgedehnte Magen driickt auf das Herz und kann 
dasselbe p16tzlich zum Stillstand bringen. Als Vorbeugungsmittel werden 
empfohlen: 1. Die Tiere vor dem Austreiben mit etwas Heu oder Stroh zu fiittern 
und in den ersten Tagen des Weidebetriebes im Stalle ziemlich satt zu machen; 
2. die Tiere noch im Stalle vor der Weide zu tranken, nach der Weide aber einige 
Stunden mit dem Tranken zuzuwarten; 3. clie Tiere nicht auf betautem oder 

1) Durchgeseihter AufguB von 400 g Pottasche, 500 g WalnuBblattern, 100 g 
Asa foetida und 100 g Nelken in 10 Liter heiBem ,Vasser. Auch Lebertran sowie 
eine Seife aua oleum animale foetidum finden bierzu Verwendung. 



Verhutung von Verdauungsstorungen 199 

nassem, jungem Klee weiden zu lassen; 4. den Klee ordentlich mit Gras zu 
mischen und 5. bei Anlage der Wiesen und Weiden auch etwas Kiimmel einzu
saen. Bei Eintreten des Aufblahens muB man versuchen, den Gasen den Ausweg 
durch das Maul zu verschaffen, indem man dem Rinde eip. mit Holzteer an
gestrichenes Strohseil in das Maul gibt und hinter den Hornern verknotet. Die 
Tiere sind dann gezwungen zu kauen und fangen an zu riilpsen. Man kann das 
Entweichen ·der Gase durch sanften Druck auf die linke Hungergrube unter
stiitzen und die Tiere auch zur Bewegung bringen. ZweckmaBiger noch legt 
man bei Eintreten des Aufblahens den Ruktator1) ins Maul, welcher standig 
auf den riickwartigen Teil der Zunge driickt und so das Riilpsen befordert. In 
Steiermark konnte ein Landwirt sofortige Abhilfe erreichen durch Eingabe von 
1/4 Liter Leinol. Wenn ein Schlundrohr angewendet wird, sollte dassel be mit 
Kniegelenk versehen sein. 

Im auBersten Fall muB natiirlich zum Trokar gegriffen werden, der an 
der linken Seite in die aufgetriebene Hungergrube eingestochen wird und durch 
die HUlse, die nach dem Herausziehen des Stiletts zuriickbleibt, die Gase ent
weichen laBt. Die Trokarwunde heilt sehr rasch, muB aber mit Kreolin desinfi
ziert werden, wahrend die Messerwunde durch einen Tierarzt vernaht werden soll. 

Vermeidung giftiger und schiidlicher Pflanzen. Naturwiesen, Egarten, 
Hutweiden und manche Ackerfutterflachen weisen eine bunte Mannigfaltigkeit 
von Pflanzen auf, und unter diesen Pflanzen Hnden sich auch zahlreiche, 
welche Giftstoffe enthalten, somit die Gesundheit der Tiere gefahrden und 
ihre Leistungsfahigkeit herabsetzen. Bei Kunstwiesen, Kunstweiden und bei 
sorgfaltig bestellten Kleefeldern und anderen Futterfeldern wird dies nicht 
der Fall sein. Sie werden nur wertvolle, noch dazu sehr gehaltreiche Futter
pflanzen enthalten und darin ist ja auch ihre groBe Uberlegenheit bei der Er
zeugung von Milch und Fleisch und bei der Ernahrung begriindet. 

Das Vorkommen von giftigen Unkrautern erfordert jedenfalls die groBte 
Aufmerksamkeit. 

a) Auf Waldwiesen, Bergwiesen und Feldern treten uns hauptsachlich 
folgende schadliche Pflanzen entgegen: 

Der Adlerfarn, der leicht auch im getrocknetenZustande aus der Einstreu, 
oder mit anderem Futter geschnitten, aufgenommen wird, enthalt ein dem Ricin 
ahnliches Pflanzengift, welches Fieber, Blutungen, Lahmungen usw. erzeugt 
und auch nach 1 bis 3 Tagen zum Tode fiihren kann. Der Wurzelstock ist 
dagegen nicht giftig. 

Del' Germer oder die weiBe Nieswurz (Veratrum album) enthalt haupt
sachlich im Wurzelstock, weniger in den Blattern giftige Alkaloide, die auch 
in die Milch iibergehen sollen. Sie bewirken Aufblahen, Durchfall, Krampfe 
und Lahmungen und fiihren nicht selten zum Tode. 

Die Schneerose odeI' Nieswurz (Helleborus) enthalt in den Wurzelblattern 
und Samen giftige Glykoside, die in 12 bis 28 Tagen zum Tode fiihren konnen. 
Ein ahnliches Gift enthalt auch del' Fingerhut. 

b) Auf nassen, sumpfigen Wiesen ist es hauptsachlich der Sumpf
schachtelhalm (Equisetum palustre), welcher haufig gefahrlich wird. Er 
enthalt einen noch nicht naher bekannten Giftstoff, welcher vielleicht nicht 
das Equisetin ist und moglicherweise auch von Verunreinigungen und Befallungs
pilzen herriihrt, denn auf den Havelwiesen bildet der Sumpfschachtelhalm fiir 
die Rinder ein ausgezeichnetes Futter. Nach DIBBERN und EICHSTADT wird 
durch den Sumpfschachtelhalm die Milchmenge stark heruntergedriickt, wahrend 

1) Erhaltlich u. a. bei HAUPTNER, Berlin. 
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der Fettgehalt und die Gesamttrockensubstanz steigen, die fettfreie Trocken
masse aber bis auf 7,36 zurUckgehen kann. Auch der Sauregrad nimmt stark 
ab, der Gefrierpunkt sinkt und die Labfahigkeit ist vermindert; das Fett erfahrt 
in seiner Zusammensetzung Veranderungen. 

Auf sumpfigen Wiesen werden ferner die Riedgraser durch ihre scharfen, 
verkieselten Rander fiir die Rinder nachteilig. Noch mehr aber sind die sumpfigen 
Wiesen gefahrlich, wenn sich gewisse infektiOse Krankheiten einnisten, wie 
Blutharnen, die rote Ruhr, Leberegel und Lungenwiirmer. 

c} Von den ungiinstigen Wiesenpflanzen sind die HahnenfuBarten 
Sauerampfer, Klappertopf, einige Schirlinggewachse, die Herbst-
zeitlose und W olfsmilch anzufiihren. . 

Die HahnenfuBarten mit Ausnahme von Ranunculus aquatilis, enthalten 
wie die Sumpfdotterblume (Calta palustris) und das Scharbockskraut (Filaria) 
das fliichtige, feste atherische 01 Anemonol, das beim Trocknen verschwindet, 
weshalb dann das Heu von den Ranunkulusarten nicht mehr giftig wirkt. Die 
Erkrankungen erzeugen Durchfalle, Aufblahungen, haufigen Absatz von schwarz
lichem oder rotem Harn, Aufregung, Taumeln, Krampfe, Lahmungen und manch
mal binnen 1 Viertelstunde den Tod. 

Bemerkenswert ist, daB die Milchmenge geringer wird und zum SchluB 
versiegt. 1m Herbst wird der HahnenfuB auBerdem noch von einem Brandpilz 
befallen, der seine Schadlichkeit noch vergroBert. Zu wundern ist es da, daB 
bei dem so haufigen Auftreten von HahnenfuB - sind ja manche Wiesen oder 
Weiden ganz gelb davon - nicht ofter Vergiftungen vorkommen. Aber es sind 
nicht aIle Arten gleich giftig und werden ja auch von den Rindern moglichst 
gemieden. Immerhin sollte man darnach trachten, daB diese Giftpflanzen von 
den Wiesen und Weiden verschwinden, und das kann man wie bei anderen Un
krautern erzielen durch zeitiges und wiederholtes Abmahen im Friihjahr sowie 
durch gute Diingung und dichten Grasbestand. 

Von den Schierlingsgewachsen sind der gefleckte Schierling, 
der Gartenschierling und der Wasserschierling sehr gefahrlich. Sie 
enthalten zum Teil ein giftiges Alkaloid, zum Teil giftige Harze. Hierher gehOrt 
auch der betaubende Kalberkropf oder Taumelkerbel (Myrrhis temula 
GARTNER). Eine hOchst bedenkliche Pflanze auf vielen Wiesen ist die Herbst
zeitlose, die das giftige Alkaloid, das Kolchizin, hauptsachlich in den griinen 
Blattern und in den Samen enthiilt. Die Todesfalle betragen etwa 30 % der 
Vergiftungsfalle. Die Milchabsonderung ist sehr vermindert. Die Ausrottung 
der Herbstzeitlose geschieht wohl am besten dadurch, daB man die griinen 
Blatterbiischel im Friihjahr durch Kinder ausziehen laBt oder, wo die Herbst
zeitlose sehr verbreitet ist, die Flache umbricht. Giinstig ist es, die Tiere vor 
dem Auftrieb auf die Weide etwas zu fiittern, damit sie nicht zu gierig das Futter 
und damit auch Herbstzeitlosenblatter aufnehmen. 

Der Klappertopf ist auf manchen Alpenwiesen auBerordentlich ver
breitet. Er ist eine Halbschmarotzerpflanze und von sehr geringem Nahrwert. 
1m Samen enthiilt er das giftige Glykosid Rhinantin ebenso wie der Wachtel
weizen. Man sollte ihn also nicht zur Samenbildung kommen lassen. 

d} Auf Ackern sind als giftige Unkrauter zu nennen: Der Taumellolch, 
dessen Samen infolge Befalls durch einzelne Pilze giftige Eigenschaften erhalten 
und Lahmungen erzeugen (von den Erkrankungen sind 7 % Todesfalle vorge
kommen), das Bingelkraut, der Rittersporn, die Samen der Kornrade, die 
unter das Getreide kommen (das Glykosid Githaginenthaltend), die Kornblume, 
der Mohn (Morphium usw.). 
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Vor allem sind hier aber als Giftpflanzen anzufiihren: der Stechapfel 
und das Bilsenkraut. Der Stechapfel kommt zuweilen unter Griinmais vor. 
Er verringert den Milchertrag und bewirkt Pupillenerweiterung infolge des 
Gehaltes an Atropin und Hyosciamin. Der Giftstoff geht in die Milch iiber. 
Dasselbe Alkaloid nebst Hyoscin enthalt das Bilsenkraut, dessen Giftstoff eben
falls in die Milch iibergeht. 

Die Kreuz bl ii tIer: Der wilde Senf (Sinapis alba, arvensis, nigra) und der 
Hederich (Raphanus raphanistrum) sowie der Gartenrettich enthalten haupt
sachlich in den Samen, weniger im Kraut, Giftstoffe, die aus scharfen atherischen 
Olen und gewissen senfolbildenden Glykosiden (Sinigrin, Sinalbin) bestehen und 
Magen- und Darmentziindungen, Nierenreizungen erzeugen und selbst den Tod 
herbeifiihren konnen. Diese Pflanzen, die sich auch haufig in Mischlingen finden, 
miissen deshalb vor der Bliite und nur in maBigen Mengen verfiittert werden. 

e) Von befallenen Pflanzenhabensichalsschadlicherwiesen: befallenes 
Kartoffelkraut, Weizenspreu, die mit Steinbrand besetzt war, ferner 
Glyceria fluitans und spectabilis, die mit Ustilago longissima besetzt waren. 
Sonst hat man durch Brandpilze keine Vergiftungen konstatieren konnen. Hin
gegen sind Vergiftungen durch verschiedene Rostpilze, die mit Griinfutter, 
Heu, Stroh und Schilfgras aufgenommen wurden, bekannt; doch werden Rost
pilze oft genug ohne Nachteil verzehrt. Man hat jedoch auch Erkrankungen 
von Sauglingen beobachtet, deren Mutter rostiges Stroh gefressen hatte. Die 
Mehltaupilze, die sich auf den verschiedensten Pflanzen finden, sind after auch 
als verdauungsstorend und nierenschadigend erkannt worden. Uber die gesund
heitliche Wirkung der verschiedenen Blattfleckkrankheiten bei Rotklee, 
WeiBklee, Riibenblattern, Ackerbohnen, Grasern, Gerste usw. ist man noch 
nicht im klaren, doch sind durch schwarzfleckigen Rot- und WeiBklee (infolge 
des Befalles mit Phyllachora Trifolii oder Polythrincium Trifolii KUNZE) mehr
fach schwere Erkrankungen (Darmerkrankungen, Fieber, Kreuzschwache, 
Lahmungen) beobachtet worden, ohne daB diese Erkrankungen geniigend auf
geklart waren. Die Ausbreitung der Krankheit solI nach JULIUS KUHN durch 
Zwischensaen von Gras unter den Klee aufgehalten werden. Ahnliche Er
scheinungen konnen auch nach Verfiitterung von befallenen Riibsen, Raps und 
Kartoffelkraut, namentlich nach Beweidung von befallenen Rapsstoppeln 
beobachtet werden. 

Bekannt sind ferner die Vergiftungen durch Mutterkorn. Friiher, ehe 
man gute Getreidereinigungsmaschinen hatte, gelangte Mutterkorn sehr haufig 
auch in das Mehl, wurde mit dem Brot von Menschen aufgenommen. Es ent
standen schwere Erkrankungen, die man als Kriebelkrankheit (Ergotismus) 
bezeichnete und die after zum Tode fiihrten. Das Mutterkorn enthalt 3 Gifte: 
1. das Alkaloid Cornu tin, 2. das Glykosid Ergotinsaure und 3. die harz
artige Sphacelinsa ure. Rinder und Gefliigel scheinen besonders empfindlich 
gegen diese Gifte. Dieselben erzeugen Magen-Darm-Entziindungen, Absterben 
von Hautteilen, Uteruskontraktionen, nervose Storungen. Die Gifte gehen 
vermutlich nicht in die Milch iiber. Die Graser, welche vom Mutterkorn befallen 
werden, miissen vor der Bliite geschnitten und abgeweidet werden. 

Die Behandlung der Tiere bei Vergiftungen durch Pflanzen wird 
sich nach der Eigenart des einzelnen Falles richten, im allgemeinen aber muB 
dahin getrachtet werden, das Gift durch Brechmittel und Abfiihrmittel bald 
aus dem Korper zu entfernen, ferner durch einhiillende Mittel (Leinsamen
schleim) die Aufsaugung und ortliche Reizung zu verhindern, dann durch Fallungs
mittel, z. B. Tannin, die Gifte (Pflanzenkaloide) unschadlich zu machen. Bei 
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Herzzustanden werden anregende Mittel (Koffein, Kampfer usw.) angewendet. 
Im iibrigen soll, so bald als m6glich, der Tierarzt einschreiten. 

7. Piinktlichkeit im Fiittern und Melken. Gute Zeiteinteilung fUr 
die Stallarbeit 

Wenn die Futterzeit oder Melkzeit kommt, werden die Stalltiere unruhig, 
und diese Unruhe nimmt mehr und mehr zu, je langer sich die Zeit hinauszieht. 
Diese Beunruhigung aber geht auf Kosten des Milchertrages und muB deshalb 
strenge vermieden werden. Man soli darum fiir jeden Stall eine besonders genaue 
Zeiteinteilung treffen und sie als Stallordnung mit etwaigen anderen Anordnungen 
im Stalle anbringen. Bei zweimaligem Melken wiirde fiir die Winterzeit, November 
bis Marz, etwa folgende Stallordnung am Platze sein: 
Vormittags: 5 Uhr Liiftell, auftreiben samtlicher Kiihe durch Zuruf 

und dabei auf etwaige UnregelmaBigkeiten (Er
krankungen) achten, Kot yom Stand entfernen, 

1/26 bis 6 Uhr 
6 bis 1/28 

1/28 bis 9 " 

Streu richten, 
Fruhstuckspause, 
Mel ken, 
Krippen reinigen, fiittern, tranken, ausmisten, 
einstreuen, Tiere putzen, 

9 bis 1/210 Uhr Pause, 
11 Uhr Melken j ener 

werden, 
Uhr Auslauf. 

Kuhe, welche 3 mal gemolken 

1/212 bis 1 
N achmittags: 1/24 ,,5 Ftittern, tranken, ausmisten, einstreuen, Futter 

fUr den naehsten Tag vorbereiten, 
5 bis 1/27 Uhr Melken. 

Dabei ist die Arbeitszeit auf 9 bis 10 Stunden im Tage beschrankt. Das 
Personal hat doch 8 Stunden Nachtruhe, eine genugend lange Mittags
pause und kann auBerdem noch zu verschiedenen Arbeiten in Scheune, Hof, 
Futterkammer usw. verwendet werden. Der Beginn des Melkens und del' Stall
arbeit richtet sich naturlich darnach, wann die Milch fruh odeI' abends abgeliefert 
werden soIl. Es wird dadurch wahrscheinlich del' Beginn del' Arbeit fruher 
eingesetzt werden miissen, abel' del' Zeitverbrauch wird nicht vergr6Bert werden 
und heutzutage, wo die Arbeit teuer ist und gutes, intelligentes Stallpersonal 
schwer zu haben ist, ist es notwendig, daB das Personal nicht zu sehr uber
angestrengt werde. 

8. Vermeidung von kaltem und nassem Lager 
Durch ein kaJtes Lager wird dem K6rper viel Warme entzogen und dadurch 

ein gr6Berer Futterverbrauch herbeigefuhrt. Die Tiere k6nnen sich aber auch 
leicht erkaIten und in dieser Beziehung ist das Euter besonders empfindlich; 
es k6nnen leicht Euterkatarrhe und Euterentzundungen entstehen. Es muB 
deshalb, wie schon fruher erwahnt, der Stand gut isoliert sein oder reichlich 
Einstreu gegeben werden. LIPSCHITZ konnte durch bessere und trockene Streu 
12 bis 1 kg mehr .Milch erhalten. 

Hiezu kommt aber noch, daB auf einem nassen Stand die Hufe bzw. Klauen 
leiden, weich werden, und auch zerst6rt werden k6nnen, dann auch leicht Klauen
leiden (Panaritium) eintreten. Es ist darum der Stand stets trocken zu halten, 
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was bei dem kurzen erhohten Stand natiirlich leichter durchzufiihren ist als beim 
Langstand. (Auf dem Kurzstand tritt auch Panaritium, wenn er trocken ge
halten wird, nicht auf.) Taglich, wahrend die Kiihe im Auslauf sind, soll alle 
Streu vom Stand weggenommen werden, damit der Stand austrockne und 
ausliifte. Die naB gewordene Streu kommt auf den Diingerhaufen, die trockene 
wird wieder aufgestreut. Die Streu muB selbstverstandlich ganz trocken und 
darf nicht muffig und verschimmelt sein. Schimmliges Heu oder schimmliges 
Heidekraut zur Einstreu zu verwenden, ist ganz verkehrt. Dadurch kommen 
schiidliche Schimmelkeime in die Milch und in die Stalluft. 

Als bestes Streumaterial gilt trockenes, nicht befallenes reines Stroh, insbesondere 
Roggenstroh, wenn es auch am keimreichsten ist (vgl. IX 3). Es solI keine giftigen 
Unkrauter enthalten, weil die Tiere solohe leicht aus der Streu aufnehmen konnten. 
Der Tagesbedarf betragt pro Kuh P/2 bis 3 kg. - Riedstreu (Heu von sumpfigen 
Wiesen) kommt, wenn es gut getrocknet ist, dem Stroh nahe und wird mit der Schilf
streu, dem lVIagerheu und dem Farnkraut auch als Schwarzstreu bezeichnet. Farnkraut
streu ist insofern nicht unbedenklich, als nach Aufnahme von Farnkraut auch Ver
giftungen vorkommen konnen. - Waldstreu, Laubstreu, lVIoosstreu haben ofter 
geringeren Dungerwert und sind nicht selten mit Schimmel besetzt. Selll' minder
wertig ist die Nadelstreu. - Sagespane haben ein hohes Aufsaugungsvermogen, 
stauben jedoch leicht, greifen die Hufe leicht an, verrotten schwer im Diinger und 
bilden deshalb nicht die beste Einstreu. Zweckma13ig ist es, sie noch mit einer Lage 
Stroh zu bedecken. - Holzwolle ist dagegen ein wertvolles, weiches, warmes, 
reinliches Streumaterial, das jedoch geringen Diingerwert und einen hohen Preis 
hat. - Torfstreu besitzt ein ausgezeichnetes Aufsaugevermogen, bindet sehr gut 
Ammoniak und enthalt am wenigsten Keime. Doch trocknet er die Hufe und Klauen 
stark aus und staubt leicht. Schwarzer Torf macht sich in der lVIilch durch schwarz en 
Bodensatz bemerkbar. Am besten ist der langfaserige helle lVIoortorf der Hochmoore, 
der auch am wenigsten staubt. Torfstreu wird haufig noch mit einer Lage Stroh 
bedeckt. Die der Torfstreu nachgeriwmte Desinfektionswirkung und Seuchen
eindammung hat sich nicht bewahrheitet. Da der Torf keimarm ist und sich schwer 
zersetzt, so verzogert er die Dungerverrottung. 

9. Das Euter muB vor StoB und Verletzungen geschiitzt sein 

Wenn ein Kurzstand zu schmal und zu kurz ist und auBerdem die Abfall
kante zur Kotplatte zu scharf ist, so kommt es ofter vor, daB sich die Kiihe 
mit dem Euter auf die Kante legen und Euterquetschungen bekommen. Es 
muB deshalb bei der Anlage der Stande genau darauf geachtet werden, daB sie 
nicht zu kurz sind und daB die Kante der Diingerstufe nicht zu scharf ist. Ferner 
kommt es vor, daB, wenn die Kiihe zu eng gestellt sind und ohne Trennungs
bogen nebeneinanderstehen, die eine Kuh der anderen auf das (Euter) tritt, 
auch eine Zitze abtreten kann. Das Euter ist ungemein empfindlich und die 
verschiedenen Verletzungen, die sich die Tiere z. B. am Stacheldraht holen, 
konnen bei Vernachlassigung der Wunden leicht zu Euterentziindungen fiihren. 

10. ZweckmaBiges und schonendes Melken zu rechter Zeit 

Nicht nur die Leistung, sondern auch die Gesundheit der Kuh hangen 
wesentIich davon ab, wie die Melkarbeit verrichtet wird. Durch ungeschicktes, 
schlechtes Melken, insbesondere durch unvollstandiges Ausmelken, entstehen 
Milchfehler und Euterentziindungen und damit oft auch Allgemeinerkrankungen, 
wie in anderen Kapiteln (I. Band, 1. Teil, II3, 2. Teil, III und IV) aus
gefiihrt ist. Es bedarf deshalb hier nur des Hinweises darauf, daB das gute 
Mel ken zu den wichtigsten PflegemaBnahmen gehort. 
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11. Verniinttige Zuchtbeniitzung 
Hier ist besonders auf folgendes zu achten: 1. Das richtige Alter bei der 

Zuchtbeniitzung. Auch bei Stieren ist dies zu beach ten. Bislange ist noch vielfach 
die Ansicht verbreitet, daB der Milchertrag besser wird, wenn die Tiere friih 
zur Zucht beniitzt werden, und demgemiW ist es in Norddeutschland und in 
Holland vielfach iiblich, die Tiere schon mit 2 Jahren zum ersten Abkalben 
zu bringen. Da man aber weiB, daB dieses friihe Abkalben auf das Wachstum 
und die Entwicklung ungiinstig einwirkt, so liWt man nach dem ersten Abkalben 
bis zum Wiederbelegen 5 bis 6 Monate verstreichen. Es hat aber schon Tierzucht
direktor Dr. G. HESSE in WestpreuBen in Ubereinstimmung mit mehreren 
Ziichtern gefunden, daB Kiihe, die als Kalbinnen vor 13/4 Jahren gedeckt worden 
sind, erst nach dem 5. Kalb auf die Hohe ihrer Milchleistung kommen, 
wahrend solche, die erst im Alter von 13/ 4 J ahren trachtig werden, diese schon 
nach dem 3. Kalb erreichen. STEINBAUER-Regensburg hat bei 86 Kiihen gefunden, 
daB 47 Tiere, die erst mit 21/4 bis 2]/2 J ahren belegt wurden, um 370 kg Milch 
und 121/4 kg Fett oder 141/2 kg Butter pro Kuh und Jahr mehr lieferten als 
39 Tiere, die mit 11/2 bis P/3 Jahren trachtig wurden. An der Landwirtschaftlichen 
Versuchsstation der Universitat Columbia im Staate Missouri wurde diese Frage 
22 Jahre hindurch verfolgt, und man kam zu dem Ergebnis, daB diejenigen 
Kiihe die hochste Milchleistung erreichten, die bei der ersten Belegung ihre 
Reife erlangt haben, und gegenwartig diirfte dies auch allgemein angenommen 
sein. Man wird die Kalbinnen erst dann zum Stier ffrhren, wenn sie die ersten 
2 Schneidezahne gewechselt haben oder die ersten 2 Zangen aufweisen. Bei 
den Murbodener Kiihen war nach den Erhebungen Professor GSTIRNERS der 
Milchertrag dann am giinstigsten, wenn die erste Abkalbung zwischen 3 und 
31/4 Jahren lag, somit die erste Zulassung bei 21/4 bis 21/2 Jahren stattfand. 
Das graubraune Alpenvieh scheint mit 13/4 bis 2 J ahren zuchtreif zu sein. Bei 
spatreifen Rassen wird die erste Zuchtbeniitzung zwischen 2 und 21/4 Jahren 
liegen, bei friihreifen bei 11/2 bis 13/4 J ahren. 

2. Nach dem Abkalben miissen die Kiihe 2 bis 3 Monate Zeit haben, sich zu 
erholen, bis sie wieder zugelassen werden. Zu rasches Belegen nach dem Ab
kalben wirkt ungiinstig auf die Milchleistung und den Gesundheitszustand 
der Kiihe ein. Bei sehr milchreichen Kiihen wird mit dem Belegen noch langer 
zugewartet, weil man moglichst wenig Milch verlieren will, die nach dem Belegen 
doch stark zuriickgeht. 

3. Das Decken kann nur zur Zeit der Brunst erfolgen, die sich durch Auf
regung der Tiere, Briillen, oftmaliges Harnabsetzen, leicht geschwollene gerotete 
Scham mit Absonderung eines glasigen, fadenziehenden Schleimes kundgibt 
und durch das AblOsen eines reifen Eies aus dem Eierstock hervorgerufen wird. 
Die Brunst dauert 1 bis 2 Tage. Sie tritt 21 Tage nach dem Abkalben ein und 
wiederholt sich bei Nichtbefruchtung alle 21 (selten bis 28) Tage, bei an Stier
sucht oder Briillerkrankheit leidenden Kiihen, oft kenntlich an den ein
gesunkenen Beckenbandern, auch ofter. Sie bleibt nach der Befruchtung aus. 
Ab und zu kommt es jedoch vor, daB eine Kuh, obwohl sie schon triichtig ist, 
4 W ochen nach dem ersten Belegen noch briinstig wird. Darum wird von mancher 
Seite empfohlen, diese Brunst nicht zu beriicksichtigen, weil sonst eine Vernichtung 
der Trachtigkeit stattfinden konnte, wahrend es aber anderseits wieder Kiihe 
gibt, die erst nach der zweiten oder dritten Brunst mit Erfolg gedeckt werden. 

4. Nach dem Sprung wird vielfach der Riicken der Kiihe mit einem Stabe 
gestrichen, um ein Kriimmen des Riickens und ein Auspressen des Samens zu 
verhindern. 
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5. Auch ZuchtstieTe durfen nicht zu fTUh ZUT Zucht beniitzt weTden. Zucht
Teif sind sie bei friihI'eifen Rassen mit P/4 JahI'en, bei spatreifen mit P/2 bis 
13/4 JahI'en. Bei jiingeren Stieren darf auf einen Tag nicht mehr als 1 Sprung 
entfallen und man rechnet auf 1 Stier 50 bis 80 Kiihe, auf einen alteren Stier 
bei guter Haltung 100 Kiihe und dtirfen auf 1 Tag nicht mehI' als 3 Spriinge 
kommen. Unter solchen Verhaltnissen und bei entsprechender Arbeit und 
Bewegung del' Stiere wird man Zuchtstiere auch 8 bis 10 JahI'e ZUT Zucht ver
wenden konnen. Gerade die alteren Stiere, von denen man eventuell die Leistungs
vererbung schon kennt, sind ftir die Zucht wertvoll. 

Die U nfr u c h t bar k e i t (Sterilitat) kann folgende Ursachen haben: 
1. Das GroBerwerden und Weiterbestehen des gel ben Karpel'S im Eierstock 

(GRAFschen Follikel), wodUTch das AusstoBen reifer Eier verhindert wird. Die 
SWrung kann dadUTch behoben werden, daB del' gelbe Korper vom Mastdarm 
aus zerdriickt wird. 

2. Zisten bild ungen im Eierstock, die ebenso behandelt odeI' auch von del' 
Scheide aus angestochen werden. 

3. Entziindliche Zustande (auch Tuberkulose) del' Eierstocke odeI' del' 
Gebarmutter, letztere kenntlich an dem eitrig-schleimigen, manchmal auch an 
dem blutigen odeI' jauchigenAusfluB (nicht zu verwechseln mit dem Ausscheiden 
eines eitrig aussehenden Schleimes in den ersten 14 Tagen nach dem Belegen, 
was das AusstoBen del' iiberfliissigen Menge des mannlichen Samenstoffes ver
mischt mit Schleim del' weiblichen Geschlechtsorgane bedeutet). 

4. Saurer Scheidenschleim, del' die Samen£aden abWtet. 
An del' Unfruchtbarkeit kann auch eine iippige Fiitterung besonders in del' 

J ugend Schuld tragen, da dadUTch die Eierstocke verfetten konnen. Reich
liche Kraftfuttergaben, Malz, Roggenmehl, Mais, Schlempe konnen auch die 
Riickbildung des gelben Korpers verhindel'll. 

Mittel zum Trachtigwerden sind deshalb: 
1. MaBige Fiitterung, 
2. reichliche Bewegung (Einspannen, Weidegang), 
3. Verabreichung von gerostetem odeI' frischem Haferschrot odeI' von Hanf

samen (1/4 bis 1/2 kg pro Tag), eventuell von Yohimbin, 
4. bei saurem Scheidenschleim Ausspiilen del' Scheide mit 2 Liter lauwarmem 

Wasser, in dem 2 bis 3 Loffel doppeltkohlensaures Natron aufge16st wurden, 
5. Wechsel des Stieres. 
Weiters werden empfohlen: Aufstellen neben dem Stier, Eingeben einiger Liter 

Milch einer rindernden Kuh. 

12. Die Pflege triichtiger Kuhe und Fursorge beim Abkalben 
1. Beziiglich del' Fiitterung bestehen in jiingster Zeit verschiedene An

sichten. Von einer Seite wird empfohlen, trachtige Kiihe recht kraftig zu fiittel'll, 
damit die Milchergiebigkeit nach dem Abkalben eine groBere werde. Jedoch 
ist zu bedenken, daB ein iippiger El'llahrungszustand das Abkalben erschwert, 
auch eine Verfcttung des Euters herbeifiihren kann, auBerdem, da iibergroBe 
Futtermassen nicht verwertet werden, eine Futterverschwendung bedeutet. 
Darum ist es wohl das Empfehlenswerteste und die Ansicht maBgebender Fach
manner, die Fiitterung in den letzten Wochen VOl' dem Abkalben maBig einzu
richten, jedenfalls abel' geniigend eiweiBreich und geniigend reich an Kalk und 
Phosphor, sowie auch vitaminhaltig (Lebertran) zu gestalten. Das Futter muB 
VOl' alJem D- und E-Vitamine enthalten. Auch sind schroffer Futterwechsel 
sowie voluminose, gehaltarme Futtermittel, Stroh usw., zu vermeiden. 



206 W. WINKLER: Der Milchviebstall und die Pflege der Milchtiere 

2. Ma6ige Bewegung bis vor dem AbkaJben ist auBerordentlich giinstig. Die 
Abkalbungen auf der Weide gehen in der Regel ganz glatt und ohne Hille vor sich. 

3. Ist es notwendig, die Kiihe geniigend friih trocken zu stellen, 6 bis 8 
W ochen vor dem Abkalben und schon deswegen die Fiitterung einzuschranken. 
Dies tragt sehr zur nachtraglichen ErhOhung der Milchmenge bei. 

4. Zu vermeiden sind: 
a} Starke Abkiihlung des Hinterleibes, zu kaJtes Trankwasser oder zu kaltes 

Futter (gefrorene Riiben), welche das BJut zur Gebarmutter treiben und leicht 
Verwerfen (Abortus) herbeifiihren. 

b} "Oberanstrengungen oder Transporte in dicht geschlossenen Wagen. 
Durch LuftmangeJ und Vermehrung des Kohlensauregehaltes des Blutes tritt 
leicht Abortus ein. 

c} Mechanische Einwirkungen, wie StoBe, Schlage, Stiirze. 
d} Stopfende und blahende Futtermittel. 
e} Faulige, garende und verschimmelte Futtermittel oder (mit Rost- und 

Brandpilzen) befallenes Futter. Sadebaum und Taume]molch wirken ebenfaUs 
abtreibend, yom Mutterkorn ist es fraglich. 

f} Stark welkes Griinfutter sowie zu groBe Mengen von Schlempe. 
g) Fieberhafte Erkrankungen. 
Die durchschnittliche Trachtigkeitsdauer betragt 284 (280 bis 288) Tage, 

ausnahmsweise mit Abweichungen von 240 bis 311 Tagen. Anzeichen des bevor
stehenden A bkal bens sind: Anschwellen des Euters, Einfallen der breitenBecken
bander, Unruhe des Tieres, Ausf]uB von Schleim aus der Scheide, haufiger Kot
und Harnabsatz, AnschweIlung der Scham und Wehen. Es muB ffir geniigend 
Raum und ein weiches Lager gesorgt werden, am besten in einem besonderell 
Stall, in einem Abkalbestall. Ist das Euterodem zu stark, so kann schon friiher 
etwas Milch abgemo]ken werden. 

Ein Eingreifen bei der Geburt wird moglichst vermieden. Die Geburt 
dauert 1 bis 3 Stunden (Austreibungsstadium), der jedoch 6 Stunden Eroffnungs
wehen vorangehen. Die Wasserblase ist nur im Notfall kiinstlich zu offnen. 
Fiir allfallige Hilfe sind die Hande genau zu waschen und zu desinfizieren (Kreolin, 
Lysol, Formalsin), die Nagel kurz zu schneiden, die Geburtsstricke auszukochen 
und 0] zum Einfetten der Hande, sowie 2 krii.ftige Personen bereit zu halten. 
Das Anziehen bei der Geburtshilfe soIl allmahlich und mit Beniitzung der ein
setzenden Wehen geschehen. 

Nach der Geburt ist das Muttertier auf reiner, weicher Streu, mit dem 
Hinterteil etwas hoher zu lagern, mit Strohwischen abzureiben, vor Zug und 
Infektion der Geburtswege zu schiitzen und ]eicht warm zu halten. Man muB 
es im Auge behalten, damit nicht etwa ein Gebarmuttervorfall entstehe und 
die Nachgeburt rechtzeitig in 2 bis 3 Stunden abgehe. Die Nahrung besteht 
zunachst aus warmer Tranke von Leinsamen, Weizen oder Gerstenmehl und 
maBigen Mengen Heu. Sie soll in der ersten Zeit leicht verdaulich und ma6ig 
sein. Damit nicht das Milchfieber eintritt, wird die Kuh erst nach einigen 
Stunden und dann nur unvollstandig ausgemolken. V ollstandig soIl es erst 
nach 12 Stunden geschehen. Das Milchfieber (nicht zu verwechseln mit dem 
infektiOsen Kalbefieber), bei welchem die Kiihe nicht aufstehen konnen, stohnen 
und die Zunge heraushangen lassen, wird damit erklart, daB durch den BJut
andrang zum Euter eine Blutleere des Gehirns entstehe. Behoben werden 
kann dasselbe durch Lufteinpumpen in das Euter mittels eines besonderen 
Apparates 1). 

1) Erhaltlich bei HAUPTNER, Berlin. 
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13. Die Lichtbehandlung und die Bestrahlung der Kiihe mit ultra
violettem Licht 

Die gunstige und heilsame Wirkung des Lichtes, welche einen gesteigerten 
Stoffwechsel, bessere Blutbildung und Blutbeschaffenheit, Erhohung der Wachs
tumsvorgange und des Gewebeaufbaues, namentlich der Knochen, Pigment
bildung sowie gute Funktion des Nervensystems bewirkt, wird man auch bei 
Milchkuhen entsprechend ausnutzen. Man wird den Stall licht machen, die 
Tiere entsprechend oft dem freien Licht und der Sonne aussetzen ; in der gunstigen 
Jahreszeit moglichst lange im Freien lassen. Die vornehmlichste Wirkung des 
Lichtes wird auf die kurzwelligen Strahlen (253-302 f1f1) des Sonnenlichtes, 
den ultravioletten Teil, zuruckgefuhrt. Darum hat man bald auch das ultra
violette Licht auf Tiere einwirken lassen und damit auch anscheinend ganz 
gunstige Erfahrungen gemacht. 1m Sommer, wenn die Tiere auf der Weide 
gehen, genieBen sie durch das freie Sonnenlicht auch die ultravioletten Strahlen. 
Die Intensitat derselben wechselt nach der Tageszeit, nach der Jahreszeit und 
nach der Hohenlage. Zu Mittag ist sie 10- bis 12mal starker als am Abend und 
im Januar hat sie nur den fUnften Teil der Starke vom Juni, Juli und August. 
Nach den Messungen von PAUL GOTZ in der Schweiz wachst die Starke bei 
100 m Erhohung urn etwa 8 %, betragt z. B. in Chur, 590 m hoch, 52, in 
Arosa, 1860 m hooh, 102. Damit wtirde sich die gunstige Einwirkung des 
Aufenthaltes der Kuhe auf hohen Almen erklaren. Tatsachlich konnte GABAT
HULER in Davos bei Weidetieren (im Hochgebirge) eine Erhohung des Kalk
und Phosphorsauregehaltes des Blutes durch 
die Sonneneinwirkung nachweisen, wie VOLTZ 
bei kunstlicher Hohensonne. Auch nach den 
Untersuchungen des Schweizerischen For
schungsinstitutes fUr Hochgebirgsphysiologie 
und Tuberkuloseforschung steigert sich im 
Hochgebirge bei Versuchstieren der Gehalt 
des Blutes an Kalk und Phosphorsaure. 

Bekanntlich wird nun ultraviolettes Licht 
auch mit einer Quecksilberdampfquarzlampe 
erzeugt, und die Bestrahlung mit dieser Lampe, 
der sogenannten "Hohensonne" (der Ha
nauer Quarzlampengesellschaft), hat in der 
menschlichen Heilkunst weite Verbreitung 
gefunden und zu groBen Heilerfolgen ge
fUhrt; sie konnte auch im Winter im Stall 
zum Teil das nattirliche Sonnenlicht ersetzen 
(Abb. 37). Tatsachlich scheint diese Bestrah
lung einen gunstigen EinfluB auf die Kon
stitution der Tiere zu haben und scheinen 
sich die Tiere bei einer kurzen Bestrahlung 
von 7 bis 10 Minuten sehr wohl zu fUhlen, Abb. 37. Bestl'ahlung von Kuhen mit 
allerdings nicht im Gewicht zuzunehmen. del' Quecksilberdampfquarzlampe 
Nach A. SCHWAB verringert sich durch diese 
Bestrahlung das Jungviehsterben, und sei hauptsachlich die Bestrahlung der 
trachtigen Tiere und der Muttertiere mit ihren Jungen nutzlich. Allerdings ist 
die Behandlung recht zeitraubend und die Einrichtung nicht billig. 

Die Bestrahlung der Kuhe hat man auch deswegen vorgenommen, um ihro 
Milch mit dem Vitamin D anzureichern, doch durfte der Erfolg in dieser 
Richtung nicht sicher und auch nicht ausreichend sein. 
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Neuerdings hat man aber an den Universitatskinderkliniken in Breslau 
und in Tiibingen Versuche gemacht, bei den Frauen durch einige Minuten lange 
Bestrahlung der Brust die Milchbildung zu f6rdern, und hat darnit ganz iiber
raschende Erfolge erzielt. Man hat beispielsweise in einem FaIle die Milchmenge 
von 55 g auf 1200 g taglich steigern konnen. Professor E. V OGT in Tiibingen 
fiihrt die iiberraschende Wirkung der Bestrahlung vor allem auf die erh6hte 
Blutfiille der Briiste, aber auch auf den allgemein gesundenden Eindruck zuriick. 
Die Erhohung der Milchmenge stellte sich, oft in stiirmischer Weise, in allen 
Fallen ein. Inwieweit die Bestrahlung des Kuheuters Erfolg verspricht, zeigt 
ein Versuch von IGUCHI und MITAMURA, bei dem das Enter von der Seite 
und von riickwarts im Abstand von 25 em 30 Minuten lang bestrahlt wurde. 
Die Milchmenge stieg um 4,77%, die Fettmenge um 8,7%. Auch das K6rper
gewicht wurde giinstig beeinfluBt. Eine erhebliche Steigerung der Milch und 
Fettmenge konnte bei einer Kuh durch Bestrahlung des Kraftfutters und der 
Maiosilage erzielt werden. BUNGER, Kiel, konnte aber keine nennenswerten 
Erfolge, was Mehrertrag und Vitaminanreicherung betrifft, weder bei der 
Riicken- noch bei der Euterbestrahlung konstatieren 1). 

14. Verniinftige, sanfte Behandlung der Tiere 
Die Behandlung muB mit der groBten Ruhe, ohne Schimpfen, Fluchen 

und Schlagen geschehen, damit die Tiere nicht verangstigt und scheu werden. 
Scheue, nervose Tiere gehen im Milchertrag zuriick und konnen bei MiBhandlungen 
auch verkalben. Kiihe sollen iiberhaupt nicht geschlagen werden. Sie sollen 
zutraulich sein und nicht erschrecken, wenn Fremde in den Stall kommen. Man 
kann beobachten, daB Weidetiere vie] seltener storrisch werden als Stalltiere. 
Rohe Leute taugen nicht zu Viehwartern. Der groBte Teil der sttirrischen 
Tiere ist es durch die Behandlung geworden. Derjenige, der die Kiihe liebevoll 
behandelt, wird auch kaum zu GewaltmaBregeln greifen mussen. 

Eine Gutsbesitzerin, deren besondere Freude der Kuhstall war, hielt sich oft 
im Kuhstall auf, sprach mit den Kiihen und brachte ihnen Leckerbissen und wenn 
sie Besuch erhielt, fiihrte sie denselben auch in den Kuhstall und dann standen 
die Kiihe aIle auf. Bezeichnend sagt auch das Sprichwort: "Sooft der Bauer in 
den Stall tritt, £aIlt ihm ein Groschen in seine Kasse." 

Wenn sich Kuhe nicht melken lassen wollen, so solI man nicht Gewalt an
wenden, sondern nach der Ursache forschen. Entweder sind es nervose Ein
flusse, Erschrecken, Aufregung usw., oder es sind krankhafte Zustande des Euters, 
welche das Melken behindern. 1m ersteren FaIle muB die Kuh beruhigt werden 
oder muB ihr Zeit gelassen werden, sich zu beruhigen, um sie erst nach einer 
halben Stunde oder nach einer Stunde wieder zu melken. 1m zweiten FaIle 
muB nachgesehen werden, woher die Schmerzempfindung kommt, ob das Euter 
entziindet ist, oder ob vielleicht Hautwunden am Euter sind. In dies en Fallen 
wird das Euter eingefettet und dann schonend gemolken. Damit sich die erst
kalbenden Kiihe an das Melken gewohnen, wird schon vor dem Abkalben von 
Zeit zu Zeit das Euter beruhrt und gestreichelt sowie an den Zitzen gezogen. 
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III. Die Milchdriise und die Milchbildung 
Von 

E. Hieronymi-Konigsberg i. Pro 

Mit 38 Abbildungen 

A. Biologie der Milchdriise 
1. Entwicklungsgeschichte der Milchdriise 

a) Phylogenese der Milchdriise 

Die Milchdruse, Mamma, Glandula lactifera, ist stammesgeschichtlich als 
eine Druse der auBeren Raut aufzufassen, die bei den Saugern, Mammalia, fUr 
welche das Mammarorgan das namengebende Merkmal ist, eine Sonderstellung 
erlangt hat: sie ist in innige Wechselbeziehungen zum Geschlechtsapparat 
getreten. 

Ihr Sekret ist zur Ernahrung des Sauglings bestimmt. Wahrend die Ab
stammung der Milchdruse von den azinosen Talgdrusen des Integumentes von 
VIRCHOW und GEGENBAUR angenommen wurde, ist heute ihre Ableitung von 
den SchweiBdrusen der Raut, den tubulosen Drusen mit merokriner Sekretion, 
durch KOELLICKER, BENDA, V. EBNER, REIDENHAIN und EGGELING sichergestellt. 

Stufenweise laBt sich von den niedersten Saugern, den Monotremen, die 
EntwickJung des Mammarorgans verfolgen, wobei zwar die auBere Form und 
die Anlage ebenso wie das abgesonderte Sekret erheblich wechseln. Doch sind 
Bauplan und funktionelle Eigentumlichkeit der Milchdruse stammesgeschichtlich 
in ihren Grundzugen ubereinstimmend. 

Die Milchdruse bildet bei den plazentalen Saugern ein bilateral symmetrisch 
angeordnetes Organ, das von der auBeren Raut uberzogen ist. Daraus ergibt 
sich eine naturliche Zweiteilung der komplexen Milchdrusenanlage in: 

1. das Drusenparenchym; es wird von einem Kanalwerk, das dem 
AbfluB des Sekretes dient, durchzogen. Das Gangsystem mundet in einen 
Sammelraum, die Milchzisterne, Receptaculum lactis, die am Gipfel des Drusen
massives gelegen ist; 

2. die Papillen, Zitzen, Mamilla, Papilla mammae, die von der 
auBeren Raut gebildet werden. In dieses hautige Rohlorgan ist ein Teil des 
Sammelraumes eingelagert, doch der Form der Papille entsprechend, erheblich 
eingeengt. Die Ausfiihrungsgange, Ductus papillares, munden an der Spitze 
der Papille. 
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Bei den Monotremen ist die Milchdruse eine modifizierte tubulose Knaueldruse. 
Das Drusengewebe stellt einen bilateral angelegten flachen Korper dar, der beim 
Ornithorrhynchus mit einem Drusenfeld in Verbindung steht, auf dem zahlreiche 
Drusenmiindungen sich ofinen. Bei Echidna ist eine Mammartasche ausgebildet, 
da das Drusenfeld wahrend der Sekretionsperiode sich in die Tiefe senkt (MALKMUS). 
Das Sekret der Druse sammelt sich in der von einem Cutiswall umgebenen Mammar
tasche an. Der Saugling liegt wahrend der Saugzeit in dem tiefen hinteren Ende 
des bei der Trachtigkeit sich entwickelnden Marsupium, wahrend in dessen flachen 
vorderen Abschnitt die Mammartaschen miinden. Bei diesen oviviviparen Saugern 
ist das Sekret der Milchdruse mehr ein "fetthaltiger Schwei13", der yom Saugling 
abgeleckt wird (EGGELING). 

Die Marsupialier weisen schon eine Drusenpapille an ihrem Mammarapparat 
auf, durch welche das Junge die Milch passiv aufnimmt, die durch einen Muskel
apparat aus der Druse ausgespritzt wird. Das Sekretionsprodukt der Druse ist als 
Milch zu bezeichnen. Die Zitzen liegen am Boden der Mammartasche und nehmen 
die Drusenausfiihrungsgange in sich auf. 

Bei den Placentalia ist das Marsupium hinfii1lig geworden, weil die Embryonal
ernahrung im Uterus durch eine Placenta bis zur volligen Reife gewahrleistet 
wird. Die Milchdriisenkomplexe konnten bei den Placentalia an Ausdehnung 
gewinnen, und bei vielen Saugern finden wir die Milchdriisen in 2 Reihen 
an der Ventralseite des Korpers angeordnet. 

Bei den Haussaugetieren ist diese Gruppierung beim Schwein, beim Hunde 
und zum Teil auch bei der Katze zu finden. Andere Haussauger zeigen eine 
Reduzierung der Mammarkomplexe und eine Zusammendrangung der Milch
driisenreihe auf die Inguinalgegend, wie beim Pferd und Rind. Beim Menschen, 
beim Affen und beim Elefanten ist eine Verschiebung des Mammarorgans von 
der Inguinal- bzw. Bauchgegend in die Sternalgegend eingetreten. Riickschlage 
in die Stammesgeschichte dokumentieren sich durch rudimentare, sogenannte 
iiberzahlige l\lilchdriisen. 

b) Die Ontogenese der Milchdriise 

Die Grundziige der Entwicklung des Mammarorgans sind beim Menschen 
und bei den hoheren Saugetieren, von denen hier nur die Haussauger genauer 
besprochen werden konnen, einheitlicher Natur, doch sind im einzelnen bei 
den verschiedenen Saugern die Vorgange der Ausgestaltung des Organs modifiziert. 
Wichtig ist dabei die Feststellung, daB die definitive Bildung der Papilla mammae, 
worauf ZIETZSCHMANN besonders deutlich hinweist, iiberall eine homologe ist. 

Als erste Anlage der Milchdriise beim menschlichen Embryo war bis zum 
Jahre 1892 eine hiigelformige Epidermisverdickung bekannt. In diesem Jahre 
konnte O. SCHULTZE bei Embryonen yom Schwein, von der Katze, Yom Fuchs 
und Kaninchen eine leistenformige Epidermisverdickung finden. Sie verlauft 
beiderseits an der seitlichen Rumpfwand und zwar liegt sie dem Riicken naher 
als der Bauchlinie. Ihr Anfangsgebiet befindet sich in der Nahe der vorderen 
Extremitatenanlage und endet in der Inguinalfalte. Diese Epidermisleiste gliedert 
sich in einer etwas spateren Zeit des Embryonallebens in einzelne spindelformige 
Abschnitte, die der Zahl der spateren Milchdriisenkomplexe entsprechen. Aus 
ihnen entstehen hiigelformige Epidermisverdickungen, die man bisher fUr die 
erste Anlage des Mammardriisenkomplexes hielt. O. SCHULTZE bezeichnete 
diese Bildung als Milchlir.ie oder Milchleiste und das aus ihr sich entwickelnde 
isolierte Primitivorgan als die primitive Zitze. BONNET pragte dafiir den Namen 
Milchhiigel. O. SCHULTZE entdeckte spater ein noch friiheres Stadium der 
Epidermisleiste in Form eines breiten Streifens prismatischen Epithels. Dieses 

14* 
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erste Stadium der Milchdruse erhielt von SCHWALBE-SCHMIDT den Namen Milch
streifen. 

Das einsehiehtige Stadium des Milehstreifens ist von STRAHL und HIRSCH
LAND aueh beim Menschen gefunden worden. Eine zweite Zellsehieht tritt in 
der Dorsalpartie des Milehstreifens auf und dehnt sieh von hier aus bauehwarts 
aus, so daB z. B. bei 13tagigen Rattenembryonen der Milehstreifen naeh 
HENNEBERG in toto aus 2 Zellsehiehten besteht. Beim Sehwein entspricht 
diesem Stadium ein Embryo von 1 em Lange, denn auf dieser Entwieklungs
stufe ist noeh keine Andeutung einer Milehleiste feststellbar. Beim Pferde von 
1,5 em embryonaler Lange ist ein Milehstreifen seitlieh der Nabelgegend siehtbar, 
der sieh beiderseits bis in die Inguinalgegend verfolgen laBt. Aueh beim Sehaf
embryo von 1 em Lange ist der Milchstreifen gefunden worden. Bei Embryonen 
von 1,5 cm Lange ist die Epithellage schon zwei- bis dreischichtig. 

Bei einem 13tagigen Rattenembryo lassen sich die ersten Spuren einer 
Milchleiste nachweisen (HENNEBERG). Die von der vorderen zur hinteren 
Extremitatenwurzel laufende Milchleiste erstreekt sich in die Inguinalgegend 
hinein und liegt auf der Extremitatenleiste. Bei der Katze ruht die Milchleiste 
in ihrer ganzen Ausdehnung am vorderen Rande der Extremitatenleiste, mit 

Abb. 1. Sehweineembryo von 1,5 em 
SeheitelsteiJ3lltnge mit Milehlinie (ml) 

(naeh SCHULTZE) 

der sie parallel verIauft. Die langste Milch
leiste findet man beim Schwein, dann folgen 
Kaninchen, Ratte, Katze, Fuchs undMensch, 
entsprechend der groBeren oder kleineren 
Anzahl von Milchdrusen, die aus dieser An
lage des Mammarorgans hervorgehen. Auch 
die Reihenstellung der normalen und abor
tiven Papillen weist auf ihr Hervorgehen 
aus der Milchleist{3 zuruck. Die beim Men
schen und beim Tier nicht seltene Hyper
mastie und Hyperthelie kann also zwang
los durch Entwicklungsstorungen im Aus
dehnungsgebiete der Milchleiste erklart 
werden. BURCKHARD fand auch beim Rinde 
eine ausgesprochene embryonale Hyper
thelie und Hypermastie. Die Milchleiste 
selbst ist etwa 3 bis 4 Zellagen tief und 12 
bis 18 Zellagen breit. Beim Kaninchen und 
bei der Ratte ist sie £lacher, wahrend sie 
sieh beim Menschen und beim Schwein mehr 
wolbt. Beim Mensehen erseheint sie auch 

tiefer in das mesenchymale Gewebe eingesenkt. Ihre unterste Zellschicht 
besteht aus prismatischen Epithelien, wahrend die oberen Zellagen nicht 

besonders differenziert sind. 
Die Dauer der Milehleiste ist von nur kurzem 

Bestande; denn ihre Bestimmung ist es, in die 
l\lilehhugel zu zerfallen. Der Beginn der Umge
staltungwird durch das Auftreten spindelformiger 

Abb. 2. Quersehnitt der Milehlinie Anschwellungen in ihrem VerIaufe angedeutet. 
eines 1 em langen Sehweineembryo Nach HENNEBERG kann bei der Ratte in einem 

(naeh PROFt) halben Tage diese Umformung deutlich werden. 
Der am weitesten kranial gelegene Milchhugel wird zuerst selbstandig. Beim 

Schwein, mit einer Embryonallange von 1,5 bis 1,9 em, sieht man in der Milch
leiste in etwas unregelmaBigen Entfernungen spindelformige Ansehwellungen 
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auftreten, die im Vergleich zu den zwischen ihnen noch sichtbaren Strecken 
der Milchleiste bedeutend iiber die Epidermishohe hervorragen. Dann ver
schwinden die Zwischenhiigelstiicke der Milchleiste, und die Milchhiigel nehmen 
eine mehr rundliche, knopfformige Gestalt an. Die Wachstumsverschiebungen 
werden deutlich nur beim polymasten Tier gefunden. Beim Menschen konnte 
nur dann ein Zerfall der Milchleiste in Hiigelreihen eintreten, wenn sich eine 
embryonale Hyperthelie ausbildet. H. SCHMIDT hat beim Menschen Gebilde 
gefunden, die er fiir iiberzahlige Milchdriisenanlagen halt, von denen aber nicht 
erwiesen ist, daB sie auch aus der Milchleiste hervorgegangen sind (HENNEBERG). 
Die Ausbildung eines Milchhiigels aus der Milchleiste, welcher der spateren 
Brustdriise entsprechen wiirde, ist bisher nicht sicher geschildert worden. KALLIUS 
hat vielleicht etwas ahnliches abgebildet. Die Ausbildung der Milchhiigel ist bei 
allen Tierarten zeitlich nicht stets kongruent. 

Die Milchhiigel (BONNET) werden von REIN auch als "hiigel- und linsen
fOrmige Anlage" beschrieben. Bei allen Tierspezies sehen die Milchhiigel gleich
f6rmig aus. Es sind breite, niedrige Kegel mit abgerundeter Spitze; nur beim 
Schwein nahert sich der 
Milchhiigel der Form einer 
Halbkugel. Die Epithelbriik
ken, die Reste des Milch
streifens,verschwinden durch 
Abflachen der Zellen. Samt- a: 

liche Milchdriisen riicken all
mahlich ventralwarts und 
sind schlieBlich schon bei 
5 Y2tagigen Rattenembryo
nen in ihrer definitiven 
Lage anzutreffen (HENNE
BERG). 

Die Milchhiigel gehen 
jetzt ineineKolbenform iiber 
und senken sich zapfenfOrmig 
in das proliferierende mesen
chymale Gewebe ein, das als 
Areolargewebe (KLAATSCH) 
bezeichnet wird und die Mam
marknospe (M. ZSCHOKKE) 
so umgreift, daB deren Basis 
eingeschniirt erscheint. Von 
GEGENBAUR wurde die Mam
marknospe, die aus dem 
Milchhiigel hervorgeht, als 
Mammartasche, Mammar

Abb. 3. Milehhiigel eines 1,5 em langen Sehweineembryo mit 
bereits wenn aueh gering differenzierter Areolarzone az (na ch 

PROFE) 

--
Abb. 4. Primitive Zitze, "Mammartasehe" (mi) oder Mammar
knospe eines Sehweineembryo von 6,5 ScheitelsteiBIange, 
ep Epidermis, cz Zylinderzellensehicht, cw Cutiswall mit "Mam-

m artasche", U BlutgefiWe, az Areolarzone (nach PROFE) 

taschenanlage bezeichnet, weil KLAATSCH sie in eine phylogenetische Beziehung 
zur Mammartasche der Echidna setzte. Sie sollte bei dieser Tierspezies als 
Cutistasche zur Aufnahme des Eies und spater zur Bergung des Jungen dienen. 
Am Grunde der Cutistasche liegt bei Echidna das Driisenfeld mit den Ausfiihrungs
gangen der paarigen Knaueldriisenkomplexe (Abb. 5). 

Die Hornschicht der Epidermis setzt sich gleichmaBig iiber die Mammar
tasche fort oder sie bildet bei bestimmten Spezies eine kleine Einsenkung iiber 
der Mammartasche oder einen soliden Hornpfropf, der langere Zeit erkennbar 
bleibt. Der tiefste Teil der Mammartaschenanlage wird als Grund (PROFE), 
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der Rand als Cutiswall bezeichnet. In den Mammartaschengrund offnen sich 
spater die Miindungen der Driisenausfiihrungsgange. Es wiirde also tatsachlich 
dieses Gebiet dem Driisenfeld der Echidnatasche entsprechen. Dieser Komplex 
wird durch den Wachstumsdruck des Areolargewebes etwas gehoben und stellt 
die erste Anlage der primitiven Papilla mammae, der Zitze, dar. GEGENBAUR 
glaubte, daB dem Cutiswall eine besondere Wachstumstendenz eigentiimlich 
sei und daB er, zusammen mit der angrenzenden Cutis, zur Zitze wird. Diese 
Anschauung GEGENBAURS kann nach den schonen Untersuchungen von REIN, 
ZIETZSCHMANN, ZSCHOKKE, UHLINGER und GISLER nicht mehr aufrechterhalten 
werden. ZIETSCHMANN lehnt die Bezeichnung Cutiswall ab, denn er fand, daB 
der Cutiswall fUr die Entstehung der Zitze bedeutungslos ist. 

Vom Grunde der Mammarknospe wachst beim Rinde ein einziger primarer, 
kompakter EpithelsproB in die Tiefe. Er erreicht eine Lange bis zu 1 mm und ist 
anfangs im ganzen einheitlich gebaut (EGGELING, PROFE, REIN). Doch nicht 
bei allen Tierspezies treibt die Basalzellenschicht der Mammarknospe nur einen 

~~-- (} 

Abb. 5. Primitive Zitze eines 12 em langen Sehweineembryo mit beginnendcn 
Epithelsprossen und Haaranlagen, sp EpithelsproJ3, hr Haaranlage, hp Hornpfropf, 

az Areolarzone, g BlutgefllJ3e, mJ; lIIammarknospe, cw Cutiswall (naeh PROFE) 

EpithelsproB. Jede Tierart hat eine fUr sie charakteristische Zahl solcher Sprossen. 
Beim Pferde z. B. findet man 2, seltener 3 EpithelsproBtrupps. Zusammen 
mit dem sprossenden Epithel proliferiert das Areolargewebe, das als Anlage 
der Gesamthiille der Milchdriise aufzufassen ist. Das Areolargewebe beschrankt 
sich also nicht, wie man mit KLAATSCH friiher annahm, auf die Umgebung der 
Mammarknospe, sondern es gestaltet sich aus ihm ein die gesamte Driisenanlage 
umgebendes Mesenchympolster (M. ZSCHOKKE), aus dem das Stromagewebe des 
Ductus papillaris und das Stiitzgewebe des spateren Milchdriisenkorpers 
hervorgeht. 

Jeder PrimarsproB des Epithels senkt sich weiter in die Tiefe, treibt aber 
bald eine seitliche Verzweigung, die bei einem Embryo von 9,5 em Lange er
kennbar ist (HAMBURGER). Dieser SeitensproB stellt die Anlage eines Mammar
haares dar, aber nicht, wie KLAATSCH, REIN und HAMBURGER noch glaubten, 
eine Talgdriise. Beim Embryo von 13,5 em Lange kanalisiert sich der PrimarsproB, 
und die Zitze wachst allmahlich zu einem deutlichen Hiigel heran CUHLINGER). 
Zur Zeit der Lumenbildung verzweigen sich die primaren Epithelsprossen weiter 
in sekundare Epithelzapfen. 

Die Mammarknospe hat in dies em Stadium ihre Bedeutung verloren, ver
flacht, bleibt aber als dellenformiger Miindungstrichter des Ductus papillaris 
bestehen (M. ZSCHOKKE). In ihrer Mitte entwickelt sich ein Hornpfropf, der 
spater das zentrale Lumen des Ductus papillaris andeutet. Mit seiner Riick-
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bildung offnet sich die Mammarknospe und jetzt kann an dieser Stelle die Lichtung 
des Primarsprosses nach auEen munden. Beim Rinde tritt diese vollige Kana
lisierung durch die Mammarknospe hindureh erst nach der Geburt ein. Bei 
der Katze und beim Pferd dagegen geht die Mammarknospe vollig im Epithel 
der Nachbarschaft noch wahrend der Fetalzeit auf. 
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Abb. 6. Zitze cines 16 em Jangen weibliehen Rinderembryo. Die Zitze ist 
emporgewachsen und hat damit die Mammarknospe gehoben, die ihrerseits 
eine AbfJaehung erfahren hat. Von ihrem Grund ist ein EpitheJsproi3 in die 
Tiefe gewaehsen. AreoJarzone auf die unmitteJbare Umgebung der Mammar
knospenanlage besehrankt. hp Hornpfropf, cw Cutiswall, az AreoJarzone, 

g Blutgefiii3e, spJ EpitheJsproi3 (nach PROF>:) 

Die Mammarknospe ist demnach nicht an der Bildung des Ductus papillaris 
und der Zisterne beteiligt_ Vielmehr gehen diese beiden Organabschnitte aus 
den epithelialen Primarsprossen hervor. 

1m einzelnen bleibt das Stuck des kanalisierten Primarsprosses, aus dem 
sich der Ductus papillaris differenziert, eng. Das Epithel, das kutanen Charakter 
erhalt, indem es verhornt, wird Deckschicht fiir einen einwachsenden Papillar
korper. An der Spitze des Ductus papillaris entwickelt sich nach der Geburt 
ein aus glatter Muskulatur bestehender Sphincter papillae. 

Der umfangreichere Hauptteil des Primarsprosses wandelt sich in einen 
weiten Hohlraum um, die Zisterne. Das Epithel differenziert sich hier nicht 
zum Plattenepithel, sondern zu einem zweischichtigen prismatischen Epithel 
auf glatter Unterlage. Ein zartes, diffuses Netz elastischer Fasern ist in der 
ersten Halfte der Schwangerschaft uber die ganze Zitze verteilt. Nach der Geburt 



216 E. HIERONYMI: Die lVIilchdriise und die Milehbildung 

legt es sich als ein elastischer VerschluBring um den Ductus papiIlaris herum 
(M. ZSCHOKKE). Glatte Muskelfasern werden erst nach der Geburt in der Gegend 
der PapiIlenspitze beobachtet. 

Drilsensprop 

Abb. 7. Sagittaler Sehnitt dureh die Milchdriisenanlage des 13,5 em langen 
Pferdeembryo; beide Primarsprossen der schon verstriehenen Mammarknospe 
und die zugehorigen Mammaranlagen sind gut getroffen (nach "OHLINGER); 

45fache VergroJ3erung 

Das Milchdriisengewebe selbst entsteht aus den Sekundarsprossen, die 
am Zisternenteil zur Entwicklung kommen. Zapfenformig dringen diese Epithel
wucherungen in das subkutane Gewebe und bilden weitere Komplexe von 
Driisenschlauchen aus. Doch sind diese Entwicklungsstadien nicht mehr wahrend 
des Fetallebens zu finden, sondern man trifft sie erst zur Zeit der Geschlechtsreife, 
ja erst beim Ausreifen der ersten Schwangerschaft an. Auch wahrend der 
Pubertatszeit noch befindet sich der Driisenkorper, da er funktionell noch nicht 
in Anspruch genommen ist, in einem ziemlich primitiven Stadium der Ent
wicklung. Nur das Ausfiihrungsgangsystem, die Ductus lactiferi, sind vorhanden. 

Der Zisternenabschnitt treibt als Anlage des sezernierenden Driisengewebes 
der Mamma tertiare Epithelsprossen im Pubertatsalter des Individuums in Form 
kolbiger Bildungen der Seitensprossen. Bald bildet sich in ihnen ein Lumen 
aus, und alveolenahnIiche Ausbuchtungen entstehen. Die Auskleidung dieser 
sekretorisch tatigen Driisenkanale besteht aus einer Lage einschichtigen prisma
tischen Epithels, das auBen von einer netzfOrmig angeordneten Zellschicht 
umfaBt wird, die besonders differenziert ist. Es sind das die Epithelien, die 
unter dem Namen der Myoepithelien oder Korbzellen bekannt sind. 

Die Entwicklung der Milchdriise beim Menschen 

Die Entwicklung der menschlichen Brustdriise stimmt im groBen und 
ganzen mit dem skizzierten Entwicklungsgange des tierischen Mammarorgans 
iiberein. Wahrend die Anschauung GEGENBAURS und KLAATSCH' noch dahin 
ging, daB der gesamte Ausfiihrungsgang der Rinderzitze der Mammartasche 
entspreche, deren Grund zur Zisterne oder zum Sinus wird, beim Menschen 
aber der Boden der Mammartasche sich hebe und die Oberflache der Brustwarze 
bilde, kam REIN zu einem ganz anderen Ergebnis. Nach REIN, TOURNEUX 



Die Entwicklung der Milchdruse bei den einzelnen Tierarten 217 

und BURCKHARD stellen der Ausfiihrungsgang der Rinderzitze und die Ductus 
papillares in der Brustwarze des Menschen vollkommen homologe Gebilde dar. 
In der Nachbarschaft jeder Mammarknospe entstehen rudimentar bleibende 
Epithelsprossen, die umgewandelte SchweiBdriisen darstellen, aber auch mit 
Talgdriisen in Verbindung treten und als Anfange der MONTGOMERYSchen Warzen
hofdriisen zu gelten haben. Beim reifen Fetus springt die Papilla mammae 
kaum vor, und die Mammartasche bildet eine £lache, schrage Furche. Erst in 
spateren Lebensmonaten entwickelt sich eine Brustwarze, und die Hautfarbe 
des Warzenhofes geht von dem MammarkTlOsPc 

blassen Rosa des Neugeborenen mit llornpfropf 

in einen braunen Ton iiber 
(TEIGELER). 

Die Entwicldung der Milch
driise bei den einzelnen Tier

arten 

Wiederkauer. Schaf und 
Ziege bilden auf jeder Korper
seite nur 1 Mammarknospe aus, 
das Rind dagegen 2. Bei allen 
Wiederkauern jedoch wachst 
nur 1 PrimarsproB in die Tiefe. 
Die Folge davon ist, daB die 
ausgebildete Papille die Miin
dung nur eines Strichkanals 
tragen kann (ZIETZSCHMANN). 
Ein weiterer Unterschied in der 
Entwicklung der Mammaran
lage bei den Wiederkauern ist 
darinzu suchen, daB beim Rinde 
aus der Papillenhaut keine An
lagen ffir Talgdriisen und Haare 
hervorgehen, die dagegen beim 
Schaf und bei der Ziege an
gelegt werden. 

Sch wein. Es finden sich 
bei diesem Tier 10 bis 16 brust
und bauchstandige Zitzen, die 
ebenfalls einer IVlilchlinien- und 
Milchstreifenanlage entstam

Abb. 8. Scbnitt durcb die Milcbdriisenanlage eines 33 ,5 em 
Seb.-St.-langen Rinderembryo; die Erweiterung des basalen 
PrimarsproBteiles zur Zisterne ist deutlieb; der Stricbkanal 
bat seinen Lumen bis zum Hornpfropf, der beim Rinde noch 
r echt deutliehen Mammarknospe, vorgeschoben; die kanali
sierten Sekundarsprossen dringen vor aHem in die Tiefe 

ein; 20fache Vergr6Berung (naetl ZIETZSCHMANN) 

men. Sie werden jedoch auf 5 bis 8 (4 bis 9 [ZIETZSCHMANN]) Papillenpaarereduziert, 
und zwar vollzieht sich eine kranio-kaudalwarts fortschreitende Riickbildung 
in den Zitzenreihen. Am Grunde der Mammartasche oder Mammarknospe 
streben 2 solide Epithelzapfen in die Tiefe, deren Ende sich kolbenformig 
verdickt. Die Sprossen sind die soliden Anlagen der Ausfiihrungsgange. Aus 
der Wandung ihres kolbig angeschwollenen Endes, in dem sich ein Lumen ge
bildet hat, das dem spateren Milchsinus entspricht, gehen sekundare, nach 
REIN tertiare Milchdriisensprossen hervor. Die Papilla mammae besitzt niemals 
einen, sondern stets 2, in seltenen Fallen sogar 3 Ausfiihrungsgange (PROFE). 

Pf erd. Die Entwicklung des Mammarorgans beim Pferd ist bisher nicht 
so vollstandig bekannt wie bei den iibrigen Saugern. So ist z. B. die Umwandlung 
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des jederseits nur einmal angelegten Milchhiigels in die Mammarknospe noch 
nicht geschildert. Doch ist auch fiir das Pferd durch die Untersuchungen 
UHLINGERS die Auffassung von GEGENBAUR und KLAATSCH, die auch PROFE, 
Huss und BRESSLAU noch vertreten, als iiberwunden zu bezeichnen. Die ge
nannten Autoren dachten sich die Pferdezitze gleichsam durch das Aneinander
rUcken und Zusammenwachsen 2 getrennter Zitzen, wie sie sich beim Rinde 
finden, entstanden. Beim Pferde wachsen 2, seltener 3 Epithelzapfen 

llauplllaar 

N ebenhaar 
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Abb. 9. Langssehnitt dureh die Zitze eines 25 em langen Pferdeembryo 
(naeh -OHLINGER); 30fache VergroBerung 

vom Driisenfeld in die Tiefe. Diese Entwicklungsphase muB als einheitliche 
Anlage des bilateralen Mammarapparates gedeutet werden. Die durch jene 
Anlage gekronte Erhebung fiihrt durch die Wucherung des unter und seitlich 
der Epithelanlage befindlichen Mesenchymes jederseits zur Bildung der einfachen 
Zitze, die nicht der Verschmelzung irgendwie geteilter Elemente ihre Entstehung 
verdankt. Damit ist die Zitze des Pferdes der gleichartigen Bildung aller anderen 
hoheren Sauger, einschlieBlich des Menschen (BROURA), homolog. Der seitliche 
Anhang jedes Primarsprosses ist die Anlage eines Mammarhaares, nicht die 
einer Talgdriise (REIN, KLAATSCH, HAMBURGER). Die Mammarhaare lassen 
bei einem Embryo von 25 cm Lange Nebenhaare entstehen, und"bei derselben 
KorpergroBe beginnen die Hauptmammarhaare Talgdriisen zu differenzieren. 
Die Milchdriise des Pferdes entwickelt somit neben dem MilchdriisensproB 
Mammarhaare und Talgdriisen. Ontogenetisch wie phylogenetisch gehoren alle 
diese Bildungen zu dem groBen Epidermalorgankomplex: Haar - Talgdriise -
SchweiBdriise. Am Mammarapparat des Pferdes wachst die SchweiBdriise 
zum MilchdriisensproB aus. Das Haar, das in starker ErillIlerung an die pri-
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mitivsten Verhii1tnisse bei den 
l\Iarsupialiern sehr fruh schon 
in der Anlage erscheint, wird 
zum l\Iammarhaar, das Talg
drusen entwickelt. 

Katze und Hund. Bei 
dies en Tieren legen sich j eder
seits 4 bis 5l\Iammarknospen 
an, die sieh sehrfruh a bflaehen, 
bevor aueh nur ein Primar
sproB am Drusenfeld aufge
treten ist. Bei einem 10,9 em 
langen Embryo sind 2 Primar
sprossen angelegt, denen spater 
andere naehfolgen. An der 
Zitzenbasis entwickeln sieh 
zu dieser Zeit Haare. Unter 
langsamer VergroBerung der 
Zitze waehsen 2--4-6 soleher 
Primarepithelsprossen hervor, 
die beim geburtsreifen Tier 
von 13,3:em Lange mit kolbig 
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Abb. 10. Milchdriise eines 2 Tage alten Fohlens; die seitlich 
komprimierten Zitzen tragen an den je zweifachen Strich
kanaimilndungen lange Mamrnarhaarc nnd sind kaudal durch 
eine bogenartige Hautfa\te miteinander verbnnden (nach 
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Abb. 11. Sagitta\schnitt durch die Zitzenspitze eines 1 Jahr alten Fohlens; die Strichkana\milndung 
nnd ein Mammarhaar mit grollen Talgdriisen getroffen; nach "OHLINGER; 12fache Vergrollernng 
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verdicktem Ende bis unter die Zitzenbasis in die Tiefe reichen konnen. In der 
gleichen Entwicklungsperiode treten' einzelne rundliche Seitenauswiichse auf, 
die Anlagen von Talgdriisen darstellen, aber nicht von Haarfollikeln, wie 
BROUHA. glaubte. Die basalen Haare der Zitzen lassen sehr groBe SchweiB
driisen aus sich hervorgehen. Die ganz oberflachlich sitzenden Seitenanhange 
der Milchdriisensprossen entwickeln sich zu echten Talgdriisen, wahrend Haare, 
gleichgiiltig, ob sie sich voll ausbilden oder rudimenta:r bleiben, erst nach den 
Talgdriisen sich ausbilden. Die Beobachtungen stimmen mit denen iiberein, 
die HILDA LUSTIG an menschIichen Embryonen machte. Auch beim Hund 
entwickeln sich gelegentlich an den Primarsprossen Talgdriisen (ZIETZSCHMANN). 

2. Der Bauplan der Milchdriise und ihre au:f3ere Erscheinungsform 
a) Die Milchdriise, Mamma des Menschen 

Beim Menschen und bei den Haussaugetieren ist die Mamma ein paarig 
angelegtes Organ, des sen allgemeiner Bauplan viele iibereinstimmende Ziige 
aufweist, im Intimbau dagegen gewisse Variationen bei den einzelnen Tierarten 
zutage treten !aBt. 

Die auBere Erscheinungsform und die innere Einrichtung wechseln in den 
verschiedenen Altersstufen des individuellen Lebens. Nicht von vornherein 
ist wie bei anderen Driisen des tierischen Korpers das Parenchym in voller Ent
wicklung im Beginn des postnatalen Lebens vorhanden, sondern die Ausreifung 
des Driisengewebes bei schon entwickelter auBerer Form des Organs paBt 
sich auf innigste den Vorgangen des Sexualzyklus wahrend der Menstruation, 
der Brunst und der Graviditat an. Die Inkongruenz zwischen auBerer Form der 
Mamma, die eine Vollentwicklung der auBeren Gestalt nach der Pubertat auf
weist, und dem Gehalt des Organs an funktionstiichtiger Driisensubstanz ist 
darauf zuriickzufiihren, daB die Mamma als sekundares Geschlechtsmerkmal, 
besonders des Menschen, stark in Erscheinung tritt und als solches Merkmal 
auch eine rassenbiologische Wertung beansprucht. Bestehen doch zwischen 
der weiBen und gelben Rasse einerseits und der schwarzen Rasse anderseits 
tiefgreifende Unterschiede in der Formgestaltung der Brustdriise. 

Das Kugelsegment der Mamma ruht mit seiner breiten Flache beim Menschen 
an der vorderen Thoraxwand auf dem Musculus pectoralis maior. Sie nimmt 
jederseits den Raum in der Sagittalen zwischen dem 2. und 6. oder 3. und 7. Rip. 
pensegment ein und ist von der auBeren Haut iiberkleidet. In der Frontalen reicht 
sievon der Sternallinie bis zur mittleren Axillarlinie. Lateralreicht die Driise auf den 
Musculus serratus anterior und kaudal auf den Musculus rectus abdominis und 
obliquus abdominis externus hinaus. Gegen die vordere Achselfalte zieht sich 
ein groBerer Fortsatz von Driisensubstanz hin, der die Unterlage einer Vor
wolbung, der Oberbrust, bilden kann. Auf der Hohe der Kuppelwolbung ist 
inselartig in die Haut die Areola, der Warzenhof, mit der zentralen Papilla 
mammae, der Brustwarze, eingelassen. Die Areola ist bei Neugeborenen kaum 
pigmentiert und besitzt einen Durchmesser von 1 bis 1 Y2 cm. An Stelle der 
noch unentwickelten Brustwarze liegt eine schrag gestellte, etwas eingesunkene 
Falte. Die "physiologische Brustdriisenanschwellung" nach v. JASCHKE, die 
mit der Absonderung eines Sekretes "der Hexenmilch" einhergehen kann, ist 
in der 3. bis 4. Lebenswoche geschWunden. 1m 4. Lebensmonat ist eine Papilla 
mammae erkennbar. 

CZERNY hat die Hexenmilch untersucht und gefunden, daB sie mit dem 
Kolostrum morphologisch iibereinstimmt. Man sieht namlich in ihr: 1. Milch
kiigelchen verschiedener GroBe; 2. Leukozyten, die groBere oder kleinere Fett-
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tropfchen in sich eingeschlossen haben; 3: kappentragende, kernhaltige "Milch
korperchen"; 4. maulbeerformig zusammengeballte Milchkiigelchengruppen mit 
Kernen; 5. typische Kolostrumkorperchen. Die Absonderung der Hexenmilch 
ist ein rein sekretorischer Vorgang, der von CZERNY, BROUHA und BERKA ein
gehend geschildert wurde. Die Ursache der Bildung. der Hexenmilch ist trotz 
vieler Erklarungsversuche von BASCH, BROUHA, HALBAN, LINDIG noch unbekannt, 
wie bereits 1904 von SCHLACHTA mit Recht betont wurde. 

Innerhalb der Pubertatsentwicklung 
beginnt auch die Mamma gestaltlich Ver
anderungen zu zeigen. 1m II. bis 13. 
Lebensjahr erhebt sich eine hiigelige Vor
wolbung von 2 cm Hohe und einem 
basalen Durchmesser von etwa 3 cm. Das 
ganze Gebilde ist von der Areola ein
genommen und wird deshalb von STRATZ 
als Areolamamma, Knospe, bezeichnet. 
Die Konsistenz der tastbaren Mammar
anlage ist derb, elastisch und bedingt 
durch das proliferierende Driisenparen
chym und Bindegewebe. 1m 14. bis 16. 
Jahre erst beteiligt sich an der allmah
lichen Ausreifung und Abrundung des 
Organs auch das Corpus adiposum mam
mae, das die Knospenbrust, Mamma 
areolata, entstehen laBt und so den Uber
gang zur reifen Brust einleitet. 

Die reife Brust, die Mamma papillata, 
ist durch die aus der Areola sich hervor
hebende Mamille charakterisiert. DieAreola 
hat jetzt einen Durchmesser von 15 bis 
25 mm und liegt auf der Kuppe der Brust
driise. Die Form ist haufiger queroval 
als kreisrund. Die Farbe hebt sich durch 
das dunklere Kolorit von der iibrigen 
Haut ab, doch ist sie nicht konstant, 
sondern andert den Ton unter dem Ein
fluB des Wachstums des Individuums 
und wahrend der Graviditat. Sie ist 
ebenso von der Pigmentierung der Korper
haut abhangig, sieht also dunkler getont 
bei Briinetten und zarter, rosa abgestuft, 
bei Blondinen aus. Bei Negerinnen ist 
sie ebenholzschwarz. Eine sekundare 
Areola umrahmt die primare. Sie ist 
etwas weniger dunkel gefarbt und ihre 
Konturen verdammern in der weiBen 
Haut der Mamma. Die sekundare Areola 

Abb. 12. Medianer Sagittalschnitt durch eine 
laktierende Brustdruse. 

32j1ihr. I. P. am 11. Tage p. p. an Sepsis t. 
Schone, parenchymreiehe und bindegewebs
arme Brust. Innerhalb des fibrosen Knotens 
hinter der Mamilla liegen die Sinus galactiferi 
(aus PFAUNDLER-SCHLOSSMANN, Randbueh der 
Kinderheilkunde [Beitrag ENGEL, Band Ill, 
Leipzig. 1906]). Drusengewebe dunkel, graue 

Schiehte unter der Raut Fettgewebe 

enthalt kleine Inseln nicht pigmentierter Haut, die rundliche Flecke darstellen. 
Die Areola ist mit unregelmaBig verteilten Erhabenheiten, den MORGAGNISchen 
Knotchen (Testu t), besetzt, 12 bis 20 an der Zahl, die der Areola ein hiigeliges 
Aussehen geben. Bei manchen Individuen sind sie mit groBerer RegelmaBigkeit 
kreisformig um die Mamille als Zentrum angeordnet. Wenn die MORGAGNISchen 
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Knotchen sich ber der Graviditat vergroBern, bilden sie sich zu den MONT
GOMERYSchen Knotchen um, den Glandulae areolares MONTGOMERY, die als 
Talgdriisen, SchweiBdrusen und abgeirrte Mammadrusenkeime erkannt worden 
sind. Die Glandulae areolares sind apokrine Drusen. 

Die Papilla mammae, Mamille, hat die Form eines Zylinders oder Konus, 
der an seinem freien Eride abgerundet ist. Die ebenso wie die Areola pigmentierte 
Papille, die etwa 10 bis 12 mm lang und an der Basis 9 bis 10 mm breit ist, ist 
zart gerunzelt und erektil. 

Die Form der Mamma ist individuell und rassisch verschieden. Aus der 
halbkugeligen Form der Mamma kann sich durch Verlangerung des anterior
posterioren Durchmessers die konische und birnforInige Brust entwickeln. Bei 
den weiBen und gelben Rassen hat die Mamma im groBen und ganzen die Form 
eines Kugelsegmentes, bei den Negerinnen ist sie meist birnformig gestaltet. 
Der Basisumfang der Brust, der im Durchschnitt 40 em betragt, schwankt 
zwischen 29 und 50 em und mehr, der Gewichtsdurchschnitt Jiegt um 160 g, 
die Extreme sind 12 g bis 550 g, wobei die seltene hypertrophische Form der 
Mamma und die Volumenzunahme in der Graviditat auBeracht gelassen sind. 

Auf dem Durchschnitt erkennt man unter der auBeren Raut der Mamma 
eine Schicht Bindegewebe, das perimammare Bindegewebe, das aber nicht so 
dicht und zusammenhangend ist, daB es den Namen einer Kapsel verdient. 
Darunter liegt die Capsula adiposa mammae, eine Fettschicht, deren Machtigkeit 
individuell stark schwankt und die unter der Papille und Areola fehlt. Von 
dieser Fetthulle eingeschlossen ist das Corpus fibrosum mammae, der Binde· 
gewebskorper, der zusammen mit dem Modellfett der Kapsel die Form und Kon
sistenz der Mamma bestimmt. Erst innerhalb des Corpus fibrosum ist das 
Drusenparenchym erkennbar, das aus 15 bis 20 getrennten Einzeldrusen besteht 
(v. J.iSCHlCE). Die Bindegewebszuge des Corpus fibrosum, die Retinacula cutis, 
erhalten die Brust auf der Faszie des Musculus pectoralis maior gleichsam 
schwebend (SIEGLBAUER). 

Am Drusenkorper kann man einen peripherischen gelblich.rotlich gefarbten, 
kornigen Abschnitt rein drusiger Struktur unterscheiden und einen zentralen, 
weiBeren, weniger granulierten, mehr bindegewebigen, in welchem die Aus
fuhrungsgange der Druse eingelagert sind. 

Jede Einzeldriise hat ihren besonderen AusfUhrungsgang, der keine Ana
stomosen mit den Nachbargangen eingeht, so daB an der Papille wie in einer Area 
cribrosa 15 bis 20 isolierte Ductus lactiferi ausmunden. Diese Kanale sind 
2 bis 4 mm weit und dehnen sich in der Nahe der Papillenbasis unter spindel. 
formiger Erweiterung ihres Lumens zu einem 4 bis 9mm weiten Sinus lactiferus aus, 
um sich dann wieder auf ein Lumen von 1 bis 2 mm zu verengen. Die Papillen
offnung jedes einzelnen Ganges des ganzen Kanalwerkes ist 12 mm weit. Die 
Schichten der interlobularen Gange bestehen aus einer Membrana propria mit 
myoepithelialen Zellen und prismatischen Epithelien; es fehlt dem Kanalwerk 
die glatte Muskulatur. An die intralobularen Kanale setzt sich das tubulo
alveolar gebaute Drusengewebe an. 1m ruhenden Zustande zeigen die Drusen· 
korper Aussehen und Bau embryonaler sprossender Drusen. Es sind solide 
oder mit nur ganz engem Lumen ausgestattete Epithelstrange, die in kolbige 
Endstucke auslaufen. 

Die BlutgefaBe der Mamma. Das Gewebe der Mamma wird aus 
3 Quellen mit Blut gespeist, denn der Bedarf der Druse an Blut ist zu gewissen 
Zeiten bedeutend. Zunachst sendet die Arteria thoracica lateralis 2 bis 3 Rami 
mammarii externi fiir die auBere Brusthalfte, fiir die mediale Brusthalfte sind 
Stamme der Arteria mammaria interna vorgesehen und endlich kommen von den 
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Interkostalarterien die Rami mammarii laterales und mediales. Unter der 
Areola mammae schlieBen sich kJeine subkutane Venen zum RALLERSchen 
Venenring zusammen, zum Plexus venosus mamillae, der von v. PFAUNDLER 
als Circulus venosus areolaris bezeichnet wird. Jedoch wird durch diese Venen
anordnung kein Schwellkorper gebildet, etwa in der Art, wie er beim Rind zum 
VerschluB der Papilla mammae mit gebraucht wird. 

Die LymphgeHi.Be entspringen als geschlossene KapiIlaren im inter
lobuHi.ren Gewebe, in den Drusenlobuli sind nur Gewebsspalten erkennbar. 
Die LymphgefaBe treffen im ersten Knotenpunkt, den Lymphoglandulae thora
cales anteriores, zusammen. Auf ihrer lateral gerichteten AbfluBbahn werden 
weiter der zweiteKnotenpunkt, die Lymphoglandulae subpectorales und subclaviae 
durchstromt. Von hier aus knupfen sich Bahnen mit den supraklavikularen 
und axillaren Lymphknoten. 

Die auBerordentlich zahlreich in der Mamma vorhandenen LymphgefaBe 
sind Wege fur die Verschleppung von Karzinomzellen und daher von bedeutender 
praktischer Wichtigkeit. 1m Warzenhofe bilden sie dichte Netze, ebenso an 
der Oberflache der Brustdruse. Die LymphgefaBe dringen durch den Brust
muskel zu den Nodi sternales langs den Vasa mammaria interna vor. Sie gehen 
auch eine Verbindung mit den LymphgefitBen der Pleura durch die Bundel 
der Interkostalmuskeln hindurch ein, und auf dies em Wege ist eine Weiter
leitung zu den mediastinalen Knoten gegeben. Auch mit den LymphgefaBen 
des Zwerchfells und der Leber bestehen Verbindungen (SIEGLBAUER). 

Die Nerven der Mamma sind sensible Nerven der Raut, die entweder in 
der Mamilla teils frei im Epithel, teils in besonderen Endkorperchen (MEISSNER
schen und Lamellenkorperchen) enden. An die Muskeln der Areola und der 
Papille treten motorische Fasern heran, an das Drusengewebe sekretorische 
Fasern. Die Fasern des Nervus sympathicus wirken hemmend, die des Vagus 
steigernd auf die Sekretion der Brustdruse ein. Die Nerven der Mamma stammen 
aus den Rami cutanei laterales et anteriores des 2. bis 6. Interkostalnerven. 
In der Raut der Druse verzweigen sich auch auBer den genannten Nerven Aste 
der Nervi supraclaviculares und der Nervi thoracales anteriores. 

Glatte Muskelfasern sind zu Zugen in der Mamma angeordnet, die in 
der Areolarzone den Musculus subareolaris (SAPPEY) bilden. Sein innerer, unter 
der Warze gelegener Anteil besteht aus radiaren Fasern, wahrend die eigentlichen 
subareolaren Partien einen zirkularen Faserverlauf zeigen (v. JASCHKE). Vertikale 
oder longitudinale Fasern steigen von der Basis der Mamille bis zu ihrem Gipfel 
auf und enden unter der Raut. 1m laktationsbereiten Zustande der Mamma 
erfolgt nach v. JASCHKE eine Umschichtung der glatten Muskelfaserzuge in der 
Areola und in der PapiIle in der Weise, daB ein doppeltes System von zirkularen 
Fasern erkennbar wird. Ein auBerer Fasergiirtel umfaBt die gesamte Papille 
und damit auch aIle Ductus lactiferi, warend innere Faserringe die Ductus 
lactiferi zu zweien oder dreien gruppenweise umgreifen, so daB dieses Muskel
system einerseits als Sphinkter aufzufassen ist und anderseits auch die PapiIle 
aufzurichten, zu erigieren, imstande ist. 1m Innern des Brustdrusengewebes 
sind glatte Muskeln nicht nachweisbar (EBERTH). 

Der weiblichen Brustdruse ist eine inkretorische Tatigkeit zugeschrieben 
worden, so daB die Mamma als Druse mit innerer Sekretion in den ovarialen 
und uterinen Zyklus einzugreifen imstande ware (BRUGNATELLI). SCHERBACK 
fand bei Ziegen ein verspatetes Einsetzen der Brunsterscheinungen nach volliger 
Brustdrusenexstirpation und eine Gewichtsminderung des Uterus. Mammar
extrakte sollen eine hemmende Wirkung auf die Tatigkeit des Ovar und des 
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Uterus entfaltet haben (SCIDFFMANN). Dagegen zeigte sich in den Versuchen 
von OBERNDORFER eine hochgradige Schwellung der Uterusmucosa nach der 
Injektion von Mammarextrakten. Mit NOVAK muB man angesichts der sich 
widersprechenden Versuchsergebnisse annehmen, daB die Frage nach der innel'en 
Sekretion der Mamma noch nicht als gelOst betrachtet werden kann. 

Die Mamma beim Manne 

Die Lage und del' Bauplan del' Mamma des Mannes stimmen mit denen del' 
weiblichen Brustdriise vollig uberein, doch sind aIle Teile del' Organanlage in del' 
Ausbildung zuriickgeblieben. Die Mamille ist nul' 2 bis 3 mm hoch und hat einen 
Durchmesser von 20 bis 25 mm. Die Areola ist rundlich odeI' elliptisch geformt 
und ihr Durchmesser betragt 20 bis 25 mm. Morgagnische Knotchen sind ebenfalls 
im Warzenhof zu finden, und in ihm und in del' Papilla mammae ist die Verteilung 
del' muskularen Elemente ganz ahnlich del' in del' weiblichen Brust beschriebenen. 
Die Capsula adiposa ist schwach entwickelt, ebenso ist nul' ein kleines Driisenlager 
vorhanden, das abgeplattet und scheibenformig gestaltet ist. Dichtes fibroses Binde
gewebe durchflicht den Driisenkorper, del' infolgedessen grau gefarbt aussieht. Ductus 
lactiferi sind angelegt, doch Driisenacini in vollendeter Ausbildung fehlen. 

b) Die Milchdriise, das Euter, Mamma des Tieres 

Die Milchdriise des Rindes, ein machtiges driisiges Organ, das besonders 
bei manchen Rassen hoch entwickelt ist, liegt in der Scham- und Nabelgegend 
zwischen den BeckengliedmaBen. Das Euter ist bilateral-symmetrisch gebaut, 
da eine del' Medianebene des Korpers entsprechende Furche in das Eutermassiv 
gezogen ist, welche dessen deutliche Halbierung bedingt. In der Medianebene 
des Euterkorpers liegt ein bindegewebiges Septum, so daB auch der Intimbau der 
Mamma eine vollige Scheidung in rechts und links erkennen laBt, und das 
Gangsystem beider Halften nicht kommuniziert. 

Mit seiner breiten Basis ist das Euter an den Bauchdecken durch lockeres 
Bindegewebe befestigt. Die Kuppelwolbung des Euters wird noch einmal durch 
eine in der Segmentalebene liegende seichte, quere Furche durchzogen, die aber 
keine anatomische Teilung des Euters in Viertel bedeutet, sondern nur auBerlich 
eine Vierteilung leicht andeutet, die durch die 4 Papillae mammae, die Zitzen, 
noch betont wird. 

HENNEBERG gibt an, daB abo r t i v e Zit zen beim Rinde der Hollander Rasse 
in etwa 28 %, bei der Simmentaler Rasse in iiber 50 % gefunden werden. Bei 
jungen Tieren erscheinen die Zitzen als kleine, kegelformige Anhangsel mit zarter, 
weicher Oberflache. Die Afterzitzen sind zuweilen mit einem entsprechend 
rudimentaren Driisenkorper verbunden, so daB durch den in diesem FaIle mit
ausgebildeten Ductus papillaris eine Milchsekretion vonstatten gehen kann. 
Die Zahl der abortiven Zitzen belauft sich auf 1 bis 4 Einzelorgane, die am 
haufigsten hinter dem letzten Zitzenpaar (postponiert), seltener zwischen dem 
mittleren Zitzenpaar (interkaliert), am seltensten vor dem vorderen Zitzenpaar 
(anteponiert) beobachtet werden. 

Beim Rinde ist die Zitzenbaut, im Gegensatz zum Pferde, unbehaart und nicht 
pigmentiert. Da nach ELLENBERGER und BAUM Talg- und SchweiBdriisen nur 
in Verbindung mit Haaren vorkommen, fehlen die Hautdriisen in der Rinderzitze. 

Zwischen dem Basalteil der Zitze und dem nach unten sich konisch zu
spitzenden Zitzenkorper liegt eine deutliche Einziehung. Jede rundliche Zitze 
ist von nur einem Ductus papillaris durchbohrt, dem Strichkanal, der meist 
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von einem 1 mm hohen Ringwall (ZIETZSCHMANN) umgeben ist. Die Haut des 
Euters ist zart, nicht pigmentiert und schwach behaart. 

Beim P f er d eliegt die Mamma, das Euter, zwischendenBeckengliedma13enin der 
Schamgegend und ist hier durch ein Aufhangeband, Ligamentum suspensorium, 
das aus der tiefen Euterfaszie stammt, befestigt. Es besteht beim nicht laktie
renden Tier aus einem kleinen ovalen Drusenkorper, der auch bilateral-sym
metrisch gebaut und durch eine Langsfurche getrennt ist. Das Euter des Pferdes 
ist im Gegensatz zu dem des Rindes unscheinbar und besitzt an jeder Halfte 
nur eine kurze Zitze, die seitlich abgeflacht ist. Die Haut des Euters und der 
Zitze ist beim Pferde stets stark pigmentiert. Aber wahrend die Haut der Mamma 
fast haarlos und mit machtigen Schwei13- und Talgdrusen ausgestattet ist, sind 
die Zitzen starker behaart. Die Papilla mammae zeigt an ihrem freien Ende 
2 in der Langsrichtung des flachen Zitzenkorpers hintereinander liegende 
Offnungen, die als Mundungen fUr je 1 Ductus papillaris dienen. Sehr selten 
sind, wie schon in der Entwicklungsgeschichte betont wurde, 3 Strichkanale 
vorhanden. Die Zitzenoffnungen tragen ein Buschel von Mammarhaaren, meist 
5 bis 8 Einzelhaare. 

Bei den kleinen Wiederkauern, Schaf und Ziege, ist die Mamma ebenfalls 
in der Schamgegend zu finden. Der Sulcus intermammarius ist tief und zer
schneidet den Euterkorper in der Medianebene in 2 HaIften, die jedoch, im Gegen
satz zum Rinde, nicht geteilt sind. Jede Euterhalfte tragt nur eine Zitze. Das 
Euter des Schafes ist klein, die Haut ist meist braunlich pigmentiert und mit 
feinen Haaren bedeckt. Dagegen ist die Mamma der Ziege sehr groB und lang
gestreckt und hangt tief zwischen den Hinterbeinen herab. Jede Euterhalfte 
geht ohne eine deutliche Markierung in eine plumpe, an der Basis besonders 
dicke Zitze uber, die leicht nach vorn geneigt ist. Beim Schaf und bei der Ziege 
ist nur ein Ductus papillaris, also auch nur eine Offnung an der Zitzenspitze 
vorhanden. Abortive Zitzen sind nicht selten; sie sind beiderseits auBen neb en 
den Hauptzitzen gelegen. 

Das Euter des Schweines erstreckt sich an der unteren Bauchwand von 
der Regio pubica bis in die Brustbeingegend, etwas lateral von der Medianebene 
liegend. Der Drusenkorper stellt keinen eng zusammenhangenden Komplex dar, 
sondern ist aufgelOst in 5 bis 7 (4-6-9 [ZIETZSCHMANN]) einzelne Drusen
abschnitte. Diese sind durch drusenfreie Intervalle voneinander getrennt, und nur 
wahrend der Laktation bildet sich eine einheitliche Kette von Mammardrusen
komplexen heraus. Jeder Mammarkomplex ist mit einer Papilla mammae 
versehen, die als Brust-, Bauch-, Weichen- und Schamzitzen je nach ihrer Lage 
an der unteren Bauchwand bezeichnet werden. J ede Zitze besitzt an ihrer 
Spitze 1-2-3 Ausmundungsoffnungen fUr die gleiche Anzahl von Ductus 
papillares. 

Beim mannlichen Tier sind die Papillae mammae kleiner, aber doch haufig 
mit Milchkanalen ausgestattet. Die Raut der Zitzen ist pigmentlos, gerunzelt 
und frei von Haaren. 

Die Mamma, das Gesauge, der Karnivoren ist ahnlich gelagert und geteilt 
wie die des Schweines. Jederseits neben der Medianlinie liegen 5 (auch4 und 6) 
Einzelkomplexe, die untereinander haufig durch Drusenparenchymstrange 
verbunden sind. Die am Grunde behaarten kurzen Zitzen tragen an ihrem 
freien Ende die Mundungsoffnungen von 8 bis 20 Ductus papillares. Das Mammar
organ bei der Katze weist fast denselben Bauplan auf; nur darin besteht ein 
Gegensatz zum Runde, daB der Schamdrusenkomplex nicht entwickelt ist 
und daB nur 4 bis 7 Ductus papillares die unbehaarten gerunzelten Zitzen 
durchziehen. 

Handbuch der Milchwirtschaft I12 15 
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Das Leistungs- (Drusen-) Gewebe der Mamma 

Das Euter ist von der auBeren Raut uberzogen, die gewohnlich hell und 
pigmentarm und sehr zart ist. Die Raut laBt sich in feinen Falten von der Unter
lage abheben und ist nur mit dunnen Raaren sparlich bedeckt, die an den Zitzen 
stets fehlen. Hier erscheint die Haut verdickt, sie laBt sich nicht mehr von der 
Unterlage abheben und ist runzelig. 

Die zweite Schicht der Bedeckung des Drusenkorpers, die sich unter die 
Haut schiebt und die eine Fortsetzung der Oberflachenfaszie des Stammes ist, 

Abb. 13. Querschnitt des Euters der 
Kuh, durcb die Ebene der Baucbzitzen 
gefiihrt; Ansicht von vorn; 1'2 natlirlicher 
Griil3e. Basal die grol3en Gefal3e; in der 
Mitte das Aufhangeband, das rechte und 

linke Driisemnasse trennt (nach 
ZIETZSCHMANN) 

verschmilzt mit der auBeren Haut. Unter 
ihr ruhen groBe Venenstamme und Lymph
gefaBe. Von der tiefen Rumpffaszie spaltet 
sich jederseits von der Linea alba ein starkes 
Blatt abo Beide Blatter senken sich, mitein
ander verschmelzend, als tiefe Euterfaszie, als 
Aufhangeband, Ligamentum suspensorium 
mammae, zwischen die beiden Euterhalften 
ein, eine mediane Scheidewand zwischen ihnen 
aufrichtend. Ein dunneres Blatt, das Liga
mentum suspensorium, greift von der Euter
basis auf die oberflachliche Faszie iiber und 
verstarkt diese bei den groBen Haustieren. 

Die dritte Schicht, die das Parenchym 
der Mamma umhiillen hilft, ist eine deutliche 
Bindegewebskapsel, die als lockeres Binde
gewebe Trager der BlutgefaBe ist und den 
rechten und linken Driisenkomplex umfaBt, 
abel' sich nicht zwischen die beiderseitigen 
Viertel einschiebt. Diese stellen einen pra
paratorisch nicht zu trennenden Driisenkorper 
dar. Von der Bindegewebskapsel strahlen 
zahlreiche Ziige in das Innere des Parenchyms 
ein, in ihm das interstitielle Bindegewebe 
formend. Auf diesen BindegewebsstraBen, die 
das Driisengewebe in Lobuli, Lappchen, zer
teilen, so daB auf dem Durchschnitt einzierliches 
Rankennetz die Drusentraubchen umflicht, 
dringen Blut- und LymphgefaBe III das 
Parenchym ein. 

Wahrend beim nicht laktierenden Tier 
das Bindegewebe an Masse fast dem Drusen

gewebe gleicht, andert sich wahrend der Laktation das Verhaltnis beider 
Gewebsarten dahin, daB die Driisensubstanz das Bindegewebe verdrangt. Um
gekehrt findet man im Alter des Tieres bei seniler Atrophie des Driisenkorpers 
oder unter pathologischen Bedingungen eine erhebliche Massenzunahme des 
Bindegewebes. Die sonst weiche, elastische, sich kornig anfiihlende Eutersubstanz 
wird derber in der Konsistenz, einzelne. hart.e Knoten konnen durchgetastet 
werden; es tritt dabei aber meistens keine bedeutende Volumenverminderung 
des Euters ein. 

Eine Kapsel aus Modellfett um die Mamma herum, wie sie beim Menschen 
in der reifen Brust gefunden wird, ist bei den Tieren nicht vorhanden. 
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Ber Intimbau des Driisenparenchyms der Mamma ist nach dem Typus 
einer tubulo-alveolaren Driise errichtet. Die l\J;asse der Driisenlobuli erscheint 
auf dem Durchschnitt bei makroskopischer Betrachtung kornig. Ihre Farbe 
ist gelblich. Die alveolare Komponente des Driisenschemas legt sich erst wahrend 
der Laktation an, indem rundliche, bauchige Endsacke dem verastelten Langs
schlauch angegliedert werden. Mit dem Aufhoren der Laktation nimmt die 
Driise wieder den tubulOsen Charakter an. Ein System dieser sezernierenden 
tubulOsen Schlauche und alveolaren Endsackchen zusammen mit einem Sekret 
aufnehmenden Driisengang bilden, von interstitiellem Bindegewebe umhiillt, 
ein Primarlappchen. Anders ausgedriickt: die Driisenlappchen sitzen, wie es 
sich besonders aus den Untersuchungen von O. WIRZ ergibt, radiar an den inter
lobularen kleinen Milchgangen. Da, wo sich intralobular mehrere Endtubuli 
vereinigen, kommt es zur Bildung eines zentralen Hohlraumes. 

Die Leitungsbahnen 

Der Bau des Leistungsgewebes der Mamma und die Funktionen des Epithel
gewebes sind im histologischen Abschnitt besprochen. An dieser Stelle inter
essiert das Leitungsgewebe, das System der kleinen und groBen Ausfiihrungs
gange, die Blut- und Lymphbahn und das Nervengewebe im Mammarorgan. 

Das Drusengangsystem der M ilchdruse 

Die Ausfiihrungsgange eines Primarlappchens sammeln sich zu groBeren 
Stammchen und Gangen. Die groBen Miindungsgange, Ductus lactarii sive lactiferi, 
verzweigen und verteilen sich nicht gleichmaBig in den Driisengewebsquer
schnitten, sondern ziehen facherartig ausstrahlend dicht unter der Haut entlang. 
Beim Rinde kondensiert sich das Kanalwerk so, daB nur 8 bis 12 Hauptstamme 
sich steil in die Zisterne herabsenken. Die durchschnittliche Entfernung von 
der auBeren Haut betragt 9 bis 12 mm, vom Septum 7 bis 8 cm. Die groBen 
Gange liegen, wie WIRZ nachwies, samtlich in einer spharisch gewolbten Ebene. 
Die peripherischen Gange weisen einen Durchmesser von 4-8-11 mm auf. 
Die kleinen Gange im Inneren der Druse messen 2 bis 3 mm. Die Drusengange 
treffen an ihren Mundungen stets spitzwinkelig aufeinander. Die GroBe dieser 
Winkel schwankt erheblich und liegt zwischen 20°-30°--45°. Selten nahert 
sich der Abzweigungswinkel 90°. 

1m Bereich der mundenden Ductus lactarii gleicht die Milchdriise einem 
Schwamm mit groBen und kleinen Poren. Das Drusengewebe ist naturgemaB 
in dieser Zone der sich drangenden Sammelgange nur schwach entwickelt. Auf 
dem Durchschnitt sind die Scheidewande, welche die Milchgange trennen, meist 
papierdiinn. Der freie Rand der Septen ist gewohnlich konkav geformt. 

An manchen Stellen ist eine Sinusbildung oder Kavernenbildung nach 
WIRZ erkennbar. Haufig vereinigen sich 2 bis 4 und mehr Gange zu einem 
gemeinschaftlichen Gang. An der Vereinigungsstelle liegt dann ein sinuoser 
Hohlraum, eine bedeutende Lumenerweiterung. Der Durchmesser eines Lumens 
·kann 9 mm weit sein. 

Sind die groBen Milchgange mit Milch oder einer Injektionsflussigkeit 
prall gefiillt, so konnen sie, da sie ja exzentrisch liegen, durch die auBere Haut 
als fluktuierende Hugel wahrgenommen werden. Am Schenkelviertel verlaufen 
sie dicht unter dem Milchspiegel, am Bauchviertel subkutan an der auBeren 
Fliiche des Euters. Die groBte Erweiterung erfahren die Sinus infolge einer 
passiven Dehnung durch gestautes oder angesammeltes Sekret; doch sind die 
Sinus auch beim wachsenden, in der Entwicklung befindlichen Mammarorgan 

15* 
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des Rindes angelegt und ausgebildet. Die Dehnungsmoglichkeit ist dadurch 
gegeben, daB an diesen Stell en das Driisengewebe nur schwach ausgebildet ist. 
Auch die Entstehung von Retentionszysten in der Zisternengegend kann durch 
die Anlage der Sinus erklart werden. Anastomosen von Milchgangen unter
einander finden sich nach Wrnz in den Milchdriisen niemals. 

Die Milchzisterne, Sinus lactiferus, das Receptaculum lactis, das Sammel
becken, in welches sich durch die Ductus lactarii die Milch ergieBt, stellt einen 
Rohlraum mit buchtigen Wanden dar, der sich in das Driisenparenchym hinein
drangt und die Papilla mammae durchzieht, um in der Gegend der Zitzenspitze 
in den Ductus papillaris iiberzugehen, der endlich auf der Spitze der Papilla 

mammae miindet. 
Bei Rindern und jungen 

Kiihen ist das Lumen der Zisterne 
im distalen Teil der Zitze durch 
Schleimhautfalten bis auf einen 
spaltfOrmigen Gang eingeengt, 
doch nie ganz verlegt (KApPELI). 
Nur bei alteren Kiihen ist ein 
deutlicher GroBenunterschied 
zwischen Driisenteil und Zitzen
teil der Zisterne nachzuweisen. 
Entweder erweitert sich der 
Driisenteil der Zisterne zu einem 
groBen einheitlichen Rohlraum 
oder man erkennt mehrere 

Abb. 14. Sagittalsehnitt dureh die linke EuterhiUfte Zisternenkammern, die voneinan
einer Ruh, deren Hohlraumsystem geflillt war; 4;. natiir· der durch Scheidewande in der 

lieher GroBe (naeh ZIETZSCHMANN) Langs- und Querrichtung getrennt 
sind. Auch der Zitzenteil der Zisterne ist bei solchen Tieren stark erweitert, 
und diese GroBenzunahme des Raumes dokumentiert sich durch eine Umfangs
vermehrung der Zitze. RUBELI gibt an, daB Basalteil und Zitzenteil der Zisterne 
durch eine Einschniirung voneinander abgegrenzt sind, die durch eine Ringfalte 
gebildet wird. Dieser Ringwall wird, wie ZIETZSCHMANN fand, durch eine sub
mukose, zirkular verlaufende Kranzvene hergestellt, die sich als VerschluB
apparat betatigt. 

1m Querschnitt besteht die Zitze aus 3 Zonen, aus der Gangzone, die durch 
die Schleimhaut der Zisterne gebildet wird, aus der mittleren bindegewebig
muskulOsen Zone, in der eine reiche GefaBversorgung festzustellen ist, und aus 
der peripherischen Zone, die durch die auBere Raut gebildet wird (RIEDERER). 

Das Epithel der Zisterne ist ein zweischichtiges prismatisches Epithel. 
In der basalen Zellschicht sind die Zellen etwas niedriger, kubisch geformt und 
besitzen rundliche Kerne. Dieses Epithel kleidet nach KApPELI die Zisterne bis 
in den Driisenteil hinauf aus und geht dann auf die einmiindenden Ductus lactiferi 
iiber. Auch im Epithel der Zisterne lassen sich Unterschiede erkennen, die auf 
das Alter der Tiere zuriickgefiihrt werden konnen. Wahrend beim Jungrind 
die oberen Zellschichten hochzylindrisch geformt sind, sieht man beim alten Tier 
mehr ein niedriges kubisches bis plattes Epithel. Unter dem Epithel liegt eine 
Schleimhautpropria, so daB man berechtigt ist, mit KApPELI im Gegensatz zu 
RUBELI anzunehmen, daB der Zisternenhohlraum durch eine Schleimhaut aus
gekleidet ist und nicht nur eine Epitheltapete tragt. Glatte Muskelfasern sind 
in der Propria mucosae nicht vorhanden. Eine Basalmembran ist unter dem 
Epithel nicht erkennbar. MARTIN und CHRIST wollen dagegen eine solche gesehen 
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haben. Elastische Fasern bilden in der Propria ein dichtes Netz; zeIlige Elemente 
sind sparlich vorhanden, nur Lymphozyten sind in das Gewebe eingesprengt. 
In der Zisternenschleimhaut werden akzessorische Milchdriisen gefunden. Sie 
liegen in der Propria aber gewohnlich erst in der Gegend der Zitzenbasis. Es 
handelt sich um tubulo-alveolare Drusen, die aus einem kubischen bis prisma
tischen Epithel aufgebaut und zu kleineren und groBeren Konglomeraten 

Lumen des Stric""allales 

T1 erllQrntes Epil"e 

Papillar· 
~~<IF~ -~-- !carper 

Lunus· 
muslculalur 

.I.11uskel/aserlt 

Abb. 15. Querschnitt durch die Zitze des Rindes in der Gegend des Strichkanales. Das Praparat 
wurde mit Formol fixiert und mit H aematoxylin und Eosin gefarbt (nach RIEDERER) 

vereinigt sind. Die groBeren 'Drusenanhaufungen besitzen einen Ausfiihrungs
gang. Das Zitzenepithel ist gelblich gefarbt, wahrend das des Strichkanales 
rein weiB aussieht, so daB schon makroskopisch eine Unterscheidung beider 
moglich ist. 

Der Ductus papillaris oder Strichkanal ist beim Rinde etwa 10 mm 
(8 bis 14 mm) lang. Der Ubergang der Milchzisterne in den Ductus papillaris 
ist bald trichterformig, bald glockenformig. An dieser StelJe tritt eine Faltung 
der Schleimhaut ein, ein Faltenkranz, der von FURSTENBERG zuerst beschrieben 
und nach ihm als die FURSTENBERGSche Rosette bezeichnet wird. Sie ist am 
schonsten ausgebildet, wenn die Zisterne glockenformig gebaut ist, und ihre 
physiologische Aufgabe ist darin zu suchen, daB sie einen dichten VerschluB 
der leeren Zitze bewerkstelligt. F URSTENBERG beschrieb an der Rosette 8 Falten, 
MANKOWSKY sah am haufigsten 5 Falten, daneben kamen in wechselnder Menge 
auch vier- und sechsfaltige Rosetten vor. Jede Falte tragt 3 bis 16, meist 10 
sekundare Falten, deren freier Rand geradlinig, wellig oder gekerbt ist. MAN
KOWSKY fand die sekundaren Falten durch zahlreiche quere Einsenkungen 
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in formliche Krausen verwandelt. Die Rohe der Rauptfalten schwankt zwischen 
0,9 bis 1,56 bis 2,5 mm. Ebenso hoch sind die Nebenfalten, wahrend ihre Breite 
durchschnittlich zwischen 0,13 bis 0,5 mm variiert. Unterhalb des Epithels 
der faltenbildenden Schleimhaut liegt ein dichtes Geflecht elastischer Fasern. 

Lum.en 
der Zislerne Culis 

Das Epithel der Falten ist ein ein
schichtiges Plattenepithel von 2 bis 27 f1-
Dicke (MANKOWSKY). 

Das Bindegewebe bildet im Strich
kanal einen deutlichen Papillarkorper. 

Vencn· Die Papillen sind im oberen Abschnitt 
qu~r"cJmitt 1 h des Ductus papillaris spar ic, im 

unteren am reichlichsten entwickelt. 
Bisweilen sitzen die Papillen nicht 
einzeln der Unterlage auf, sondern sie 
sind an ihrer Basis zu 2 bis 4 Stiick 
verschmolzen, so daB von einem ge-

Epidermis .. 
meinsamen Rauptstamm 2 bis 4 Aste 
korallenstockformig sich abzweigen. 

Abb. 16. Querschnitt aus der Mitte der Zitze des Die Basis der Papillen ist etwa 30 bis 
Rindes bei Veneninjektion. Naturliche GroJ3e 

(nach RIEDERER) 50 f1- stark, wahrend an den freien 
Enden die Papillenstarke nur noch 13 

bis 18 f1 betragt. Man kann eine dachziegelformige Uberlagerung von 2 bis 
5 Papillen feststellen. 

Da die Schleimhaut des Strichkanals kutanen Charakter besitzt, kann 
man auch im Epithel eine epidermisahnliche Schichtung erkennen. Das viel
schichtige Epithel verhornt und stOBt sich an der freien Oberflache lebhaft 
abo Eine biologische Selbstreinigung des Ductus papillaris ist dadurch gegeben. 
In Schnittpraparaten bildet das Stratum mortificatum des Epithels jedoch 
keine zusammenhangende Schicht. Driisen konnten von MANKOWSKY im Strich
kanal der Kuh nicht nachgewiesen werden. In den Papillen liegen Nerven
endigungen. Das mehrschichtige Epithel des Strichkanales geht ganz schroff 
in das hohe zweischichtige ZisternellElpithel iiber. Auch die Zisterne besitzt 
eine groGe Anzahllongitudinaler und zirkularer Falten, welche als Kontraktions
falten aufgefaBt werden diirfen, da sie eine kraftige Versorgung mit glatten 
Muskelzellen besitzen. Daneben fand RIEDERER Strukturfalten, die sich nicht 
verstreichen lassen, auch wenn die Wand maximal gedehnt wird. 

Die zweite oder mittlere Zone der Papilla mammae wurde als die GefaB
zone bezeichnet, denn in ihr verlaufen in der Langsrichtung zahlreiche GefaBe, 
unter denen starkwandige Venen auffallen. RIEDERER rechnet die GefaB
schicht den kavernosen Korpern zu, wie sie Z. B. in der Urethra vorkommen. 
Gewohnlich sind die GefaBe dieser Schicht mit Blut gefiillt, so daB durch diese 
Einrichtung eine Einengung des Lumens der Zisterne bis zum volligen Ver
schwinden des Binnenraumes entsteht. RIEDERER nimmt an, daB dadurch 
eine Stagnation des Sekretes im Receptaculum verhindert und die Infektion 
der Milch mit Keimen erschwert wird. Die BlutgefaBe entleeren sich erst dann, 
wenn die Sekretion von Milch l.ebhafter wird. RIEDERER hat die Erweiterungs
fahigkeit des Zisternenraumes durch Gipsausgiisse anschaulich gemacht und 
gefunden, daB in einer maBig erweiterten Zisterne bei einer Lange von 8 cm 
der obere Durchmesser 2,8 cm, der mittlere 2,3 cm, der untere 1,8 cm betragt. 

Die peripherische Zone der Zitze wird durch die auBere Raut dargestellt. 
Erwahnenswert ist, daB die Raut an dieser Stelle sehr gefaBreich und mit einem 
sehr gut ausgebildeten Papillarkorper ausgestattet ist. Nur an der Zitzenbasis 
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ist die Haut mit Haaren versehen, nur hier finden sich SchweiBdrusen und 
Talgdrusen. Auch im Strichkanal sind keine Drusen vorhanden, denn das, 
was von FURSTENBERG als Talgfollikel angesehen wurde, ist, wie aus den Unter
suchungen von RIEDERER hervorgeht, als ein Quer- oder Schragschnitt durch 
die Papillen des Papillarkorpers aufzufassen. 

lWuskulatur o 1 
"[.!.!.' 1,[. 1.1.1. 1 

Vcne mil muskularer fVand 

Abb. 17. Zisternenschleimhaut samt MitteJschicht ,dcr Zitze; Querschnitt in halber 
Zitzenhtnge; dreijahrige Kuh 

Die Funktion der schon 0 ben erwahnten akzessorischen Driisen ist physiologisch 
nicht leicht zu erklaren. Es ware naheliegend anzunehmen, daB in ihnen, wie in 
allen Schleimhautdriisen, Schleim produziert wiirde. Doch findet man histochemisch 
keine Spur von Muzin, auch Becherzellen sind nirgends in den Driisenkonglomeraten 
zu entdecken. Ebenso ist es zu bezweifeln, daB die gegen den Strichkanal hin gelagerten 
rudimentaren Driisen Milch absondern; es wird nach RIEDERER ein Sekret in ihnen 
gebildet, in dem Kasein, Milchzucker und Fett fehlt. LARSEN fand bei der Septen
bildung in der Zitze stets eine Fliissigkeit, ein Sekret, das wasserklar aussah, und 
mehrere zahe, wei13liche Kliimpchen enthielt, die aus zerfallenen Epithelzellen 
bestanden. Die Menge dieser Fliissigkeit variiert zwischen wenigen Tropfen und 
etwa 3 cm3• RIEDERER sieht in dieser Fliissigkeit das Produkt der rudimentaren 
Milchdriisen. 

Bei der Ziege ist die Zitze junger Tiere schlank und deutlich vom Euter
korper abgrenzbar. Dagegen sieht man bei laktierenden alteren Tieren milch
reicher Schlage groBe Papillae mammae, deren Basis unvermittelt in den Driisen
korper iibergeht, so daB Euter und Zitze ein Ganzes zu sein scheinen. Die Haut 
des Euters und der Zitze ist dann pigmentfrei, wenn das Gesamtintegument 
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pigmentarm ist, sonst ist ein braunliches Kolorit erkennbar. Die Haut des 
Euters tragt lange, ziemlich dicht stehende Haare, und auch deren Farbe richtet 
sich nach der Farbe des Haarkleides des Korpers. Die Untersuchungen KAPPELIS 

haben gezeigt, daB das Hohlraumsystem des Euters der Ziege ahnlich gebaut 
ist wie beim Rinde. Die oberflachllch gelegenen Ductus lactiferi sammeln sich 
in dem distalen Euterabschnitt in einem Hohlraum, welcher dem Driisenkorper 
und der Zitze gemeinsam ist. Bei jugendlichen Ziegen ist die Zisterne einheitlich 
geformt und mit Langs- und Querfalten versehen. Das Lumen ist im Driisen
und im Zitzenteil eng. Dagegen findet man bei alteren Tieren einen einheit
lichen Zisternenraum, der kleinkinderfaustgroB sein kann und sich weit in die 
Driisenmasse hinein erstreckt. Da die Zisterne dicht unter der auBeren Haut 
gelegen ist, kann man sie von auBen durchtasten. 1m Zitzenteil der Zisterne 
sind die Langsfalten einander genahert, so daB auch bei der Ziege die Bildung 
einer kleinen Rosette zustande kommt. 

Der Ductus papillaris oder Strichkanal ist bei der Ziege kurz. In seinem 
basalen Abschnitt ist seine Lichtung durch Langsfalten geschlossen, nach der 
Papillenspitze offnet er sich trichterformig. 

KApPEL! beschreibt auch bei der Ziege eine scharfe Grenze zwischen Zisterne 
und Strichkanal, die dadurch gekennzeichnet ist, daB das Epithel des Strich
kanales weiB aussieht, wahrend das Zisternenepithel gelblich gefarbt ist. Die 
obere Lage des Zisternenepithels ist aus prismatischen Epithelien zusammen
gesetzt, die Basalschicht besteht aus kleinen, polygonalen Zellen mit rundem 
Kern. KAPPEL! fand in der Zisterne kein mehrschichtiges Plattenepithel, das 
beim Rinde herdweise auf tritt, beim Schafe sogar eine vollstandige Ringzone 
bildet. Eine Basalmembran ist zwischen Epithel und Bindegewebe nicht fest
zustellen. Auch bei der Ziege ist die Zisterne mit einer wohlausgebildeten 
Schleimhaut bekleidet. Die Membrana propria dieser SchIeimhaut ist von 
der Mittelschicht dadurch unterschieden, daB in ihr die elastischen Fasern 
reichlich vorhanden sind, daB aber glatte Muskelzellen fehlen. 

Eine RegelmaBigkeit in dem Vorkommen und in der Anordnung von akzes
sorischen Drusen innerhalb der Zisternenschleimhaut ist bei der Ziege nicht fest
zustellen. Es bestehen groBe individuelle Schwankungen. Das Drdsenepithel hat 
eine kubische bis prismatische Form und ist einschichtig gelagert. Meist ist um 
die Drusen ein Lymphozytenwall aufgerichtet. 

Die Schleimhaut des Strichkanales bei der Ziege ist driisenlos und besitzt 
kutanen Charakter. Das mehrgeschichtete Epithel hat ein deutliches Stratum 
granulosum und seine oberflachlichsten Schichten sind stark verhornt. Der 
Papillarkorper auf der Membrana propria ist kraftig ausgebildet. Die hohen 
Papillen sind gegen die Zitzenspitze gerichtet. 1m Ductus papillaris wird von 
den elastischen Fasern ein dichtes, feines Netz geformt. Bei alteren Tieren fand 
KAPPEL! glatte Muskulatur nur noch im distalen Drittel der Zitze, besonders 
wenn die Zitzenektasie stark ausgepragt war. In der Mittelschicht fallt auch 
bei der Ziege ein GefaBreichtum auf, doch ist er nicht so groB wie beim Rinde. 
In der Hauptsache sind es starkwandige, mit KIappen ausgeriistete Venen. 
Der Mittelschicht ist ohne Subcutis die auBere Haut aufgelagert. Sie ist reich 
an Haaren, SchweiBdriisen und TaIgdriisen. Nur die Spitze der Papille entbehrt 
die Driisen und die Haare. 

Beim Schafe sind wesentliche Abweichungen von dem beim Rind und 
bei der Ziege geschilderten Typus im HohlraUInsystem des Mammarorgans 
nicht vorhanden. Die Haut der Papilla mammae ist meist braunlich pigmentiert, 
bei hellfarbigen Tieren von weiBer Farbe. Die Haare sind auf der Schafzitze 
eigenartig angeordnet, namlich auf einem Hocker angesiedelt. Sie sind zart 
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und braun bzw. weiB gefarbt. Hocker und Haare verschwinden nach KApPELI 

2 bis 3 mm vor der Papillenspitze. 

o 1 
1,!.I.I.LI.I,hl...L] 

ElaslUcher Rin(J in der 
Slricllkanalschleimhal11 

Zwiscilenschicht 

.ii.upcrc l1.aul 

Abb. 18. Elastischer Apparat der Zitze im Bereiche des Ductus papillaris, Schaf. Fl1rbung mit 
Resorzin-Fuchsin (nach KAPPELI) 

Auf ihr miindet der Ductus papillaris in einem breiten Trichter aus. Seine 
Schleimhaut ist schwarz pigmentiert und in Langsfalten gelegt. Der Strich
kanal ist beim Schaf im Gegensatz zum Rind und zu der Ziege lang. Auch 
bei diesen Tieren ist an der verschiedenen Tonung des Epithels ein deutlicher 
Unterschied zwischen Strichkanalepithel und Zisternenepithel markiert; das 
Epithel des Strichkanals ist dunkel gefarbt. An der Zitzenbasis ist bei den 
meisten Schafen nach KApPELI die Zisterne auf einer Strecke von 2 bis 4 mm 
leicht eingeschniirt. An dieser Stelle sieht das Epithel heller aus als in dem 
iibrigen Zisternenabschnitt. Der Hohlraum der hart unter der auBeren Haut 
liegenden Zisterne ist etwa walnuBgroB, meist einheitlich oder hochstens leicht 
gebuchtet. Das Epithel der Zisternenschleimhaut ist im Zitzen- und im Driisen
teil zweischichtig, im Strichkanal ein verhorntes Plattenepithel, welches die 
Ausfiihrungsgange der akzessorischen Driisen durchbohren. Die Driisen sind 
individuell verschieden ausgebildet und fehlen haufig im Zitzenteil der Zisterne 
vollkommen. In der Mittelschicht sind wie in der Zitzenwand die elastischen 
Fasern deutlich ausgebildet, die beim Schaf an allen Stellen sehr reichlich 
vorhanden sind, z. B. im Papillarkorper des Ductus papillaris. 

Beim Pferd ist die Euter- und Zitzenhaut fast stets schwarz pigmentiert. 
Auf der Papillenspitze miinden nach KAPPEL! 2 bis 3, selten auch 4 Ductus 
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papillares. Aus jeder Offnung der Strichkanale ragen 1-5-8 Haare heraus, 
die zu einem Biindel zusammengeklebt sind. KApPEL! fand, daB sie nur locker 
im Haarbalg befestigt sind und leicht ausgezogen werden konnen . 

. [. 
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Abb. 19. Hchrager Langsschnitt durch das Euter des Schafes ; natlirliche Gr6Jle 

Auch Talgdriisen werden gefunden, die zu den Haaren gehoren und die 
symmetrisch urn die Ausmiindung jedes Strichkanales gruppiert sind. Der 
Ductus papillaris ist 5 bis 10 mm lang und in dicke Langsfalten gelegt, durch 
welche ein VerschluB des Kanales bedingt wird. Der makroskopische Unterschied 
zwischen Zisternenschleimhaut und Strichkanalschleimhaut beruht auf der 
schwarzlichen Pigmentation der letzteren, doch ist der Ubergang beider 
Epithelien ineinander ein allmahlicher. Auch beim Pferde wird die Zisterne 
distal durch eine FURSTENBERGSche Rosette abgeschlossen. Die Schleimhaut 
der Zisterne ist besonders im Zitzenteil in reiche Langs- und Querfalten gelegt. 
Das Zisternenepithel ist zweischichtig, doch ist die basale Zellage besonders 
im Driisenteil nur unvollstandig ausgebildet, so daB eine scharfe Grenze gegen 
die Membrana propria fehlt, zumal auch eine Basalmembran nicht erkennbar 
ist. Die Schleimhautpropria besteht aus derbfaserigem Bindegewebe und zarten 
elastischen Fasern. Die akzessorischen Milchdriisen sind unregelmaBig verteilt 
und schwach ausgebildet. 

Der Ductus papillaris tragt ein mehrschichtiges verhornendes Platten
epithel, dem aber im Gegensatz zu den Wiederkauern das Stratum granulosum 
fehlt. Die Papillen des Papillarkorpers sind diinn, doch reichlich mit elastischen 
Fasern durchwebt. 

In der Zwischenschicht der Zitze sind bei der Stute nur wenig BlutgefaBe 
vorhanden. Die Venen sind weit und diinnwandig und die glatte Muskulatur 
ist nach KApPEL! schwach in ihnen entwickelt; ebenso gibt KApPEL! an, daB 
die Klappen in den Venen zu fehlen scheinen. Die Zisternenpropria ist gegen 
die auBere Haut undeutlich abgegrenzt. Das Pigment der Cutis, das beim 
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Pferde, wie schon hervorgehoben, reichlich vorhanden ist, liegt besonders in 
den Papillenspitzen des Papillarkorpers und in den basalen Epidermisschichten. 
Die Haare auf der Zitzenkuppe sind nur mit Talgdriisen ausgestattet, SchweiB
drUsen werden an dieser Stelle stets vermiBt. 

Beim Schwein wird die Spitze der Papilla mammae von 2 bis 3, sehr selten 
nur von I Ductus papillaris durchbohrt. Die Zitzen sind zylindrisch ge
formt, ihre Spitze ist schief abgestumpft. Die Haut der Zitze ist leicht gefaltet 
und haarfrei. Die Zisternen laufen fast senkrecht gegen die Zitze herab und 
gehen nahe der Spitze in einen kurzen und engen Ductus papillaris iiber. Eine 
Erweiterung der Zisternen zu einem groBeren Hohlraum ist beim Schwein, 
ebenso wie beim Pferd, im Gegensatz zu den Wiederkauern nicht vorhanden. 
Die Zisterne stellt nur ein langliches Sackchen dar, das als Receptaculum lactis 
aufzufassen ist. Der Strichkanal ist nur 3 bis 4 mm lang und durch Schleim
hautlangsfalten, die von der Zisterne hineinstrahlen, verschlossen. In der 
Zisternenschleimhaut fant nach KApPEL! der Reichtum an akzessorischen 
Driisen auf, die auch im Strichkanal noch als kleine Pakete erkennbar sind. 
Die Epithelgrenze zwischen Zisterne und Zitze ist beim Schwein unscharf, denn 
das Epithel erreicht erst jenseits der Erweiterung der Zisterne seine Zwei
schichtigkeit. KApPEL! beschreibt beim Schwein eigenartige Variationen des 
Gangsystemes der Zitze. An einer Zitze mit 3 Strichkanalmiindungen waren 
nur 2 Gangsysteme durchgehend, der dritte endete distal der Zitzenwurzel 
blind. In einem anderen FaIle waren in einer Zitze mit 2 normal ausgebildeten 
Gangsystemen in der Gegend der Zitzenmitte die Miindungen von 3 weiteren 
Kanalen erkennbar, an denen KApPEL! zwar Strichkanalteil und Zisternenteil 
deutlich unterscheiden konnte, die aber oberhalb der Zitzenwurzel in einer 
Ansammlung von lymphoiden Zellen blind endeten. 

Beim Runde ist die Mamma in einzelne Driisenkomplexe zerteilt, deren 
jedes eine kegelformige Zitze tragt. KApPEL! fand die Papilla mammae an der 
Basis stets behaart, ja in manchen Fallen reicht die Behaarung bis zur Papillen
spitze herab. 1m Schrifttum wird gewohnlich die Hundezitze als haarlos 
bezeichnet. Aus den verschiedenen Abschnitten des Driisenkorpers ziehen 
zahlreiche Zisternen als weite, runde Gange senkrecht gegen die Zitze herab. 
CHR!ST beschreibt in der Rundezitze eine kanalfreie Zentralzone, die haufig, 
doch nicht immer, nachweisbar ist. KApPEL! sah eine kanalfreie Zentralzone 
jedoch nur im distalen Teile der Zitze und schildert auf dem Zitzenquerschnitt 
eine Kanalzone, die in das Zitzenbindegewebe eingebettet ist und die auBere 
Raut als peripherische Schicht. Eine Ringfaltenbildung oder Einschniirung 
zwischen Driisenteil und Zitzenteil der Zisterne ist beim Runde nicht vorhanden, 
vielmehr ist, wie WEGNER sagt, das Receptaculum lactis ein "langliches Sack
chen", das gegen den Strichkanal scharf abgesetzt ist. Die Lange des Ductus 
papillaris betragt ein Viertel bis ein Drittel der Zitzenlange. Die Zisternen
schleimhaut ist proximal in einigen niederen Langsfalten angeordnet, die ver
schwinden, so daB der Ductus papillaris als rundlicher, enger Gang auf der 
Zitzenspitze miindet (KApPEL!). Das Epithel der Zisternenschleimhaut ist 
zweischichtig und unterscheidet sich in der Form der Zellen und ihrer Anordnung 
nicht wesentlich von der Epitheltapete, die bei den anderen Haustieren in der 
Zisterne gefunden wird. Pigment ist in der Propria mucosae nicht nachweisbar, 
dagegen sind beim Runde die akzessorischen Driisen reichlich ausgebildet und 
liegen schon dicht oberhalb des Ductus papillaris zu Raufchen angeordnet. 
In der Rohe der Papillenbasis sah KApPEL! sie so dicht gruppiert, daB eine 
Lappchenbildung eintritt, wodurch sie dem eigentlichen Milchdriisengewebe 
angenahert werden, und der Ubergang der akzessorischen Driisen in das Milch-
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driisenparenchym verschwimmt. Die Haare der Zitzenhaut sind von kleinen 
Talgdriisen und groBen SchweiEdriisen begleitet, nach ELLENBERGER fehlen 
dagegen die SchweiEdriisen auch an der Zitzenbasis. 

1'a/()driisen 
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Abb. 20. Querschnitt durch die Katzenzitze in der Hohe der Strichkanale 
(nach GISLER) 

Bei der Katz e liegen die Zitzen der beiderseitigen Milchdriisenkomplexe 
selten in einer Segmentalebene. Ihre Form ist die eines abgestumpften Kegels. 
Die Farbe der Zitzenhaut ist entsprechend der Integumentfarbe getont. Die 
Haut ist fein gerunzelt und im Gegensatz zur Zitzenhaut des Hundes unbehaart. 
KAPPELI betont besonders, daB an der Papillenspitze Haare sich nachweisen 
lassen. Die Lange der Zitzen betragt 5 bis 9 mm. Von jedem Ductus papillaris 
k6nnen sich Talgdriisengange abspalten, die unter Umstanden anastomosieren. 
Der kreisrunde Ductus papillaris wird nachKAPPELI durch Epithelfaltenbildung 
enger und durch sie fast verlegt. Der tlbergang des Strichkanales in die Zisterne 
liegt etwa in der Papillenmitte und ist ein ziemlich schroffer. Der Driisenteil 
der Zisterne reicht weit in das Milchdriisenparenchym hinein und nimmt die 
Ductus lactiferi in sich auf. KApPELI stellte im Gegensatz zu anders lautenden 
Angaben im Schrifttum fest, daB die Zisterne bei der saugenden Katze nicht 
eng, sondern relativ sehr groB, weit, mit rundlichem Binnenraum ist, so daB 
der Charakter dieses Hohlkorpers als Sammelraum fiir die Milch durchaus 
gewahrt bleibt. Dagegen ist bei nicht saugenden Tieren das leere Zisternen
lumen durch die elastische Wandspannung spaltformig eingeengt. 
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Auch in der Zisternenschleimhaut der Katze trifft man wieder auf die 
doppelte Epithelbedeckung, die einer Propria mucosae aufgelagert ist. Dieser 
fehlt im Zitzenteil die glatte Muskulatur, doch ist sie dafiir durch einen reich
lichen Gehalt an elastischen Fasern ausgezeichnet. 

Wenn die Zitzenhaut dunkel gefarbt ist, findet man in den Zellen der Propria 
grobscholliges Pigment. Die akzessorischen rudimentaren Milchdriisen liegen in der 
Gegend der Zitzenbasis, der Papillenteil der Ductus papillares ist demnach, worauf 
K.APPELI hinweist, driisenlos. Es walt en bei der Katze ahnliche Verhaltnisse, wie 
sie beim Hunde schon beschrieben wurden; der Ubergang der akzessorischen Driisen 
in das Milchdrusenparenchym ist ein ganz allmahlicher. Anderseits ist die Anordnung 
des Kanalwerkes der Mamma mit der des Schweines zu vergleichen; denn man kann 
blind endigende Gange finden, die nicht ausdifferenziert sind. Oder man kann 
2 Ductus papillares mit angegliederten Talgdriisengangen aus einem gemeinsamen 
Trichter sich entwickeln sehen. Diese Befunde, die von K.APPEL! erhoben sind, 
decken sich mit den von BROUHA festgestellten. BROUHA berichtete uber Haar
anlagen an dem Ductus papillares der Katze. Bei einer 12 Stunden alten Katze war 
jeder Zitzenkanal mit einem primitiven Haarfollikelapparat ausgestattet. Bei 
7 Tage alten Katzen waren schon 2 umfangreiche Talgdrusenkomplexe ausgebildet; 
der Haarfollikelapparat war in der Entwicklung zuruckgeblieben. Merkwurdiger
weise waren beide Anlagen, Haarfollikel und Talgdruse bei 3 W ochen alten Katzen 
so zuruckgebildet, daB nicht einmal deren Rudimente mehr entdeckt werden konnten. 
KAPPELI fand dagegen bei 2 ausgewachsenen Katzen im Alter von 3 bis 4 J ahren 
noch Haare oder Rudimente derselben im Talgdriisenanhang des Ductus papillaris 
vor. HILDA LUSTIG konnte die von BROUHA bei der Katze studierten Knospungs
und Ruckbildungsprozesse auch am menschlichen Embryo nachweisen. In der 
Primaranlage einer Mamille entwickeln sich neben ausreifenden Milchdrusenknospen 
Sekundaranlagen, die als Talgdrusenanfange anzusehen sind. H. LUSTIG deckte 
Korrelationen zwischen sich entwickelnden Talgdriisen und Haarfollikeln auf, die 
darin bestehen, daB eine gute Ausbildung der Haarfollikelanlage eine Reduktion 
der mit ihnen angelegten und verbundenen Talgdruse bedingt und umgekehrt. 

Die Ausscheidung des Sekretes, der Milch, aus dem Mammarorgan 
durch das Saugen des Sauglings und das Melken, besonders bei der Kuh und 
Ziege, ist nicht nur ein passiver Vorgang, wie bei oberflachlicher Betrachtung 
dieses Aktes angenommen werden k6nnte. Das Leitungssystem, die ableitenden 
Wege, die bisher an dem Mammarorgan geschildert wurden, sind nicht allein 
mit dem passiven elastischen Gewebe ausgestattet, sondern wir finden diese 
Leitungsbahnen auch mit einem kontraktilen Leistungsgewebe, den glatten 
Muskelfasern, reichlich versorgt, so daB schon aus der morphologischen Struktur 
des Driisenkanalwerkes auf dessen aktive Tatigkeit beim Ausscheiden des 
Sekretes geschlossen werden darf. Und in der Tat sind beide Vorgange, die 
passiver und aktiver Natur, zwangslaufig miteinander verkniipft, wenn auch 
die Analyse der komplizierten Verhaltnisse bei der Milchausscheidung aus dem 
Kanalwerk der Driise noch keineswegs v6llig durchgefiihrt ist, und die Angaben 
der einzelnen Autoren in dieser Hinsicht noch recht widerspruchsvoll sind. 

Die beiden Gewebsarten, die passive und aktive Leistungen bei der Fort
bewegung der Milch zu erfiillen haben, seien nach den Untersuchungen von 
CHRIST, RIEDERER und anderen kurz skizziert. 

Das elastische Gewebe. CHRIST fand bei den Hausungulaten das 
elastische Gewebe im Parenchym in Form von starkeren oder feineren Faser
netzen. Seine Bestimmung ist es, die Alveolen zu umspinnen und sich an der 
interstitiellen Geriistbildung zu beteiligen. Erne ungleich massigere Verbreitung 
und wichtigere Funktion besitzt dieses Gewebe in der Zitze, in der es, wie schon 
gezeigt, sich an der Bildung der Strukturfalten beteiligt. In der inneren Zone 
oder Zentralzone (CHRIST) der Zitze befindet sich eine elastische netzbildende 
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Gewebssehleht, die hart subepithelial gelegen ist. In der Zitzenkanalzone oder 
mittleren Zone ist ein deutlieher elastiseher Ring ausgebildet, wahrend in der 
AuBenzone unter der Hautepidermis wieder ein diehteres Netz elastiseher Fasern 
gekniipft ist. 

Bei den Fleisehfressern ist das Gefiige der elastisehen Fasern in der Zentral· 
zone am diehtesten, aueh die Ringfaserzone der Hausungulaten ist hier anzu
treffen. Doeh ist in der AuBenzone keine Anordnung dieses Gewebebestandteiles 
zu einem zusammenhangenden Netzwerk erkennbar. Beim Fleischfresser nimmt 
das elastische Gewebe bis zur Zisterne zu, um dann wieder abzunehmen, so 
daB im Parenchym nur noch wenige elastische Fasern angetroffen werden. 
Umgekehrt sehen wir bei den Hausungulaten das elastische Gewebe bis zur 
Zisterne an Diehte sieh ziemlieh gleieh bleiben; vielleicht ist an der Ringfaser
lage sogar eine Abnahme zu konstatieren, doch nimmt es oberhalb des Sinus 
lactiferus wieder zu. 

Das glatte Muskelgewebe. CHRIST unterseheidet an der Muskulatur 
der Zitzenwand der Ungulaten, denn nur diese Stelle interessiert uns hier, 
naehdem das kontraktile Gewebe des Parenehyms schon an anderer Stelle 
besproehen war, 4 Zonen auf dem Quersehnitt: 

1. Eine Langsmuskelzone. Sie liegt hart unter dem Epithel der Innen
zone und ist 0,13 bis 0,16 mm breit, doch ist beim Pferde noeh eine Zwischen
schleht von Bindegewebe zwischen Epithel und Muskulatur erkennbar. 

2. Die Kreisfaserzone. Sie folgt unmittelbar auf die Langsfaserzone 
und ist in parallelen Biindeln angeordnet, die insgesamt 0,12 bis 0,5 mm breit 
sind. Man trifft sie bei allen Saugern konstant an. 

3. Die gemischte Faserzone. Sie nimmt den groBten Teil der Zitzen
wandung ein und vereinigt in sieh langs, radiar und sehief verlaufende Muskel
faserbiindel, zwischen denen zahlreiche BlutgefaBe hindurchtreten. 

4. Die AuBenzone. In ihr nimmt die Dichte der Muskelfasern erheblich 
ab, und Bindegewebsziige gewinnen die Oberhand. Der Schwund an kontraktilen 
Elementen ist besonders bei den langs und schief geriehteten Fasern deutlieh, 
wahrend die kreisformig angeordneten fast ihre Machtigkeit bewahren. 

Dieses Schema in der Anordnung der glatten Muskelfasern ist bei allen 
Haussaugern wieder zu finden, doeh sind bei den einzelnen Arten naturgemaB 
gewisse Differenzen anzutreffen. 

So sieht man beim Schwein die beim Rind und Pferd von der Papillenspitze 
gegen die Zisterne verlaufenden kraftigen Langsfaserbiindel erst in der halben 
Hohe des Ductus papillaris beginnen. Beim Sehaf und bei der Ziege fehlen 
sie sogar ganz. In der gemisehten Faserzone herrschen beim Rinde die sehiefen 
Fasern vor. Dieser Unterschied ist beim Schwein, Schaf und bei der Ziege 
nicht zu machen, sondern bei diesen Tieren iiberwiegt in der dritten Faserzone 
das Bindegewebe. Die Zisternengegend zeigt im Gegensatz zur Papille gewisse 
Abweichungen. So ist beim Rinde die Langsfasersehicht bis auf wenige Ziige 
gesehwunden, aueh die zirkularen Fasern werden zugunsten der reichlicher 
auftretenden gemischten Fasern sparlieher. Verfolgt man diese Fasern von 
der Zisterne entlang den Ductus lactiferi ins Innere des Parenehyms, so sieht 
man aueh sie allmahlieh reduziert werden. Bei den kleinen Wiederkauern sind 
in der Gegend der Zisterne und der Milchgange diesel ben Verhaltnisse wie beim 
Rinde vorhanden, nur schiebt sieh mehr kollagenes Bindegewebe zwischen die 
gemischten Muskelfasern hinein. 

Beim Pferde sind die Zisternengegend und Strichkanalgegend kongruent 
in der Verteilung der Langs- und Kreismuskelzone. Aueh beim Einhufer ist 
am Receptaculum lactis die gemischte Faserzone am sehonsten ausgebildet, 
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nur sind die Langsmuskelfasern hier in der Uberzahl. Die Menge der kontrak
tilen Elemente nimmt entlang den Ductus lactiferi allmahlich ab, doch ist beim 
Pferde im interstitiellen Bindegewebe der Milchdriise die Menge der glatten 
Muskelfasern bedeutend grofier als beim Rinde. Bei allen Raussaugern sind 
dagegen die glatten Muskelzellen in dem Gewebe zwischen den Milchdriisen
alveolen nur noch ganz vereinzelt eingesprengt. Man kann die Menge des Muskel
gewebes im Mammarorgan bei den verschiedenen Saugern also in folgender 
Reihenfolge abstufen: am machtigsten ist es entwickelt beim Rinde, dann 
folgen Pferd, Schaf und Ziege. 

Beim Runde ist eine sparlichere Versorgung des Leitungsapparates der 
Milchdriise mit Muskelzellen festzustellen. In der Zentralzone der Zitzenwand 
trifft man neben sehr reichlichem Bindegewebe auf Langs- und Kreismuskel
fasern und auf schiefe Faserlagen. Die an die Zitzenschleimhaut sich anlegenden 
inneren Langsmuskelfasern sind beim Runde nicht vorhanden. Dagegen hat 
jeder Ductus papillaris seinen eigenen muskulOsen Sphinkter. In der AuBen
zone liegt meist Bindegewebe; es ist kaum moglich, an dieser Stelle die Richtung 
der sparlich vorhandenen glatten Muskelfaserziige zu verfolgen. Bis zur Zisterne 
nimmt das kontraktile Gewebe etwas zu, doch ist im interstitiellen Milchdriisen
gewebe nur hie und da noch eine kleine Gruppe nicht in Schichten zusammen
hangender glatter MuskelzeIlen vorhanden. 

Die BlutgefafJe des Euters 

Das Arteriensystem 

Die Blutversorgung des Euters ist besonders bei der Kuh eine auBer
ordentlich reichliche. Das Blut durchflieBt in einem machtig ausgebauten 
Stromgebiet das Eutergewebe. Der Verlauf der BlutgefaBe ist in jiingster Zeit 
besonders von ZIETZSCHMANN bearbeitet worden, dessen Befunde der folgenden 
Schilderung des Stromkreises zugrunde gelegt sind. 

Die Arterien des Euters entspringen samtlich aus der Arteria pudenda externa, 
die beim laktierenden Rind einen Durchmesser von 2 cm besitzen kann. Beim 
Ubergang vom Leistenkanal in das Eutergewebe beschreibt sie einen ziemlich 
scharfen Bogen. An ihrer vorderen Seite liegt die Vena pudenda externa, an 
ihrer Rinterseite begleiten sie die RauptlymphgenWe des Euters. Der Raupt
stamm ist paarig und gibt, bevor sich jederseits das Gefafi tief in das Euter
gewebe einsenkt, je eine Arteria basalis cranialis et caudalis, einen vorderen 
und hinteren Basalast ab, der fiir die Euterlymphknoten und die Basalteile des 
Euters bestimmt ist. Nach dem Eindringen in das Parenchym spaltet sich 
jeder Rauptstamm in eine Arteria mammaria cranial is et caudalis, einen vorderen 
und hinteren Driisenast. 

ZIETZSCHMANN beschreibt auBer dieser Verastelung der Arteria pudenda 
externa noch eine zweite Art der Verzweigung, bei der die Arteria basalis 
cranialis et caudalis nicht aus dem Rauptstamm hervorgehen, sondern aus Teil
stammen. 

In diesem FaIle lauft die starkere Arteria mammaria cranialis ventral von 
der gleichnamigen Vene nach vorn, biegt lateral urn und gelangt so auf die 
Oberflache. Sie bildet nachtraglich den Ramus basalis cranialis (MARTIN). 
1m Parenchym entspringen vorher aus dem Ramus mammarius cranialis 
2 kleine dorsale Drusenaste fur die Euterbasis. Ventral spalten sich starkere 
Zweige ab, die Arteriae sinus cranialis laterales, die lateralen Aste fUr die vordere 
Zisterne, ebenso fur die hintere Zisterne die Arteriae sinus caudalis laterales. Ferner 
kann man einige reine Parenchymaste verfolgen, die dazu bestimmt sind, das 
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Gewebe des ganzen vorderen Euterviertels und die kranialen und medialen 
Teile des hinteren Euterviertels mit Blut zu versorgen. Die Endauslaufer dieser 
ZitzengefaBe drangen sich zwischen die Miindungsteile der Ductus lactiferi. 
Sie bilden Init ihren anastomosierenden Asten einen auch von RIEDERER be
schriebenen GefaBring, der allerdings nicht vollig zum Kreise geschlossen ist 
und der sich um den oberen Teil des Receptaculum lactis herumlegt. Von 
diesem GefaBring gehen in longitudinaler Richtung feine GefaBzweige in die 
Papilla mammae und strahlen in die GefaBzone derselben ein. Diese Arterien 
stellen die Arteriae papillares, die Zitzenarterien, dar. Ausnahmsweise kann 
auch ein Endast durch die Zitze hindurchverlaufen. 

N. spermaticus exiernl1S 

V. pudenda externa 
A. pudenda externa 

LympllqefiiP. das (len 1.1I11mh-_ ____ -f. 
/enolen "m(Jeilt 

A. sin. caud. / at. u. --P"£fr:"'-flhH 67i'II. 
V . Bin . cran. prof. /al . 

Vv . sin'U.un~ 
superficiales laterales 

Circulus 
OOIWStU; papiUaris 

Plexus 'VenosttS papillaris -----jl. 

T.ymphonodttS supramammarius profundus 

(l)l"""t~;==~ Vasaelferentia da 
Eulerlymphknolen 

V . basalis cauda/is 

A. lymphonod. 
supramammarii 

Aa. sinu$ caudalis laterales 
l11/,d V . Bin. caud. prof. lal . 

Aa. 'Und V. sin. 
caud. pro!. posterior 

Abb. 21. Tiefe Blut- und LymphgefiiJ3e und Nerven der linken Euterh1tlfte der Kuh 
(umgezeichnet nach MARTIN) 

Aus der Arteria mammaria cranialis entspringt in der Rohe der kaudalen 
lateralen Zitzenarterien die Arteria mammaria medialis als kraftigster Ast. Sie 
verlauft kranial und nach unten und teilt sich etwa an der Grenze der beiden 
Euterviertel in einen kranialen und kaudalen Zweig. 

Der Kranialast ist stark geschlangelt und tritt an das vordere Euterviertel 
heran, in dem er Drusenzweige abgibt. Er verastelt sich nach der Medianebene in 
der ventralen Bauchwand vor dem Euter. Bei seinem Ursprung zweigen sich die 
Arteriae sinus cranialis mediales, die inneren Arterien der vorderen Zitze, abo 

Der Kaudalast der Arteria mammaria medialis ist kriiftiger und verlauft links 
neben dem Aufhangeband des Euters stark geschlangelt und horizontal verlaufend 
bis an den hinteren Rand des Euters. Von hier aus steigt die Arterie in der Kaudal
furche des Euters bis zur Euterbasis hinauf. Vorher spalten sich Drusenzweige und 
die Arteriae sinus caudalis mediales ab, die inneren Arterien der hinteren Zisterne. Die 
Arteriamammaria medialis ist auf der rechten Seite als selbstandiger Ast nicht ent-
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wickelt. Die Arteria sinus caudalis medialis ist in der Einzahl vorhanden, dafur aber 
starker ausgebildet und entspringt direkt aus der Arteriamammaria cranialis (MARTIN). 
Der dem Kranialast der linken Arteria mammaria medialis entsprechende Zweig aber 
entspringt mit der Arteria sinus cranialis lateralis, wahrend der Kaudalast del" 
Arteria mammaria medialis fehlt (MARTIN). 

Die Arteria mammaria caudal is ist nicht so stark entwickelt wie der kraniale 
Drusenast. Sie senkt sich ventral von der gleichnamigen Vene in das hintere Euter
viertel ein, in dem sie sich auflost. Ein Ast, die Arteria caudalis sinus caudalis, die 
hint ere Arterie der hinteren Zisterne, anastomosiert in dieser Gegend mit der lateralen 
Arterie. Auch supramammare Lymphknoten werden von der Arteria mammaria 
caudalis von der unteren Flache her versorgt. 

Das aus den Arterien sich entwickelnde Kapillarnetz im Eutergewebe ist sehr 
engmaschig und umfaBt die Drusenalveolen. 

Das Venensystem 

Das Venenstromgebiet im Euter ist bedeutend umfangreicher als das 
Arteriensystem, und die AbfluBkanale fUr das Blut sind so reichlich ausgebaut, 
daB nach allen Richtungen ein vollstandiger und schneller AbfluB gewahrleistet ist. 

Zum groBen Teil verlaufen die Venen mit den gleichnamigen Arterien
stammen und den LymphgefaBen zusammen, doch gibt es Venengruppen, die 
selbstandig ihren Weg nehmen. ZIETZSOHMANN glaubt, daB die Venen, welche 
an die Arterien durch ihre Verlaufsrichtung gebunden sind, die phylogenetisch 
alteren darstellen, wahrend die fUr sich verlaufenden Venenstamme sekundar 
in einer jungeren Zeit der Stammesentwicklung entstanden sind, ja daB sie 
ganz den Verhaltnissen beim Rinde sich angepaBt haben. Wenn man noch 
weiter in ihrer Deutung gehen will, muB man annehmen, daB sie als Folge der 
hohen Anspruche, die beim domestizierten Tiere an das Mammarorgan gestellt 
werden, entstanden sind. 

Die Venen des Kuheuters stammen primar von der Vena pudenda externa 
ab, die ein ElutabfluBrohr senkrecht nach der Euterbasis zu darsteIlt und mit 
der Arteria pudenda externa dorsal verlauft. Daneben findet man beim Rinde 
und bei der Ziege noch zwei andere Abzugskanale fur das Blut in das Gesamt
kanalwerk eingeschaltet, von denen der eine das Elut im Euter in der Richtung 
nach vorn, der andere in der Richtung nach hinten ableitet. 

Die Vena subcutanea abdominis fUhrt Blut kranial zur Vena thoracic a interna 
und durch sie zur vorderen Rohlvene. Die Vena pudenda dagegen ubernimmt 
den AbfluB des Elutes in kaudaler Richtung unter der Raut. Sie steigt uber 
den Sitzbeinausschnitt nach oben in die Beckenhohle und ergieBt das Blut 
durch die Vena pudenda interna in die hintere Hohlvene. Dadurch, daB sich diese 
3 AbfluBwege miteinander verbinden, entsteht an der Euterbasis ein Langs
gefaB, das zum Teil im Parenchym der Mamma eingeschlossen ist. Bisweilen 
ist das LangsgefiiB doppelt; es nimmt aIle Eutervenen in sich auf. 

Die Eutervenen haben keine Klappen und besitzen reiche Anastomosen. 
Die bei laktierenden Kuhen sehr starke Vena subcutanea abdominis liegt 

unter der Raut und bildet dicht hinter dem Schaufelknorpel das sogenannte 
Milchnapfchen, das eine Offnung im Bauchhautmuskel und im Musculus rectus 
abdominis darsteIlt. 

Die aus der Vena pudenda externa kommende Vena basalis cranialis schickt Aste 
an die basalen Euterteile und wird nach MARTIN nach vorn zu der einen Wurzel 
der Bauchhautvene. Die zur Vena pudenda interna laufende Vena basalis caudalis gibt 
auch Aste an das Euterlymphknotenpaket abo Die Vena pudenda externa teilt sich 
im Euterparenchym in die Vena mammaria cranialis und caudalis, von denen die 
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erste zur zweiten Wurzel der Vena subcutanea abdominis wird. Die Vena mammaria 
caudalis dagegen tritt nicht aus dem Euter heraus. 

Nach Zietzschmann entspricht dem zweiten Typ der Arterienverteilung 
auch ein anderer Typ im Venenverlaufe. Diesem Typus der Venenverzweigung 
fehlen die Venae basales, die, wie oben geschildert, als direkte Pudendaaste auf
zufassen sind. 

Die Vena pudenda externa bildet einen starken Doppelbogen, tritt in das 
Eutergewebe ein und teilt sich in den vorderen und hinteren Milchdrusenstamm. 

Die Vena mammaria cranialis verlauft nach vorn und zeigt auf diesem Wege 
ampullenartige Ausbuchtungen. Sie mundet mit drei Asten in die Bauchhaut
vene. AuBer unbedeutenden Parenchymasten kann man ein bis zwei laterale 
tiefe Venen der vorderen Zisterne und zwei laterale tiefe Venen der hinteren 
Zisterne, sowie die Vena mammaria medialis feststellen, welche die medialen 
tiefen Venen der vorderen und hinteren Zisterne abgeben. Die tiefen Zisternen
venen munden in die oberflachlichen Zisternenvenen, die ohne Arterien und 
ohne LymphgefaBbegleitung verlaufen. Diese LangsgefaBe fuhren das Blut 
in die Vena subcutanea abdominis. Man kann Venae sinuum superficiales 
laterales, intermediae und mediales, je eine laterale, mittlere und mediale ober
flachliche Zisternenvene erkennen. 

Die Vena superficialis teilt sich, und diese Gabelaste laufen getrennt zu den 
beiden Zisternen hin. Sie bildet hauptsachlich das Venengeflecht an der Zitzen
wurzel. Dieser Circulus venosus papillaris bildet entweder einen vollstandigen 
Ring, oder seine hintere Seite bleibt mehr oder weniger geoffnet. Nach unten zu 
gehen aus dem Venenkranz die Venae papillares, die Zitzenvenen, ab, die sich 
durch eine starke Wand auszeichnen und, in der GefaBzone der Papilla mammae 
gelegen, reichliche Anastomosen bilden. So entsteht unter der Zisternenschleim
haut ein langsmaschiges Venengeflecht, der Plexus venosus papillaris oder Zitzen
schwellkorper (Glattli). Die Wandstarke der Venen kann so groB sein, daB 
ein Unterschied zwischen Arterien und Venen in dieser Hinsicht kaum besteht. 
Doch besitzen die Venae papillares oft zwei· bis dreifache dicke Klappen. Auch 
bei der Ziege trifft man an dieser Stelle Venenklappen an, doch sind sie nicht 
so reichlich wie bei der Kuh ausgebildet. Venenanastomosen findet man nicht 
nur innerhalb einer Euterhal£te, sondern auch zwischen der rechten und linken 
Euterseite. 

Die Vena mammaria caudalis, der kleinere Ast der Vena pudenda extern a, kreuzt 
die Schamarterie (MARTIN) und verbreitet sich im hinteren Euterabschnitt. Der 
fortlaufende Stamm zeigt ungefahr dieselbe VerIaufsart wie die gleichnamige Arterie. 
Die Vena basalis medialis ist sehr kriiftig entwickelt und anastomosiert mit dem 
gleichnamigen Gefa13 der anderen Seite. Beide munden in die Vena pudenda interna. 

Das Lymphgefa{3system des Euters 

Ebenso wie die BlutgefaBe sind auch die LymphgefaBe des Euters sehr 
reichlich entwickelt. Man unterscheidet bei der Kuh oberflachliche und tiefe 
LymphgefaBe. 

Die LymphgefaBe des Euters werden von BAUM eingeteilt in 1. die Lymph
gefaBe der Haut, 2. die der Zit zen des Euters und 3. die des Euter
parenchyms. 

Die LymphgefaBe der Haut des Euters sind zu groben Netzen ver
bunden, die am deutlichsten beim Karnivoren, weniger gut beim Pferd und Rind 
ausgebildet sind. Die LymphgefaBe verlaufen subkutan an der auBeren oder 
inneren Flache der Fascia superficialis bis zu den regionaren Lymphknoten. 
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Ein gewisser Teil von ihnen senkt sich in die Tiefe des Euterparenchyms ein 
und verbindet sich mit den tiefen EuterlymphgefaBen. Nicht alle LymphgefiiBe 
der Raut begleiten die BlutgefaBe. Nur der kleinere Teil von ihnen gesellt sich 
zu den subkutan verlaufenden Venen, der groBere Teil verlauft unregelmaBig 
zwischen ihnen. Die Angaben von ZIETZSCHMANN, daB die subkutan verlaufenden 
LymphgefaBe uberhaupt nicht neben den Venen liegen, sind in dieser scharfen 
Formulierung nicht mehr aufrechtzuerhalten. Die subkutanen LymphgefaBe 
konnen die Medianebene kreuzen, sie munden in diesem Falle in die Lymph
knoten der anderen Euterhalfte ein. 

Die LymphgefaBe der Zitzen bilden nach BAUM subkutan und unter 
der Schleimhaut ebenfalls weite Netze. Von ihnen aus steigen in der Mittel
schicht der Zitze bis zu deren Basis LymphgefaBe auf, die sich hier durch Quer
anastomosen verbinden und ein netzfOrmiges RinggefaB bilden. Die aus ihm 
entstehenden LymphgefaBe treten zu denen der auBeren Raut und konnen 
zwischen den tiefen LymphgefaBen verlaufen, wenn sie in das Euterparenchym 
eintreten. Nur sehr selten wird in diesem System eine Uberkreuzung der Median
ebene beobachtet. 

Die LymphgefaBe des Parenchyms kommen zum Teil an die Ober
flache des Euters und entsprechen in diesem Falle den oberflachlichen Lymph
gefaBen ZIETZSCHMANNS. Ihr groBerer Teil versorgt aber die tiefen Parenchym
abschnitte, das sind die tiefen LymphgefaBe ZIETZSCHMANNS. Sie begleiten auf 
diesem Wege die BlutgefaBe, doch ziehen sie auch, ohne sich dies en anzulagern, 
durch das Gewebe im Gegensatz zu den Angaben ZIETZSCHMANNS. Ein direktes 
Uberkreuzen der Medianebene durch die tiefen LymphgefaBe konnte von BAUM 
nicht beobachtet werden. 

Die subkutan und im Parenchym verIaufenden LymphgefaBe streben 
beim Pferd und Rind auf direktem Wege zu den Lymphonodi (Lnn.) ingui
nales superficiales (Lnn. supramammarii). Sind Lnn. supramam
marii accessorii vorhanden, so durchlaufen einige der LymphgefaBe erst 
diese und die Vasa efferentia, ziehen weiter bis zu den Lnn. inguinales super
ficiales. Beim Rinde munden nach BAUM, wenn zwei Euterlymphknoten 
vorhanden sind, die subkutanen LymphgefaBe gewohnlich nur in den groBeren 
Knoten, die tiefen meist in den kleineren Knoten von beiden. Es konnen sowohl 
oberflachliche als tiefe LymphgefaBe in alle Knoten eintreten. Durch diese 
Feststellung werden ebenfalls ZIETZSCHMANNS Angaben widerlegt, nach denen 
die oberflachlichen GefaBe zu oberflachlichen, groBen, die tiefen Stamme zur 
tiefen, kleinen Supramammardruse ziehen. 

Die Lymphknoten des Euters bei den Raussaugern sind folgende: 
Die Lnn. inguinales superficiales sive supramammarii, Euter

lymphknoten, sind beim Rind zu 1 bis 3 an der Zahl vorhanden, in der Mehr
zahl aller Fane finden sich 2 Knoten. 

Die Lnn. supramammarii accessorii fand BAUM nur beim Rind und 
Pferde, aber auch nicht in jedem FaIle. Sie sind klein und liegen beim Rind 
an der Seitenflache des Euters unter der auBeren Raut. Da sie manchmal nahe 
den Lnn. supramammarii liegen, ist ihre Zugehorigkeit zu dieser oder jener 
Gruppe schwer zu entscheiden. 

Der Ln. sternalis kommt als Euterlymphknoten nur fiir den Rund in 
Betracht. Er liegt meist medial vom 2. Rippenknorpel auf dem Sternum. 

Die Lnn. mediastinales craniales kommen nur fUr das Schwein in 
Betracht, sie entsprechen dem Ln. sternalis des Rundes und liegen ventral 
von der Vena cava cranialis im Mediastinum. 

16" 
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Der Ln. axillaris des Hundes liegt an der mediaIen Seite der Schulter 
in der Hohe des SchultergeIenkes. Er fehIt dem Schwein. 

Der Ln. axiIIaris accessorius des Hundes wird nur seIten gefunden. 
Er liegt auf der 3. bis 4. Rippe im 3. InterkostaIraum. 

Die Lnn. cervicales superficiales ventrales finden sich nur beim 
Schwein. Sie sind yom Hautmuskel bedeckt und liegen in einer Reihe von 
7 bis 9 Einzelknoten schrag nach hinten und unten yom Schultergelenk auf dem 
kranialen Ende der Vena jugularis. 

Die LymphgefaBe des Euters mtinden nach BAUM beim Pferd und Rind 
in die Lnn. inguinales superficiales (Lnn. supramammarii, Euterlymphknoten) 
und in die akzessorischen Euterlymphknoten, Lnn. supramammarii accessorii, 
beim Sch we in in die Lnn. inguinales superficiales, in Lnn. mediastinales 
craniales und in die Lnn. cervicales superficiales ventrales, beim H und in die 
Lnn. inguinales superficiales, die Lnn. axillares, die Lnn. axillares accessorii 
und in den Ln. sternalis. 

Die LymphgefaBe des Euters sind beim Rind weit; sie messen nach 
ZIETZSCHMANN bis zu 1 cm im Durchmesser und sind mit Klappen ausgestattet. 

Auch die aus den Euterlymphknoten ausfiihrenden LymphgefaBe sind 
weit und vereinigen sich zu groBen Stammen. Nach MARTIN machen sie den 
Bogen der Arteria und Vena pudenda externa an der Euterbasis Init und treten 
haufig kaudal von der Arterie unter starker Schlangelung in den Leistenkanal ein. 

Die Nerven des Euters 

Die das Euter versorgenden Nervenstamme sind entweder Spinalnerven 
oder sie gehoren dem sympathischen Nervensystem an. Die spinalen Nerven 
entstammen dem Plexus lumbalis, dem Lendengeflecht, das aus den Rami 
ventrales der 6 Lendennerven, der Nervi lumbales, gebildet wird. Die Haut 
der Mamma wird von dem ventralen Ast des ersten Lendennerven, dem Nervus 
iliohypogastricus mit Nervenfasern versorgt. Dar mediale Ramus profundus des 
Nervus ilioinguinalis hat dasselbe Verzweigungsgebiet, doch dringt er auch in 
das Parenchym ein. Bei den Karnivoren und beim Schwein, also bei Tieren, 
bei denen die Mamma einen ausgebildeten thorakalen Abschnitt besitzt, findet 
man auch die Nervi intercostales und den Nervus thoracalis an der Versorgung 
der Mamma mit Nervenasten beteiligt. Besonders aber ist es der Nervus 
spermaticus externus, der dem Ventralast des 3. Lendennerven entspricht, welcher 
bei den Herbivoren die Innervation des Mammarorgans zu erftillen hat. Sein 
Kaudalast folgt bei der Stute der Arteria pudenda externa und verbreitet sich im 
Euter. Seine Endauslaufer werden je nach dem Gebiet, das sie innervieren, 
als Rami papillares, glandulares und vasculares bezeichnet. 

Die Rami papillares sind in der Zitze sehr reichlich vorhanden. An der 
Basis des Papillarkorpers liegt ein breites Nervenfasergeflecht, aus dem Fasern 
in die Papillen einstrahlen. Vom Papillarkorper ziehen sie ins Epithel und liegen 
hier zwischenzellig. Ihre Endausbreitung verlauft nach RIEDERER in Form 
eines zarten Netzes, ohne daB aber Nervenendknopfchen gebildet werden. 

Die Rami glandulares senden feinste Zweige von ihren interlobular gelegenen 
Fasern zwischen die Drtisenalveolen und umspinnen hier in diesen die Drtisen
epithelzellen (Tricomi-Allegra). 

Die Angaben im tierarztlichen Schrifttum tiber die anatomischen Ver
haltnisse bei der Versorgung des Mammarorgans durch Fasern des Nervus sym
pathicus auf dem Wege tiber die Rami communicantes sind sehr sparlich. Durch 
die Untersuchungen von REIN, PFISTER und BASCH sind wir jedoch tiber die 
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physiologische Auswirkung von Resektionen von Plexus im Verlaufe des Nervus 
sympathicus unterrichtet, so daB wir indirekt daraus die Ausstrahlung von Sym
pathikusasten in das Parenchym der Mamma feststellen konnen odeI' Analogie
schlusse aus den Versuchen an Kaninchen ziehen diirfen. REIN hatte z. B. 
den Plexus hypogastricus lateralis und magnus beim Kaninchen, BASCH das 
Ganglion coeliacum bei del' saugenden Hundin exstirpiert. Das Milchdrusen
sekret bot einige Tage nach del' Operation das Bild kolostraler Veranderungen. 
BASCH glaubt, daB besonders das sympathische Nervensystem dazu bestimmt 
ist, Erregungen in die Milchdruse weiterzuleiten. PFISTER spricht von einem 
"Genitomammalreflex", der seinen Ursprung in den Geschlechtsorganen hat. 
Diese Reflexe konnen einmal erregend und einleitend auf die Tatigkeit del' Milch
druse wirken; zweitens kann durch den "Saug- odeI' Melkreflex" von del' Papilla 
mammae aus infolge einer Reizung diesel' Zone durch den Saug- und Melkakt 
die begonnene Tatigkeit der Druse unterhaIten werden; HALBAN bestreitet 
das Vorkommen von Reflexen in del' Richtung Genitalapparat-Milchdruse. 
Aber sicher ist es, daB die Reflexe den umgekehrten Weg entlang den Nerven
bahnen von del' Mamma zu den Geschlechtsorganen gesetzmaBig einschlagen. 

3. Histologie der Milcbdriise 

a) Das Leistungsgewebe 

Nicht zu allen Zeiten des individuellen Lebens bietet das Gewebe del' Milch
druse histologisch das gleiche Bild. Am primitivsten gebaut erscheint die Druse 
von del' Geburt bis zum Beginn del' Pubertat. Doch findet man schon in den 
ersten Tagen des postnatalen Lebens gewebliche Veranderungen, deren funktio
neller Ausdruck die Absonderung eines Sekretes, del' sogenannten Hexenmilch, 
ist. Wahrend beim Menschen die Sekretion del' Hexenmilch bei Individuen 
beiderlei Geschlechtes zu finden ist, ~ieht man sie beim Tier nur beim weib
lichen Geschlecht ausgebildet. 

JVL v. PFAUNDLER spricht von Proliferationsimpulsen, die eine Zustands
anderung des Mammarorgans bewirken. Solche Proliferationsimpulse sind 
einmal in der Neugeburtszeit festzustellen, doch verebben sie wieder, und die 
Druse versinkt in einen Ruhezustand, der bis zum zweiten Proliferationsimpuls 
wahrt, der in der weiblichen Pubertatszeit einsetzt. Bemerkenswert ist es, 
daB schon von diesem Zeitpunkt an die Veranderung des Mammagewebes von 
hormonalen Einflussen der weiblichen Keimdruse, dem Oval', gesteuert wird, 
wahrend die Sekretion del' Hexenmilch noch eine an der Milchdruse ablaufende 
Schwangerschaftsreaktion ist und in engster Beziehung zu der Mutter-Kind
Relation steht. 

Das Gewebsbild wahl' end del' Menstruation und Brunst 

Ferner stellte v. PFAUNDLER einen Proliferationsimpuls in der Menstruation 
und wahrend der Brunst fest. Beim Menschen und beim Tier kann man wahrend 
diesel' zyklischen Vorgange am Uterus und am Oval' histologische Veranderungen 
im Drusenparenchym del' Mamma finden, die auf eine innersekretorische Funktion 
des Eierstockes zuruckzufuhren sind. ROSENBURG fand bei der menstruellen 
Mamma Hypertrophie, Sprossungsvorgange im sezernierenden Epithel, die 
denen ahnlich sehen, wie man sie im Beginn der Schwangerschaft findet. 1m 
Postmenstruum tritt eine regressive Phase ein, die in den Ruhezustand der 
Druse zuruckfuhrt. Nach ROSENBURG ist ein menstrueller ZykIus im Mamma
drusengewebe erkennbar. Er beginnt mit einer pramenstruellen VergroBerung 
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der kleinen und kleinsten Milchgange und mit Sprossenbildung der Driisen
schlauche. So kommt es haufig zu der pramenstruellen VergroBerung des 
Gesamtorgans. Sogar eine Kolostrumabsonderung der neugebildeten Driisen 
kann eintreten, eine Galaktorrhoe (SOHWEITZER). Von POLANO wird die Regel
maBigkeit dieser von ROSENBURG beschriebenen Veranderungen bestritten. 
DIEOKMANN wendet sich ebenfalls gegen die Deutung der von ROSENBURG 
erhobenen histologischen Befunde. Die von ROSENBURG angefiihrte Riick
bildung der Driisenlappchen ist nach DIEOKMANN moglicherweise dadurch zu 
erklaren, daB das Fehlen oder die unvoIIkommene Reife der Driisenlappchen 
als Ausdruck einer Riickbildung angesehen wurde. Die "menstruellen" Ver
anderungen des Brustdriisenlappchens scheinen im wesentlichen in einer Quellung 
des Lappchengeriistes zur Zeit des Postmenstruums und friihen Intervalles 
zu bestehen. Im spaten Intervall werden diese Veranderungen durch eine Ent
queIJung der Fasermasse unterbrochen, die sich im Pramenstruum zu einem 
ausgesprochenen Lappchenodem steigert. 

Das Gewebsbild wahrend der Graviditat 

Der machtigste Proliferationsimpuls beginnt nach v. PFAUNDLER in der 
Graviditat und fiihrt zu einer volligen Ausreifung und UmgestaItung des Driisen
parenchyms. 

2 3 3 3 

Abb. 22. Lappchen aus dem laktierenden Euter cines Rindes. Zentraler intra
lobularer Sinus. 1 Ausfuhrungsgang, 2 Zentraler intralobularer Hohlraum, 

3 Endtubulus (nach WIRz) 

Beim Rind lassen sich ahnliche Proliferationsimpulse ermitteln. Doch 
werden gerade bei diesem Haustier haufig die scharfen Grenzen zwischen den 
einzelnen Perioden des Reifens und des Riickbildens des Euterparenchyms 
da,durch undeutlich, weil das Melken einen Dauerreiz auf das Mammargewebe 
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ausubt. So wird die Laktationsperiode langer als unter natiirlichen Bedingungen 
ausgedehnt, und die Zasuren im Rhythmus der Proliferationsimpulse scheinen 
verwischt. J a es konnte ohne Schwierigkeit die Pause in der Laktation, das 
Trockenstehen wahrend zweier Graviditatsperioden, vollig ausgeschaltet werden, 
so daB die Milchdruse in einem Dauerzustande sekretorischer Tatigkeit ver
harren wiirde. Man pflegt jedoch aus wirtschaftlichen Grunden durch Einstellen 
des Melkens ein willkurliches Versiegen der Milch bei Milchkuhen eintreten zu 
lassen. 

Tritt die Menopause ein, und damit ein Ruhezustand im Ovar, so folgt auch 
im Milchdrusengewebe auf die durch die Proliferationsimpulse bedingten Wellen
bewegungen ein endgultiger Stillstand der Zelltatigkeit, die in der Folge nicht 
mehr aus ihrer dauernden Gleichgewichtslage gerat. 

Beim Menschen ist nach LANGER die Milchdruse in den ersten Lebens
wochen ein Grubchen, in das die Drusengange einmunden. Diese Drusengange 
bestehen nur aus einfachen Schlauchen mit Verzweigungen erster und zweiter 
Ordnung, die aber keine Drusenblaschen besitzen. Der tubulOs-alveolare Drusen
typus des Mammarorgans entbehrt also noch der alveolaren Komponente. 
Statt der Alveolen sieht man nach CZERNY lediglich keulenformige Verdickungen 
an den Enden der Tubuli. Das sezernierende Epithel sitzt einer deutlichen 
strukturlosen Membrana propria auf. Auch andere Autoren, wie DE SINETY, 
DUCLERT und MICHAELIS bestatigen, daB vor der ersten Schwangerschaft die 
Milchdruse nur aus einer Anzahl verzweigter, zum Teile solider Drusenschlauche 
besteht, denen die Acini noch fehlen. Die Form und Schichtung der Epithel
zellen ist nicht einheitlich. Nach BENDA sieht man teils einschichtiges, teils 
mehrschichtiges Epithel, das kubisch oder prismatisch gebaut ist. An den 
sackformigen Enden der Drusenschlauche fand er zuerst zwischen dem niedrigen 
kubischen Epithel und der Membrana propria Zellen mit langlichem Kern, 
die Myoepithelien oder Korbzellen (BoLLsche Zellen), welche die Drusen
blaschen umspinnen. Es handelt sich also um Zellen, die denen ganz ahnlich 
sehen, die man um die SchweiBdrusen und MOLLschen Augenliddrusen herum
gelagert findet. 

Erst wahrend der Schwangerschaft zeigt die Milchdruse nach BIZZOZERO 
und OTTOLENGHI eine auffallende Entwicklung, die ebenso die tubularen wie die 
alveolaren Drusenstucke betrifft. Als Ausdruck des jetzt gesteigerten Zellebens 
findet man reichliche Kernteilungsfiguren, die auf eine mitotische Zellver
mehrung hindeuten (BIZZOZERO, VASSALE, COEN, STEINHAUS). STEINHAUS 
gibt an, daB die Teilungsachse des Kernes senkrecht zur Alveolenwand steht, 
so daB durch die beiden Tochterzellen die Ausdehnung der Alveolenwand zu
nimmt. Auch DUCLERT sah um so mehr Mitosen, je weiter die Schwangerschaft 
fortschreitet. Daneben kommt auch eine direkte Kernteilung, eine Amitose, 
vor, die nach ZIETZSCHlVIANN beim Rinde den Hauptanteil an der Zellvermehrung 
ausmacht. SAFFTIGEN hat in den Drusen trachtiger Tiere nur sparliche Kern
teilungsfiguren gefunden. 

Fur die Milchdruse der Schwangerell ist besonders die Nebelleinander
lagerung der Endblaschen zu Drusenlappchen und die einschichtige Zellage 
charakteristisch (BERKA). Die meisten Autoren erkennen in dies em Proliferations
stadium der Milchdriise die Einschichtigkeit des Drusenepithels an, das sich 
nach J AKOWSKI als zweischichtiges Epithel in die mittleren Ausfiihrungsgange 
fortsetzen soIl. 

Die Epithelien enthalten in ihrem Protoplasma als paraplasmatische Substanz 
Fett in Form kleinster Tropfchen, das die Sekretion von Milch ankundet (STEIN
HAUS, SZABO, UNGER). Gegen das Ende der Schwangerschaft wird der Zellkern 
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blasser und dicker, mehrere Kernkorperchen treten auf, die Zellform wird hoher, 
und an dem freien Ende der Zelle bildet sich eine Kuppe aus. 

Die Myoepithelien spielen wahrend der Sekretion der Driise anscheinend 
eine bedeutende Rolle, denn BENDA und MARTIN schreiben ihnen die Moglich
keit einer Kontraktion zu, die bei der Entleerung der Driisenblaschen wirksam 
wird. LACROIX hat diese Auffassung bestatigt und glaubt, daB die Korbzellen 
sich unter das Epithel der Ausfiihrungsgange und der Milchgange fortsetzen. 
SPAMPANI fand die gleichen Zellen in den Ausfiihrungsgangen und vermutet, 
daB sie an der Miindung der Driisenlappchen eine Art Sphinkter bilden. 

Die Verbindung zwischen der Membrana propria und den Myoepithelien 
ist nach HEIDENHAIN so zu denken, daB die Tunica propria der Alveolen ein 
Netz glatter sternformiger Zellen darstellt, dessen Maschen durch eine zarte 
Membran geschlossen sind. KOLESSNIKOW glaubt, die Membrana propria sei 
aus glatten, sternformigen Bindegewebszellen zusammengesetzt, die unter
einander durch Fortsatze in Verbindung stehen. LANGER und W. WINKLER 
dagegen halten die Membrana propria fiir homogen. Die Korbzellen (BoLLschen 
Zellen) seien nur an sie angelagert und diese sollen mit interalveolaren Binde
gewebszellen in Verbindung stehen. KOLOSSOW sah dagegen niemals typische 
muskulOse Elemente in den Driisenschlauchen, nur hie und da rundliche oder 
etwas langliche Epithelzellen, die er ala unmittelbare Fortsetzung der basalen 
Zellen der Ausfiihrungsgange betrachtet. Diese Zellen sollen sich auf der Hohe 
der Schwangerschaft in typische myoepitheliale Zellformen umwandeln. Nach 
UNGER sind die Elemente der muskulOsen Epithelschicht wahrend der Schwanger
schaft eng aneinander gelagert, wahrend sie in der Laktationszeit dissoziiert sind. 

KURU halt mit BENDA die Korbzellen fiir glatte Muskelzellen und leitet 
sie genetisch von Kapillaren abo LETULLE bezeichnet sie als "subatrophisch". 
LA Roy halt sie fUr Endothelien, die der Membrana propria angehoren. 

LENFERS fand bei trockenstehenden Rindern im Alter von 12 bis 36 Monaten 
die Driisenmasse des Mammarorgans nur aus den Ausfiihrungsgangen und 
verzweigten Driisenschlauchen oder Epithelsprossen bestehend. Die Sekretion 
ruht noch vollig und infolgedessen sind die Epithelsprossen noch nicht kanalisiert. 
Das Epithel in den kleineren Driisengangen ist stets einschichtig, in den groBeren 
jedoch mehrschichtig. Das einschichtige Epithel ist kubisch, das mehrschichtige 
in den oberen Lagen prismatisch gebaut. Die tieferen Zellagen sehen rundJich 
aus. W. WINKLER beschreibt eine eigene, unter der Epithelschichte gelegene 
KIeinzellenschicht, aus der allmahlich die Epithelzellen hervorgehen sollen, 
doch ist dieser Befund nicht weiter bestatigt worden. Auch KOLESSNIKOW spricht 
von "Keimzellen", DONATO OTTOLENGffi aber halt die unter der Epithelschicht 
ofter dicht gelagerten Kerne mit Recht fiir Leukozytenkerne; denn im Epithel 
der Mamma sind stets reichlich farblose Blutzellen zu finden. Das Epithel 
ruht im MiIchdriisenparenchym des Rindes auf einer wenig ausgebildeten Mem
brana propria, der nach innen die spindelformigen Myoepithelien oder Korb
zellen angelagert sind. AuBen von der Membrana propria liegt eine aus sehr 
zartem, lockerem, an Leukozyten, Plasmazellen und GefaBen reichem Binde
gewebe gebildete Adventitia. Dieses Bindegewebe ist wahrend der EntwickIungs
zeit der Mamma metachromatisch farbbar, in der ausgebildeten Driise jedoch 
nicht mehr. Zwischen den Driisenmassen, die wie durch ein weiches, nach
giebiges Polster umhiillt sind, liegt ein derberes Bindegewebe, das zellarm ist. 
Man kann es als das interstitielle oder interkanalikulare Bindegewebe bezeichnen, 
interalveolares Bindegewebe, das auch die einzelnen Alveolengruppen umfaBt 
und sie zu inselformigen Verbanden gruppiert. 
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Das interalveolare Bindegewebe ist bedeutend zahlreicher als das inter
lobulare. Die elastischen Fasern bilden in ihm feine Netze. Auch glatte Muskel
zellen in zusammenhangenden Ziigen und Verbanden sind ziemlich reichlich 
vorhanden, sparlich jedoch im interlobularen Gewebe. Dagegen ist das Fett
gewebe, wenigstens bei jungfraulichen Tieren, zwischen den einzelnen Lobuli 
reichlich entwickelt. Leukozyten sind nicht nUl' im Epithel, sondern auch im 
Bindegewebe iiberall anzutreffen. 

Die Befruchtung und die sich entwickelnde Graviditat sind ein machtiger 
Proliferationsimpuls fUr das Driisengewebe, das sich auffallend verandert. 
Die Driisengange verzweigen und vermehren sich, eine Massenzunahme des 
ganzen Mammarorgans, die schon nach den ersten 10 Wochen del' Graviditat 
einsetzt, ist die Folge. Endstandig und seitenstandig sprossen Driisengange 
und Alveolen hervor, die sehr bald lumenhaltig werden. An diesem iiberstiirzten 
Wachstum nimmt nicht nul' das Epithel, sondern auch das Bindegewebe reichen 
Anteil, das mit Leukozyten infiltriert erscheint. Das auskleidende Driisen
epithel ist einschichtig und kubisch bis prismatisch geformt. Die erweiterten 
Alveolen zeigen ein ziemlich £laches Epithel, wahrend in den engen Driisen
endblaschen die Zellen hoher als breit sind (LENFERS). Die Zellen zeigen zunachst 

z lJlm 
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-.;---I~~r='-Eolosl:rumk1Jrpcr

ellen und Kernen 

LeukozyWn 

Abb. 24. Schnitt durch cine Alveole mit Inhalt aus der laktierenden Milchdrlise eines Rindes. ZeiB, 
Apochrom. 2 mm. Okul. 8 (nach LENFERS) 

noch keine Veranderungen, die mit einer sekretorischen Funktion in Verbindung 
zu bringen waren. Haufig trifft man schon einen Inhalt im Raum del' Alveolen, 
del' aus einer feinkornigen Masse besteht, in die freie Kerne und farblose Blut
zellen eingebettet sind. 

Wenn die Graviditat sich ihrem Ende zuneigt, beginnen die Epithelien 
mit ihrer Arbeitsleistung. Das helle Protoplasma del' Driisenepithelien wird 
triibe; feine Granula als Sekretvorstufen werden sichtbar. Die Zellen werden 
hoher und ragen mit kuppelformigen Fortsatzen in die Alveolenlichtung hinein. 
Die ZellkontUl'en erscheinen undeutlich und verschwimmen mit dem Proto
plasma del' Nachbarzellen. Del' groBe, helle Kern liegt meist am basalen Zell
abschnitt, wahrend im binnenseitigen Protoplasma Fetttropfchen auftreten. 
Das Epithel ist so dicht mit Leukozyten infiltriert, daB eine Mehrschichtigkeit 
des Epithels vorgetauscht wird. Diese histologischen Bilder haben manche 
Autoren, z. B. W. WINKLER zu dem schon erwahnten TrugschluB veranlaBt, eine 
besondere "Keimschicht" des Epithels anzunehmen. Auch zweikernige Zellen 
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werden beobachtet, deren Kerne durch Amitose entstanden sind. Die zunachst 
undeutIiche Membrana propria wird scharfer herausgearbeitet; sie bleibt aber 
stets homogen und zart. Die ihr anIiegenden MyoepitheIien besitzen langIiche 
Kerne, die sich nach der Epithelgrenze vordrangen. Wenn die raumIiche Aus
dehnung der einzelnen Drusenalveolen zunimmt, wird auch das dichte Gefuge 
der BOLLschen Korbzellen gesprengt, sie dehnen sich und werden flacher. Trotz
dem halten sie noch die Alveolen tonnenreifenformig umschiossen, denn sie 
sollen sich ja aktiv bei der Fortbewegung des Sekretes beteiligen. Nach LENFERS 
scheinen ihre lang ausgezogenen Fortsatze in die Membrana propria uber
zugehen. Dadurch wiirde die oben erwahnte Anschauung HEIDENHAINS be
statigt werden. Da die MyoepitheIien sich nach VAN GIESON farben, darf an 
ihrer muskularen Natur kaum gezweifelt werden. Halt sie BERTKAU doch sogar 
fur echte glatte Muskelzellen. Die Auffassung BERTKAUS diirfte jedoch nioht vollig 
zutreffend sein, denn an die epitheIiale Abstammung dieser Zellen muB insofern 
gedacht werden, als die MyoepitheIien bei der Geschwulstbildung im Drusen
gewebe sich selbstandig und in der Richtung des wuchernden Epithels ent
wickeln. Das Vorhandensein der KOl,'bzellen in den SchweiBdriisen und in der 
Milchdruse kann als ein histologischer Beweis fur die Entwicklung der MiIch
druse aus der phylogenetisch alteren SchweiBdruse gewertet werden. 

Das interstitielle Gewebe enthalt stets zahlreiche Leukozyten, zum groBten 
Teil, wie OTTOLENGll feststellte, einkernige. Die Granulationen dieser Zellen 
sind meist eosinophil. Auch Mastzellen wurden in groBen Mengen angetroffen. 

Das Gewebsbild wahrend der Laktation 

Die Bindegewebs-Parenchym-Relation des Mammarorgans des Muttertieres 
andert sich nach der Geburt nach der Seite hin, daB der Driisenkorper das inter
stitielle Gewebe verdrangt. 

Das histologische Bild der laktier~nden Druse ist jedoch nicht in allen 
Teilen des Parenchyms das gleiche. OTTOLENGll hat zuerst in der lebhaft sezer
nierenden Milchdruse des Meerschweinchens Inseln gefunden, die sich durch 
verschiedene Merkmale yom funktionierenden Parenchym unterscheiden. Man 
sieht in ihnen eine dichte Leukozytenanhaufung und in den Alveolen kolloid
ahnliche Schollen. Dagegen ist in den Driisenblaschen sparliches Sekret ent
halten, das meist aus nur wenigen Fetttropfchen besteht. Die Mitosen sind 
reichIicher und konstanter und schlieBlich fehlt nach OTTOLENGll die dem 
Drusenzellenprotoplasma eigentumliche Streifung. 

Die zum zweiten Drusentypus gehorenden Inseln bestehen aus AlveoIen, 
die denen ahnIich sehen, wie sie in einer kolostrierenden Druse beobachtet werden 
konnen. Die Druse enthalt reichliche Kolloidschollen. Das Lumen der Alveolen 
ist eng und von einem niedrigen Epithel umrahmt. Das Zellprotoplasma tragt 
Fetttropfchen in sich, besitzt aber keine Streifung. Der Zellkern sieht etwas 
geschrumpft aus und farbt sich ziemlich stark. Diese Parenchyminseln yom 
Typus II liegen zusammengedrangt und bilden kleine Lappchen, die von Binde
gewebe, das reich an eosinophilen Leukozyten ist, begrenzt werden. 

In der Lichtung der Alveolen werden haufig Leukozyten und groBe Mono
nukleare angetroffen. Beiden Typen des Parenchyms ist das FehIen der radiaren 
Streifung, und die haufigere und konstantere Erscheinung indirekter Kern
teilungsfiguren gemeinsam. Die Inseln stellen Drusenteile dar, die im Ruhe
zustande verharren. Die Leukozytenanwesenheit ist dadurch zu erklaren, daB 
die Drusenzellen nicht in Funktion sind. Das geringe und stagnierende Sekret 
wird von diesen Phagozyten aufgenommen, ahnlich wie bei Tieren, bei denen 
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das Entleeren der Milchdruse kiinstlich unterbrochen w:iJ:d. Die Leukozyten 
wandeln sich in Kolostrumkorperchen um oder verschleppen das Sekret in die 
Lymphknoten. Auch beim Rind sind von OTTOLENGHI derartige Einsprengungen 
in das Parenchym gefunden worden, ebendort hat sie LENFERS gesehen und 
beschrieben. 

Makroskopisch erscheinen die ruhenden Drusenlappchen heller gefarbt 
als die sezernierenden Abschnitte. 

Das Gewebsbild wahrend der Involution 

Das Aufhoren der Milchselrretion, die allmahliche Einstellung der Zellarbeit, 
kann schon wahrend der Laktation beobachtet werden. Genau so wie der Beginn 
der Sekretion, ist auch ihr Ende am besten an dem Bau der Drusenalveole 
und ihrer Epithelzellen erkennbar. Die Zahl der Alveolen verringert sich, dagegen 
wuchert das interstitielle Bindegewebe und bricht in breiten Zugen in das sezer
nierende Parenchym ein. Die Fibrozyten des Bindegewebes sind in lebhafter 
Vermehrung begriffen, so daB der zellulare Anteil des Bindegewebes den fibril
laren ubertrifft und Schnittbilder angetroffen werden, die an das Aussehen 
jungen Granulationsgewebes erinnern. Die einzelnen Alveolen erscheinen 
geschrumpft, gebuchtet und gefaltet, ihre Zellen werden niedriger, und die auf 
eine Sekretion deutenden Fetteinschlusse verschwinden. Das Epithel ist scharf 
gegen das Alveolarlumen abgegrenzt, dagegen sind nach SCHULZ die nachbar
lichen Zellkonturen verschwommen. Wie bei allen Drusenzellen so wird auch 
das streifige oder kornige Protoplasma der Epithelien heller, die Plastosomen 
verdammern im Zellinhalt. Mit dem Eintreten der Arbeitsruhe der Alveolen
zellen schwindet auch der Alveoleninhalt, die Driisenhohlraume erscheinen leer. 
Das schlieBt nicht aus, daB auch in der Milchdruse von Kuhen, die langere Zeit 
trocken stehen, hie und da Inseln im Parenchym gefunden werden, die Sekret 
liefern, genau so, wie wahrend der lebhaftesten Laktation auch ruhende Alveolen
gruppen bekannt sind. Das Ruhestadium der Milchdruse ist durch den Reichtum 
an resorbierenden und phagozytierenden Leukozyten und Monozyten aus
gezeichnet. 1m bindegewebigen Interstitium sind sie reichlich ausgestreut und 
finden sich auch zwischen den Epithelzellen. Besonders zahlreich liegen sie 
im Alveolenlumen, um hier Sekretreste zu beseitigen und Abraumarbeit zu 
leisten. Unter den Histiozyten und Blutleukozyten fallen Plasmazellen auf 
(MARTIN), die zwar auch in jungfraulichen Drusen nicht fehlen. Ihr Auftreten 
ist ahnlich zu werten wie bei einer chronis chen Entzundung; es sind umgewandelte 
Lymphozyten, denen eine Resorptionsleistung obIiegt. SchlieBlich sind im 
Involutionsstadium der Milchdruse mehr Corpora amylacea sive £lava allZU
treffen als in dem tatigen Mammarorgan. 

b) Die Sekretbildung in der Driisenzelle 

REINHARDT glaubte 1847, daB die Milch innerhalb des Drusellkorpers 
durch eine fettige Elltartullg der oberflachlichen Drusenepithelien des Alveolus 
entstehe. Ahnliche Ansichten wurden auch von FURSTENBERG, KOLLICKER und 
besonders von VIRCHOW vertreten und dem Gewicht des Namens eines VIRCHOW 
ist es wohl zuzuschreiben, daB erst verhaltnismaBig spat die Milchsekretion 
als ein physiologischer Vorgang innerhalb der Epithelzelle angesehen wurde, 
und man der irreversiblen fettigen Degeneration die spezifische Zellfunktion 
gegeniiberstellte. KEHRER fand 1871 das Epithel der Milchdruse einschichtig 
und nicht mehrschichtig, hielt aber noch an der fettigen Elltartung fest, die 
er dadurch zu erklaren versuchte, daB er sich einen schnellen Ersatz der Epithel-
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zellen durch Teilung vorstellte, zumal er haufig zweikernige Zellen gesehen hatte. 
Spat erst wurde die Milchdriise dem merokrinen Drlisentypus zugerechnet. 
LANGER war der erste, der die Tatigkeit der Zellen als Sekretion auffaBte und 
die Milch fiir ein Produkt dieser Sekretion hielt, wenn er sich auch noch nicht 
dariiber im klaren war, ob die Zelle beim Abgeben des im Zellprotoplasma 
gebildeten Fettes stirbt oder am Leben bleibt und rue sekretorische Tatigkeit 
fortsetzt. 

Eine vollig neue Auffassung iiber die Frage nach der Entstehung der Milch 
wurde von RAUBER vertreten, der dem Epithel sogar jede Beteiligung an der 
NIilchbildung absprach und der Annahme zuneigte, daB die Milch aus fettig 
zerfallenden Leukozyten oder Wanderzellen entstehe, die sich in Milchkiigelchen 
umwandeln. PAARTSCH und HEIDENHAIN konnten die Wanderzellentheorie 
RAUBERS widerlegen. HEIDENHAIN fand 2 Zelltypen; einmal £lache, proto
plasmaarme Zellen, die deutIiche Grenzen nicht besaBen. In den Alveolen, 
die von solchen Zellen gebildet werden, sollen sich Gerinnsel von Kasein finden. 
Die andere Zellart zeigt hohe Formen, die abgegrenzt sind. In diesen Zellen 
findet man fettige Einschliisse, die lumenseitig gelegen sind. Die AusstoBung 
des Fettes ist nach P AARTSCH auf eine Kontraktion des Zellprotoplasmas zuriickzu
fiihren. 

Auch iiber die Zellformen des sezernierenden Epithels liegen zahlreiche 
Untersuchungen vor. Hohe prismatische Zellen wechseln in den Alveolen mit 
niedrigem, kubischem Epithel abo Man geht nicht fehl, wenn man verschiedene 
Bedingungen fiir diesen Wechsel in der Hohe und Gestaltung des Zelleibes 
annimmt. Dagegen erscheint es zwecklos, zu versuchen, aIle diese verschiedenen 
Ausdrucksformen des biologischen Zellgeschehens auf einen Generalnenner zu 
bringen. 
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Abb. 25. Schnitt durch das laktierende .muter eines Rindes. Die getroifene Alveole 
befindet sieh in zeit,,-ciliger Ruhe; ihr Lumen ist eng, das sezernierende Epithel 
hoch und frei von Fetttropfen. Daful' wandern Leukozyten durch das Epithet 

ZeHl, Apochrom. 2 mm. Okul. 8 (nach LENFERS) 

Die tatige Zelle bildet eine kuppelformige Vorwolbung ihres Leibes in das 
Alveolarlumen aus. HEIDENHAIN und SIMON nehmen an, daB diese Zellkuppe 
abgestoBen wird und in die Alveolarlichtung flillt. BROUHA spricht direkt von 
einer Zelldekapitation. Andere Autoren, zu denen BIZZOZERO, VASSALE, STEIN
HAUS, DUCLERT, UNGER, MICHAELIS und OTTOLENGHI gehoren, fiihren die 
wechselnde Epithelform auf den Fiillungszustand der Alveolen zuriick, in zweiter 
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Lime ist auch die Entleerung des Sekrets aus der Zelle maBgebend fiir die Zell
form. Es, wiirde also eine prall gefiillte Alveole das Driisenepithel mechamsch 
zusammendriicken, eine Erscheinung, die auch an anderen driisigen Organen 
und Hohlorganen mcht unbekannt ist. Nach der Alveolenentleerung nimmt 
die Epithelzelle ihre prismatische Grundform wieder an. 

Man kann den Sekretionsvorgang in verschiedene Stadien zerlegen. 
Anfiillungsstadium. 1m Beginn der Sekretion trifft man auf hohe 

prismatische Zellen mit einer freien Kuppel. Die Zellen enthalten 1 bis 2 groBe, 
basal gelegene Zellkerne. 1m Protoplasma, das durch Plastosomen und ALT
MANNsche Granula gestreift und gekornt aussieht, werden kleine Fetttropfchen 
sichtbar, die sich im lumenseitigen Teil der Zelle ansammeln. 

Entladungsstadium. 1m zweiten Stadium beginnt die Entladung des 
Sekrets der Zellen. Sie haben ihre Kuppel verloren und sind niedriger, kubisch 
geworden. Das Fett liegt in groBen Tropfen neben dem Kern oder hart an der 
Alveolarlichtung. Es ist moglich, daB der Kern durch den Fetttropfen nach der 
freien Zelloberflache mitgerissen wird und sogar ausgestoBen werden kann 
(LENFERS), doch ist diese Erscheinung mcht als Regel aufzufassen. Die Kraft 
der Zellentladung bringt es mit sich, daB das Protoplasma an den freien Zell
teilen manchmal wie zerrissen aussieht und eine Fransenbildung zeigt. 

Erschopfungsstadium. 1st durch die Sekretabgabe der Driisenzellen 
das Alveolarlumen aufs auBerste erweitert, so werden die entleerten und er
schopf ten Zellen durch den Druck des freien Sekrets mechanisch zusammen
gepreBt und abgeflacht. Jetzt treten die myoepitheIialen Korbzellen in Tatigkeit. 
Durch ihre Kontraktion wird der Lumeninhalt in die DriisenausfUhrungsgange 
entleert. 

Wiederaufbaustadium. In der sich sofort anschlieBenden vierten Phase 
der sekretorischen Zellarbeit findet man weite, leere Alveolen. Die flachen 
Zellen, auf denen kein Sekretdruck mehr lastet, dehnen sich wieder aus, das 
verlorengegangene Protoplasma wird regeneriert. Die Zelle schickt sich zu 
erneuter Sekretionsleistung an und bildet ihre spezifischen Sekrete aus. Damit 
ist der Sekretionsvorgang zum Ringe geschlossen und beendet. 

Es darf mcht unerwahnt bleiben, daB BENDA und BERTKAU die mor
phologischen Veranderungen des Driisenepithels, wie Kuppelbildung, AbstoBung 
der papillenahnlichen Zellkappen und Zellfortsatze und die Fransenbildung fUr 
postmortal entstanden halten und als Kunstprodukte betrachten. Dem wider
sprechen die Untersuchungen von LENFERS. Nach LENFERS handelt es sich 
sicher mcht urn Artefakte, wohl aber urn eine verhaltnismaBig seltene Erscheinung, 
die durch die Fett- oder gar KernausstoBung zwanglos zu erklaren ist. Das Leben 
der Epithelzelle bleibt erhalten, da der Kern fUr gewohnIich mcht mit verloren 
geht. Die Sekretion ist ein Kontinuum, doch darf man annehmen, daB die Lebens
dauer der Zelle kurz ist, und die schwere Sekretionsarbeit die Zelle schnell altern 
und zerfallen laBt. Die im Alveolensekret gefundenen Protoplasmareste sind 
auf den Zelltod zuriickzufUhren. Die amitotischen Zellteilungen beweisen den 
schnellen Ersatz der in die Bresche nachriickenden Zellreserven. 

c) Die NISsENschen Korperchen 
In den Alveolen und im Sekret werden hie und da Korperchen gefunden, 

die NrssENschen Kugeln, die gewohnlich aus einem Haufen homogener oder 
leicht gekornter Substanz bestehen. Das NrssENsche Korperchen enthalt ent
weder Chromatintriimmer oder ist eine Art Kern, in dem das Chromatin sich 
in intensiv gefarbten, halbmondformigen Schollen an der Peripherie ansammelt, 
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wahrend im Zentrum ein heller Hof erkennbar ist. Die NISsENschen Kugeln 
fand OTTOLENGHI in allen Laktationsperioden bei allen Tieren, jedoch nicht 
bei trachtigen Tieren oder nach beendeter Laktation. Meistens haben die NISSEN
schen Kugeln ihren Sitz im Epithel der yom Sekret schon stark ausgedehnten 
Alveolen. Sie fehlen dagegen in den leeren oder ziemlich entleerten Alveolen 
fast vollig. Die NISsENschen Kugeln sind Abschniirungen von EpithelzeIlkernen 
oder Reste derselben. OTTOLENGHI glaubt, den Ursprung der NISsENschen 
Kugeln auch auf die Kerne von Lymphozyten zuriickfiihren zu konnen. 

Zellkern und Sekretion 

Soviel steht fest, daB ZeIlkerne und deren Triimmer reichlich in der Milch 
gefunden werden. Es ware im AnschluB daran die Frage zu erortern, ob sich 
die Zellkerne auch an der Sekretion beteiligen, so daB vielleicht der Nuklein
gehalt der Milch auf die in ihr enthaltenen ZeIlkerne zuriickzufUhren ist. Die 
Frage ist zu verneinen, denn der Nukleingehalt der Milch ist im Vergleich zu 
den in ihr gefundenen Kernen zu groB. 

Die Kernfunde in der Milch spielen eine groBe Rolle im Schrifttum. KEHRER 
glaubt, daB wahrend der Sekretion eine Kernteilung stattfinden miisse, obwohl 
er selbst keine Mitosen sah, und daB die neugebildeten Kerne an der Milch
bildung teilnehmen. Auch HEIDENHAIN und NISSEN vertreten eine ahnliche 
Auffassung. Sie sahen 2 Kerne in einer Zelle, die durch Mitose entstanden 
waren. NISSEN halt es fUr moglich, daB entweder der Kern unversehrt ins 
Alveolarlumen abgestoBen wird, oder daB sich das Chromatin intrazellular 
in Form von Segmenten an der Zellperipherie unter dem Bild einer Chromatolyse 
sammelt. Gegner dieser Anschauung sind BIZZOZERO und VASSALE. Sie sahen 
in der sezernierenden Driise keine Mitosen, dagegen fanden sie solche wahrend 
der Schwangerschaft. Sie entdeckten in den prismatischen Epithelien 2 Kerne, 
in den flachen nur einen und erklaren diesen Widerspruch damit, daB in den 
flachen Zellen die Kerne der Basalmembran anliegen, so daB auf dem Schnitt 
immer nur ein Kern zu sehen ist. 

AIle Autoren, die sich mit dieser Frage beschaftigten, haben zwei- und 
mehrkernige Zellen gesehen, auBer UNGER, der die Mehrkernigkeit auf eine 
zu groBe Schnittdicke zuriickfiihrt. UNGER will auch eine Beteiligung der Zell
kerne an der Sekretion nicht anerkennen, obwohl aIle Untersucher angeben, 
daB entweder Kernfragmente oder der ganze Kern abgestoBen werden konnen. 
Der Abbau der Kernsubstanz kann auch so vonstatten gehen, daB nekrobiotische 
Vorgange, z. B. fettige Entartung, einsetzen (CO EN, STEINHAUS, SIMON, 
DUCLERT). Werden chromatolytische Prozesse beobachtet, dann entstehen 
Kernbrockel, NISsENsche Kugeln (NISSEN, SZABO, UNGER, OTTOLENGHI, SIMON) 
und schlieBlich kann nach SIMON der Kern schon im Zellprotoplasma zerfallen 
und sich auflosen. 

Es bestehen demnach iiber den Untergang von ZeIlkernen und deren Ver
wertung als Sekretbestandteile ebensoviel Unstimmigkeiten wie iiber die Art 
der Kern vermehrung. Findet sie mitotisch oder amitotisch statt 1 Eine 
direkte Kernteilung wurde von NISSEN, S:L1VION und MICHAELIS gesehen, eine 
indirekte Kernteilung von KRAUSE, STEINHAUS, DUCLERT, NISSEN. SZABO, 
OTTOLENGHI, BIZZOZERO und VASSALE, V. EBNER, KEHRER, HEIDENHAIN, 
BENDA und FROMMEL konnten iiberhaupt keine Kernteilungsfiguren beobachten. 
Neuere Untersuchungen auf diesem Gebiete sind von LENFERS und ZIMMERMANN 
ausgefUhrt, durch die eine wohl endgiiltige Klarung der Kernteilungsprobleme 
in der Milchdriise herbeigefUhrt wurde. 
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LENFERS und ZIMMERMANN fanden ziemlich haufig zweikernige Zellen 
unter den prismatischen Zellformen, dagegen nur sehr selten unter den flachen 
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Abb. 26. Laktierende Druse einer Kuh. Das Fett in den Epithelze!len sammelt sich in groileren 
Tl'opfen an. Die napfformigen Kerne !legen huufig im Sekret des Alveolarlumens und werden zu
sammen mit 'dem Fetttropfen von den Zellon ullsgestoilen. ZeiJ3, Apochl'om. 2 mm. Okul. 8 (nach 

LENFERS) 

Epithelien. Wahrend der Kolostrumbildung kommen im Sekret der Alveolen 
und in den Milchgangen auBer 'den groBen Kolostrumzellen auch freie Kerne 
von Epithelien und Leukozyten vor. Entweder sind die Kerne unversehrt, 
odeI' sie befinden sich in den verschiedensten Stadien des Zerfalles und der 
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Abb. 27. Schnitt aus del' Alveolenwund 
des laktierenden Euters einer Kuh. Die 
Epithelzellen sind in apokriner Sekretion 
begriffen, ein Zellkern "'ird mit ausge
stoJ3en. Zeiil, Apochrom. 2 llllll. Oku1. 8 

(nach LENFERS) 

Gewo"nliche 
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Abb. 28. DunkleI' Epithelkern im Alveolar
epithel del' l\Iilchdruse eines P/2jailrigen 
Hindes. ZeiJ3, Apochrolll. 2 llllll. Oku1. 8 

(nach ZIM:YIERMANN) 

Auflosung, einer Chromatolyse, die UNGER und SZABO zuerst nachgewiesen 
haben. Die Epithelkerne sehen nach LENFERS oft napfformig vertieft aus, 
weil Fetttropfen Eindriicke in der Kernsubstanz zuriickgelassen haben. Auch 
Siegelringformen konnen beobachtet werden. Jedoch konnte LENFERS niemals 
fettig zerfallende Kerne finden, Postmortale Strukturveranderungen des Kernes 



Die Pseudokonkremente, Corpora amylacea 257 

werden durch starke VergroBerung und Quellung del' Kernsubstanz angedeutet. 
Die groBe Anzahl del' wahrend del' Sekretion zugrunde gehenden Epithelzell
kerne wird zum groBeren Teil auf mitotischem Wege, zum kleineren Teil 
durch amitotische Teilung ersetzt, und besonders werden die Ruhepausen in 
sekretleeren Alveolen mit der l'egenerativen Tatigkeit des Epithels ausgefiillt. 
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Abb. 29. Tubulus aus del' Milchdruse einer 2jahrigen Kuh. Es ist eine oberfHlchlichc Epithelzellen' 
lage und eine tiefere Lage von Myoepithelien vorhanden. 1m Epithel auffallend viele, dunkle, 
chromatinreiche, paarige Rerne, auch ein grof.ler einfacher Kern. Einige dunkle Kerne zeigen auch 
die Myoepithelschicht und das Bindegewebe. HEIDENHAINS Eisenlackhaematoxylin. Zeif.l, Apochrom. 

2 mm. Okul. 8 (nach ZIMMERMANN)], 

Die Zellkerne und ihre Reste, die in del' Milch gefunden werden, stehen mit 
dem Sekretionsvorgang an sich nicht in Verbindung; ihr Auftreten im Sekret 
ist aus dem reichlichen und schnellen Verbrauch del' Zellen zu erklaren, del' 
bedingt ist durch die intensive Sekretionsleistung. 

d) Protoplasmastruktm'en 

Das Protoplasma del' Epithelien wird von vielen Autoren als fein granuliert 
beschrieben. RAUBER el'kannte als erstel' eine feine, streifige, lamellal'e Struktur, 
die in del' Folge auch von OTTOLENGID, BIZZOZERO, LENFERS und anderen 
gesehen wurde. Es handelt sich hierbei um keine Besonderheit des Milchdriisen
epithels, denn auch die Zellen anderer driisiger Organe weisen einen regelmaBig 
gebauten Plastosomenapparat auf, del' mit den sekretorischen Aufgaben del' 
Epithelzelle in Verbindung zu bringen ist. LENFERS gibt an, daB die fuchsino
philen Kornchen del' Milchdriisenepithelien, wie sie STEINHAUS und DUCLERT 
gesehen haben, fiir diese spezifisch sind. 

e) Die Pseudokonkremente, Corpora amylacea 

Bei allen Haussaugetieren kommen nach MARTIN mikroskopisch kleine, 
konkrementahnliche Korperchen VOl'. Sie besitzen eine kugelige Gestalt und 
liegen intraalveolar und interalveolar. Sie sind von HERZ zuerst in del' Milch 
gesehen worden, denn sie finden sich oft in der ermolkenen Kuhmilch (W. WINKLER 
und andere) und in del' Frauenmilch (W. WINKLER, WEDERHAKE). IWANOFF 
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beschrieb sie 1890 als konstante Bestandteile des Kolostrums. Auch diese in 
der Milch, im Kolostrum und in Milchprodukten gefundenen Corpora amylacea 
entstammen dem Alveoleninhalt (ZIMMERMANN, W. WINKLER). Die von 
FURSTENBERG in der Mamma der Kuh beobachteten Konkremente und die von 
HAMMARSTEN beschriebenen, die sich aus organischen Stoffen und Kalksalzen 
zusammensetzen, haben mit den amyloidahnlichen Korpern nichts zu tun. 
Ihre ZahI ist verschieden. Am haufigsten und am reichlichsten findet man sie 
nach ZIMMERMANN bei alteren Tieren nach der Laktation. Auch LENFERS sah 

Abb. 30. Kleinste Corpora amylacea 
aus der stark milchenden Druse einer 
8jabrigen Kuh. Zwei der Oorpora 
amylacea sind nur von halber GroJ3e 
des neben liegenden Epitbelkernes; 
aile sind deutJicb gescbicbtet, mit 
dunklem Kern. Zeif3, Apocbrom. 
2 mm, Komp.-Oku!. 8 (nach ZIMMER-

MANN) 

sie haufiger in der in Involution begriffenen 
Milchdriise. Oft liegen ohne GesetzmaBigkeit 10 
bis 12 Corpora amylacea in einer Alveole. 
Wahrend OTTOLENGHI und ZIMMERMANN die 
intra- und interalveolar gelegenen Korperchen 
fiir identisch halten, nimmt W. WINKLER an, 
daB man zwischen Corpora amylacea und ver
schiedenen Konkretionen unterscheiden miisse. 
Die einen Konkretionen entwickeln sich an der 
Alveolenwand oder auch im interstitiellen Binde
gewebe aus oder an Zellen und Gewebselementen, 
die anderen liegen frei im Alveolenhohlraum. 
ZIMMERMANN sah an ihnen stets eine deutliche, 

meist konzentrische, seltener exzentrische Schichtung, von der die Bezeichnung 
diesel' Pseudokonkremente abgeleitet ist. Manche Amyloidkorperchen sehen 

Abb. :>1. Konzentrisch geschichtetes grof.les 
Corpus amylaceum aus der Milch druse cineI' 
6jahrigen scbwacb milcbenden Kuh. 1m lnnern 
die Schichten bogenformig abgegrenzt und 
teilweise undeutlich. ZeiJ3, Apochrom. 2 mm, 

Komp.-Oku!. 4 (nach ZnrMERMANN) 

radiar gestreift aus oder erscheinen am 
Rande ausgefranst, aufgesplittert, blaB, 
als ob sie in Auflosung begriffen seien. 
Uber die Entstehung und die Herkunft 
der Corpora amylacea au Bern sich nur 
W. WINKLER und ERNST, wahrend die 

. iibrigen Untersucher, auch JOEST und 
STECK nichts iiber ihre Genese aussagen 
konnen. W. WINKLERS Ansicht geht dahin, 
daB die Amyloidkorper im Epithel ent
stehen und degenerierte Epithel- oder 
"Keimzellen" seien. ZIMMERMANN verneint 
mit Sicherheit ihre Herkunft von degene
rierten Epithelien. ERNST glaubt, daB die 
Vorstufen der Corpora amylacea k!eine 
Gerinnsel, EiweiBschoIIen oder Kern- und 
Zellfragmente sind, um die sich Schicht 
auf Schicht legt, bis schlieBlich ein die 
ganze Alveole ausfiillendes Pseudokon
krement entstanden ist. In die geschichtete 
Grundsubstanz konnen sich Kalk- oder 

Magnesiasalze einlagern. Es waren also reine Sekretkonkremente, deren Be
schaffenheit eine verschiedene ist, je nach der Art del' Ausfallungen, die zu
sammensintern. Die nach ihm "vom Bindegewebe umschlossenen" Amyloid
korperchen waren demnach yom Alveolenlumen in das Bindegewe be vorgedrungen. 
J OEST und STECK sahen die Korperchen im Bereich der Ausfiihrungsgange nur 
im Lumen. Ihre GroBe schwankt zwischen 5 bis 200 fl. OTTOLENGHI fand sie 
im ungefarbten Praparat, das mit physiologischer Kochsalz16sung hergestellt 
war, haufig mit feinen Fettsaurenadeln umgeben odeI' umlagert von Mono-
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nuklearen oder Riesenzellen ahnlichen Gebilden, die eine phagozytierende oder 
resorbierende Tatigkeit ausiiben sollen, ahnlich wie Osteoklasten. J OEST und 
STECK konnten diese Befunde niemals erheben. Dagegen fanden sie desquamierte 
Epithelien in der engsten Nachbarschaft mit den Corpora amylacea. JOEST 
und STECK fanden zum Unterschied von allen anderen Untersuchern in Serien
schnitten die Pseudokonkremente nur im Alveolarlumen £rei liegend und glauben, 
daB die Lage im interstitiellen Bindegewebe nur durch die Schnittrichtung 
vorgetauscht wird. In der Regel umgibt eine einfache oder doppelte Begrenzungs
linie die Korperchen, in der Kerne erkennbar sind, die einer besonderen RiiIle 
anzugehoren scheinen, welche die Korperchen konzentrisch umgibt. 

Die Korperchen farben sich gut mit Ramatoxylin, Karmin und Anilin
farbstoffen, z. B. Methylenblau, Gentianaviolett, Jodgriin, Methylgriin. Sie 
zeigen der Jod-Schwefelsaure-Behandlung gegeniiber keine Metachromasie wie 
die typischen metachromatischen Korper, z. B. in der Prostata. Man stellt daher 
die Pseudokonkremente der Milch als Corpora flava, die nur amyloidahnlich 
sind, den Corpora versicolorata sive amylacea mit typischer Metachromasie gegen
iiber. Chemische Agenzien greifen sie schwer an. In Alkohol, Chloroform, Ather, 
in 1 % Essigsaure, 10% Salzsaure, 5 bis 10% Schwefelsaure, 36% Kalilauge 
bleiben sie unverandert. Reine Schwefelsaure, Salzsaure und Salpetersaure 
machen die Korperchen erst blasser, dann losen sie die Konkremente vollig auf. 
J OEST und STECK haben bei ihren Untersuchungen gefunden, daB keine der 
gebrauchlichen Farbemethoden eine fiir aIle Kugeln gleichmaBige und charakte
ristische Farbung ergibt. Es gibt zurzeit noch keine Methode, um aIle Kugeln 
elektiv metachromatisch zur Darstellung zu bringen. Nach dem Ausfall der 
mikrochemischen Untersuchungen kann man darauf schlieBen, daB die mikro
skopischen Pseudokonkremente in der Milchdru.se im wesentlichen aus EiweiB 
bestehen. Die Korperchen entstehen im Epithel selbst und entwickeln sich 
in ihm. Sie gelangen unter Verdrangung, Atrophie und Durchbrechung der 
Epithelschicht in das Innere der Alveole und konnen mittels eines ahnlichen 
Wirkungsmechanismus in das interalveolare Gewebe geraten. 

f) Die Kolostrumbildung 

In der wenige Tage vor und nach der Geburt in der Milchdriise abgesonderten 
Milch fallen bei der mikroskopischen Untersuchung eigenartige Zellen auf, 
die fiir dieses Friihsekret der Milchdriisen charakteristisch sind. Die Milch
kiigelchen der Kolostralmilch sind schon friih den Untersuchern aufgefallen. 
DONNE fand sie 1838 als erster und gab ihnen den Namen "corps granuleux". 
Merkwiirdigerweise wurden sie nicht gleich als regelmaBige Bestandteile des 
Brustdriisensekretes anerkannt, denn LIMON bestritt ihre Anwesenheit im 
Kolostrum von Frauen. GUTERBOCK sah jedoch die Kolostrumkorperchen 
im Brustdriisensekret von Schwangeren schon einige W ochen vor der Nieder
kunft. MANDL leugnete zwar nicht das regelmaBige Vorkommen der "corps 
granuleux", aber er glaubte, diese Korperchen waren erst nach der Sekretion 
in der fertigen Kolostralmilch durch Prazipitation entstandene Konglomerate. 
HENLE hat ihnen den Namen Kolostralkorperchen gegeben, ohne aber damit 
ausdriicken zu wollen, daB sie selbstandige Zellgebilde waren. Nach NASs'E 
sind die Kolostrumkorperchen kornige Konglomerate, die Vorstufen der Milch
fettkiigelchen darstellen. D'OUTREPONT und MUNz schlie Ben sich dieser Auf
fassung an, wahrend REINHARDT die Kolostrumkorperchen fiir fettig entartete 
Driisenepithelien halt. Auch LANGER glaubt an ihre epitheliale Herkunft, doch 
sollen es nicht Zellen der Driisenalveolen, sondern der Driisenausfiihrungsgange 

17* 
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sein. Haufig will er in ihnen einen Kern entdeckt haben. Auch BEIGEL sah 
bei Karminfarbung 1 bis 3 groBe Zellkerne mit Nukleolen. Die Kernbefunde 
konnten von anderen Autoren, z. B. von LEHMANN, nicht bestatigt werden. 

Die Theorie der Epithelzellengenese hielt sich lange, da sie durch bedeutende 
Autoren, wie KOLLIKER, VIRCHOW (1858), STRICKER, KEHRER, Ft"RSTENBERG, 
HEIDENHAIN, PAARTSCH und KADGIN, verteidigt wurde. Nach diesen sollten 
die Kolostrumkorperchen Reste der fettig degenerierten Zellen sein, an denen 
man bei der Untersuchung auf dem geheizten Objekttisch eine amoboide Be
wegung wahrgenommen hatte, eine Feststellung, die SCHWARZ bestatigte. 

Eine neue Auffassung der Kolostrumkorperchen wurde von RAUBER ver
treten. RAUBER besonders war es, der anfangs glaubte, daB die Leukozyten 
die eigentlichen Bildner der Milchsubstanzen seien. Insbesondere die Lympho
zyten, die er Galakto blasten nannte, sollten das Milchfett als Spaltungs
produkt ihrer EiweiBsubstanzen bilden. Nach dieser Theorie waren die Kolostrum
korperchen farblose Blutzellen, die in fettiger Degeneration begriffen sind. 
TUSSENBROEK lehnte ebenfalls die epitheliale Abstammung der Kolostrum
korperchen abo 

Klassische Untersuchungen der morphologischen Kolostrumforschung 
stammen von CZERNY (1890), der die Kolostrumkorperchen von den Leukozyten 
ableitet. Er sagt, die Kolostrumkorperchen sind Leukozyten, die in die Brust
driisenalveolen eingewandert sind. Sobald die Brustdriise ihre sekretorische 
Tatigkeit aufnimmt, also Milch bildet, die aber zunachst noch nicht entleert 
wird, nehmen die Leukozyten die unverbrauchten Milchkiigelchen auf und suchen 
sie auf den Lymphbahnen aus der l\1ilchdriise herauszubefOrdern, urn ihre re
sorptive Tiitigkeit in den Lymphknoten zu beenden. STEINHAUS baute diese 
Lehre CZERNYS dahin aus, da~ er die Genese der Kolostrumkorperchen noch 
enger faBte. Da er zur Zeit der Kolostrumbildung reichlich Mastzellen im Driisen
stroma gefunden hatte, glaubte er, die Kolostrumkorperchen seien Mastzellen 
mit verfetteten eosinophil en . Zellgranula. MICHAELIS leitete die Kolostrum
korperchen von den groBen Mononuklearen ab, die Fett in ihren Zelleib auf
genommen haben. Er wendet sich scharf gegen die RAUBERsche Theorie von 
der degenerativen Verfettung der farblosen Blutzellen, denn damit konne die 
amohoide Bewegung der Kolostrumki.irperchen nicht in Einklang gebracht 
werden. UNGER vertritt die ganz ahwegige Ansicht, daB die Kolostrumki.irperchen 
den Talgdriisen entstammen. COHN laBt die Korperchen aus polynuklearen 
neutrophilen Leukozyten entstehen. Auch in der Driise, die sich in der Involution 
befindet, sind nach COHN Kolostrumki.irperchen enthalten, und auch OTTOLENGHI 
glaubt, daB ihr Auftreten unahhangig ist von der Zeit des Puerperiums. Sie 
deuten stets auf eine unvollkommene Tatigkeit der" Mamma hin. 

In neuerer Zeit tritt POPPER wieder auf den Boden der epithelialen Genese 
der Ki.irperchen, die als Gang- oder Alveolenepithelien in das Driisenlumen 
geraten. Eine Zeitlang zeigen sie Lebenserscheinungen, um dann zu verfetten. 
Auch RAUBITSCHEK schlieBt sich dieser Ansicht an. 

Die sehr ausfiihrliche Arbeit von BAB nennt die Kolostrumbildung ein 
physiologisches Analogon zu den Entziindungsvorgangen (1904). Der Vorgang 
der Kolostrumbildung ist durch intraperitonaeale Milchinjektion im Experiment 
vi.illig nachahmbar, so daB es den Praparaten nicht anzusehen ist, ob sie dem 
Experiment oder dem wirklichen Kolostrum entstammen. Die Kolostrum
ki.irperchen waren demnach histiogene Makrophagen. Nicht ganz aufgeklart 
ist nach BAB die Natur der zu den Mononuklearen gehi.irenden "Kolostralschaum
zellen", da es nicht feststeht, ob ihr Protoplasma maschig und wabig gebaut 
ist, oder ob ihr schaumiges Aussehen auf Synthese des Fettes zu kleinen Kugeln 
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und Kornchen beruht. POROHER und P ANISSET kommen zu der Ansicht, daB 
das Kolostrum das Endprodukt der Phagozyten einer Milch ist, die vorher 
sezerniert und nicht gleich ausgeschieden wurde. Die Versuche von W ALLIeH 
und LEVADITI tragen nichts zu einer Klarung der Kolostrumfrage bei. 

W. WINKLER (1908) beschaftigt sich eingehend mit der CZERNYSchen Hypo
these, die er nicht als vollstandig begrundet halt und kommt auf Grund eigener 
Beobachtungen zu dem Schlusse, daB die Kolostrumkorperchen vergroBerte 
Epithelzellen seien, die gewohnlich mit kleinen Fettkugelchen angefiillt sind 
und einen gel ben Farbstoff enthalten. Amoboide Bewegung konnte er an ihnen 
ebenfalls beobachten. SOHULZ hat 1909 auf Grund seiner eigenen Untersuchungen 
die Ansicht vertreten, daB die Kolostrumkorperchen zum groBten Teil aus 
fettig degenerierten Drusenepithelien bestehen, nur ein Teil ist von mononuklearen 
resorbierenden Leukozyten abzuleiten. Die Korperchen sind 5 bis 47 f.1, groB. 
Meist haben sie 1, selten 2 exzentrisch gelegene Kerne, die bis zu 15 f.1, groB 
werden. Sie sind blasig geschwollen und mit 1 bis 3 Nukleolen ausgestattet. 
Der Zelleib der Kolostrumkorperchen ist meist wabig gebaut, manchmal erscheint 
das Protoplasma fein granuliert. Die Fetttropfen bilden die Zellkonturen urn, 
so daB eine Maulbeerform entsteht. In den von Fett strotzenden Zellkugeln 
fehlt ein Kern. SOHULZ glaubt, daB polynukleare Blutleukozyten und Lympho
zyten nicht zu Kolostrumkorperchen werden konnen, daB aber die Makro
phagen sich in solche umzubilden imstande sind. THOMAS unterscheidet poly
morphkernige und vielleicht histiogene, makrophage, mononukleare Kolostrum
zellen. Es scheint also, als ob eine dualistische Auffassung in der Kolostrum
korperchengenese angenommen werden muB, da die RAUBERsche Leukozyten
theorie, die VON BAR noch mehr spezialisiert wurde und in eine IVlonozyten
theorie umgeschmolzen wurde, allein nicht mehr haltbar ist, sondern daB auch 
die Auffassung der epithelial en Abkunft, und zwar des groBeren Teiles der Kolo
strumkorperchen heute ihren Platz behauptet. 

ERNST ist in der neuesten Auflage seines Lehrbuches (1927) uber Milch
hygiene ganz Unitarier im Hinblick auf die Genese der Kolostralkorperchen. 
Er ist der Ansicht, daB diese ihrer ganzen Struktur und ihrem farberischen 
Verhalten nach Epithelien und keine Leukozyten sind, selbst dann, wenn es 
sich bewahrheite, daB amoboide Bewegungen der Kolostralkorperchen nach
gewiesen Willden. Die Zellen (Schaumzellen) stammen aus den Alveolen und 
sind entweder durch Fettanhaufung im Zelleib gedehnt und geblaht oder sie 
besitzen bei mangelndem Fettgehalt einen nur schmalen Protoplasmasaum. 
Ihre Entstehung ware nach ERNST so zu erldaren, daB es Zellindividuen sind, 
die in ihrer sekretorischen Tatigkeit entweder hinter der normalen Zelleistung 
zuruckgeblieben oder ihr voraufgeeilt sind; dellll nur aus gleichwertiger und 
gleichmaBiger Zellarbeit ergebe sich ein gleichmaBiges Sekret, also eine Milch 
konstanter Zusammensetzung. Folgt man dieser etwas gezwungenen Allllahme, 
so miiBte die Milchdruse unter den Drusen des Organismus eine Sonderstellung 
einnehmen, denn bei allen Drusen ist sonst eine Sekretion im Gleichtakt der 
Zellarbeit festzustellen, ohne daB Schwankungen der Leistung der Einzelzelle 
beobachtet wiirden, die aus dem Rahmen der Gesamtleistung der Druse heraus
fielen. Ein genugender Beweis fill die epitheliale Natur der Kolostralkorperchen 
ist das Vorkommen derartiger Zellen im intakten Epithelverbande. Eine Mehr
kernigkeit der Zellen wird nach ERNST durch 2 sich deckende Zellen oder durch 
Makrophagen vorgetauscht. 

In der Kolostralmilch werden nach SOHULZ ferner noch reichlich Fett 
tragende Leukozyten gefunden, die nur schwer von den Kolostrumkorperchen 
zu unterscheiden sind. Lymphozyten sind dagegen nie Fetttrager. Auch EiweiB 
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tragende Leukozyten, "Albuminophoren", werden nicht selten beobachtet. 
Die iibrigen Bestandteile des Kolostrums sind dieselben wie in der Milch, nam
lich Kappen und Kugeln, deren epitheliale Abkunft sichergestellt ist (VOGEL, 
POPPER). SchlieBlich sind freie Kerne, und in den ersten Tagen nach der Geburt 
auch einige rote Blutkorperchen von SCHULZ im Milchdriisensekret gefunden 
worden. STRECKEISEN fand die Kolostrumkorperchen bei jeder Eutererkrankung 
in der Milch. ARNOLD glaubt, daB das Fett in den Leukozyten alias Kolostrum
korperchen teils durch Phagozytose, teils durch Synthese entstanden ist. Nach 
BERKA. waren die Kolostralzellen vorwiegend aus dem bindegewebigen Stroma
infiltrat stammende groBe Lymphozyten. 

4. Physiologie der Milchdriise 
a) Allgemeines fiber Sekretbildung 

Wahrend sich im mikroskopischen Bilde Beginn, Hohepunkt und Abklingen 
der Laktation im Zellgeschehen morphologisch ausgezeichnet verfolgen lassen, 
sind die Bedingungen, unter denen die Laktation in allen ihren Phasen vonstatten 
geht, die Konstellationen fiir die Tatigkeit des Mammarorgans also, keineswegs 
so bekannt, daB es moglich ware, eine eindeutige Erklarung fiir sie zu geben. 

Es sind sicher mehrere Krafte im Spiel, die an der Anfachung der Laktation 
beteiligt sind, Einfliisse, die als N ervenreize auf Nervenbahnen und als 
chemische Reize, als Hormone, auf dem Blutwege an das sezernierende 
Epithel der Milchdriise herangetragen werden. Ihr Zusammenspiel ist fiir den 
physiologischen Ablauf der Laktation notwendig. 

Zahlreich sind die Versuche, die unternommen wurden, urn eine vollige 
Isolierung der Milchdriise herbeizufiihren und sie von allen nervosen Einfliissen 
auszuschalten. Die Experimente wurden meist an Hunden, Ziegen und Meer
schweinchen ausgefiihrt. Man resezierte entweder die an die Milchdriise heran
tretenden Nerven, also den unteren und mittleren Ast des Nervus spermaticus 
externus bei Ziegen (ECKHARDT, MINOROW, HEIDENHAIN, ROHRIG, PAARTSCH, 
SINETY, LAFFONT) oder man exstirpierte Hunden das Lendenmark, einmal 
sogar das ganze Riickenmark bis zur Cauda equina (GOLTZ, FREUSBERG und 
EWALD). Eine andere Versuchsanordnung bestand darin, eine Unterbrechung 
des sympathischen Nervensystems durch eine Resektion des Plexus hypo
gastricus oder des Ganglion coeliac urn herbeizufiihren (REIN, PFISTER, BASCH). 
Das Ergebnis aller dieser Versuche war, daB nach der Geburt trotzdem eine 
Laktation eintrat, daB also der Beginn der Sekretion der MiIchdriise sehr weit
gehend yom Nervensystem unabhangig ist. Andere, wie RIBBERT, MINOROW 
und BASCH, sahen einen physiologischen Beginn und Ablauf der Laktation auch 
dann, wenn sie das gesamte Mammarorgan exstirpierten und an einer anderen 
Korperstelle, z. B. auf dem Riicken oder auf dem Ohr, durch Transplantation 
zur Anheilung brachten. 

Auch aus den klinischen Erfahrungen lieB sich die Selbstandigkeit der 
Sekretion der Milchdriise erschlieBen, Beobachtungen, die an die experimentellen 
Riickenmarksexstirpationen der Autoren ankniipfen. ROUTH und MERCIER 
sahen bei graviden Frauen mit einem Bruch der Wirbelsaule und volliger Durch
trennung des Riickenmarkes ebenfalls eine Sekretion der Milchdriise in Gang 
kommen. 

v. PFAUNDLER halt aIle Versuche, die mit dem Ziel ausgefiihrt waren, die 
Milchdriise ihrer nervosen Leitungsbahnen zu berauben, fiir nicht vollig beweisend, 
da niemals alle Nervenstrecken blockiert werden konnten, und die GefaBnerven 
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unversehrt blieben; vasomotorische Einfliisse konnen also me ausgeschaltet 
werden. 

Doch liiBt sich soviel aus den Versuchsergebnissen ablesen, daB zum mindesten 
Nervenbahnen, auf denen sekretorische Reize und Reflexe an das Milchdriisen
gewebe herangetragen werden konnen, fur den Sekretionsbeginn und -ablauf 
iiberfliissig sind. 

Auch Parabioseversuche lassen diese SchluBfolgerung zu. CRISTEA 
sah bei Parabiose eines graviden und eines nicht trachtigen Rattenweibchens 
nach dem Geburtsvorgang bei dem ersteren Tier Milch in den Brustdriisen beider 
Tiere auftreten. 

Mechanische Theorie der Laktation. Durch die Parabioseversuche 
konnte auch die Lehre von den rein mechanischen Bedingungen der Milch
sekretion abgelehnt werden, die von FREUND aufgestellt worden war. Bei den 
Parabiosetieren bestand namlich keine direkte Kommunikation der BlutgefaBe. 
FREUND, und im weiteren Ausbau der Hypothese auch SCHEIN, nehmen an, 
daB nach der AusstoBung der Frucht und wahrend der beginnenden Involution 
des Uterus groBere Blutmengen dem Mammarorgan zur Verfugung standen, 
die bisher dem vergroBerten und viel Blut beanspruchenden Uterus zugeflossen 
seien. Es trete also eine kompensatorische Hyperamie ein. Wenn auch solche 
Hyperamien bekannt sind, sie wiirden unter die Gruppe der reflektorischen 
Hyperamien einzureihen sein, so ist damit noch nicht bewiesen, daB eine ortliche 
Blutiiberfiillung AniaB einer Sekretion, Reizmoment, fiir die Epithelien sein 
kann. Findet man doch schon vor der Geburt beim Kaninchen eine Milchdriisen
sekretion, und auch das Auftreten der "Hexenmilch" beim Neugeborenen spricht 
gegen diese rein mechanische Auffassung der Laktationsbedingungen. Auch 
die Transplantationsversuche von RIBBERT und BASCH vermogen die mechanische 
Theorie zu widerlegen und ganz besonders auch die zitierten Parabioseversuche. 

Reizstofftheorien der Laktation. Wahrend also die Geburtsvorgange 
lediglich als Auftakt fiir die sichtbare Massensekretion der Milchdriise angesehen 
werden miissen, denn morphologisch laBt sich im Zelleben der Driise schon vor 
der Geburt die lebhafte Vorbereitung des Parenchyms in Anordnung und Auf
marsch der Zellen verfolgen, muB der erste Impuls zur Sekretion in Stoffen 
chemischer Natur gesucht werden, die in anderen Organen des Korpers entstehen 
und im Blute kreisen. DaB es im wesentlichen die Geschlechtsorgane sein miissen, 
in die wir die Entstehung der Hormone verlegen, ist bei der innigen Verspannung 
zwischen Milchdriise und weiblichen Sexusorganen ohne weiteres einleuchtend. 

Doch gehen die Ansichten dariiber weit auseinander, in welchem Sexual
organ die Hormone gebildet werden, denen die Einleitung der MiIchsekretion 
obliegt. Sind es mehrere Organe oder ist es nur ein einzelnes, die als inkretorische 
Drusen mit voriibergehender Inkretleistung ausgestattet sind, oder treten diese 
transitorischen Hormonlieferanten, wie Plazenta, Ovar, Fetus, mit den standigen 
Driisen mit innerer Sekretion in Verbindung, etwa mit der Hypophyse? Wie 
stellt man sich die fordernde und anderseits die hemmende Wirkung der Hormone 
in bezug auf die Milchdriise vor? 

Alle Fragen lassen sich noch nicht eindeutig beantworten und bei der be
scheidenen Kenntnis, die wir heute von den Hormonen haben, die im umgekehrt 
proportionalen Verhaltnis zu der Fiille des iiber dieses Thema bekannten Schrift
tums steht, lassen sich folgende Laktationstheorien als Reizstofftheorien ent
wickeln. 

N ahrstofftheorien. Die Uberleitung von der mechanischen Theorie, 
welche einen EinfluB durch die Veranderung der Blutversorgung des Mammar
organs in quantitativer Hinsicht annahm, zu der hamatogenen Theorie, die 
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ein verandertes oder neues Quale im Blute voraussetzt, bildet die Theorie von 
SCHEIN (1908), HILDEBRANDT, RAUBER. Diese Autoren glaubten, daB "milch
fahige Stoffe" im Elute IITeisen, die nach der Geburt fUr die Brustdriisen verfiigbar 
wiirden, nachdem sie vorher von der Plazenta absorbiert worden seien. 

Schon RAUBER sprach davon, "daB mit der AusstoBung der Leibesfrucht 
ein Nahrmaterial disponibel wird, das jenseits der Geburt zur Bereitung der 
Sauglingsnahrung dient". Tritt eine neue Trachtigkeit ein, so entwickelt sich 
das Umgekehrte, die Plazenta reiBt die milchfahigen Stoffe an sich, das Mammar
organ verarmt an solchen Stoffen, und seine Sekretion versiegt allmahlich. 

HALBAN hat dieser Theorie gegeniiber auf das Ausbleiben der Milchsekretion 
nach dem intrauterinen Fruchttode hingewiesen und auf ihr Eintreten nach 
Molengeburten. 

FUr die Bezeichnung "milchfahige Stoffe" schlug v. PFAUNDLER "Frucht
nahrstoffbildner" vor. Man hat sich unter den milchfahigen Stoffen das Bildungs
material fUr Milchzucker, Milchfett und Kasein vorzustellen. 

b) Reizstofftheorien 

Die noch hypothetischen Reizstoffe, die als Inkretstoffe aufzufassen sind, 
werden als Stimuline oder als Milchdriisenhormone (STARLING) bezeichnet. 
Schon BOUCHACOURT hatte auf die Moglichkeit eines Zusammenwirkens von 
Plazenta und Mamma hingewiesen. Er hielt eine innere SelITetion der Plazenta 
fUr denkbar, stellte sich aber unter dem Sekret geformte Bestandteile vor, die 
"boules plasmodiales". Die bei manchen Saugern, z. B. beim Rinde und Kaninchen, 
zu beob~chtende Eigentiimlichkeit des Auffressens der Plazenta nach der Geburt 
konne in dieser Richtung gewertet werden, da bei diesen Tieren ein besonders 
schneller Beginn der Milchsekretion festzustellen ist. Seine BeweisfUhrung 
ist sic her irrig, da auch bei anderen Saugern, die die Eigenart des Plazenta
verzehrs nicht besitzen, die Milchsekretion automatisch post partum einsetzt, 
und die perorale Zufuhr von Inkretstoffen einer ausgiebigen und schneJlen 
Wirkung auf die Driisenzellen der Mamma im Wege steht. Schon SINETY und 
besonders HALBAN haben auf die Unsicherheit dieser Theorie mit dem Hinweis 
aufmerksam gemacht, daB die Milchsekretion noch andauere, zu einer Zeit, 
in der jeder Austausch von Stoffen zwischen Plazenta und Milchdriise fortfalle. 

Man hatte auch die Auffassung vertreten, daB die Stimuline, die im positiven, 
fordernden Sinne tatig sind, zunachst nur eine Hyperplasie des Mammardriisen
gewebes veranlassen. Hat sich durch sie das Driisengewebe zu hochster Reife 
entfaltet, so tritt von selbst, zwangslaufig, eine Sekretion ein. Doch auch hier
gegen ist der Einwand zu erheben, daB der Graviditatsimpuls die Milchdriise 
schon vor dem Eintritt der Geburt zur Ausreifnng bringt, daB anderseits die 
Driise schon vor dem AbschlnB ihrer Entwicklung in eine Sekretion eintreten 
kann, so bei Friihgeburten. Darans ergab sich die notwendige Folgerung, daB 
man neben den die Hyperplasie fordernden Stoffen auch sekretionshemmende 
Momente annehmen miisse, Hemmnngsstoffe, die eine sekretorische Tatigkeit 
der ausgereiften Mamma wahrend der Schwangerschaft hintanhalten. 

HILDEBRANDT stiitzte die Auffassung von der Wechselwirkung von Reiz
stoffen und Hemmungsstoffen dadurch, daB er beide, Reizung und Hemmung, 
als Wirkungen ein und desselben Prinzips ansah. Experimentell sucht er seine 
Theorie dadurch zu stiitzen, daB er eine autolytische Digestion von Milchdriisen
brei und Plazentabrei nachwies. Diese sollte in einer laktierenden Mamma 
groBer sein als in einer ruhenden. Das autolytische Ferment spaltet das den 
Driisenzellen zugefUhrte BluteiweiB zu einfachen Komplexen, aus denen die 
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Driisenzellen die typischen EiweiBkorper der Milch aufbauen. Auch in dem 
Plazentabrei erfolgt in ge"VIrissem Grade eine Autolyse. Mischt man beide Sub
stanzen, so ist die Wirkung beider nicht gleich der Summe aus diesen beiden 
Faktoren. Daraus kann der SchluB gezogen werden, daB die Plazenta Stoffe 
erzeuge, die einen hemmenden EinfIuB auf die autolytische Fahigkeit der 
Mamma ausiiben. 

HILDEBRANDT bringt Autolyse und Sekretionsvorgang in einen Zusammen· 
hang, der bisher von anderen Autoren noch nicht bestatigt wurde. Die Versuche 
HILDEBRANDTS sind, me v. PFAUNDLER bemerkt, nicht beweiskraftig, doch 
hat sich die Idee, der deduktive SchluB HILDEBRANDTS, behauptet und ist von 
STARLING, HALBAN, ASCHNER und GRIGORIU aufgegriffen und ausgebaut worden, 
so daB die Theorie der Reiz- und Hemmungsstoffe heute von den meisten Autoren 
angenommen ist. HALBAN schreibt z. B.: "Die Plazenta iibt auf die Mamma 
einen hyperplasierenden Reiz aus. Wenn der Reiz, der das Wachstum ausiost, 
aufhort, kann die Mamma zur Sekretion iibergehen. Es ist daher moglich, daB 
das Wachstum als solches hindernd fiir das Auftreten der Sekretion ist." 

Ein Beweis fUr das Vorkommen von Sekretionshemmungskorpern im Blute 
scheint durch die Versuche von STARLING und seinen SchiiIern dadurch erbracht 
zu sein, daB eine kiinstliche Unterbrechung der Graviditat beim Kaninchen 
innerhalb der ersten 14 Tage, bevor also die ersten Sekretionsalveolen gebildet 
sind, nur regressive Veranderungen in der Driise verursacht. Wird die Graviditat 
in einem spateren Zeitpunkt unterbrochen, so geraten die sekretorischen Alveolen 
in Tatigkeit und es resultiert eine Absonderung von Milch. 

KNl)PFELMACHER spritzte weiblichen Meerschweinchen, Kaninchen und 
Ziegen subkutan Serum ein, das von hochtrachtigen, von gebarenden oder von 
Tieren stammte, die eben geboren hatten, und wollte mit diesem Versuche 
den Nachweis von Hormonen im Blute erbringen. Jedoch verliefen die Versuche 
negativ. 

v. PFAUNDLER halt die Experimente von KNOPFELMACHER fUr nicht beweis
kraftig und wiirde ahnliche nur dann als zwingend ansehen, wenn es gelange, 
eine bestehende MiIchsekretion durch eine Einspritzung von artgieichem Serum 
schwangerer Tiere zu unterbrechen oder zu behindern. 

Diese Forderung erscheint nach den Versuchen von ERRICO erfiillt, del' 
saugenden Hiindinnen das Blut einer trachtigen Hiindin intravenos injizierte 
und ein voriibergehendes volliges Sistieren der Milchsekretion beobachtet haben 
will. Auch W. L. GAINES hat bei der Transfusion des Blutes einer trachtigen 
Ziege auf eine milchende eine voriibergehende Hemmung der MiIchsekretion 
festgestellt. 

ERNST zweifelt an der Moglichkeit, daB ein derartiger Beweis iiberhaupt 
zu erbringen ware, denn es kann eine Sekretion der Milchdriise bei der Geburt 
einzelner Zmllingstiere eintreten und, obwohl die Trachtigkeit weiter fortbesteht, 
auch anhalten. 

Die zahlreichen Theorien, die entwickelt worden sind, um den Beginn der 
Laktation zu erklaren - fast jeder Autor hat dariiber eine besondere Meinung 
geauBert -, haben eine Einheitlichkeit der Auffassung iiber diesen physiologischen 
Vorgang nicht zu erbringen vermocht. So viel steht fest, daB Stoffe irgendwelcher 
Art, die im Elute kreisen, die Anregung zur Sekretion der Driise geben miissen, 
daB aber anderseits auch ein wirksames Prinzip vorhanden sein muB, das die 
notwendige Ausreifung und Hyperplasie der Driise vorher veranlaBt. 

Ganzlich in Dunkel gehiillt ware aber nach diesen hormonalen Theorien 
die bei Tieren nicht selten beobachtete falsche Laktation, Pseudolaktation 
(RAITSITS und andere), die einsetzt, wenn das Tier zwar begattet, aber nicht 

17a 
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befruchtet wurde, und zwar zu dem Termin einsetzt, an welchem die Geburt 
erwartet werden muBte. Hier sind weder eine Plazenta noch ein Fetus vorhanden, 
die als Inkretlieferanten anzusehen waren, und doch ist die Mamma morpho
logisch so entwickelt wie bei einer normalen Graviditat, und das reichliche Sekret 
unterscheidet sich in nichts von der normalen Milch. 

Viele Versuche sind unternommen und klinische Beobachtungen gedeutet 
worden, um den Ursprungsort der Reiz- und Hemmungsstoffe, der Hormone 
schlechthin, zu ermitteln. Besonders HALBAN hat sich um die Klarung dieser 
Frage verdient gemacht. 

Plazentahormone 

Die Experimente von HILDEBRANDT und von BOUCHACOURT wiesen auf 
die Plazenta hin, von der eine sekretionsausli:isende Wirkung ausgehen sollte. 
HALBAN vertritt ebenfalls auf Grund klinischer Beobachtungen die Auffassung, 
daB die Plazenta der Bildungsort der Hormone sei. Ihm haben sich BASCH 
und v. JASCHKE und NIKLAS angeschlossen. 

STARLING und Miss CLAYPON erzielten nach Einspritzung von Fetenextrakt 
bei jungfraulichen Kaninchen eine geringe Bildung von sezernierenden Acini 
im peripherischen Anteil der Druse, sowie eine geringe Kolostrumsekretion, mit 
Plazentaextrakt jedoch nicht. 

MEIDL und MANDL glauben ebenfalls, daB nicht die Plazenta, sondern 
der Fetus das sekretionsaus16sende Prinzip bilde. Auch die Versuche von BIEDL 
und KONIGSTEIN mit Plazentaextrakt waren negativ, doch erhielten sie eine 
mikroskopisch nachweisbare Hypertrophie der Drusengange mit vermehrter 
Verzweigung, Erweiterung des Lumens, Hyperamie, in ganz vereinzelten Fallen 
Bildung von Acini andeutungsweise, wenn sie Embryonenmaterial implantierten, 
um eine langsame, aber stetige Abgabe von Hormonen in die Blutbahn zu er
zeugen. FOA berichtet von ahnlichen Ergebnissen. Es sind also auch die Ver
Buche, mit Plazentasubstanz oder Plazentaextrakt Milchsekretion zu erzeugen, 
nicht ohne Widerspruch geblieben. 

BASCH erreichte insbesondere durch Plazentaextrakt nicht nur bei Tieren, 
die schon einmal geworfen hatten, sondern auch bei virginellen Kaninchen 
und Runden und sogar bei Neugeborenen eine wirkliche Milchsekretion. Nach 
BASCH kann nicht daran gezweifelt werden, daB die Bildungsstatte fUr die Hor
mone in der Plazenta zu suchen ist. Die im Fetus gefundenen Reizkorper sucht 
er dadurch zu erklaren, daB sie auf hamatogenem Wege dem Fetus ubermittelt 
werden, daB also der Fetus sie selbst nicht erzeuge. 

Fur v. PFAUNDLER sind die Versuche nicht beweiskraftig und er erklart 
die nach der Injektion verschiedener homologer und heterologer Plazentaextrakte 
auftretende Milchsekretion fUr den Ausdruck einer 6rtlichen und entzundlichen 
Reizung. BASCH selbst nimmt fUr die Entstehung der Schwangerschaftshyper
plasie der Milchdruse ein anderes Hormon an, das im graviden Ovar gebildet 
werde. 

ASCHNER und GRIGORIU injizierten Muttertieren menschlichen, also hetero
Iogen Plazentabrei und Plazentaextrakte. Sie konnten eine Sekretion von 
Kolostrum und von Milch erzielen. Jedoch ist diese Wirkung der Plazenta
Bubstanzen keine spezifische, denn sie kommt auch anderen Stoffen zu, wie 
durch die breit angelegten Versuche der beiden Forscher bewiesen wird. Sie 
experimentierten namlich auch mit anderen EiweiBsubstanzen, die eine ahnliche 
Iaktagoge Wirkung im Versuch zeigten. Doch wollen ASCHNER und GRIGORIU 
die Einschrankung machen, daB bei virginellen Tieren die Plazentaextrakte 
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eine deutlichere spezifische Wirkung entfalten, denn hier konne nicht nur eine 
Sekretion, sondern auch eine morphologisch erkennbare Vorbereitung der Druse 
zur Sekretion beobachtet werden, die in einer Neubildung von Drusengangen 
und von einigen Acini bestande. Ahnliches kann mit anderem tierischen EiweiB, 
EiweiBabbauprodukten und Fermenten nicht erreicht werden. 

NIKLAS berichtet, daB es ihm ebenfalls gelungen sei, sowohl beim jung
fraulichen Tier als auch beim Muttertier eine kurze Zeit anhaltende Milchsekretion 
mit vorausgehender Milchdrusenhyperplasie durch Injektion von Plazenta
material zu erzielen. Bis die Wirkung einsetzt, vergeht eine gewisse Zeit, eine 
Art Inkubation. 

Es ist moglich, durch eine einmalige intravenose Injektion von verhiiltnis
maBig kleinen Mengen eines Plazentaextraktes, der die Kochsalzaufschwemmung 
des durch Alkohol aus der wasserigen Losung gewonnenen Niederschlages dar
stellt, beim virginellen Tier eine kurzdauernde, beim Muttertier eine mehrere 
W ochen anhaltende Milchsekretion hervorzurufen. Wahrscheinlich findet 
durch die Wehentatigkeit eine Uberschwemmung des mutterIichen Blutes mit 
Reizkorpern statt, die nach einer gewissen Inkubationszeit das EinschieBen 
und die lebhafte Tatigkeit der Milchdruse hervorruft. 

FRANK und UNGERS Ergebnisse bei weiBen Ratten mit Plazentenmaterial 
waren im groBen und ganzen negativ. Sie sahen eine nur geringe Hyperplasie 
der Druse, doch glaubt NIKLAS, daB der Erfolg nur wegen der sehr geringen 
Extraktmengen zweifelhaft ist. 

A. MAYER hat nach seinen Angaben bei einer 6 Wochen alten Ziege 
durch die Einspritzung von Plazentasaft eine Laktation erzielt. H. ScmcKELE 
hat dagegen dumh die Injektion eines heiB hergestellten alkoholischen Extraktes 
aus Rinderplazenta bei kastrierten Hundinnen nicht den geringsten Erfolg zu 
verzeichnen gehabt. 

Ovarialhormone 

Die Versuche, mit Extrakten aus Ovarien, Follikelflussigkeit oder Auszugen 
aus Corpora lutea die Milchsekretion anzuregen oder zu hemmen, sind etwas 
weniger zahlreich als die Experimente mit Plazentasubstanz, vielleicht abel' 
einfacher zu deuten. 

HALBAN erkennt dem Ovar neben der Plazenta eine hormonale Wirkung 
auf die Milchdruse wahrend der Schwangerschaft zu, und zwar mehr im Sinn 
einer vorbereitenden Zunahme des Drusengewebes. In einem gewissen Gegensatz 
zu dieser Annahme von HALBAN, auch von KEHRER, KNAUER, FOGES, CRAMER, 
steht die Tatsache, daB nach der Kastration von Kuhen wahrend der Trachtig
keit die Sekretion der Milchdruse trotzdem eintritt, ja daB vielleicht sogar ein 
Plus an Leistung zu verzeichnen ist. v. PFAUNDLER sucht diesen Widerspruch 
dadurch zu erklaren, daB er annimmt, die Funktion der Eierstocke konne von 
anderen Drusen mit innerer Sekretion ubernommen werden, und wird hierbei 
von SCHICKELE unterstutzt, der jedoch noch weitere Beweise fUr diese Auffassung 
von dem vikariierenden Eintreten anderer innersekretorischen Drusen fordert. 
Doch kann man auch zu dem Schlusse gelangen, daB der sekretionshemmende 
EinfluB des Ovars mit dessen Entfernung aus dem Organismus in Fortfall komme, 
und die hyperplastische Druse in die Sekretionsphase eintreten kann. 

Nach SOLOVIEFF erzeugen subkutane Injektionen von Ovarialextrakt 
bei Meerschweinchen Kolostrumsekretion. Bei virginellen Tieren kommt es 
zu einer Schwellung der Milchdruse. Durch einen Corpus luteum-Extrakt allein 
kann ein derartiger Erfolg nicht erreicht werden. Die Injektion von Ovarial-
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und von Corpus luteum-Extrakt vermehrt abel' bei saugenden Tieren wedel' 
die Milchmenge, noch wird eine Verlangerung del' Milchsekretion erzielt. 

Auch nach COHN, des sen Versuchsergebnisse sich etwa mit denen SOLOVIEFFS 
decken, besteht ein positiveI' EinfluB des Oval's nur auf die praparatorische 
Entwicklung del' Brustdruse, abel' nicht auf ihre Funktion. GRUNBAUM fand, 
daB in den meisten Fallen nach Exstirpation del' Ovarien die Mamma ein Sekret 
Iiefert, das entweder kolostrumartig odeI' direkt milchahnIich ist. Auch nach 
FOGES vermag del' Fortfall del' Ovarialfunktionen die Milchproduktion auszu
lOsen und zu steigern. 

OTT und SCOTT stellten bei einer Ziege Hormonstudien an, um del' Losung 
des Problems des Laktationsbeginnes naherzukommen. Die Ovarialextrakte 
wirken nach diesen Autoren auf dem Umwege uber andere Drusen mit innerer 
Sekretion auf die Milchdruse ein. Sie haben einen hemmenden EinfluB auf die 
Wirkung del' Hormone del' Hypophyse, des Corpus luteum und del' Thymus
druse, die an sich die Milchsekretion zu fordern imstande sind. Extrakte aus 
dem Corpus luteum allein steigerten die Milchmenge. Doch wird damit nichts 
uber die primare Sekretionserregung del' Mamma ausgesagt. 

ANCEL und BOUIN fiiillen die Entwicklung del' Brustdrusen wahrend del' 
Schwangerschaft auf die Tatigkeit des Corpus luteum zuruck. Wurden namlich 
die reifen FollikeI eroffnet, so fand eine gIeichzeitige Entwicklung des Corpus 
luteum und del' Brustdrusen statt. Wurde das Corpus luteum durch den Thermo
kauter zerstort, so konnte eine Entwicklung del' Mamma verhindert odeI' ihre 
Weiterentwicklung gehemmt werden. 

ASCHNER und GRIGORIU fanden, daB frisch bereitete Ovarialextrakte eine 
viel getingere Wirkung auf die Milchdruse besitzen als die von ihnen benutzten 
Plazentaextrakte. O'DONOGHUE brachte bei Kaninchen am 3. und 4. Tage 
del' Brunst die reifen Eifollikel durch mechanische Eingriffe zum Bersten. Nach 
bestimmten Zeiten wurden die Tiere getotet. Es zeigte sich, daB, wenn die Ruptur 
del' Follikel die Bildung von Corpora Iutea zur FoIge hatte, stets auch ein Wachs
tum del' Milchdruse auftrat. Hatte jedoch eine Bildung del' Corpora lutea nicht 
stattgefunden, so konnte auch kein Drusenwachstum beobachtet werden. 

O. FELLNER konnte aus den interstitiellen Zellen des Oval's, besonders von 
trachtigen Tieren, auch aus dem Corpus luteum sowie aus del' Plazenta und 
den Eihauten durch Ather- und Alkoholauszuge ein Lipoid isolieren, das nach 
subkutaner Injektion ein deutliches Wachstum del' Mamma und Mamille, sogar 
beim mannIichen Tier, hervol'l'ief. 

E. HERRMANN gewann, diesen Versuchen folgend, ein gereinigteres, dick
fIussiges, gelbliches Cholesterinderivat aus den Extrakten. 

Auch HERRMANN und HERRMANN und MARIANNE STEIN glauben aus ihren 
Experimenten entnehmen zu durfen, daB das Corpus luteum das Wachstum 
del' Brustdruse zur Entfaltung bringt. ROSENBURG (zitiert nach v. PFAUNDLER) 
ist del' Ansicht, daB del' gelbe Korper den Anwuchs des Mammarorgans wahl'end 
del' Schwangerschaft bedingt. MONROE SUTTER konnte durch seine Versuche 
an Ratten beweisen, daB parallel mit den ostrischen Veranderungen in del' 
Uterusschleimhaut auch ein Wachstumszyklus an del' Mamma, besonders an 
den Ausfuhrungsgangen del' Brustdruse, ablauft, del' allerdings weitgehend 
variiert. 

Auch im Pro ostrum sind Mammarveranderungen nach BIEDL deutlich 
vorhanden, in einer Zeit, in del' noch kein Corpus luteum vorhanden ist. Hat 
sich del' gelbe Korper ausgebildet, so sind seine Inkretstoffe imstande, wachstums
fordernd auf das Drusengewebe zu wirken. DaB del' gelbe Korper solche Wuchs-
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stoffe sezerniert, kann aus der Tatsache geschlossen werden, daB bei seiner Riick
bildung eine regressive Metamorphose der Brustdriisengange einsetzt, die in 
das nachste Proostrum hineinreicht (BIEDL). 

Aus samtlichen Versuchen ergibt sich ziemlich eindeutig, daB das Ovar 
oder dessen Corpus luteum einen wachstumsfordernden Reizstoff hervorbringt, 
der gleichzeitig aber sekretionshemmend wirkt. Die SchluBfolgerung laBt sich 
8ehr gut mit der Anschauung von HILDEBRANDT, wie oben gezeigt wurde, ver
einigen. 

Die hormonale Genese dieser Driisenhyperplasie kann noch scharfer dadurch 
herausgearbeitet werden, daB es bei kastrierten Tieren gelingt, durch Injektion 
von Ovarialextrakten den Brunstzyklus der Mamma zu erzeugen. Auch Ovarial
Plazentar-Lipoide sollen an Kastraten nach BIEDL eine Mammarhypertrophie 
hervorrufen, wie BIEDL iiberhaupt der Ansicht ist, daB die Lipoide bei den 
hormonalen Vorgangen eine bedeutende Rolle spielen. Mitteilungen iiber die 
Wirkung von Follikelsaft allein sind hinsichtlich der Ergebnisse widersprechend 
und fUr eine Hypothese noch nicht verwertbar. 

ALLAN und DOISY haben nach der Injektion von Follikelextrakten nur 
geringe Veranderungen an der Mamma eintreten sehen. STEINACH und seine 
Mitarbeiter berichten, daB die 3 Wochen lang in Abstanden von je 1 Tag 
verabreichten Injektionen ihrer Ovarialextrakte, iiber deren Herstellung aber 
nichts bekannt gegeben ist, ofter Entwicklungserscheinungen der Mammae 
bei infantilkastrierten Tieren hervorrufen. Die Warzenhofe breiten sich aus, 
wOlben sich hervor, die MamilIen strecken sich und wachsen, sie werden erigierbar 
und ahneln in Form und GroBe ganz den Mamillen erwachsener Tiere. In der 
Mammaranlage ·haben sich zahlreiche Driisenacini ausgebildet, deren Epithel 
hoher ist als bei den nicht vorbehandelten Kontrolltieren. 

Bei der zystosen Entartung der Ovarien der laktierenden Kuh ist die 
Tagesmenge der Milch regelmaBig erheblich vermindert. Es kann also die Hyper
funktion der inkretorischen Teile des Eierstockes zu einer unzweifelhaften Hemmung 
der Milchdriisentatigkeit fiihren, wahrend auf der anderen Seite die Follikel
entartung unter gewissen Umstanden eine fordernde Wirkung auf das Wachstum 
der Mamma ausiibt (KRUPSKI). Werden die Zysten durch Zerdriicken zerstort, 
dann steigt die Milchmenge in den nachsten Tagen schon ganz bedeutend an, 
um bei Wiederauftreten neuer Zysten abermals zu sinken. Ein deutlicher Ant
agonismus zwischen laktierender Mamma und Ovar ist auch durch diese Beob
achtung sichergestellt. 

LOEB und HASSELBERG haben gefunden, daB beim Meerschweinchen, das 
wahrend der Trachtigkeit kastriert wurde, keine Proliferation des Mamma
gewebes eintrat. 

HAMMOND hat beim Kaninchen bei der gleichen Versuchsanordnung stets 
einen Abortus zu verzeichnen gehabt. 

HAMMOND ist davon iiberzeugt, daB das Corpus luteum als Wachstumsfaktor 
fUr die Milchdriise anzusehen ist. Bei Dasyurus, einem Marsupialier, werden 
Wachstum und Laktation, wie O'DONNOGHUE mitteilt, allein durch das Corpus 
luteum veranJaBt. HAMMOND erscheint es unwahrscheinlich, daB bei den hoheren 
Mammalia ein doppelter EinfluB auf das Wachstum der Milchdriise durch Ovar 
und sekundar durch die Plazenta sich entwickeln konnte. 

AIle Hormone, die in der angegebenen Richtung wachstumsfordernd auf 
die Mamma wirken, sind nach BIEDL jedoch unspezifischer Natur, denn es ist 
ihm gelungen, "mit parenteraler Zufuhr von heterologem EiweiB, aber auch 
durch wiederholte Injektionen einer isotonischen KochsalzlOsung deutlich 



270 E. HIERONYMI: Die Milchdriise und die Milchbildung 

progrediente Veranderungen an der Mamma bei jugendlichen Meerschweinchen 
und Kaninchen beiderlei Gesch1echtes zu erzielen". 

Es ware falsch, das Ovar in inkretorischer Hinsicht als eine Einheit auf
zufassen, wie es wohl bei Versuchen Init einfachen Ovarextrakten oder PreBsaften 
moglich ist. Man hat sich daher bemiiht, die einzelnen Elemente des Ovars auf 
ihren Gehalt an Hormonen und deren Einzelwirkung zu ergriinden. Hier konnen 
nicht aIle die zahlreichen Versuche zitiert werden, die zu diesem Zweck angesteIlt 
worden sind, und deren AusfaIl auch in keiner Hinsicht eine Klarung der 
undurchsichtigen Vorgange gebracht hat, die vielfach noch allzu mechanisch 
aufgefaBt und auf eine Ursache, einen auslosenden Faktor gewaltsam zuriick
gefiihrt werden, wiewohl hier viele Faden sich kniipfen. 

BUCURA und SAND nehmen im AnschluB an ihre Experimente etwa 
folgenden Standpunkt ein. Die Follikel, und besonders die Granulosazellen 
derselben, sind die eigentIiche Muttersubstanz fiir die Hormonproduktion, die 
"primaren Hormonzellen". W enn das Ei zugrunde geht, werden die Hormone 
den nach der Atresie hypertrophierenden Theca interna-Zellen iibergeben und 
bei ihnen deponiert oder sie verbleiben in den Granulosazellen, wenn diese 
hypertrophieren und das Corpus luteum ausbilden; sie sind im Sinne einer poten
zierten Hormonabgabe dann weiter tatig. Die Zellen des Thekaluteingewebes 
und des Corpus luteum waren demnach als "sekundare Hormonzellen" zu 
bezeichnen. Es konnen also die fiir die Laktation notwendigen Hormonproduk
tionsstatten einander substituieren. 

Einen groBen Fortschritt bedeuteten die Untersuchungen iiber das Ovarial
hormon von ERNST LAQUEUR und seinen Mitarbeitern (TAUZ, EVA BORCHARDT, 
ELISABETH DINGEMANSE und S. E. DE JONGH). Schon winzige Mengen der 
von LAQUEUR Menformon genannten Substanz, die aus dem Ovar gewonnen 
werden konnte, riefen Veranderungen an der Mamma hervor. Dadurch scheint 
die hormonale Natur und die Spezifitat des Menformon gegeniiber den Lipoiden 
und den Ovarialextrakten der anderen Forscher sicherer fundiert. Menformon 
ist eine rein wasserige Losung weiblichen Hormons mit minimalen Mengen 
organischer Substanz und ruft bei unentwickelten weiblichen Ratten und mann
lichen Ratten ein Wachstum des sekretorischen Teiles der Brustdriise hervor. 
Dagegen war bei Meerschweinchen kein auBeres Wachstum der Driisen zu 
erkennen. Die Versuche bedingten folgende Fragestellung: Handelt es sich 
um 2 verschiedene Stoffe, einen, das Menformon, das die Driisensubstanz zum 
Wachstum anregt, und einen anderen, der auf das Bindegewebe formbildend 
wirkt ~ Oder bestehen nur quantitative Differenzen, das heiBt, werden inneres 
und auBeres Wachstum durch dieselbe Substanz erregt ~ Die Frage kann dahin 
beantwortet werden, daB ein und derselbe Stoff die sekretorischen und auBeren 
Teile der Mamma beeinfluBt. Man sieht z. B., daB nach der Injektion von 
Menformon die Zitzen kastrierter mannlicher erwachsener Meerschweinchen 
so stark wachsen, daB eine weibliche Zitzenform sich entwickelt. Auch bei 
erwachsenen mannlichen Meerschweinchen kann die Brustdriise, in 24 Tagen 
wurden 175,5 mg injiziert, sich deutlich entwickeln. LAQUEUR ist der Ansicht, 
daB das Menformon normalerweise das Hormon fiir die Ausbildung, die "Pra
paration" der Mamma ist. Dagegen ist die Frage der Ursache fiir die Sekretion 
durch diese Feststellungen noch nicht erledigt. In jiingster Zeit teilt jedoch 
LAQUEUR Init, daB es ihm Init 20,5 mg Menformon gelungen ist, beim erwachsenen, 
nicht kastrierten mannlichen Meerschweinchen nicht nur eine Praparation der 
Mamma zu einer reifen weibIichen hervorzubringen, sondern nach Aufhoren 
der Injektionen trat eine Sekretion von echter Milch ein, die mehr als 3 Wochen 
anhielt. 
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Hormone des Fetus 

Es diirfte wohl nur sehr schwer gelingen, exakt im Experiment die Wirkung 
von Plazentarextrakten und von Fetusextrakten zu trennen. Die Ergebnisse 
der Versuche, in denen diese beiden Komponenten gesondert oder in ihrer 
Gesamtheit verarbeitet wurden, sind im ubrigen ziemlich gleich. 

Nach HALDAN ist eine hormonale Wirkung, die vom lebenden Fetus ausgeht, 
auszuschlieBen, denn es bleiben ja die Graviditatsveranderungen in der Mamma 
auch beim Fruchttod bestehen. Anderseits, so argumentiert liALBAN, ware 
das Auftreten von Milchsekretion im Falle von Molengeburt nicht verstandlich, 
denn hier fehlt ja der Fetus. 

STARLING und Mill LANE CLAYPTON erhielten durch Einspritzung von 
Fetenextrakt bei jungfraulichen Kaninchen nur eine Bildung von sezernierenden 
Acini und eine geringe Kolostrumsekretion. 

KREIDL und MANDL glauben, daB der Fetus das allein sekretionaus16sende 
Moment der Laktation seL 

Eine schwache Reaktion des Driisengewebes der Mamma in Form einer 
DrUsenganghypertrophie, einer Erweiterung des Lumens, "in ganz wenigen 
Fallen eine andeutungsweise Bildung von Acini" erzielten BIEDL und KONIG
STEIN durch intraperitonaeale Implantation von homologem Embryonenmaterial. 

FOA hat ahnliche positive Ergebnisse mit heterologen Fetalextrakten vom 
Kalb und Kaninchen erzielt. Die Deutung dieser Befunde und der Experimental
untersuchungen von BASCH, NIKLAS, ASCHNER und GRIGORIU sowie FRANK 
und UNGER ergibt sich aus dem, was im Abschnitt uber die Plazentahormone 
schon gesagt wurde. 

SchlieBlich schreibt man auch der Milchdriise selbst eine innere Sekretion 
zu. BRUGNATELLI spricht von einer Aktion der Mamma auf die anderen Organe 
der Sexualsphare, ja ein EinfluB heterologer Hormone im hemmenden Sinne 
wurde angenommen. Er will in der Mamma interstitielIe Zellen gesehen haben, 
die mit denen des Ovars morphologisch und funktionell identisch sind. An ein 
Kaninchenmuttertier wurde das wasserige Extrakt eines Kuheuters verimpft 
und eine sekretionshemmende Einwirkung festgestellt. 

EinfluB anderer Drusen mit innerer Sekretion auf die Sekretion 
der Milchdruse 

Durch SCHICKELE wurde schon darauf aufmerksam gemacht, daB auch 
andere inkretorisch tatige DrUsen vikariierend ihren EinfluB auf das Wachstum 
der Milchdriise und auf ihre Sekretion gel tend machen konnen. Es wurde in 
diesem Zusammenhang auf die Schilddriise, Nebennierenrinde, den Thymus 
und die Hypophyse hingewiesen. AIle die darauf eingestellten Versuche beriihren 
aber nicht den Kernpunkt der hier zu klarenden Frage: Vermogen Hormone 
das Wachstum der Mamma anzuregen und konnen sie weiterhin den Beginn 
der Laktation veranlassen ~ Vielmehr wurden diese Untersuchungen, die be
sonders von amerikanischen Forschern an laktierenden Frauen und Ziegen 
unternommen werden, zu dem Zweck begonnen, um eine Steigerung einer schon 
bestehenden Sekretion durch die Injektion von Organextrakten nachzuweisen. 
Es solIte also die mehr laktagoge Wirkung solcher Organextrakte oder Organ
preBsii.fte ermittelt werden. 

OTT und SCOTT konnten bei laktierenden Ziegen eine Steigerung der Milch
menge durch Injektion von Extrakten des Thymus und der Glandula pinealis 
bewirken. Unwirksam blieb z. B. ein Kochextrakt des Thymus, woraus die 
Autoren einen SchluB auf den Hormongehalt ihrer Extrakte ziehen. 
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E. A. SCHAFFER und K. MACKENZIE injizierten milchenden Hunden intra
venos Extrakte aus der Hypophyse, dem Thymus, der Schilddriise und den 
Nebennieren. Sie fanden ~ine sekretionserregende und sekretionsfordernde 
Wirkung bei der Einspritzung von Hypophysenextrakten, aber nur bei Extrakten 
aus dem Hinterlappen der Hypophyse. Ganz besonders wirksam erwies sich 
das Extrakt des Lobus posterior vom Ochsen. Der Vorderlappen der Driise 
enthalt keine galaktagoge Substanz. Die anderen Extrakte waren ohne Wirkung. 

ZELLER wies experimentell nach, daB die Exstirpation der Schilddriisen 
bei laktierenden Tieren ein vorzeitiges Versiegen der Milchsekretion bedingt, 
die durch eine weitgehende Atrophie der Milchdriise bewirkt wird. Histologisch 
besonders auffallend ist die sehr starke Konkrementbildung, die erst nach dem 
Eintreten vollstandiger Agalaktie verschwindet. 

Nach HAMMOND ist nach Injektion von Hypophysenextrakt bei Ziegen 
eine voriibergehende Erhohung der Milchmenge zu beobachten. Dagegen sah 
GAVIN bei subkutaner, intravenoser und peroraler Verabreichung von Hypo
physenextrakt keine gesteigerte Milchsekretion. Auch KRUPSKI konnte die 
positiven Ergebnisse bei Hypophysenextraktinjektionen nicht bestatigen. 

HILL und SIMPSON injizierten bei del' laktierenden Frau, Kuh und Ziege 
Pituitrin. Sie fanden kurz nach der Injektion eine deutliche Erhohung der 
Milchmenge, die jedoch nicht anhielt. Nach ihrer Ansicht wirkt das Pituitrin 
nicht auf die glatte Muskulatur, sondern auf den Sekretionsmechanismus der 
Driise selbst ein. GAINS dagegen stellt sich auf den Standpunkt, daB das Pituitrin 
nur eine Muskelwirkung, aber keinen EinfluB auf die Sekretionsleistung der 
Driise habe. 

MkXWELL und ROTHERA halten wiederum die sogar andauernd erhohte 
Milchsekretion nach der Injektion von Pituitrin fiir eine echte Sekretionswirkung, 
bedingt durch eine Reizung der sezernierenden Driisenzellen, die SIMPSON und 
HILL mit der Begriindung ablehnen, es trete eine Immunisierung der Driise 
nach wiederholten Injektionen ein. 

MOLLGARD glaubt, der Hypophyse einen bedeutenden indirekten EinfluB 
auf die Milchsekretion zuschreiben zu miissen. 

ZELLER teilt einen interessanten Befund nach del' Thyreoidektomie bei 
einer Ziege mit. Nach der Schilddriisenexstirpation machten sich an dem 
schwangeren Tiere Zeichen del' VergroBerung des Euters weder wahrend del' 
Trachtigkeit, noch am Ende der Graviditat, noch nach der Geburt bemerkbar. 
Das Euter dieses Tieres sezernierte 20 Tage nach der Geburt nur 10 bis 20 cm3 

Milch pro die und wies bei der Obduktion neben dem stark entwickelten inter
und intralobularen Bindegewebe fast nur Driisenlappchen auf, deren Alveolen 
sich in Sekretionsruhe befanden. Alveolen mit tatigen Driisenzellen waren nul' 
in sehr geringen Mengen vorhanden. In den sezernierenden Epithelien fehlten 
die Fettkornchen vollig. Auch im Sekret, das sich im Alveolenlumen ange
sammelt hatte, waren kaum Fetttropfchen zu sehen. Zahlreich waren dagegen 
die Kaseinkonkremente. Der Ausfall der Funktion der Thyreoidea hat einen 
schadigenden EinfluB auf die Struktur der laktierenden Milchdriise und damit 
auf ihre Leistung. 

Uberblickt man die zahlreichen Versuche, die zur Stiitzung einer hormonalen 
Reizstofftheorie unternommen worden sind, so fallt auf, daB die Berichte sich 
vielfach widersprechen, und daB sich ein klares Bild der hormonalen V organge 
in bezug auf die Milchdriise als Erfolgsorgan noch nicht zeichnen laBt. Man 
kann wohl mit Sicherheit behaupten, daB Hormone Wachstum und Sekretion 
der Milchdriise veranlassen und fordern, es steht aber nicht fest, ob die Hormone 
nur in einem Organ oder Organsystem gebildet werden und in welchen Zell-
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komplexen das Hormon zu suchen ist. Mit vollem Recht weist v. PFAUNDLER 
darauf hin, daB der Fundort der Hormone und ihr Ursprungsort nicht, wie es 
bisher haufig geschehen sei, identifiziert werden diirfen. Es scheint ferner 
abwegig zu sein, diese komplexen Vorgange auf eine Ursache zuriickzufiihren, 
indem man sie in scharfster analytischer Form aufspaltet und womoglich eine 
Gewebsart als Bildungsstatte der Reizstoffe sucht. Vielmehr miissen die ein
zelnen positiven Ergebnisse so gewertet werden, daB sie, miteinander in einen 
Zusammenhang gebracht, die Vorstellung einer Wechselwirkung vieler Organe 
uns nahebringen. Zurzeit lassen sich diese Korrelationen noch nicht iiberblicken, 
doch wird auch hier die Idee einer Synthese der zahlreichen, sich iiber
schneidenden Einzelvorgange im Organismus die befriedigendste Erklarung 
fiir sie darstellen. 

c) Die Laktation 

Beim Menschen und beim Tier beginnt, nachdem durch die Geburt die 
sekretionshemmenden Stoffe ihren EinfluB auf die im Wachstum vollig aus
gereifte Milchdriise eingebiiBt haben, die Mamma zu sezernieren. Die An
sammlung des Sekretes in den Driisengangen kann so plotzlich einsetzen, daB 
fiir diesen stiirmisch ablaufenden Sekretionsakt der Begriff des "EinschieBens 
der Milch" mit vollem Recht gepragt ist. Das EinschieBen der Milch ist nicht 
nur objektiv, wie beim Tier und Menschen, sondern beim Menschen auch sub
jektiv durch das Gefiihl des Prallwerdens der Mamma nachweisbar. Die An
schwellung des Euters beschrankt sich bei der Kuh anfangs auf die hinteren 
Euterviertel, dehnt sich jedoch spater auf die vordere Halite des Euters aus. 
Die Haut der Mamma ist straff gespannt, die Zitzen ragen nur ganz wenig aus 
dem geschwollenen Euter hervor. Die Zitzen selbst konnen so stark gefiillt 
sein, daB die Milch aus ihnen abflieBt. Besonders bei Erstgebarenden, bei etwa 
75% aller Wochnerinnen ist nach V. PFAUNDLER das EinschieBen der Milch 
zu beobachten. Das Gefiihl der Spannung kann nicht nur beim Menschen, 
sondern auch beim Tier bis zu einem lebhaften Schmerz gesteigert sein. Das 
EinschieBen der Milch bedeutet physiologisch den Ubergang der Kolostrum
sekretion in die eigentliche Milchproduktion. Durch HECKMANN ist neuerdings 
nachgewiesen worden, daB bei der Frau beim EinschieBen der Milch nicht etwa, 
wie man es sich bisher vorgestellt hatte, ein plOtzliches Uberfluten des Sekretes, 
eine Art Dammbruch, vorliegt, sondern die Absonderung der Milch vollzieht sich 
gleichmaBig und allmahlich. Nach DLusKI beginnt das EinschieBen am haufigsten 
am 4. Lebenstage des Kindes. V. JASCHKE nimmt an, daB das Saugen des Kindes 
den AnlaB zum EinschieBen der Milch abgebe, wahrend OPITZ, HALBAN und 
MANDL dafiir den Fortfall hemmender Substanzen als bestimmend ansehen. 
Denn OPITZ hat beobachtet, daB auch beim Fruchttod ein EinschieBen der Milch 
eintritt, so daB vielleicht der lebende Fetus als Bildungsstatte der Hemmungs
korper gelten kann. 

Nach der Geburt stellt das Saugen des Neugeborenen oder das Melken 
einen adaquaten Reiz fiir das Milchdriisengewebe dar. Durch das Melken des 
Rindes kann besonders die Sekretion iiber die Normalzeit hinaus, als die man 
die Zeit ansehen kann, wahrend welcher das Neugeborene die Milch als Nahrung 
braucht, verlangert werden. Durch den Reiz, den der mechanische Milchentzug, 
das Melken auf die Druse ausiibt, kann die Milchdruse zu einer Hochstleistung 
angeregt werden, die so lange bestehen bleibt, wie der Reiz einwirkt. Auch 
beim Menschen kann das Saugen des Kindes die Leistung der Brustdriise lange 
Zeit auf einem Sekretionsmaximum erhalten. Beim Fortfall des Melkreizcs, 
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bei nur etwa achttagigem Sistieren des Melkgeschaftes, sinkt die Quantitat des 
Sekretes schnell ab, bis die Laktation schlieBlich ganz versiegt. Gewohnlich 
kann nach diesem Zustand die Druse durch einen neuerlichen Reiz nicht mehr 
in Tatigkeit gesetzt werden. Man bezeichnet beim Tier die Zeit, in welcher 
die Sekretion anhalt, als die Laktationsperiode, die also willkiirlich verkiirzt 
und bis zu einem gewissen Grade auch verlangert werden kann. 

Von PORCHER und P ANISSET wurde versucht, bei einer primiparen Kuh 
mehrere Monate vor dem Kalben ein Sekret aus der Milchdruse zu gewinnen. 
3 bis 4 Monate ante partum erhielten sie eine hyaline, schleimige Masse ohne 
jeden Gehalt an Kasein und Milchzucker. Fett war nur in Spuren enthalten, 
und Kolostrumkorperchen wurden nur sparlich gefunden. Erst 63 Tage vor der 
Geburt erhielten sie eine gelatinose, gelbliche Flussigkeit, die kolostralen Charakter 
besaB, aber noch sehr wenig Fett enthielt. 5 Tage spater war das Sekret schon 
wesentlich dunnflussiger. Nach weiteren 10 Tagen hatte das Kolostrum schon 
ein milchahnliches Aussehen; es rahmte rasch auf und enthielt zahlreiche korpus
kulare Elemente. SchlieBlich waren die sezernierten Flussigkeitsmengen elfen
beinfarbig und unterschieden sich Lab gegenuber in keiner Weise von normaler 
Kuhmilch. 

Beim Menschen hat SELLHEIM eine ahnliche Graviditatslaktation durch 
wiederholtes Ansaugen der Brustwarzen bei Frauen schon wahrend der Schwanger
schaft erzielt. HILDEBRANDT erhielt bei einer II-Para in den letzten Wochen 
der Schwangerschaft durch ein kraftig saugendes Kind ein EinschieBen und 
eine Ausscheidung von Sekret, das wasserig blieb und nicht naher beschrieben 
wurde. 

Bei Mensch und Tier wurde auch bei virginellen Individuen, z. B. bei jung
fraulichen Kalbern, auBerhalb der Graviditat eine "extrapuerperale Laktation" 
nach v. PFAUNDLER beobachtet. Durch systematisches Saugen bzw. Melken 
konnte ein Sekret erhalten werden, daB nach den Untersuchungen von FLEISCH
MANN und von v. PFAUNDLER Milch und nicht Kolostrum darstellte. Die 
extremsten Fane, die beim Menschen beobachtet wurden, sind die Sekretion 
bei virginellen Individuen vor der Menarche, z. B. bei einem achtjahrigen Madchen 
und im Klimakterium. 

KORSCHAUN hat ein spontanes Milchgeben bei einer neugeborenen Ziege 
beschrieben. Die Menge der Hexenmilch dieser 14 Tage alten Ziege betrug am 
Tage 40 cm3. Die Farbe des Sekretes war rein weiB. Durch regelmaBiges Melken 
konnte die Sekretion mehrere Monate lang aufrechterhalten werden. 

SOHEINS Ansicht uber die Sekretionsbereitschaft der Milchdruse wiirde bei 
der Bewertung dieser Milchsekretion an Bedeutung gewinnen, der direkt von 
einer perennierenden, insensiblen, sekretorischen Funktion der weiblichen Mamma 
spricht. 

DaB die Laktation beim Menschen 12 bis 18 Monate wahrt, wird haufig 
beobachtet, auch uber 24 Monate hinaus kann, wie FINKELSTEIN berichtet, 
noch taglich 1700 g lVIilch gebildet werden. Die Angaben uber die Laktations
dauer bei den Primitiven und bei der schwarzen, braunen und gelben Rasse, 
die von PLoss-BARTELS gemacht wurden, sind mit einiger V orsicht zu verwerten 
und stellen individuelle Eigentumlichkeiten dar, die nicht verallgemeinert 
werden durfen. 

A. KOLLMANN teilt einen Fall ungewohnlich starker Leistungsfahigkeit 
der Brustdrusen bei der Frau mit. In 51 W ochen Ammentatigkeit wurden 
16 hI Milch geliefert; der Tagesdurchschnitt betrug 4550 g, die an einem Tage 
erreichte Hochstmenge 5950 g. Uber 5000 g wurden an 129 Tagen gewonnen. 



Milchbildung und Milchausscheidung bei der Kuh 275 

42,5 % der Milch wurden durch Abpumpen entleert und taglich konnten bis 
zu 6 Kindern angelegt werden. 

Die Milchsekretion kann auch beim Mann und beim mannlichen Tier 
angeregt werden und fUr eine gewisse Zeit vonstatten gehen. 

H. HAENEL beschreibt einen Fall von dauernder Milchsekretion beim Manne, 
dessen Brustwarzen stark ausgebildet und wie bei der Frau geformt waren; 
doch fehlte ein groBerer Warzenhof. Bei Druck auf die Driise lieB sich tropfen
weise eine hellweiBe Milch gewinnen, die aber keine Kolostrumkorperchen 
enthielt. 

Man hat besonders beim Ziegenbock ab und zu eine Art Laktation beobachten 
konnen. KLIMMER beschreibt einen Fall von Laktation bei einem Ziegenbock, der 
60 Ziegen erfolgreich gedeckt hatte und taglich }4 Liter Milch gab. Die Milch hatte 
das spezifische Gewicht 1,030 und enthielt 3,76% EiweiB, 2,8% Fett, 4,43% Milch
zucker und 0,8% Salze. 

Milchbildung und Milchausscheidung bei der Kuh 

Untersuchungen bei der Kuh haben gezeigt, daB ein groBer Teil der Milch 
erst wahrend des Melkens erzeugt wird. In bedeutendem MaBe sind durch die 
Forschungen schweizerischer Autoren unsere Kenntnisse iiber die dabei waltenden 
physiologischen V organge erweitert worden. 1904 durch ZSCHOKKE begonnen, 
wurde iiber dieses Thema von RUBELI, ZIETZSCIDIANN, NUESCH, ZWART und 
TGETGEL weitergearbeitet. Die Darstellung der Mil chsekretion , die Verhaltnisse 
des Sekretionsdruckes und der Milchstromung sollen in enger Anlehnung an 
die Arbeiten der genannten Forscher besprochen werden. 

ZSCHOKKE und N UESCH teilen den Sekretionsvorgang in 2 Phasen ein. Die 
erste Phase umfaBt die Melkpause. Sie setzt kurz nach dem Ende des Melk
aktes ein und endet mit dem Anfang des nachsten Melkaktes. Wahrend dieser 
Zeitspanne wird die l\filch von dem Driisengewebe langsam, aber kontinuierlich 
abgesondert und die Milch, die auf diese Weise erhalten werden kann, macht 
etwa die Halfte des Gesamtgemelkes aus. Die zweite Phase beginnt mit der 
mechanischen Reizung der Zitzen durch das Melken, dauert wahrend des Melkens 
an und endet mit der physiologischen Erschopfung der Milchdriise. Da die 
Dauer dieser Phase relativ kurz ist, muB die Sekretion der Milch ziemlich 
stiirmisch vonstatten gehen. Der Unterschied beider Phasen besteht also darin, 
daB bei der ersten Phase die Milch ohne die Einwirkung auBerer Reize sezerniert 
wird, wahrend die Milchproduktion innerhalb der zweiten Phase nur durch eine 
Reizung der Zitzen eingeleitet werden kann. 

Wahrend der Melkpause muB die von den Driisenzellen produzierte Milch 
irgendwo Platz finden. ZSCHOKKE und NUESCH sind der Ansicht, daB die Milch 
sich lediglich in den Milchkanalchen anstaue. ZWART, RUBELI und andere 
glauben dagegen, daB auch der Driisenteil der Zisterne als Sammelbecken auf
zufassen sei. Sicher ist, daB unmittelbar vor dem Melken die Zitze oft leer ist 
und runzelig aussieht, jedenfalls nicht prall gefiillt erscheint. Es ware also 
zu erklaren, warum die Milch nicht in die untersten Milchraume abflieBt. 

NUESCH und ZSCHOKKE suchen damit eine Deutung dieser Verhaltnisse 
zu geben, daB im Alveolengebiet eine Art Schwammwirkung, eine Adhasion 
der Milch im Gewebe zustande komme; in den Maschen des Gewebes wird 
die Milch gefangen gehalten, auch in den groBen Milchkanalen wird sie gestaut. 

ZSCHOKKE, NUESCH und RUBELI glauben, daB dieses Zuriickhalten der 
Milch in den Milchkanalchen wahrend der ersten Phase durch die Richtung 
der Milchkanalchen erklart werden kann. Denn die Kanale verlaufen in schrager, 
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fast horizontaler Richtung und unter stumpfwinkeligem Zusammentreffen in 
der Zisternengegend. Das Gewicht der auf ihnen lastenden Milch sei es, das die 
Kanallumina zusammenpresse und so ein Einstromen der Milch in das Recep
tacu1um lactis verhindere. ZIETZSCHMANN und RUBELl haben ein derartiges 
schrages Verlaufen der Ausfiihrungsgange jedoch nicht finden konnen. 

Die in der ersten Phase langsam sezernierte Milch sammelt sich bis zum 
Melkbeginn in den Driisenrohrchen an, ebenso in den Milchgangen und in dem 
Tell der Zisterne, der im Euterparenchym eingebettet ist. Die so geblldete 
Milch wird gleich dem Sinus zugefiihrt. 

RIEDERER, ZWART, RUBELl und ZIETZSCHMANN vertreten eine andere Auf
fassung. Sie glauben, daB die Anordnung und der Fiillungsgrad der Zitzen
und Zisternenvenen die Ursache abgibt, durch welche die Nichtanfiillung der 
Zitze in der Melkpause unterbleibt. 

AuBere Reize kommen fiir diese Periode der Funktion nicht in Frage. 
ZIETZSCHMANN spricht von Reizung der Driisenzellen durch die Milchbildner, 
die einen chemischen Reflex auslosen_ 

In dem die Zitze durchsetzenden Tell der Zisterne findet sich als wichtiger 
Wandabschnitt hart unter der Zisternenschleimhaut ein Schwellkorper, der 
Zitzenschwellkorper, Corpus cavernosum papillae, das heiBt ein dichtes Venennetz 
mit kraftiger Muskelkomponente. Fiillt sich dieser Schwellkorper wahrend 
der Melkpause mit Blut, so muB er wie ein Polster ventilartig den benach
barten Zitzenhohlraum verengen. Ein volliger VerschluB der Zisterne durch 
die Schleimhautfalten, wie es ZWART annimmt, oder eine Verhinderung des 
Milcheintrittes nach der Vorstellung von RUB ELl kann jedoch nach ZIETZSCHMANN 
nicht eclolgen, da auch wahrend der Melkpause Milch ohne besondere Manipula
tionen herausbefordert werden kann. 

Dieser SchwellkorperverschluB kann durch einen Milchiiberdruck gesprengt 
werden. ZSCHOKKE und NUESCH erklaren den MilchabfluB beim Melken aus 
den schrag gestellten Milchgangen dadurch, daB diese durch das Melken in 
die Lange gezogen und dadurch senkrecht gerichtet werden. 

Dem EinflieBen von Milch in die Zisterne wahrend der ersten Phase bietet 
sich kein Hindernis, doch wird ein solches durch die Schwellkorper aufgerichtet, 
wenn die Milch sich anschickt, vom Basalteil sich in den Zitzenteil herabzusenken. 

Dieser Theorie gegeniiber steht die Beobachtung von TGETGEL, der aus 
Messungen der Zitzenwand schlieBt, daB die spontane Abnahme der turgeszenten 
Zitze offenbar nicht auf ein Zuriickgehen einer vermehrten Blutfiille zuriick
gefiihrt werden kann, daB auch ein meBbares Anschwellen des Venengeflechtes 
wahrend der Melkpause nicht festzustellen ist. TGETGEL sah auch am nicht 
entbluteten Tier post mortem keine bedeutende Fiillung des Venengeflechtes. 

Unten in der Zitze herrscht nie ein niedrigerer Milchdruck als oben im 
Driisenteil der Zisterne. Das bedeutet nach TGETGEL, daB ein volliger VerschluB 
der Zitzenbasis durch gefiillte Venenringe nicht eintritt; denn sonst wiirden 
oberhalb der VerschluBstelle eine groBere Milchansammlung und ein hoherer 
Milchdruck zu verzeichnen sein. Nach dem Vorschlage TGETGELS bezieht man 
den Ausdruck "Erektion" besser auf den Zustand der milchstrotzenden Zitze 
nach dem EinschieBen. 

Beim EinschieBen der Milch steigt der Milchdruck um 15 bis 25 mm Queck
silber. Der Sekretionsdruck ist der Milchmenge proportional. 

Das EinschieBen der Milch ist ein nervoser V organg, der zu vermehrter 
Sekretion, zur Hyperamie der Driise, zur Kontraktion aller kontraktilen Elemente 
des Parenchyms fiihrt und damit einen vermehrten Sekretionsdruck und ein 
EinflieBen der Milch in die Zisterne bedingt. 
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Fiir die Funktion des Euters in der zweiten Phase der Milchsekretion sind Reize 
mechanischer Art (das "Anriisten" oder "Hanteln" vor dem Melken) und psychi
scher Natur maBgebend. Eine machtige reflektorische Erregung sekretorischer 
Nerven veranlaBt die Driisenzellen zu einer gesteigerten Tatigkeit, die noch 
durch die Hyperamie gefordert wird, welche durch Erregung der Vasodilatatoren 
zustande kommt. Psychisch bedingte Reflexe vermogen ebenfalls das Einstromen 
der Milch zu bewirken, z. B. der Anblick des jungen Tieres, die Gerausche, 
die das Tier als fiir das Melkgeschaft im Stall typisch erlernt hat. Durch das 
"Anriisten" wird reflektorisch eine Entleerung der Schwellkorper hervorgerufen 
und gleichzeitig eine Reizung der Driisenzellen. 

Manche Autoren habeR fiir die Anfiillung des Euters und der Zitzen den 
Ausdruck Erektion gebraucht; es ware aber beim Gebrauch dieser Bezeichnung 
des Funktionszustandes des Euters daran festzuhalten, daB es sich um eine 
Pseudoerektion handelt; denn nicht eine Hyperamie, BlutiiberfUllung, stellt 
sich ein, sondern nur eine Milchiiberfiillung, eine Hypergalaktie. 

Diese Hypergalaktie entwickelt sich auch, wenn das Euter langere Zeit 
nicht ausgemolken wurde. 

Die Erektion der Zitzen beim Rinde ist etwas anderes als die Erektion 
der Papilla mammae beim menschlichen Weibe. NUESCH und ZSCHOKKE meinen 
mit Erektion der Papillae mammae eine Umfangsvermehrung und ein Strotzen 
der Zitzen infolge der vermehrten Anfiillung durch Milch. ZWART, RUB ELI, 
RIEDERER, ZIETZSCHMANN aber fassen unter der Erektion der Zitzen den Zustand 
vor dem EinschieBen der Milch auf, die praparatorische Hyperamie des Zitzen
schwellkorpers. Die Mechanik der Erektion beim Menschen kommt zustande 
durch eine aktive Hyperamie und durch Muskelkontraktionen der radiaren 
und zirkularen Fasern der Brustwarze und Mamille (HOFFMANN, HERRMANN, 
HENLE, RUDINGER). 

v. PFAUNDLER fUhrt noch eine dritte Theorie der Erektion, die Kom
pressionstheorie, an. Auf reflektorischem Wege stellt sich sowohl eine Hyper
amie der Warze ein, wie auch ein Nachlassen des Tonus ihrer SchlieBmuskeln 
eintritt, "wobei jedoch immer noch ein gewisser Kontraktionszustand der iibrigen 
Muskelfasern als vorhanden angenommen werden miisse, der der Papille einen 
gewissen Halt gibt. Moglich sei es auch, daB zu gleicher Zeit ein Teil der Mus
kulatur, insbesondere die zirkularen Fasern der ~~eola, sich kontrahiert und 
hierdurch eine Kompression der abfUhrenden Blut- und LymphgefaBe, also auch 
noch eine passive Hyperamie bewirkt". 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daB auch der Begriff des "Ein
schieBens" der Milch in der Menschen- und Tierheilkunde ein verschiedener ist. 
Wahrend man beim Menschen und zum Teil auch beim Tier als "EinschieBen" 
der Milch einen einmaligen V organg, namlich den Ubergang von der Laktations
bereitschaft zur Laktation bezeichnet, finden wir bei tierarztlichen Autoren 
die Bezeichnung "EinschieBen der Milch" fUr den bei jedem Melkakt sich wieder
holenden ProzeB des Sich-Fiillens der fast leeren Zitze durch die mechanische 
Tatigkeit des Melkenden, des "Hantelns". 

Milchmenge und Milchdruck 

Die Mitteilungen iiber die Milchmengen, die wahrend des Melkens und nach 
SchluB der Melkpause im Euter vorhanden sind, sind verschieden. SCHMIDT
MUHLHEIM nahm noch an, daB die ganze Milchmenge eines Gemelkes in der 
lVIilchpause gebildet wird und sich im Euter ansammelt. Die einen Autoren 
behaupten, daB die Hauptmenge der Milch wahrend der Melkpause gebildet 
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wird und halten es fiir schwer vorstellbar, daB wahrend der kurzen Zeit des 
Melkens die Driise imstande sei, solche gewaltige Mengen von Sekret in kon
stanter Zusammensetzung zu liefern. Die anderen suchen durch eine Berechnung 
des Fassungsvermogens des gesamten HohlraumsysteInB der Milchdriise den 
Nachweis zu erbringen, daB die ganze _ Summe der ermolkenen Milch nicht im 
Euter Platz habe. FLEISCHMANN berechnete das Gesamtvolumen des von der 
bindegewebigen Kapsel umschlossenen Euterdriisengewebes einschlieBlich der 
Zitzen auf 6700 cm3• Davon entfallen 45%, also etwa 3000 cms, auf die Hohl
raume. Eine gute Milchkuh vermoge aber wahrend eines Melkens bedeutend 
mehr Milch zu produzieren, als diesem RauIninhalt entspricht (FLEISCHMANN). 

Nach ZWART ist diese SchluBfolgerung nicht richtig. Nach seinen Versuchen 
kann namlich die dem Euter durch das Melken entzogene Milch sofort wieder 
ohne Schwierigkeiten in das Gangsystem eingespritzt werden. Ja sogar die 
doppelte Quantitat der eben sezernierten und durch das Melken gewonnenen 
Milch konnte von ZWART wieder dem Euter einverleibt werden. 

Es ist bekannt, daB die wahrend des Melkens zuerst entleerten Milch
portionen fettarmer sind als die spater ermolkenen. Man suchte diese Tatsache 
dadurch zu erklaren, daB man ein Aufrahmen der Milch in der Mamma annahm. 
Nach HEIDENHAIN wird in der Melkpause wenig Trockensubstanz, aber viel 
Wasser sezerniert. Wahrend des Melkens solI ein lebhafterer Zerfall der Driisen
zellen einsetzen, woInit eine vermehrte Sekretion fester Bestandteile verkniipft 
ist. FUr den geringen Fettgehalt der Zisternenmilch macht ZWART Kapillar
attraktionen verantwortlich. 

ZWART fand, daB durch den Milchkatheter ebensoviel Milch abflieBt, wie 
durch :Nachmelken zu erhalten ist. Die wahrend der Melkpause erhaltene Menge 
ist gleich der Milch in den groBeren Milchgangen, zuziiglich des Inhaltes der 
feineren Milchgange vor dem "Anriisten" des Euters. Das letztere Quantum 
ist gleich ± 500 cm3 im Durchschnitt. Davon ist abzuziehen die beim vorletzten 
Melkakt im Euter zurUckgebliebene Milchmenge, die aber stets kleiner als 500 cm3 

ist. Die wahrend des Melkaktes sezernierte Milchmenge ist das nachgemolkene 
und das in den feinen Milchgangen zuriickgebliebene Quantum, das kleiner 
als 500 cm3 ist. ZWART schlieBt damus, daB die wahrend der Melkpause und 
wahrend des Melkaktes gebildeten Milchmengen bei normalen Milchkiihen 
annahernd gleich sind, wenn auch individuelle Unterschiede vorhanden sind. 

ZWART konnte in der zweiten Phase noch ein erhebliches Quantum Milch, 
bis 1 Liter, durch Nachmelken aus der Driise gewinnen. Er folgert daher, daB der 
das EinschieBen der Milch verursachende R'eiz nicht ausreicht, um in der zweiten 
Phase die Gesamtmenge von Milch zu bilden, die zu bilden moglich ist. Stauung 
der Milch in den Milchgangen schlafert die Zelltatigkeit ein. Es muB also ein 
dauernder Zitzenreiz statthaben, wenn wahrend eines Melkaktes das ganze 
Euter entleert werden solI. 

Wahrend friiher angenommen wurde, daB die Zisterne stets eine groBe 
Menge Milch enthalte, oder daB Zisterne und Zitzenkanal wahrend der MeIk
pause leer sind, steht heute fest, daB bei allen normalen Zitzen Milch in der 
Zisterne enthalten ist. Die am meisten turgeszenten Zitzen enthalten die geringste 
Menge Milch. Der Zitzenkanal enthalt wahrend der MeIkpause keine Milch. 

TGETGEL hat die Hohe des Milchdruckes im Euter gemessen. Urspriing
lich wurde auch von NUESCH und ZWART ein U-formig gebogenes Glasrohr, 
das mit einem Manometer verbunden war, zu diesen Messungen benutzt. Doch 
stellte sich dieses Verfahren als ungenau und als gefahrlich heraus. In der Folge 
wurden sichere Ergebnisse Init einer Modifikation des JAQuETschen Sphygmo
manometers erzielt. Die Druckhohe wurde an dem Ausschlag der Manometernadel 
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abgelesen, die geeicht war auf Millimeter Quecksilberdruck. Durch lange Kaniilen, 
die in die Zisterne und bis in die groBen Driisengange vorgeschoben wurden, 
konnte ermittelt werden, daB im Driisenteil der Zisterne und sogar in den groBen 
Milchgangen der Druck nie groBer als in der Zitze ist, woraus geschlossen werden 
kann, daB Zitzen- und Driisenteil der Zisterne und die groBen Milchgange einen 
zusammenhangenden Rohlraum darstellen. 

Der mittlere Milchdruck vor dem "Ranteln" betragt 22 mm Rg, was einem 
Milchgewicht von 29,92 g oder einer Milchsaule von 28,9 em Rohe bei einer 
Grundflache von 1 cm2 entspricht. Die Rohe des Euters betrug in demselben 
Versuche 39 em, also ist die Euterhohe nicht der berechneten Rohe der Milch
saule kongruent, wie es nach dem Gesetz der kommunizierenden Rohren zu 
erwarten ware. 

Da der Milchdruck kleiner ist, muB man annehmen, daB in den feinen Milch
gangen und in den Alveolen die Adhasionskraft diese Abweichungen bedingt. 
Auch ZSCHOKKE und NUESCH hatten schon beobachtet, daB die Milchsaule 
vor dem "Ranteln" nicht ganz die Rohe der Euterbasis erreicht. 

Nach dem Ranteln betragt der mittlere Milchdruck 37 mm Quecksilber = 

= 50,6 g, einer Milchsaule von 48,9 em entsprechend. Diese Zahlen iibersteigen 
die maximale Rohe der Milchsaule des Euters, so daB nach dem EinschieBen 
der Milch diese durch Leistungen des Euters aktiv unter einen hoheren Druck 
gesetzt wird. Dieser Uberdruck gegeniiber vor dem Hanteln betragt 15 mm 
Quecksilber und ist als Sekretionsdruck nach TGETGEL zu bezeichnen. 

Tiere mit kranken Eutervierteln zeigen die Erscheinung des Sekretions
druckes nicht. Abnorm funktidnierende Driisenzellen konnen wohl noch die 
Milch der ersten Phase produzieren, aber die stiirmische Sekretionsarbeit in 
der zweiten Phase vermogen sie nicht mehr zu leisten. Es laBt sich daraus schlie13en, 
daB ein Nichtauftreten oder ein vermindertes Einschie13en der Milch Symptome 
einer beginnenden Mastitis sein konnen, wenn nicht nervose Einfliisse als Grund 
fiir die Minderung des Milchertrages in Frage kommen. 

Die Entstehung des Sekretionsdruckes in der Milchdriise wird von TGETGEL 
auf das Zusammenwirken verschiedener Faktoren bezogen. Rat der Reiz des 
Hantelns an den Zitzen begonnen, so wirkt er am Driisenkorper, am Erfolgs
organ, im Sinne einer gesteigerten Sekretion. Doch darf fiir das EinschieBen 
der Milch nicht nur dieses Moment in Rechnung gesetzt werden, sondern es ist 
anzunehmen, daB auch die muskularen RiIfsapparate des Driisengewebes aktiv 
im Sinne einer Verengerung der Milchsammelraume mitwirken, um einen erhohten 
Druck, den Sekretionsdruck, entstehen zu lassen und die Milch in der Richtung 
nach unten weiter zu leiten und zu entleeren. 

Nicht nur eine muskulare Kontraktion der Wandungen der Sammelraume, 
sondern auch eine Verdickung derselben infolge praller Fiillung der BlutgefaBe 
mit Blut hat statt, wenn der Sekretionsdruck einsetzt. Die TGETGELSche An
schauung geht dahin, daB wahrend des Sekretionsreizes auf die Driisenzellen 
auch eine Erweiterung der Kapillaren beginnt. Hiedurch wird ein Vorquellen 
der Alveolenwandungen und der Wandungen der kleinen Milchgange bedingt, 
der Inhalt wird ausgepreBt. Gleichzeitig wirken der myoepitheliale Apparat 
und die glatte Muskulatur in demselben Sinne. Die Milch stromt in die groBeren 
Milchgange ein, zumal diese durch ihre longitudinal angeordnete Muskulatur 
bei der Kontraktion verkiirzt und erweitert werden. Das Zusammenwirken 
dieser V organge bedingt den Sekretionsdruck. 

Fallt der Sekretionsreiz beim Aufhoren des Melkens fort, so lassen auch 
die 3 drucksteigernden Komponenten in ihrer Wirkung nach, der Druck in 
den kleinen Milchgangen sinkt, so daB ein physiologisches "Aufziehen der Milch" 
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eintritt, ein Aufsteigen der Milch nach der Richtung des geringeren Druckes, 
das heiBt nach oben. 

ST. Frr..IPOVIC wendet sich neuerdings gegen die Lehre, daB die Milchsekretion 
in der sogenannten zweiten Phase stiirmisch verlauft. Er halt eine so iibermaBig 
verstitrkte Eutertatigkeit ffir unmoglich und glaubt nicht, daB fiir die vermehrte 
sekretorische Tatigkeit ein Mangel an Raum im Euter verantwortlich gemacht 
werden konne. Es kann nach Frr..IPOVIO nur so viel Milch im Euter gebildet 
werden, wie es der Fassungskraft des Hohlraumsystems im Euter entspricht. 
Das Fassungsvermogen des Euters ist aber ein bedeutendes, wenn man die 
groBe Dehnbarkeit des Mammagewebes ins Auge faBt, der bisher von den Autoren 
noch nicht geniigend Aufmerksamkeit geschenkt worden ist. Die Versuchs
kiihe wurden vor der Schlachtung und nach der Schlachtung gemolken. Die 
Milchmenge, die aus dem toten, abgeschnittenen Euter erhalten werden konnte, 
war fast gleich der Milchmenge aus dem lebenden Euter. Die Differenz betrug 
nur 300 cm3 , so daB man annehmen muB, daB 85% der Milchmenge des lebenden 
Euters im toten Euter enthalten ist. Die Messung des auBeren Umfanges des 
Euters war schwierig und ungenau, jedoch konnte aus Messungen mit dem 
Tasterzirkel so viel erschlossen werden, daB das Euter sich wahrend der Sekretion 
bedeutend ausdehnt. Die Endbreite ist um 34 % groBer als die Anfangsbreite. 
Wahrend der ersten 3 Stunden nach dem Melken dehnt sich das Euter wenig 
aus. Nach diesen 3 Stunden ist die Ausdehnung in allen 3 Dimensionen erheblich. 
Zwischen der 4. bis 5. Stunde bleibt das Volumen gleich. Der nicht gedehnte 
Hohlraum, in dem sich die Milch vor dem Melken samme1t, faBt 4/10 des insgesamt 
ausgeschiedenen Milchquantums. Der 2. Teil der Milch, die sezerniert wird, 
dehnt das Euter aus und findet so in dem gedehnten Raum Platz. Ein Euter 
von 3,18 kg Gewicht konnte 12,50 kg Wasser im Versuch aufnehmen, also viermal 
sein Volumen an Wasser in sich bergen. 

Auch von amerikanischen Forschern wurde in jiingster Zeit die Richtigkeit 
der Zweiphasentheorie von NUESOH aus dem Jahre 1904 bezweifelt, und neue 
Versuchsanordnungen soUten das Problem der Milchsekretion vor und wahrend 
des Melkens einer Losung naherbringen. JOHN W. GOWEN und TOBEY fanden, 
daB die meiste Milch im Kuheuter zur Melkzeit bereits vorhanden ist. Die Milch
menge, die wahrend des Melkens noch gebi1det wird, betragt nicht mehr als 
20 % des gesamten Milchquantums. Die Verfasser glauben, aus den Untersuchungen 
den SchluB ziehen zu sollen, der wohl nicht in jedem FaIle zutreffend sein diirfte, 
daB die GroBe des Euters der beste MaBstab ffir die Milchergiebigkeit einer 
Kuh ist. 1/5 Pfund des sezernierenden Gewebes ist ffir die Bildung und Ab
sonderung von 1 Pfund Milch in 15 Stunden notwendig. 

Auch SWELL konnte feststellen, daB die Milchsekretion ein kontinuierlicher 
Vorgang ist, und daB ein groBer Teil der beim MeIken gewonnenen Milch sich 
in der Milchdriise sammelt, bevor das Melken beginnt. Das innere Fassungs
vermogen des Euters scheint demnach groBer zu sein als das Volumen der ab
gesonderten Milch. Die beiden untersuchten Euter hatten keinen besonders 
groBen Umfang, trotzdem besaB ein Euter einen inneren Raum, der etwa 20,5 kg 
Fliissigkeit fassen konnte. Es ist interessant, daB SWELL fast zu denselben 
Zahlen kam wie FlLIPOVIO, denn er erbielt nach dem Tode des Versuchstieres 
85 % der Milchmenge, die vor der Schlachtung ermolken werden konnte. In 
einem zweiten FaIle lieferte das tote Euter jedoch nur 49 %, doch zeigten Ein
schnitte in das Gewebe, daB das Ausmelken des toten Euters unvollstandig 
geblieben war, vielleicht weil Muske1kontraktionen oder die Totenstarre das 
restlose Ausmelken verhindert hatten. Eine besondere Eigentiimlichkeit der 
nach dem Tode ermolkenen Milch ist ihr niedriger Fettgehalt. Eine Erklarung 
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hiefiir sucht SWELL damit zu geben, daB er annimmt, die :Milchkiigelchen werden 
in den Milchkanalchen zuruckgehalten, weil die Temperatur der Druse und der 
in ihr enthaltenen Milch nach dem Tode niedrig ist. 

SchlieBlich bringen W. L. GAINES und F. P. SANMANN zu demselben Thema 
noch einen neuen Beitrag. Sie lieBen eine Kuh alJe 12 Stunden melken und 
stellten die Menge und den Laktosegehalt der Milch fest. Dann wurde die Kuh 
unausgemolken zu einer Zeit getotet, in der sie gemolken werden solJte. Die bei 
normalem Melken und durch Ausspiilen des toten Euters gewonnenen Milch
zuckermengen verhielten sich bei 3 Kiihen wie 100:100, lOO:96, und lOO :108, 
das heiBt: auch nach dem Tode konnte dieselbe Milchzuckermenge gewonnen 
werden wie in der Milch, die aus dem lebenden Euter stammte. Durch Aus
melken des toten Euters wurde Y4, der Gesamtmilch erhalten, durch Dranage 
noch Y4" wahrend die restliche Halite yom Eutergewebe festgehalten wird. 
Auch aus diesen Versuchen geht hervor, daB zur Melkzeit die gesamte zu 
ermelkende Milchmenge im Euter vorhanden ist. 

d) Laktagoge Stoffe 

Es hat nicht an Versuchen gefehlt, die laktierende Milchdruse bei Frauen 
und bei Milchkiihen durch chemische Stoffe und Medikamente zu Hochstleistungen 
zu stimulieren oder eine schwach sezernierende Mamma zu intensiverer Ab
sonderung anzuregen. Schon bei der Besprechung der hormonalen Reizstoffe 
war darauf hingewiesen worden, daB die Moglichkeit besteht, durch irgendwelche 
parenteral dem Organismus einverleibte EiweiBarten oder abgebaute EiweiBe 
homologer oder' heterologer Natur die Sekretion der Milchdriise zu steigern. 
Von den Organpraparaten sei hier noch einmal das Pituitrin erwahnt, dessen 
Wirksamkeit jedoch nicht iiber allen Zweifel erhaben ist. 

Schon von alters her bestand die Vorstellung, daB auch per os eingefiihrte 
Reizstoffe, die man besonders bei den aromatischen Korpern suchte, eine laktagoge 
Wirkung entfalten kennen. Die Zahl der Lactagoga, die bei mangelhafter Tatig
keit der Milchdriise zur Verbesserung der Quantitat und Qualitat der Milch 
empfohlen wurde, war groB. 

Es werden als solche erwahnt: Fenchel, Kiimmel, Wacholderbeeren, Korian, 
Dill, Wasserfenchel, Pimpinelle, Kalmus, Schafgarbe, Enzian, Schwefel, Gold
schwefel, SpieBglanz, und besonders in der Menschenheilkunde wurden noch 
verwendet die Blatter von Polygala vulgaris, Galega officinal is und von der 
Ricinusstaude. 

Bei gewissenhafter Nachprufung der angegebenen Milchmittel hat es sich 
jedoch uerausgestellt, daB nur ganz wenige von ihnen eine Leistungssteigerung 
der Drusen auszuiiben vermegen und nur eine sehr geringe Anzahl den Namen 
eines spezifischen Lactagogum verdient. 

MONVOISIN hat eine groBe Anzahl von Stoffen im Versuch auf ihre sekretions
fOrdernde Wirkung gepriift und gefunden, daB Zucker per os und subkutan, 
Anis und Fenchel per os laktagog wirken. Auch die Extrakte aus Placenta, 
Hoden, Nebenniere, Lymphknoten sollen in demselben Sinne sich wirksam 
gezeigt haben. Doch damit ist nichts iiber die spezifische Wirkung der Extrakte 
ausgesagt, vielmehr nur die schon bekannte Tatsache bestatigt, daB durch 
OrganeiweiB, das parenteral injiziert wird, eine unspezifische Wirkung auf die 
Milchdriise erreicht werden kann. 

ROHRIG hat nach Blutdruck steigernden Mitteln, wie Strychnin, Koffein, 
Digitalis, die Quantitat der Ziegenmilch erhoht gefunden. 
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HESS, SOHAFFER und BONDZYNSKA haben Versuche an Killien und Ziegen 
angestellt, die ergaben, daB groBe Dosen Fenchel, Anis, Kiimmel, Kalmus, 
Wacholderbeeren und Enzianwurzeln auf die Quantitat und Qualitat der Milch 
von fast unmerklichem EinfluB waren. 

Nach FINGERLING, der sich ausgiebig mit Untersuchungen fiber den EinfluB 
von Reizstoffen auf die Milchsekretion beschaftigt hat, ist der Wirkungsmechanis
mus der Lactagoga der, daB sie einmal eine erhohte Verdaulichkeit des Futters 
bedingen, dann die Nervenzentren der Milchdriise anregen und schlieBlich auch 
eine Reizung des Protoplasma der Milchdriisenzellen ausiiben. Fenchel und 
beregnetes Heu, das also der Extraktstoffe beraubt war, hatten bei einer laktie
renden Ziege eine anregende Wirkung auf die Milchdriisentatigkeit. Reiz
stoffe, zusammen mit gutem, aromatischem Heu verabreicht, hatten keine 
Wirkung. Die Reizstoffe waren demnach zwecklos bei normalem Futter. Die 
Reizstoffe aromatischer Natur, wie Fenchel und Anis, sind in ihrer Wirkung 
gleich. Es sind also keine Mischungen dieser Stoffe, die haufig vorgenommen 
werden, notwendig, da eine Summation der Wirkung mehrerer Aromatika nicht 
eintritt. Nicht nur die Menge, auch die Zusammensetzung der Milch kann sich 
nach demselben Autor durch die mit dem Futter verabreichten Reizstoffe andern. 
Die Zugabe von Reizstoffen, wie Fenchel, Bockshorn, Trigonella foenum graecum, 
Heudestillate, zu reizlosem Futter, wie Stroh, Troponabfallen, Starke, ErdnuB
kuchen, vermehrte die Milchmenge und bei den beiden ersten Stoffen auch die 
Fettmenge. Malzkeime steigerten nur den FettgehaIt. Baumwollsaatmehl 
soll nach den Angaben amerikanischer Autoren ebenfalls eine laktagoge Wirkung 
entfalten. Es wird in Deutschland, zu Laktagol verarbeitet, in den Handelgebracht, 
doch besitzt dieses Praparat nicht die ihm zugeschriebene Wirkung. WHEELER 
beobachtete an 981 Kiihen, daB die Milchsekretion stieg, wenn ein sehr protein
reiches Futter verabreicht wurde. SOULE-BEARNES untersuchten, ob sich die 
Proteine der im Experiment gegebenen Kraftfuttermittel, wie Baumwollsaat
mehl, Erbsenheu, Weizenkleie, in ihrem EinfluB auf die Milchproduktion und 
Milchqualitat unterscheiden. Es war nicht der Fall. Nach LINDSLEY hat Baum
wollensaatmehi mit geringem Olgehalt keinen EinfluB auf die Milch. Die Zugabe 
von Baumwollensaatol zum Mehl scheint den Fettgehalt der Milch um 0,4% 
zu erhohen. HILLS verfiitterte 01samenmehl, Baumwollensaatmehl, Weizen
kleie, Palmkernol und fand bei den ersten beiden Stoffen die hochste Steigerung 
der Milch- und Fettproduktion. Die Verfiitterung fetthaltiger Kraftfuttermehle 
ist in ihrer Wirkung nur voriibergehend. 

SJOLLEMA fand, daB die Fiitterung von Zucker oder stark zuckerhaItiger 
Nahrung bei Killien die Menge der fliichtigen Fettsauren im Milchfett steigert. 
Fiir die Erzeugung von Kindermilch ist also ein derart zusammengesetztes 
Futter nicht indiziert. 

EINEOKE verabreichte laktierenden Ziegen pro die 3050 g RiibOl, Kokosol 
und Leinol als Zugabe zum Normalfutter. Doch war die Milchmenge danach 
nicht deutlich gesteigert. 

Beim Menschen wurden im Jahre 1904 von HEGEMANN, GOLDMANN, MOND 
giinstige Erfahrungen iiber die Wirkung des Laktagols gemacht. In der Folge 
aber hat es sich herausgesteIIt, daB ein laktagog wirkendes Spezifikum im Lakta
gol, wie es zu erwarten war, nicht vorliegt. 

PIANTONI priifte die Wirkung subkutaner Injektionen der Zuckerarten 
auf die Milchsekretion einer Ziege. Monosacharide haben in doppelter Menge 
genau denselben EinfluB auf die Sekretion wie Disacharide in einfacher Menge. 
Trisacharide und Polysacharide sind unwirksam. In der kleinen Dosis von 
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1 g Milchzucker wird die Milchabsonderung vermehrt, ihre Zusammensetzung 
jedoch nicht verandert. Bei groBen Dosen nimmt die Milchmenge abo 

MAc CANDISH hat Versuche damber angesteIlt, ob durch die Verabreichung 
von Arzneimitteln eine Steigerung des Milchertrages und eine Erhohung des 
Fettgehaltes der Milch moglich ist. Er verwendete zu seinen Versuchen Alkohol, 
Castorol, Pituitrin, Schilddriisenextrakt, Pilokarpin, Physostigmin, Aloe, 
Kalomel, Nux vomica, Glaubersalz und Kochsalz. Die Versuchsergebnisse 
waren sowohl bei Stallkiihen wie bei Laboratoriumstieren sehr widersprechend, 
wie iiberhaupt die pharmakodynamische Wirkung der Galactagoga im all
gemeinen nur wenig bekannt ist. Die von MAc CANDISH angewandten Mittel 
bewirkten keine Steigerung der Fettmenge der Milch. Durch Pituitrin wurde 
sogar eine Verringerung der Milchquantitat und eine Verminderung des Fett
gehaltes gefunden. Feste Normen im Wirkungsmechanismus der Arzneimittel 
lassen sich deshalb nicht aufsteIlen, weil ihre Wirkung bei den Versuchstieren 
auch individuell sehr verschieden ist. 

KRONAOHER und HOLTERBACH kamen zu dem Ergebnis, daB Yohimbin 
eine Steigerung der Milchabsonderung deutlich hervorbringen kann. FRORNER 
hat mit Natrium bicarbonicum, Schwefel, Stibium sulfuratum, Stibium 
aurantiacum, Fructus juniperi, Atropin und Pilokarpin eine Erhohung der 
Milchmenge zu erzielen versucht, doch waren die Resultate wenig befriedigend. 

RICCI und D'AMATO injizierten einer Kuh 5 cm3 einer konzentrierten 
Losung von Rohrzucker, Dextrose und Galaktose. Bei gleichbleibender Fiitterung 
stieg die Milchmenge an, wobei in der ersten Zeit der Fettgehalt, spater Kasein
gehalt der Milch eine ErhOhung erfuhr. 

Auch DE LO MONAOO konnte nachweisen, daB die dauernde Injektion geringer 
Mengen von RohrzuckerlOsungen bei einer Milchkuh die Sekretion erhohte, 
wahrend hohere Gaben die Milchleistung herabminderten. 

Als Lactagogum wurde auch Chlorkalzium empfohlen. WITTMANN konnte 
jedoch bei Fiitterungsversuchen an 11 Milchkiihen keine Leistungssteigerung 
des Chlorkalziums auf die Milchdriise entdecken. Ablehnend verhalt sich auch 
MEYER in der Chlorkalziumfrage, auch verdient das Chlorkalzium durchaus 
nicht den Vorzug vor Chlornatrium. Lobend auBern sich HORNE, RICHTER 
und KRAMER. 

Angeregt durch die Untersuchungen von HART iiber die diuretische Wirkung 
des Luzernenheues studierte STEENBOCK den EinfluB verschiedener Diuretika 
auf die Milchsekretion von Ziegen. Ais Diuretika wurden vel'wendet Natrium
azetat, Harnstoff und groBere Kochsalzmengen. Von den drei Salzen erwies 
sich das Natriumazetat sowohl als Diuretikum wie als Lactagogum unbrauchbar. 
Bei Harnstoffgaben zeigte sich eine pragnante Wirkung insofern, als bei ein
maligen Gaben die Milchmenge mit dem Einsetzen der Diurese zuriickging. 
Bei fortgesetzter Verabreichung des Harnstoffes stieg die Milchmenge allmahlich 
wieder zur Norm an. Das Chlornatrium vermochte die Milchmenge nicht zu 
beeinflussen. 

Nach VOLTZ, DIETRICHS und JANTZON soIl der Harnstoff dagegen ein wahres 
medikamentoses Lactagogum sein. Die Autoren schreiben, daB Harnstoff
zulagen zum Grundfutter die Milchsekretion stark erhohen. Aus 1 kg Harn
stoff wurden im Stoffwechselversuch (4 Versuche an 3 Kiihen) zwischen 9,53 
und 16,73 kg Milch sowie zwischen 11,88 und 1834,0 g Milchtrockensubstanz 
gewonnen. 

BRENTANA und BECERRO DE BENGOA stellten Untersuchungen daruber 
an, ob Milchinjektionen imstande seien, die Milchleistungen von Kiihen zu be
einflussen. BRENTANA fand, daB nach der subkutanen Injektion von 10 cm3 
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Milch die Milchmenge gegeniiber der Vorperiode um 1000 cm3 taglich je Tier 
anstieg, wahrend bei den Kontrollen nur eine Zunahme von 100 cm3 pro Kopf 
und Tag zu verzeichnen war. Wiederholte Injektionen bei denselben Tieren 
ergaben eine abermalige Steigerung. Die Zusammensetzung der Milch blieb 
unverandert. 

e) Laktifuge Stoffe 

Das einzige Mittel, das eine spezifische laktifuge Wirkung entfaltet, ist 
das Jodkalium. Nicht nur innerlich verabreicht, auch auBerlich in Salbenform 
auf die Raut der Mamma aufgetragen, vermag es in kurzer Zeit die Milchsekretion 
zum Stillstand zu bringen. Als laktifuge Arzneimittel gelten neben dem Jod
kalium noch das Rosmarinol und Ranfol, Atropin, Chinin, Phosphor, Alaun 
und Opodeldok (Linimentum saponatocamphoratum). MAULHARDT fand bei per· 
oralen Gaben von Jodkalium innerhalb von 16 Tagen einen durchschnittlichen 
Riickgang von 1428,5 cm3 Milch pro Tag. Bei auBerlicher Anwendung einer 
Jodkalisalbe trat in derselben Zeit nur ein Riickgang von 922 cm3 taglich ein. 
Schwacher, aber auch noch deutlich in der Wirkung zeigten sich Phosphor und 
Atropin. Einen nur ganz schwachen EinfluB auf die Milchsekretion iibte Ros
marinol perkutan angewendet aus. Wahrend TRINCHERA bei saugenden Riin
dinnen durch Einreibung von Ranfol auf die Raut der Mamma einen deutlichen 
Riickgang in der Milchsekretion ermitteln konnte, war in den Versuchen von 
MAULHARDT das Oleum cannabis unwirksam. 

Aus den Untersuchungen von KAAD iiber die Wirkung von Lactifuga bei 
der Stute lassen sich die SchluBfolgerungen ziehen, daB unter den Antigalactica 
das Jodkalium an erster Stelle steht. Auch Opodeldok, auBerlich der Euterhaut 
appliziert, entfaltete eine antigalaktische Wirkung, doch trat als unerwiinschte 
Nebenerscheinung ein Odem der Raut ein. Ungefahr dassel be laBt sich von 
Sapo kalinus sagen, der eine Mastitis nach der Einreibung hinterlieB. 

B. Pathologie der Milchdriise 
1. Pathologische Anatomie 

a) Mif3bildungen 

Die Polymastie, Rypermastie und Ryperthelie 

Uberzahlige Mammae sind beim Menschen weiblichen und mannlichen 
Geschlechtes keine seltenen Vorkommnisse. Sie sind entweder rudimentare 
oder vollausgebildete Organe. Ihre Lage ist, worauf WILLIAMS hinwies, nur 
an den Punkten zu ermitteln, die bei den Tieren die normale embryonale Lage 
des Mammarorgans reprasentieren. Man findet sie also an der Vorderseite des 
Rumpfes einseitig oder beiderseitig innerhalb der Linien, die dem Verlaufe der 
Milchleiste beim Embryo entsprechen und die von der Axillargegend bis zur 
Schamgegend konvergieren. Sie konnen in der Tiefe der Achselhohle liegen 
oder am vorderen Rande derselben. Nicht selten werden sie ein wenig oberhalb, 
unterhalb oder auBerhalb der normalen Brustdriise gefunden oder auf den 
seitlichen Bauchdecken. Sehr selten ist das Vorkommen von abortiven akzes
sorischen Mammae auf der Schulter, den Oberschenkeln, der Vulva oder auf 
dem Riicken. Axillare oder praaxillare Mammae sind von LEICHTENSTERN, 
D'OUTREPONT, PERREYMOND und TEsTuT gefunden. Die unterhalb und lateral 
von der normalen Mamma beobachteten Mammae sind am haufigsten, DE SINETY 
berichtet Z. B. damber. Dagegen sind die abdominalen, abortiven, akzessorischen 
Mammae selten; TARNIER sah sie beim Weibe, MORTILI..ET beim Manne. TESTUT 
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fand an der Vorderflache des rechten Oberschenkels bei der Frau eine Mamma, 
die eine groBe Mamille zeigte und bei jeder Menstruation anschwoll. STEINBORN 
beschrieb eine ahnliche Lage beim Manne, CUTORE eine Mamma am unteren 
Drittel des Oberschenkels eines Mannes. HARTUNG fand auf dem linken groBen 
Labium eine Driisenmasse, die histologisch wie Mammagewebe aussah. Man 
muB aber daran denken, daB im Labium maius ab und zu Geschwiilste gefunden 
werden, die in die Gruppe der SchweiBdriisenadenome gehoren. Nur durch 
eine sehr genaue histologische Untersuchung wird eine Verwechslung solcher 
gutartigen Tumoren mit aberrierten Milchdriisenanlagen vermieden werden 
konnen. 

Nach LElCHTENSTERN und LALOY waren von 113 iiberzahligen Mammae 
100 auf dem Thorax, 6 in der Achselhohle, 2 auf dem Riicken, 2 auf der Schulter, 
2 auf dem Schenkel und 1 auf einer groBen Schamlippe lokalisiert. J. BELL 
fand am linken groBen Labium einer 23jahrigen III-Para eine aberrierte Mamma, 
die sich mit fortschreitender Graviditat vergroBerte und nach der Geburt be
stehen blieb. Histologisch wurden Driisenacini festgestellt; einige von ihnen 
waren erweitert und boten das Aussehen einer Zystenmamma. Das nachbarliche 
Bindegewebe war reichlich mit Plasmazellen durchsetzt. 

Die Hypermastie und Hyperthelie wird doppelt so haufig links als rechts 
angetroffen. Meist wird an den genannten Stellen nur 1 Mamma, seltener 
werden 2 oder 3 Mammae gefunden. NEUBAUER hat bis 8 isolierte Mammae 
beschrieben, 6 unterhalb und 2 oberhalb der normalen Brustdriise und aBe 
sezernierten bei der Laktation Milch. 

Nach LEICHTENSTERN kommt auf 500 Frauen ein Individuum mit iiber
zahligen Mammae; nach seinen Angaben besteht bei beiden Geschlechtern 
ungefahr dasselbe Verhaltnis hinsichtlich der Haufigkeit des Vorkommens. 
IWAI gibt 1,47% beim Manne und 4,71 % beim Weibe an. v. BARDELEBEN 
beschreibt sogar eine Haufigkeit von 5 bis 14% beim Manne. 

Die Hypermastie und Hyperthelie wird bei allen Menschenrassen gefunden, 
die Abnormitat ist z. B. bei den Japanern nach IWAI haufig. Auch bei Negerinnen, 
bei einer Malaiin, Mongolin, Hindufrau und anderen mehr hat man die Polymastie 
angetroffen. 

Das familiare Auftreten der MiBbildung, die Erblichkeit, ist in 1/3 der 
Falle beobachtet worden. PElREGRINE z. B. beschreibt eine Familie, in welcher 
der Vater, seine 3 Sohne und 2 Tochter je 1 iiberzahlige Thoraxmamma 
besaBen. IWAI erwahnte in 285 Fallen von Polymastie eine Erblichkeit von 
7,36%. OTANI sah eine Vererbung der MiBbildung durch 4 Generationen. 

Auch bei den Haussaugetieren sind viele Falle von Hypermastie und 
Hyperthelie bekannt geworden. AusfUhrliche Arbeiten dariiber stammen von 
HENNEBERG, SCHICKELE und BURCKHARDT. 

Es besteht insofern eine Ubereinstimmung zwischen Mensch und Tier, als 
die Hyperthelie viel haufiger ist als die Hypermastie. HENNEBERG fand bei 
38% der von ihm untersuchten Kiihe Abortivzitzen, die auch als Afterzitzen 
oder Nebenstriche bezeichnet werden. Es ist interessant, daB bei den verschiedenen 
Rinderrassen das Auftreten der Afterzitzen sehr starken Schwankungen unter
worfen ist. So ist z. B. beim schwarzbunten Tieflandrind das Vorkommen von 
Abortivzitzen nur in 28,3 % gegeniiber den oldenburgischen und rotbunten 
Holsteiner Schlagen mit 43 % beobachtet worden. Ahnliche Verhaltnisse trifft 
man beim Hohenvieh; die einfach rotbraunen Schlage weisen eine Frequenz 
von 36,7% auf, die groBen Fleckviehschlage eine solche von 53,4%. Es ist 
anzunehmen, wie auch v. PFAUNDLER schon schreibt, daB die kiinstliche Zucht
wahl fUr das haufigere oder seltenere Vorkommen von Abortivzitzen ausschlag-
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gebend ist. Nach demselben Autor soll GRAHAM BELL, ein amerikanischer 
Tierziichter, bei Schafen in verhaltnismiWig kurzer Zeit eine Vermehrung der 
Abortivzitzen erreicht haben. 

Beim mannlichen Tier befinden sich neben dem Hodensack 2 bis 4, bisweilen 
noch mehr Abortivzitzen, die bei manchen Tieren als "Mikromammae" aufzufassen 
sind; denn es gelingt, durch haufig wiederholte Melkbewegungen Milch aus diesen 
Strichen zu gewinnen. N ach HANSEN legen manche Ziichter Wert auf die Ent
wicklung solcher Zitzen, da sie als ein Zeichen guter Milchergiebigkeit und als Merkmal 
fiir die Vererbung einer Eigenschaft durch das Vatertier aufgefaBt werden. Auf der 
Inset Jersey und bei den Holstein-Friesen-Zuchten der Vereinigten Staaten werden 
bei der Beurteilung der Bullen durch das Punktverfahren die Abortivzitzen der 
Bullen durch bestimmte Punkte gewertet. Auch bei den weiblichen Tieren werden 
gut entwickelte Abortivzitzen von manchen Landwirten innerhalb einer bestimmten 
Rasse als gutes Milchzeichen angesehen, doch ist ein Zusammenhang zwischen After
zitzen und Milchergiebigkeit lediglich eine Hypothese, die durch keine sichere 
Beobachtung gestiitzt werden kann. 

Ebenso wie beim Menschen ist auch beim Rinde eine linksseitige Hyperthelie 
haufiger als eine rechtsseitige. Nach BURCKHARDT kommen beim Rinde "Pseudo
zitzen" vor. Er versteht darunter einfache Cutiskegel ohne Ductus papillaris 
und ohne Driisenanlage, MiBbildungen, die durchaus dem Begriffe der mensch
lichen Hyperthelie entsprechen. Eine Milchabsonderung kann aus einem derartig 
reduzierten Organ nicht statthaben. Die von BURCKHARDT als "Mikromamma 
mit Mikrozitze" bezeichnete Organanlage ist eine Hypermastie. Da Driisen
gewebe mit angelegt ist, kal1ll durch eine wiederholte Reizung das Gewebe 
zur Milchsekretion angeregt werden. 

Die Lage der Abortivzitzen beim Rinde ist wechselnd. Mit BURCKHARDT 
kann man feststellen, daB die Afterzitzen entweder hinter den normalen Zitzen 
liegen, also postponiert sind. Das ist das haufigste Vorkommen. Oder man 
findet sie zwischen den Zitzen, interkaliert, und endlich konnen sie kranial 
von ihnen gelegen, anteponiert sein. Diese anteponierten Abortivzitzen sind 
nach SCHICKELE sehr selten. Ihre Zahl schwankt zwischen 1 und 4. Die Ent
fernung der Abortivzitzen von den normalen Papillae mammae schwankt sehr, 
beide kOl1llen z. B. dicht aneinandergeriickt sein. 

Die Afterzitzen sind beim Kalb etwa erbsengroB, beim Jungvieh klein
fingergliedgroB und bei Kiihen daumengliedgroB. Bei Simmenthaler Kiihen 
fand HENNEBERG 52,4 % mit Afterzitzen, dagegen waren bei den Farsen des-
selben Schlages 54,8% Afterzitzentrager. ~ 

Die Gynakomastie 

Die Gynakomastie ist die Entwicklung der Milchdriise beim mannlichen 
Geschlecht in derselben Ausbildung wie beim weiblichen Individuum. Unter 
Umstanden kann eine so entwickelte Mamma zur Laktation heranreifen und 
Milch geben. Beim Menschen und beim Tier ist eine Gynakomastie beobachtet 
worden. Besonders in der alteren Literatur ist auf das Vorkommen milch
gebender mannlicher Individuen aufmerksam gemacht worden, wahrend Angaben 
jiingeren Datums hieriiber sehr sparlich flieBen. Bekal1llt ist die Mitteilung 
v. HUMBOLDTS, der auf seiner siidamerikanischen Reise einen Eingeborenen 
antraf, der seinen Sohn 5 Monate hindurch gesaugt haben solI. Auch von ORN
STEIN liegt eine Beobachtung aus dem Jahre 1869 vor, der einen Vater per
sonlich untersuchte, der sein Kind nahrte. Von Ziegen- und Schafbocken wird 
von GEOFFRAY ST. HILAIRE und WEIKHARDT etwas ahnliches berichtet. Die 
Milchsekretion war so ergiebig, daB die Ziegenbocke gemolken werden kOl1llten. 
FURSTENBERG und GURLT sahen laktierende Ochsen. 
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Die Formfehler der Papilla mammae 

Die angeborenen Formfehler der Papilla mammae haben besonders beim 
Menschen eine praktische klinische Bedeutung, beim Haustier sind dagegen an 
den Zitzen Veranderungen, die einen erschwerten AbfluB der sezernierten Milch 
bedingen, mehr erworbener und entziindlicher Art. 

v. JASCHKE unterscheidet bei den Storungen der Laktation durch Anomalien 
der weiblichen Brust: 

1. Die Papilla circumvallata, die Hohlwarze. Man findet sie in 5,3% aller 
Falle von Papillendeformitaten. Die Hohlwarze ist dadurch charakterisiert, daB 
auBerlich ein Saugansatz vermiBt wird. An Stelle der Warze findet sich eine Ver
tiefung, die von der inneren Zirkumferenz des Warzenhofes wallartig umschlossen 
wird. Es kiinnen 2 Formen der Hohlwarze aufgestellt werden: 

a) die Papilla circumvallata aperta; bei ihr ist eine Warze am Boden der 
Vertiefung deutlich erkennbar; sie ist nur etwas kleiner als gewohnlich; 

b) die Papilla circumvallata obtecta sive invertita zeigt iiberhaupt keine 
Warzenbildung und ist seUen; sie wird nur in 0,5% aller WarzenmiBbildungen 
gefunden. 

2. Die Papilla plana, Flachwarze, bedeutet ein Stehenbleiben in der Ent
wicklung auf einer Stufe kurz nach der Geburt. 

3. Die Papilla acuta, Spitzwarze, sie ist in der Entwicklung zuriickgeblieben 
und findet sich bei infantilen Individuen. Die Warze ist sehr klein und schlecht 
erigier bar. 

4. Die Papilla minima, Mikrothelie, stem den hochsten Grad der Spitzwarze 
dar. Sie ist stets mit einer mangelhaften Entwicklung des gesamten Mammarorgans 
vergesellschaftet, so daB eine Hypogalaktie gewiihnlich auch festgestellt werden 
kann, die bei den iibrigen Formfehlern der Brustwarze nicht vorhanden zu sein 
braucht. 

5. Die Papilla fissa, gespaltene Warze, ist dadurch gekennzeichnet, daB die 
Warzenspitze durch einen queren Spalt geteilt ist, so daB nach KEHRER eine obere 
und cine untere "Warzenlippe" zustande kommt. Die gespaltene Warze und die 
Papilla verrucosa, bei der eine Hypertrophie der MONTGOMERYSchen Driisen vor
liegt, bedingen keine Stiirungen im Sauggeschaft. Die Papilla verrucosa gehort nicht 
in die Gruppe der Entwicklungshemmungen. Beide Warzenformen stellen lediglich 
SchOnheitsfehler dar. 

Die angeborenen Formveranderungen der Zisterne sind beim Tier haufiger 
und wichtiger als die der Zitzen. Der Binnenraum der Zisterne wird durch quer- oder 
langsgerichtete Septen geteilt. Die queren Scheidewande sind, wie W. FREI bemerkt, 
haufiger als die vertikalen Septen. 

Durch Entziindung bedingte Zitzenstenose. HUG hat Schleim
hautwucherungen, bedingt durch katarrhalische Euterentziindungen, beobachtet, 
in deren Verlauf es zur Bildung von Zotten, warzenartigen oder polyposen 
Wucherungen der Zisternenschleimhaut kommt. Die bindegewebigen Septen 
und Spangen, Warzen und Zotten sind mit Epithel bekleidet, das nach den 
Untersuchungen von HUG im Gegensatz zu dem Epithel der normalen Zitzen
schleimhaut, das ein prismatisches Epithel ist, ein ein- oder mehrschichtiges 
Plattenepithel darstellt. ' 

Fisteln der Papilla mammae. Sie sind nur bei den Haussaugern 
bekannt und konnen ihrer Genese nach angeboren oder durch Traumen erworben 
sein. Bei der Kuh sind die kongenitalen Fisteln der Zitze nicht selten, dagegen 
werden sie sparlich bei der Ziege angetroffen. Sie stellen einen Kanal dar, der 
eine Kommunikation des Zitzenhohlraumes !nit der AuBenwelt bedingt und 
mit Epithel ausgekleidet ist. Seine auBere Offnung ist meist auBen oder vorn, 
selten innen an der Papilla gelegen. Aus ihr sickert wahrend der Laktations
periode dauernd oder nur beim Melken Milch heraus. BROHOLM hat noch eine 
andere Form del' angeborenen Papillenfisteln beobachtet, die ebenfalls ein Sekret 



288 E. HIERONYlIH: Die Milchdruse und die Milchbildullg 

entleeren, das aber nicht aus dem Zisternemaum stammt - die Fistelliegt an der 
Basis der Zitze -, sondern das von akzessorischen Driischen in der Zitzenwand 
geliefert wird, die niemals vollig durch den Fistelkanal durchbohrt wird. 

Atrophie der Mamma 

Die Atrophie des Euters oder eines seiner einzelnen Komplexe ist gewohnlich 
als ein Folgezustand einer chronischen Mastitis aufzufassen und wird als solche 
"Pathie" in dem Kapitel iiber Entziindungen der Mamma genauer besprochen 
werden. Neben dieser lokalen Entstehungsursache der Atrophie konnen all
gemeine pathologische Bedingungen durch eine Fernwirkung zu einer Euter
atrophie fiihren. 

ZIETZSCHMANN und TRAUTMANN habellllach der Thyreoidektomie, der Entferllung 
der Schilddriise, bei Ziegen unter anderem auch eine Gesamtatrophie des Euters 
heobachtet, die bei dauernder Agalaktie schlieBlich eine Verkurzung der Zitzen 
um 3/4 ihrer Lange zur Folge hatte. In der Milchdriise thyreoidektomierter 
Schilddrusen fiillt die groBe Menge von Konkrementen auf, die nach der Auffassung 
von JOEST nichts anderes sind als die von JOEST und STECK beschriebenen Pseudo
konkremente. Sie sind llach J OEST nicht spezifisch fUr den atrophischen Zustand 
von Milchdrusen schilddrusenloser Ziegen, sondern J OEST glaubt, daB der thyreoprive 
Zustand zu einer Vermehrung der Pseudokonkremente beitragt. Das Drusenparenchym 
schwindet fast vollig, und die hochgradig verkleinerte Mamma besteht nur noch aus 
Bindegewebe, das einen groBen Reichtum an Leukozyten aufweist. Neben der Kon
krementbildung fallen in der Milchdruse von Ziegen, bei denen der thyreoprive 
Zustand schon langere Zeit fehIt, degenerative atrophische Vorgange auf, die sich 
auf das Driisengewebe beziehen. Schon makroskopisch uberwiegt die Menge des 
Rindegewebes. 

Histologisch weist das Alveolarepithel keine sekretorischen Erscheinungen 
mehr auf. Leukozytenreiches Bindegewebe umdrangt die Alveolenmitte. Das inter
stitielle Gewebe ist fast frei von elastischen Fasern und Fettzellen. Um die BlutgefiWe 
herum liegen starke adventitielle bindegewebige Scheiden. Die Schilddriise macht 
den Eindruck einer starken Zirrhose (ZELLER). 

Die Hypertrophie der Mamma 

Bei der pathologischen Hypertrophie oder Hyperplasie der Mamma, die 
beim Menschen haufiger als beim Tier beobachtet wird, findet man eine Massen
'zunahme aller Gewebsbestandteile unter Beibehaltung des normalen Bauplanes. 

Die echte Hypertrophie, Makromastie, der ruhenden, nicht laktierenden 
Mamma beginnt nach KAUFMANN schon im PubertatsaIter, und es konnen sich 
schlieBlich Riesenmammae entwickeln, die ein Gewicht bis 7 kg, ja bis 30 kg erreichen. 
Eine Tendenz zur spontanen Riickbildung der Hyperplasie besteht nicht. Falls das 
Drusenparenchym bei dem Riesenwuchs der Mamma in der Entwicklung zuriick· 
bleibt und durch wucherndes Fettgewebe des Corpus adiposum mammae ganz ver
drangt wird, kann man von einer Pseudohypertrophie durch vikariierendes 
Fettgewebe sprechen, die nach v. JASCHKE haufiger ist als die echte Hypertrophie. 

Beim Tier ist nach KITT die Makromastie beim Ziegenbock, Schafbock, Hammel 
und bei der Kuh beobachtet worden, doch diirfen diese FaIle meiner Auffassung 
nach nicht mit der echten Hypertrophie oder Pseudohypertrophie beim Menschen 
verglichen werden. Die beim mannlichen Tier geschilderten FaIle miissen mit der 
Gynaecomastia virilis gleichgestellt werden und das von SCHMIDT geschilderte 
Rieseneuter einer Kuh war eine iibermaBige physiologische Hypertrophie und entstand 
im Beginn der Laktation; es bildete sich spater spontan zuriick, so daB vergleichend
llathologisch-anatomisch keine Identitiit zwischen menschlicher und tierischer 
Mammahypertrophie besteht. 
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b) Entziindungen und Mykosen der Milchdriise beim Menschen 

Entziindungen der Milchdriise werden beim Menschen und beimRaussauger 
haufig beobachtet und kommen beim Menschen am haufigsten jm Puerperium 
als Mastitis puerperalis vor. 

Man unterscheidet beim Menschen zwischen einer einfachen Stauungs
mastitis und einer infektiOsen Mastitis. 

Die Stauungsmastitis 

Die Stauungsmastitis stellt sich meist am Ende der ersten oder am Anfang 
der zweiten Woche post partum ein. Es handeIt sich um eine Stase, eine Stauung 
der Milch. In der gestauten Milch solI der Staphylococcus pyogenes albus 
wuchern, so daB ein groBer Teil dieser Mastitisformen auch zu den infektiOsen 
Entziindungen der Milchdriise gerechnet werden muB. Eine sekundare Eiterung 
ist die Folge. Wenn auch im Sekret der Mamma der Staphylococcus pyogenes 
albus gefunden werden kann, so fehlen doch meistens groBere Mengen von Leuko
zyten in der Milch. 

Die infektiose Mastitis, die Mykose der weiblichen Brust 

Fast stets geraten die Eitererreger von der Papilla mammae in das Gewebe 
der Brustdriise hinein und ihre Ausbreitung im Mammarorgan kann einmal 
entlang der Ductus lactiferi, zum anderen auf dem Lymphwege stattfinden. 
Selten ist, wie KAUFMANN angibt, die metastatische Mastitis, die im Gefolge 
von pyamischen, meist puerperalen Prozessen entsteht oder die vom Thorax 
durch ein Empy'em oder eine Rippenkaries fortgeleitet wird. 

BUMM unterscheidet folgende Mastitisformen: 
Mastitis parenchymatosa (infectiosa). Sie pflegt gewohnlich im 

Verlaufe der Laktation beobachtet zu werden und ist zunachst eine Galacto
phoritis. Die Erreger, es handelt sich meist um Staphylokokken, geraten namlich 
von auBen, von der Papillenmiindung in die Ductus lactiferi hinein. Sie wachsen 
in ihnen bis in die Driisenalveolen und zerstoren deren EpitheJ. Neben dem 
epithelialen Katarrh ist aber stets eine Auswanderung von farblosen Blutzellen 
zu beobachten, die auch die Nachbarschaft im Lobulus infiltrieren, so daB eine 
eitrige Einschmelzung eines Drusenlappens sich entwickeln kann. Meist wird 
es jedoch nur bis zur lobularen Knotenbildung kommen, die sich klinisch durch 
eine walnuBgroBe Schwellung im unteren auBeren Quadranten der Brustdriise 
zu erkennen gibt. 

Mastitis interstitialis infectiosa (phlegmonosa), Phlegmone der Mamma 

Verletzungen des Epithels der PapiIle, Rhagaden, stellen Eingangspforten fUr 
Infektionserreger dar, die meist durch Streptokokken vertreten sind und auf dem 
Lymphwege, entlang der Ductus lactiferi in das Parenchym eindringen. Der 
Lymphangitis folgt ein entziindliches Odem und eine zellige Infiltration der 
Mamma. Sehr haufig sind die auBeren oberen Quadranten der Brustdriise 
erkrankt. Rautrote und diffuse Schwellung zeigen die interstitielle Entziindung 
an, eine Fluktuation die AbszeBbildung und Gewebseinschmelzung. Die Abszesse 
pflegen buchtig auszusehen; falls sie zwischen Raut und Driise liegen, nennt man 
sie antemammar; die riickwarts von dem Mammagewebe, zwischen ihr und der 
Muskulatur gelegenen Abszesse wiirden als retromammar zu bezeichnen sein. 

Die Mastitis chronic a entsteht aus einer akuten Entziindung der lVIilchdruse. 
Das Drusengewebe euthalt schwielige Indurationen und ist kleinzellig infiltriert. 
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Durch eine lebhafte Bindegewebsneubildung entstehen Knoten und Strange. Der 
narbige Verschlufi der Ductus lactiferi kann zu einer Retention von Sekret in dies en 
fUhren, die zugleich zystisch erweitert werden und Retentionszysten bilden (Mastitis 
chronica cystic a). Eine Mastitis obliterans liegt dann vor, wenn sich oblite
rierende Vorgange an den .Ausfuhrungsgangen abspielen. Der Inhalt der Zysten 
kann wasserig, schleimig, triibe, kasig oder kreidig sein. KAUFMANN fand hinter 
den Obliterationen von Milchgangen einen stagnierenden Inhalt, der auch Korner 
doppeltbrechender Substanz enthielt. Fremdkorperriesenzellen und Phagozyten 
waren in einem Granulationsgewebe enthalten, das durch den Reiz der stagnierenden 
Massen entstanden war. 

Die chronische Mastitis ist deshalb von Bedeutung, weil sie einen 
pdikarzinomatosen Zustand bildet und den Boden fUr eine spatere 
Karzinomentwicklung vorbereiten kann. 

Maladie cystique des mamelles (RECLUS), Mamma cystica, Zysten
mamma. In beiden Mammae entstehen in Knotchen und Knoten zahllose kleine 
erbsen- bis kirschgroBe, kugelige Zysten, besonders an der Pectoralisfliiche, 
welche eine bedeutende VergroBerung der Mamma bedingen. Die Zysten stellen 
vergroBerte Driisenliippchen Init zystenformiger Erweiterung dar. KAUFMANN 
trennt dieses deutlich umrissene Krankheitsbild scharf von der chronis chen 
Mastitis, in deren Verlauf Retentionszysten auftreten konnen. Die Mamma 
ist vergroBert. Die Farbe des fadenziehenden Zysteninhaltes ist hellgelb, rot, 
griinlich oder griinbraun. 

Abb. 32. Sogenannte chronische Mastitis cystica. R echts unten Driiseulappchen mit 
eben beginnender Erweiterung der Lumina und zellreichem, lockerem, periaciniisem 
Gewebe (an ein beginnendes Adenofibrom erinnernd). 1m iIbrigen Praparat erweiterte 
Gange und Driisenacini, in zellrelches Bindegewebe eingebettet. Hier und da Fett
gewebe, besonders rechts. In den erweiterten Gangen papillare und "durchbrochene" 
Wucherungen des Epithels ins Lumen binein; im Lumen abgeliiste, rundliche, blasse, 

Epithelien und homogene Massen. 18fache Vergriil.lerung. 50jahriges Fraulein 
(nach KAUFlIIANN) 

Das Wesen der Zystenmamma wird von den .Autoren sehr verschieden beurteilt. 
KONIG und BORST sehen ihre Entstehung in einer chronischen Mastitis, auch KAUF
MANN will fur einige FaIle diese Genese gelten lassen. v. SAAR halt diese Theorie fur 
unbewiesen und glaubt, die Zystenmamma sei eine Neubildung epithelialer Natur. 
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In diesem Falle ware die Bezeichnung Kystadenom oder Polykystom (BRISSAUD) 
gerechtfertigt; auch SCHIMMELBUSCH schlieJlt sich dieser Auffassung an. KROM
PECHER hat den N amen Hidrocystoma mammae vorgeschlagen, weil er eineAhnlichkeit 
der epithelialen Bekleidung mancher Zysten mit der Epitheltapete der SchweiJl
driisenzysten in der Achselhohle fand. Auch ASCHOFF neigt zu dieser Auffassung 
und bezeichnet die GewebsmiJlbildung als eine Mastopathia cystica (dysplastica). 

PruBRAM fiihrt die Genese der zystischen Brustdriisenveranderungen, die er 
polyzystische Brustdriisendegeneration nennt, auf Vorgange der inneren Sekretion 
zuriick. Ovarialhormone sollen danach in der alternden oder senilen Mamma die 
Profileration jugendlicher Zellen in Form zystadenomatoser Knoten anregen. Die 
Wucherungen des Epithels seien nicht ganzheitsbezogen, sondern Teilvorgange 
herrschen im Driisengewebe vor, die ungeordnet und fiir sich abrollend das Wesen 
des knoten- und zystenbildenden Vorganges ausmachen. SchlieJllich hat man die 
Zystenmamma als eine diffuse Fibromatose der Mamma aufgefaJlt. Ein Reizzustand 
liege vor, der zu einer Bindegewebswucherung fiihre, in deren Verlauf eine Retentions
zystenbildung auftrete. Neben diesen als Involutionsvorgange aufzufassenden Ver
anderungen entwickeln sich sekundare Epithelwucherungen. Haufig entwickelt 
sich aus der Mamma cystica ein Karzinom, nach v. JASCHKE in 10% aller FaIle. 

Beim Haustier sind ahnIiche scharf umrissene Krankheitsbilder wie die 
Maladie cystique des mamelles (RECLUS) nicht bekannt. Man konnte vielleicht 
einen bei der Katze und einen beim Pfei.'d beobachteten Fall von Zystenbildung 
des Mammarorgans hier angliedern, die von G. PETIT und E. JOEST beschrieben 
sind, ohne aber damit einen Vergleich mit der polyzystischen Brustdrtisen
degeneration ziehen zu wollen! PETIT fand bei einer 14 Jahre alten Katze eine 
zystische Degeneration aller Komplexe der Milchdrtise. Die groBten Zysten 
hatten einen Durchmesser von 2 cm. Die Zysten waren mit einem kubischen 
Epithel ausgekleidet, das an manchen Stellen in eine papillare Wucherung 
geraten waJ'-

J OEST beschreibt beim Pferde eine solitare Milchretentionszyste, in der 
Fettkonkremente enthalten waren. Die Zyste war kindskopfgroB und hatte 
das Drtisenparenchym groBenteils durch Druck zur Atrophie gebracht. Die 
Zystenwand war innen mit einem kubischen Epithel ausgekleidet und umschloB 
einen Inhalt, der aus einer trtiben, graugelben Fltissigkeit bestand, in der Fett
konkremente umherschwammen. JOEST fiihrt die Entstehung dieser Zyste 
auf ein Trauma zuriick, das wahrend der Laktation vor langen Jahren eingewirkt 
hatte. 

c) Entziindungen und Mykosen der Milchdriise beirn Haussiiuger 

Die Entziindung der Milchdrtise ist bei allen Haustierarten beobachtet 
worden, doch ist sie am haufigsten und ihrer Bedeutung am wichtigsten beim 
Rind. Bei den kleinen Wiederkauern, beim Schaf und bei der Ziege, kommen 
ebenfalls wohlcharakterisierte Euterentziindungen vor, dagegen werden das 
Schwein, Pferd, der Hund und die Katze seltener von Mastitiden heimgesucht. 

Gewohnlich entsteht die Mastitis beim Rind wahrend der Laktation, 
wenn das Driisenparenchym in seiner sekretorischen Tatigkeit aufs hochste 
in Anspruch genommen ist, sich also in einer Art Krankheitsbereitschaft 
befindet. 

Die Bedingungen, die zu einer Mastitis fUhren, sind in einer Infektion des 
Euters mit den verschiedensten Mikroorganismen zu suchen. Von STECK ist 
mitgeteilt worden, daB auch gesunde Euter in ihrem Gangsystem Bakterien 
enthalten, die in der aseptisch gewonnenen Milch nachgewiesen werden konnen. 

19' 
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Diese Tatsache ist nicht besonders merkwiirdig, denn wir finden auch in anderen 
Organen, die in einer offenen Verbindung !nit der AuBenwelt stehen, Keime, 
die aber, wie z. B. in der Vagina, durch die Selbstreinigungskraft des Organs 
in Schranken gehalten werden und in einer Symbiose !nit dem Schleimhautepithel 
leben. Unter Umstanden, die wir nicht kennen, die aber von manchen Autoren 
gern als Erkaltungen, Rerabsetzung der allgemeinen und lokalen Widerstands
fahigkeit des Organismus aufgefaBt werden, die man zusammenfassend als 
Realisationsfaktoren bezeichnen kann, werden die Euterbakterien zu 
pathogenen Keimen. In diese Gruppe der Mikroorganismen, die eine Wandlung 
vom harmlosen Symbionten zum pathogenen Parasiten durchmachen konnen, 
rechnet man die Staphylokokken, die Kolibakterien und die Aerogenes
bakterien. Es bestehen hier Beziehungen und .Ahnlichkeiten zwischen der 
Genese der Mastitis und KaIberruhr. Eine andere Gruppe von Bakterien tritt 
dagegen sofort krankmachend, entziindungserregend auf, wenn sie auf die Zitzen
oder Zisternenschleimhaut geraten oder auf einem anderen Wege des Safte
stromes in das Parenchym gelangt ist. Rierher wiirden die Streptokokken 
zu zahlen sein, bei denen eine Umwandlung vom Milchsaurestreptokokkus 
zum Mastitisstreptokokkus, der eine Streptokokkenart sui generis ist, nicht 
moglich ist. Auch Paratyphusbakterien, Bakterien der Enteritisgruppe, Bacillus 
pyogenes, Typhusbakterien beim Menschen und Tuberkelbazillen, die auch eine 
akute Mastitis beim Rinde erzeugen konnen, mussen als obligate Parasiten fiir 
die Milchdruse aufgefaBt werden. 

Die Pathogenese der Mastitis beim Haussaugetier 

Den Mastitiskeimen stehen 3 Wege in das Gewebe der Milchdruse zur 
Verfiigung: 

1. Der Ductus papillaris: galaktogene Infektion. 
2. Wunden der Raut: lymphogene Infektion. 
3. Der Blutstrom: hamatogene Infektion. 
Die galaktogene Infektion der Milchdriise durch den Zitzenkanal ist die 

weitaus haufigste. Durch die ZitzenOffnung konnen die Infektionserreger leicht 
beim Liegen des Tieres von der Streu aus oder durch die Hand des Melkers in die 
Zitze und Zisterne hineingelangen. Besonders in infizierten Bestanden, in denen 
der Streptokokkus der Mastitis ubiquitar ist, wird dieser Modus der Infektion sehr 
leicht eintreten Mnnen. Von KITT ist die Moglichkeit der galaktogenen Infektion 
durch Auftragen einer Bakterienreinkultur auf die Zitzenoffnung experimentell 
bewiesen. Sind der Ductus papillaris, der Sammelraum der Milch und das ausfiihrende 
Kanalwerk mit Milch gefiillt, dann ist ein giinstiger Bakteriennahrboden vorhanden, 
und die aszendierende Infektion breitet sich schnell in dem Parenchym, das zum 
Versorgungsgebiet der infizierten Zitze gehOrt, aus. Zunachst erkrankt gewohnlich 
nur ein Euterviertel. Auf dem Lymphwege kann auch das zweite Viertel derselben 
Seite mit in die Infektionszone hineinbezogen werden, doch ist ein Weiterkriechen 
der Infektion iiber die Medianebene nach der anderen Driisenhalfte nicht moglich. 
Liegt eine Erkrankung des Gesamteuters durch eine pathogene Infektion vor, so 
ist man zu der Annahme gezwungen, daB die Erreger gleichzeitig oder kurz nach
einander von auBen durch die 2 bzw. 4 Zitzen in das Hohlraumsystem der Driise 
geraten sind. 

Die lymph ogene Infektion setzt eine Verwundung der Haut oder wenigstens 
eine Epithelschadigung voraus. Entlang der Lymphbahnen kriecht die Infektion 
weiter. Es liegen dieselben Geschehnisse bei dieser Mastitisform zugrunde, wie sie 
von den Wundinfektionen her bekannt sind. Beim Rind seltener, ist die lymphogene 
Infektion der l\Iilchdriise beim Schwein haufig. Auch bei der Stute kann z. B. eine 
Driiseninfektion des Euters so erklart werden. Die Botryomykose des Stuteneuters 
und die Aktinomykose des Schweineeuters haben die gleiche Pathogenese. 
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Die ham at ogene Infektion der Milchdriise ist dann gegeben, wenn von 
irgendeinem Primarherd im Organismus Keime in die Blutbahn gelangen, mit dem 
Blutstrom in das Eutergewebe verschleppt werden und sich hier ansiedeln. Die 
Infektion flammt bei dieser Art der Keimausstreuung an allen Teilen des Euters 
gleichzeitig auf. Bei der Tuberkulose, der Maul- und Klauenseuche z. B. ist die 
hamatogene Infektion die haufigste. 

Die lymphogene und hamatogene Infektion sind auch daran zu erkennen, 
daB an sie sich schnell eine Miterkrankung der supramammaren Lymphknoten 
anschIieBt. Manche Erreger, z. B. der Abortusbazillus beim Rind und der Malta
fiebererreger bei der Ziege, werden ebenfalls auf dem Blutwege in das Euter
gewebe hineingetragen, ohne aber pathologische Veranderungen in ihm zu 
erzeugen. Nur eine dauernde Ausscheidung der -Erreger mit der Milch verrat 
ihre Anwesenheit. Epidemiologisch ist diese Art der Keimimpragnation der 
Milchdriise von hoher Bedeutung. 

Die galaktogene Infektion hat zunachst eine Schleimhautentziindung der 
Zitze und Zisterne zur Folge. 1m weiteren Verlaufe der Mastitis entsteht auch 
eine Alteration der Alveolarzellen und damit rundet sich das Krankheitsbild 
zur parenchymatosen Mastitis ab, bei det ein pathologisch verandertes 
Sekret schlieBlich zur Absonderung und Ausscheidung kommt. Die Basalmembran 
des Epithels bietet naturgemaB keinen Wall und keine Grenze fiir die Bakterien, 
sie iiberschreiten sei schnell und geraten in das interstitielle Bindegewebe. Auch 
vom Interstitium auS wird umgekehrt das Parenchym bei langerer Dauer der 
Erkrankung in Mitleidenschaft gezogen werden; die Erreger dringen durch die 
Bresche, die sie durch die pathologischen Veranderungen geschlagen haben, in 
das Gangsystem ein und konnen jetzt mit der Milch ausgeschieden werden. 
Die offene Eutertuberkulose ist auf diese Weise zu erklaren. 

Aus der Patho
genese der Mastitis er
gibt sich zwanglos eine 
Einteilung der Euter
entziindungen nach 
pathologisch- anatomi
schenG3sichtspunkten. 

Die Mastitis 
catarrhalis, der 

Euterkatarrh 
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Da ein Katarrh sich 
nur in einer Schleim
haut entwickelt und ? 
abspielen kann, werden 
wir bei dieser Form 
der Euterentziindung 
im engeren Sinn eine 
Galactophoritis vor 
uns haben, das heiBt, 
nur die mit Schleim
haut bekleideten An

Abb. 33. Frische infektiose Mastitis beim Rinde. 1 Kerne der Drlisen
epithelien; 2 Leukozyten zwischen den Epithelien; 2' eine einwandernue 
Rundzelle, mit dem kleineren Teile des K6rpers noch zwischen den 
Epithelien, mit dem gr6Lleren Teile bereits im Innern der Alveole; 
3 interalveolares Bindegewebe; 4 Fetttropfen der Drlisenepithelien; 

5 Sekret, reich an Lenkozyten (nach ZOBEL) 

teile der Zitze und Zisterne beteiligen sich zunachst an der Entziindung. 
Kokken, besonders Streptokokken, sind meist als Erreger anzusprechen. Die 
Zisternenschleimhaut ist geschwollen und gerotet, hie und da mit Blutpunkten 
durchsetzt. Bei hochgradiger Entziindung gesellt sich eine fibrinose oder eitrige 
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Absonderung hinzu, welche die Schleimhaut bedeckt und die Buchten der 
Zisterne ausfiillt. In den meisten Fallen wird eine derartig strenge Lokalisation 
der Entziindung nicht festzustellen sein, auch das sezernierende Parenchym 
der DrUse, das Epithel der Alveolen, erkrankt synchron. Die Schnittflache 
des Euters sieht feuchter glanzend aus als gewohnlich, die gelbrote Normalfarbe 
des Parenchyms wird durch den reichlicheren Blutgehalt der erweiterten Blut
gefaBe und durch Blutpunkte in einen rotgrauen oder braungrauen Farbton 
umgewandelt. Die Dliisenlobuli sind kleiner, geschrumpft, aus den durch
schnittenen Ductus lactiferi laBt sich eine graurote, serose oder eitrige Fliissigkeit 
herauspressen. Das Netzwerk des interstitiellen Bindegewebes zeigt verbreiterte 
glasige Strange und birgt in seinen Maschen atrophisches Parenchym. 

Die histologischen Veranderungen im Gangsystem und in den Alveolen 
sind eint6nig. Hier wie dort findet man eine Epithelalteration; die Zellen sind ge
quollen, Protoplasma und Kern farben sich schlecht. Die Zellen sind desquaIniert 
und liegen im Alveolarlumen oder in der Lichtung der Milchgange zusammen mit 
Leukozyten, Fibrin und Bakterienhaufen. Das interstitielle Bindegewebe ist 6demat6s 
und zellig infiltriert. 

Die Mastitis parenchymatosa 

Die Mastitis parenchymatosa ist eine heftiger auftretende akute Euter
entziindung, bei der die Erkrankung des Leistungsgewebes im Vordergrund 
steht. Die Driisenausfiihrungsgange, das Leitungssystem, sind mitbeteiligt, so 
daB stets auch ein Euterkatarrh vorliegt. Die schematische Abgrenzung in 
Mastitis catarrhalis und parenchymatosa wird praktisch nie durchfiihrbar sein. 
Die bei der Mastitis catarrhalis unter Mitbeteiligung des Parenchyms geschilderten 
pathologischen Veranderungen gelten naturgemaB auch fiir die vorwiegend im 
Parenchym sich abspielenden Vorgange. 

Die Streptokokkenmastitis, der gelbe Galt 

Die Streptokokkenmastitis, der gelbe Galt, sei als eine atiologisch wohl 
charakterisierte Form der Galactophoritis und katarrhalisch-parenchymatOsen 
Mastitis an dieser Stelle eingeschoben und wegen ihrer groBen wirtschaftlichen 
und hygienischen Bedeutung etwas eingehender gewiirdigt. 

Diese Streptomykose (JENSEN) des Euters wird bedingt durch einen spezi
fischen Erreger, den Streptococcus agalactiae KITT, der von N OOARD und 
MOLLERAU im Jahre 1884 zuerst beschrieben wurde. Seine biologische Diffe
renzierung von saprophytaren Milchsaurestreptokokken und pathogenen Strepto
kokken des Menschen oder der Tiere ist bis jetzt nicht moglich gewesen. Erst 
die Untersuchungen von SKAR und anderen haben darin Wandel geschaffen. Die 
morphologischen Eigentiimlichkeiten lassen ihn aber mit "absoluter Sicherheit" , 
wie ERNST angibt, im Sedimentausstrich von Milch aus galtkranken Eutern 
als Streptokokkenmastitiserreger erkennen. ERNST schildert die gestaltliche 
Eigenart des Einzelindividuums und seine Anordnung zu Kettenverbanden 
so, daB die Teilglieder scheibenformig werden und im Profil strichartig aussehen, 
die bekannte Staketenform annehmen. Die Galtstreptokokken sind mehr oder 
weniger deutlich mit einer feinen Rulle umgeben, die bisweilen zu einer breiten 
Schleimkapsel sich mnformt. Das Endglied einer Streptokokkenkette ist kugelig 
oder kolbig angeschwollen. Bezuglich der kulturellen und biologischen Unter
scheidung der Mastitisstreptokokken von menschenpathogenen Streptokokken 
und Milchstreptokokken sei auf die ausfiihrliche Schilderung von ERNST, dem 
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besten deutschen Kenner der Streptokokkenmastitis und der Mastitisstrepto
kokken verwiesen. 

Die Streptokokkenmastitis des Rindes zeigt eine ungeheure Verbreitung 
und scheint in dauernder Zunahme begriffen. Nicht allein die wirtschaftIichen 
Schadigungen, die durch den Verlauf der Mastitis entstehen, wiegen schwer, 
auch die MogIichkeit der Infektion des Menschen durch den GenuB von Strepto
kokkenmilch, sogar gekochter MastitismiIch (J. F. LAMENS und H. G. v. HARRE
VELD, ERNST, HOLST, JENSEN) zeigt die groBe hygienische Bedeutung dieses 
Leidens. Nach den Untersuchungen von ERNST waren in den Jahren 1908 bis 1911 
20,6, 20,9, 40,6 34 und 31,8% der Tiere an einer Streptokokkeninfektion des 
Euters erkrankt. 

Die Infektion des Euters durch die Streptokokken des gelben Galtes (gelb = 
gelbIiches Aussehen der Milch, "vergalten" = versiegen) findet von der keim
beladenen Streu aus oder durch die Hande des Melkers statt. Sie entsteht ge
wohnIich auf galaktogenem Wege und kann, wie SVEN WALL, JENSEN, BANG und 
ZSCHOKKE mitteilen, nach experimenteller Impfung der Zisterne schon in 2 bis 
24 Stunden bis in die Endalveolen vorgeschritten sein. Der Erreger siedelt sich 
am Iiebsten in dem Kanalwerk der Milchdriise an und ruft primar eine Galacto
phoritis, eine Entziindung der Ausfiihrungskanale, hervor. Eine sekundare 
Parenchymerkrankung bleibt jedoch wohl niemals vollig aus. Nach ERNST und 
STARK sieht man im Beginn der Erkrankung in der Zisterne Wucherungen der 
Schleimhaut, Hyperplasien, die mit einer Erweiterung der kleinsten BlutgefaBe 
vergesellschaftet sind. Sie sehen erst zart aus, werden allmahIich aber grober, 
warzig, polypos von rotgrauer Farbe und verwandeln die glatte Oberflache der 
ZisternenschIeiIphaut in ein rauhes, hiigeIiges Relief. 

Zunachst ist nur ein Euterviertel erkrankt, das meist im Verlaufe der 
chronischen Infektion dem Untergang durch Parenchymatrophie verfallt. Die 
Chronizitat des Leidens ist dadurch besonders charakterisiert, daB auch wahrend 
der physiologischen Driisenruhe, wahrend des Trockenstehens, die Strepto
kokken in den Falten der SchIeimhaut der Zisterne oder in dem allmahIich ver
odenden Euterparenchym versteckt bleiben. ERNST glaubt, daB nur sehr wenig 
Falle des gelben Galtes wirkIich zur Ausheilung kommen, und falls eine Spontan
heilung eintritt, bleibt ein Produktionsverlust an Milch bestehen; denn das 
wuchernde, chronisch gereizte, interstitielle Bindegewebe ummauert das Par
enchym so eng, daB es auch in einer neuen Laktationsperiode sich nicht mehr 
voll entwickeIn kann. 

Histologisch sieht man in den Ductus lactiferi und in den kleineren Milch
gangen Epithelverluste und Leukozytenanhaufungen, die auch das perikanali
kulare Bindegewebe infiltrieren. 1st das Leiden chronisch geworden, so sind 
neben diesen Veranderungen an den Kanalen und an der Zisterne Wandver
dickungen durch eine lebhafte Bindegewebsproliferation und zellige Infiltration 
des Bindegewebes zu erkennen. Der granulierten, polyposen Schleimhaut
oberflache war schon gedacht. Die Taler und Einsenkungen zwischen den Hiigeln 
sind mit einem Epitheldetritus und farblosen Blutzellen, Kasein und Strepto
kokkenhaufen ausgefiillt. v. d. LINDE beschreibt die Schleimhautoberflache 
als ein mit Eiterzellen bedecktes Granulationsgewebe. 

Der Ausgang der Streptokokkenmastitis ist, wie schon betont, 
der einer volligen Atrophie des infizierten Viertels. Von einer an der Zitzen
basis beginnenden knotigen Induration nimmt der Paranchymschwund und 
die bindegewebige Proliferation immer groBere Ausdehnungen an, die anderen 
Viertel werden nach und nach in die Erkrankung miteinbezogen und erleiden 
dasselbe Schicksal der Atrophie. 
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Mastitis suppurativa, eiterige Milchdriisenen tziind ung 

Die parenchymatose Mastitis nimmt im akuten oder rezidivierenden Stadium 
nicht selten ihren Ausgang in die eiterige Mastitis. 1m weiteren Sinn ist zwar 
auch die Mastitis catarrhalis oder parenchymatosa eiterig, wenn eine groBe 
Masse ausgewanderter Leukozyten im Sekret, in der Milch, gefunden werden. 
Man wird diese Bezeichnung Mastitis suppurativa sive apostematosa 
daher fUr jene FaIle reservieren, in denen der Eitergehalt der Milch ein sehr 
groBer ist, oder wenn im Parenchym und im Interstitium eine eiterige Ein· 
schmelzung des Gewebes eintritt, wenn also Abszesse sich bilden. Neben der 
Hohlenbildung durch Abszesse findet man erweiterte Milchgange mit gestautem 
Sekret, das infolge fibrinoser VerkIebungen oder Verwachsungen durch Granu
Iationsgewebe der Wande der Milchkanale nicht entweichen kann. Die Abszesse 
im Bindegewebe entstehen dadurch, daB die Infektionserreger in die Lymph
spalten und LymphgefaBe hineingepreBt werden. Die AbszeBhOhlen sind waInuB
bis faustgroB und liegen einzeln oder multipel. Ihr Binnenraum ist mit Eiter 
und zerfallenem Gewebe ausgefii1lt, einer weichen, selbst verkreideten Masse 
(KrTT). 

Liegen die Abszesse peripherisch, so wolben sie die auBere Haut beulen
artig vor, ja konnen diese perforieren und ihren Inhalt nach auBen entleeren. 
Der Folgezustand ist eine Fistel, die in eine mit Granulationsgewebe gefiillte 
und von einer derben Bindegewebskapsel umschlossene Hohle fiihrt. Auch ein 
Einbruch der Abszesse in die Ductus lactiferi oder in die Zisterne kann statt
haben. 

Beim Schwein ist nach KrTT die suppurative Euterentziindung meist von 
AbszeBJ.;>ildungen begleitet. 

Von C. VIELHAUER und F. HEyeK wurde eine durch den Bacillus pyogenes 
bovis verursachte Mastitis beschrieben, die pathologisch-anatomisch als eine chro
nische (interstitielle) abszedierende Euterentziindung aufzufassen ist. 
Die eiterige Entziindung ist mit entziindlicher Neubildung verkniipft. Man hat ihrem 
Sitz nach 2 verschiedenen Formen zu unterscheiden. Einmal verHi.uft die katar
rhalisch-eiterige Entziindung in der Hauptsache an den ausfiihrenden Apparaten 
der Milchdrlise. Sie kann gelegentlich per continuitatem auf die Drlisenalveolen 
iiberspringen und so zu einer eiterigen, parenchymatosen Mastitis werden. Oder die 
Entziindung verlauft im Interstitium des Euters und bildet im Bindegewebe kleinste 
eiterige Infiltrationsherde, die von einer starken entziindlichen Neubildungszone 
umgeben sind. Makroskopisch entstehen zuerst kleine, anscheinend solide Knotchen. 
Beide Formen jedoch fiihren im weiteren Verlaufe der Erkrankung zu multipel auf
tretenden, verschieden groBen und verschieden gestalteten Abszessen, die regelmaBig 
von einer schwieligen, dicken Bindegewebskapsel umschlossen werden. Der Eiter, 
den man im Strichkanal, in der Zisterne, den Ductus lactiferi und in den von Granu
lationswallen umgebenen Abszessen antrifft, ist rahmartig und eigentiimlich griin 
verfarbt, so daB die Pyogenesmastitis schon makroskopisch gut diagnosti
zierbar ist. 

Mastitis gangraenosa und necrotic a, brandige Euterentziindung 

Die gangranose Euterentziindung wird meist beim Schaf, selten beim 
Rind und bei der Ziege, beobachtet und hervorgerufen durch den von NOCARD 
beschriebenen Micrococcus mastitidis gangraenosae ovis. DieseMastitis
form pflegt nicht sporadisch, sondern haufiger seuchenartig in Schafbestanden 
aufzutreten. Die infizierte Euterabteilung ist stark geschwollen, fiihlt sich 
derb an, und die Haut der Zitzen und des Euters ist miBfarbig, blauschwarz 
oder schwarzrot verfarbt. Die Unterhaut und Haut sind gequollen, odematos 
und serosblutig infiltriert. 
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Das machtige entziindliche adem dehnt sich in die Nachbarschaft aus und zieht 
die Damm-, Scham- und Sternalgegend mit in sein Bereich. Das infizierte Gewebe, 
Interstitium und Parenchym, erweicht, ist feucht, schmierig, griinlich und braun
rotlich verfarbt und sehr iibelriechend. Hohlen mit fetzigen Wanden bilden sich, 
die mit einer griinlich-schokoladenfarbigen, mit Gasblasen durchsetzten Fliissigkeit 
gefiillt sind. An der schweren Infektion gehen die Tiere in 1 bis 5 Tagen zugrunde. 

Auch durch eine Infektion mit dem Erreger des malignen Odems kann 
beim Schaf eine Mastitis gangraenosa entstehen, die aber meist sekundar im AnschluB 
an eine maligne Odemerkrankung des puerperalen Uterus beobachtet wird. 

Die Mastitis necrotic a unterscheidet sich von der gangranosen Euter
entziindung durch das Auftreten eines trockenen Brandes, durch die Entstehung 
trockener, groBer Sequester, die durch eine demarkierende Entziindung ab
gestoBen werden konnen. 

JOEST hat beim Schaf eine nekrotisierende Mastitis, durch den Bacillus 
pyogenes verursacht, beschrieben. Jede Euterhalfte war mannsfaustgroB 
und derb. Eine Nekrose der Raut lag nicht vor. Auf der Schnittflache waren 
aIle Driisenlappchen in graugelbe, triibe und trockene Rerde verwandelt, zwischen 
denen das interlobuHire Bindegewebe etwas verbreitert erschien. Eine AbszeB
bildung fehlte. Die supramammaren Lymphknoten und auch ihre Schnittflache 
enthielten graugelbe, triibe Rerdchen von Ranfkorn- bis ErbsengroBe. 

Die beim Rind vorkommende trockene Nekrose des Euters wird in ihrer 
Genese von KITT auf die Thrombosierung von Arterien im Verlaufe einer eiterigen 
Euterentziindung zuruckgefiihrt. Es tritt durch Abdrosselung des Blutstromes 
infolge einer Thrombosierung von BlutgefaBen eine anamische Nekrose kleinerer 
oder groBerer Gewebsabschnitte ein, welche durch eine demarkierende Eiterung 
gelockert, aus der Nachbarschaft herausgelost und von einer dicken Binde
gewebsschwarte abgekapselt werden. Die demarkierende Entziindung sucht 
einen Ausweg, dringt bis zur Raut vor, die perforiert wird. Der in einer AbszeB
hohle im Eiter schwimmende Nekroseherd, der Sequester, kann so spontan nach 
auBen abgestoBen werden. Die AbszeBhohle fiiIlt sich mit Granulationsgewebe 
und kann ausheilen. Bisweilen bleibt auch eine Milchfistel zuriick, die Milch 
tropft aus dem granulierenden Fistelkanal mit Eiter vermischt bei sezernierenden 
Eutern ab. Von KITT, JOHNE, STOCKFLETH wurde bei der Kuh die Sequestration 
groBer Euterstiicke, ja eines ganzen Euterviertels beobachtet. ROQuET sah 
sogar das brandige Absterben von drei Vierteln des Euters. ZOBEL hat bei der 
Ziege die trockene Euternekrose geschildert. 

Es ist nicht selten, daB in der AbszeBhohle der Sequester durch thrombo
sierte und organisierte Arterienstiimpfe wie an Seilen festgehalten wird. 1st 
der Sequester abgefaIlen, so ragen die Arterienstiimpfe in den Binnenraum des 
Abszesses hinein, so daB man an das Bild einer Lungenkaverne erinnert wird. 

Mastitis chronica indurativa, die chronische, indurative Euter
entziindung 

Diese Form der Euterentziindung ist kein selbstandiges Leiden, sondern 
der Folgezustand einer akuten katarrhalischen oder parenchymatosen Mastitis; 
nach der ASCHoFFschen Namengebung kann sie als eine Mastopathie bezeichnet 
werden. Die GroBe des Euters, in dem das Driisenparenchym durch das proli
ferierende Bindegewebe haufig voIlig verdrangt ist, braucht im friihen Stadium 
der chronischen Entziindung nicht erheblich von der Norm abzuweichen. Tritt 
die Bindegewebswucherung sehr stark in den Vordergrund, so kann das Euter 
schwerer und groBer als gewohnlich werden. KITT hat indurierte Euter von 
10 bis 20 kg Gewicht beobachtet. Auch die Euterlymphknoten beteiligen sich 
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an der Hypertrophie des interstitiellen Gewebes und konnen faustgroB werden. 
Die Konsistenz des Euters ist derb, das Bindegewebsgeriist sieht auf der Schnitt
flache durch das Organ weiB oder weiBlichgrau aus und zeigt stark verbreiterte 
Ziige. Haufig ist besonders bei der Streptokokkenmastitis nach IBEL eine Atrophie 
der Mamma, eine Schrumpfung, und die Form des Euters wird der juvenilen 
ahnlich. HESS und BORGEAUD sahen die Verkleinerung des Euters so schnell 
vor sich gehen, daB es nach Ibis 2 Monaten nur noch die GroBe eines Kinder
kopfes besaB. 

Die infektiosen Granulome der Milchdriise 

Die Tuberkulose der Mamma beim Menschen 
Wahrend KAUFMANN die Tuberkulose der Mamma als ein seltenes Vor

kommnis bezeichnet, halt ASCHOFF die Phthise der Mamma fiir nicht so selten. 
Die Eingangspforten fiir den Tuberkelbazillus in das Driisengewebe sind die 
bekannten. Theoretisch moglich, aber nur ganz selten beobachtet, ist die galak
togene Infektion. Lymphogen kann sie dann sein, wenn durch retrograden 
Transport von den Achsellymphknoten aus oder von einer tuberku16sen Rippen
karies her das Mammargewebe infiziert wird. Am haufigsten erkrankt die Mamma 
an Tuberkulose hamatogen von einem Primarherd aus. 1m Vedaufe der 
tuberku16sen Erkrankung entwickeln sich in der Mamma Knoten, oder eine 
diffuse Form der Tuberkulose tritt auf; durch beide kann der Verdaeht auf 
Geschwiilste, besonders Karzinom, wachgerufen werden; eine gelegentliehe 
Kombination zwischen Tuberkulose und Karzinom ist bemerkenswert (ASCHOFF). 
Auf der Schnittflache der Mamma sieht man die Knoten zusammengesetzt 
aus einem sehwammigen, weichen, glasigen, graugelb gefarbten Granulations
gewebe. Das tuberku16se Gewebe kann verkasen oder eiterahnlich erweichen, 
so daB kalte Abszesse, kasige Eiterherde entstehen, die zu Kavernen und Zysten
bildungen Veranlassung geben konnen, die von auBen durch die Haut hindurch 
tastbar werden. Eine Entleerung der Kavernen nach auBen kann dann statt
finden, wenn von diesem Primarherd aus Fistelgange sich bilden, welche das 
Mammagewebe durchqueren und die Haut durchbrechen. Die Fisteln entleeren 
einen kriimeligen oder diinnfliissigen, tuberkelbazillenhaltigen Eiter. Die Fistel
miindung in der Haut ist von blaBroten, schwammigen, schlaffen Granulationen 
mit unterminierten, iiberhangenden Randern umsaumt. In dem tuberkulosen 
Gewebe sind miliare, weiBlich gefarbte Tuberkel erkennbar. Die axillaren 
Lymphknoten erkranken gewohnlich ebenfalls. Sie sehwellen an, verkiisen, 
und auch bei Ihnen kann ein Durchbruch nach auBen statthaben. 

Histologiseh kann man die Pathogenese der Tuberkulose in der Mamma 
nach ASCHOFF gut verfolgen. In den FrUhstadien der Mammatuberkulose liegen 
die Tuberkel in dem perikanalikularen Bindegewebe und subepithelial in der Wand 
der Milchgange. Sie konnen, wenn die Wand vollig in ein tuberkulOses, kasiges 
Granulationsgewebe umgewandelt ist, in das Lumen der Milchgange durchbrechen. 
Die Tuberkelbazillen werden mit dem Sekretstrom der laktierenden Druse mitgerissen 
und konnen an anderen Stellen von der LieMung der Ductus lactiferi wieder deren 
Wand infizieren. Aber auch auf dem Wege der Lymphbahnen kann von einem 
infizierten Primarherd des Driisenparenchyms oder des InterstitiuIllS eine Aus
schuttung und Streuung der Tuberkelbazillen uber groBere Gebiete der Mamma 
eintreten. Uber den Aufbau der Tuberkel soll bei der Besprechung der Milch
drusentuberkulose des Rindes Genaueres mitgeteilt werden. 

Die Tuberkulose des Euters beim Rind 
Die Tuberkulose des Euters beim Rind ist von groBer hygienischer und 

wirtschaftlieher Bedeutung. Die aus einem tuberkulosen Euter stammende 
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Milch ist stets hochgradig mit Tuberkelbazillen infiziert. Durch den GenuB 
der rohen Konsummilch oder von Molkereiprodukten, die aus nicht erhitzter 
Milch hergestellt werden, kann beim Menschen eine tuberkulOse Infektion durch 
den Typus bovinus, besonders bei Kindern, hervorgerufen werden. Ander
seits ist auch die Verfiitterung nicht sterilisierter tuberkelbazillenhaltiger Milch 
beim Tier, z. B. beim Kalb und beim Schwein, imstande, sehr schnell und leicht 
eine Deglutitionstuberkulose des Digestionsapparates zu erzeugen. Die tuber
kulosefreie Aufzucht der Kiilber, die als das Hauptprinzip der gesamten Tuber
kulosebekampfung im Mittelpunkte aller MaBnahmen stehen muB, wird aber 
durch die Verfiitterung von Milch eutertuberku16ser Kiihe illusorisch gemacht. 

Eine Tuberkulose des Euters ist wohl stets eine Sekundarerkrankung dieses 
Organs im Verlaufe einer tuberkulosen Primarerkrankung des Tieres. Die 
Ausscheidung von Tuberkelbazillen mit der Milch kann dann erfolgen, wenn 
eine sogenannte "offene Tuberkulose" des Euters vorliegt, das heiBt wenn 
ein tuberkuloser Herd im Euterparenchym in einen Milchgang eingebrochen 
und damit dessen offene Kommunikation mit der AuBenwelt hergestellt ist. 
Der "offenen Form" der Eutertuberkulose steht keine "geschlossene Form" 
gegeniiber, wie es im Vergleich mit der Lungentuberkulose leicht erwartet 
werden konnte. Eine offene Tuberkulose liegt aber nicht nur dann vor, wenn 
klinisch und makroskopisch Erscheinungen der Tuberkulose wahrgenommen 
werden konnen oder wenn die Milch aus einem tuberkulosen Euter grobsinnlich 
wahrnehmbare Veranderungen erlitten hat. Nach den Untersuchungen von 
JOEST und KR.A.CHT-P.ALEJEFF ist vielmehr die Eutertuberkulose des Rindes 
fast von Anbeginn der Erkrankung an "offen." Sie kann, was praktisch von 
besonderer Bedeutung ist, schon "offen" sein, bevor sie klinisch irgendwelche 
verdachtige Erscheinungen zeitigt. Noch komplizierter wird die Beurteilung 
der Eutertuberkulose dadurch, daB sie sich nicht nur als chronische tuberku16se 
Entziindung bemerkbar macht, sondern in jiingster Zeit ist durch HESS, JUN.A.CK, 
BUGGE und HEINECKE bekannt geworden, daB die Eutertuberkulose ganz akut 
auftreten kann, daB sie unter der Maske einer akuten parenchymatosen Mastitis 
verlauft und viel haufiger in dieser Form vorkommt, als bisher angenommen 
wurde. 

Auch darauf ist von JOEST und JUN.A.CK hingewiesen worden, daB die Euter
tuberkulose bei genereIler Tuberkulose sehr haufig auf tritt, daB wahrscheinlich 
50 % aIler FaIle allgemeiner Tuberkulose des Rindes mit Eutertuberkulose 
vergesellschaftet sind. 

Dabei muB beriicksichtigt werden, daB TuberkelbaziUen auch dann mit 
der Milch ausgeschieden werden, wenn das Eutergewebe makroskopisch keine 
Spur von tuberkulosen Veranderungen erkennen laBt. Ferner vermag die Tuber
kulose des Euters sich zu entwickeln, wenn die Primarveranderungen sehr gering 
sind, wenn z. B. lediglich einzelne kleine Herde von Serosentuberkulose, Perl
suchtknoten, gefunden werden. 

Die Eutertuberkulose ist also durchaus nicht immer der Ausdruck einer 
schweren, klinisch weit vorgeschrittenen Allgemeintuberkulose des Rindes. 
Sie kann schon zu einem Zeitpunkt durch die massenhafte Ausscheidung von 
Tuberkelbazillen verhangnisvoll werden, wenn klinisch oder pathologisch
anatomisch durch die makroskopische Untersuchung keine tuberku16sen Gewebs
veranderungen zu erkennen sind. Lediglich eine histologische Untersuchung, 
die mit einer bakteriologischen kombiniert sein kann, ist imstande, ein klares 
Bild der Friihstadien der Eutertuberkulose zu zeichnen. 

Man findet in der Literatur die Angabe, daB auch bei vollig gesundem Euter, 
aber bei schwerer Allgemeintuberkulose Tuberkelbazillen mit der l\filch aus-
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geschieden werden konnen. Diese Moglichkeit ist durch die Untersuchungen 
von TITZE und LINDNER und von CALMETTE experimentell dadurch bewiesen, 
daB sie Tuberkelbazillen intravenos Versuchskiihen injizierten und sie in der 
Milch oder im Driisenparenchym wiederfanden. 

RABINOWITSCH und KEMPNER, BANG, SCHRODER, ERNST und andere fanden 
Tuberkelbazillen auch dann in der Milch, wenn die Tiere klinisch ein gesundes 
Euter besaBen oder wenn sie lediglich auf Tuberkulin reagierten. Die Unter
suchungsergebnisse von JOEST und KRACHT-PALEJEFF, die von ISHIWARA und 
TITZE und LINDNER bestatigt wurden, decken die Fehlerquellen dieser Angaben 
mit aller Deutlichkeit auf: Es hat sich in allen diesen Fallen mit hochster Wahr
scheinlichkeit um Tiere gehandelt, die an einer Eutertuberkulose im Friihstadium 
litten, die also lediglich mikroskopisch erkennbare Veranderungen der Milch
driise besaBen. 

Der offenen Form der Eutertuberkulose steht keine geschlossene Form 
gegeniiber wie bei der Lungentuberkulose. Jede tuberku16se Infektion, die im 
Milchdriisenparenchym Platz gegriffen hat, ist als offene Form der Tuberkulose 
zu bezeichnen. Sind makroskopisch lediglich die supramammaren Lymphknoten 
erkrankt, ohne daB mit bloBem Auge sichtbare Veranderungen des Eutergewebes 
vorliegen, so ist doch eine Milchdriisentuberkulose anzunehmen, da nach den 
Untersuchungen von JOEST und KRACHT-PALEJEFF kein Beweis fiir die Annahme 
vorliegt, daB die Tuberkelbazillen das Eutergewebe durchwandern konnen, 
ohne eS zu infizieren. Auf Grund der sorgfaltigen Untersuchungen dieser Autoren 
muB daran festgehalten werden, daB jede Infektion des Milchdriisengewebes 
auch nachweisbare makroskopische oder mikroskopische gewebliche Ver
anderuRgen hinterlaBt. 

Die Menge der Init der Milch ausgeschiedenen Tuberkelbazillen ist meist 
sehr groB. Bekannt sind die Angaben v. OSTERTAGS, der noch bei einer Verdiinnung 
von Milch aus einem tuberkulosen Euter im Verhaltnis von 1: 1 Billion eine 
Infektion von Meerschweinchen erzeugen konnte. 

Das Vorkommen der Eutertuberkulose ist auBer beim Rind auch bei Ziegen 
und Schweinen festgestellt worden. SVEN WALL hat in 115 Fallen von Euter
tuberkulose zahlenmaBig statistisch die Erkrankung der einzelnen Euterviertel 
erfaBt und fand 

linkes Hinterviertel in 61 % der Falle 
V orderviertel " 29 % 

rechtes Hinterviertel " 59 % 
" V orderviertel " 31 % 

em oder beide Hinterviertel " 91 % 
V orderviertel , , 50 % 

nur Hinterviertel " 50 % 
" V orderviertel " 9 %" " 

erkrankt. Es zeigt sich also, daB die Hinterviertel doppelt so haufig an Tuber
kulose erkranken als die V orderviertel. 

Die Pathogenese der Eutertuberkulose 

Wie beim Menschen, so ist auch beim Tier der Transport des Tuberkelbazillus 
auf dem Blutwege von einem Primarherd aus, also die hamatogene Infektion, 
die haufigste. Die zweite Moglichkeit der tuberkulOsen Erkrankung ist durch die 
galaktogene Infektion gegeben. Sie laDt sich leicht im Tierversuch erzielen. 
N OCARD, CALMETTE, ZWICK haben durch Injektion humaner und boviner Tuberkel
bazillen in die Zisterne des Euters bei der Kuh eine primare Eutertuberkulose erzeugt. 
CORNIL hat die so entstandenen Veranderungen histologisch untersucht. Das 
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Epithel des Gangsystems und das interstitielle Gewebe werden mit tuberkuliisem, 
riesenzellenhaltigem Granulationsgewebe durchsetzt. Unter natiirlichen Bedingungen 
wird die galaktogene 1nfektion sehr selten gesehen. SVEN WALL und W. FREI teilen 
mit, daB von 137 wegen Eutertuberkulose geschlachteten Kiihen 0,6 bis 9% nicht 
lungentuberkuliis waren. Fiir diese Tiere wird eine galaktogene 1nfektion angenommen. 
ZweifeIlos zu Unrecht, denn die Tuberkulose des Euters braucht nicht immer von 
einem primaren Lungenherd aus sich zu entwickeln, sondern es kann auch von 
einer einfachen Serosentuberkulose (JUNACK) eine hamatogene Verschleppung von 
Tuberkelbazillen ins Euter statthaben. Die lymphogene 1nfektion ist beim Tier 
noch nicht beschrieben worden. 

lUastitis tuberculosa acuta diffusa, die akute, diffuse Eutertuberkulose des 
Rindes. Die akute Form der Eutertuberkulose tritt beim Rinde, wie die Unter
suchungen JUNACKS beweisen, haufiger auf, als sie beschrieben wird. v. OSTERTAG 
teilte schon mit, daB die Anfangsstadien der Eutertuberkulose als akute Ent
zundung imponieren konnen. Von der akuten parenchymatOsen Mastitis solI 
sich die akute Eutertuberkulose dadurch unterscheiden, daB klinisch Schmerz
haftigkeit und vermehrte Warme fehlen. Die regionaren Lymphknoten sind 
ohne Knotenbildung derb und geschwollen. 1m Gegensatz hiezu -machen BUGGE 
und HEINECKE darauf aufmerksam, daB die erkrankten tuberkulosen Euterteile 
in mehreren Fallen diffus geschwollen, schmerzhaft und vermehrt warm waren. 
CARSTEN HARMS fand ein entzundliches Odem in Verbindung mit den ubrigen 
Symptomen. 

Pathologisch-anatomisch sieht man auf der Schnitt£lache des Organs eine dichte 
Kiirnung, die aus feinsten Kniitchen, wie die Lupenbesichtigung zeigt, besteht. 
Die Kniitchen sind als Tuberkel aufzufassen, die kleiner als miliar sind und keine 
Spur von Verkasung zeigen. Gewebsausstriche lassen zahllose TuberkelbaziIlen 
erkennen. 

HESS schildert die akute Eutertuberkulose klinisch am eingehendsten. 
Die akute Form verlauft unter dem Bilde einer phlegmonosen akuten Ent
zundung. Innerhalb von 24 bis 48 Stunden schwillt gewohnlich ein hinteres 
Viertel unter Temperaturanstieg und intensiven klinischen Entzundungs
symptomen, wie Schmerz und vermehrter Warme, an. Innerhalb einer W oche 
kann das steinhart werdende Viertel ein Gewicht von 10 bis 12 kg erreichen. 
In dem verminderten Sekret, dem Flocken beigemischt sein konnen, lassen 
sich Tuberkelbazillen nachweisen. 

KITT beschreibt die diffuse, akute, tuberkuliise Mastitis pathologisch-anatomisch 
ausfiihrlich. 1st die .Ausstreuung der Tuberkelbazillen im Eutergewebe eine einmalige 
und sehr groBe, dann liegen die Tuberkel so eng beieinander, daB sie verschmelzen 
und nur einzelne normale Driisenlappchen und Bindegewebsziige zwischen sich lassen. 
Das tuberku16se Gewebe besteht aus einer halbdurchscheinenden, derben, kiirnigen 
Masse. Sehr charakteristisch ist nach KITT eine milchweiBe Sprenkeluug der Schnitt
£lache, die dadurch entsteht, daB zwischen den verdichteten Herden Milchstauungen 
eintreten, weil die feinen .Ausflihrungsgange durch das tuberkuliise Granulations
gewebe verlegt werden. Die dichte Infiltration mit dem tuberkuliisen Gewebe 
bewirkt, daB aIle Driisenlappchen grauweiB aussehen und eine pralle, elastische 
Konsistenz aufweisen. Das interstitielle Bindegewebe ist verbreitert, triibgrau 
verfarbt und durch Hyperamie riitlich gesprenkelt. Verkasungen sind in diesen 
grauen, speckigen Milchdriisen kaum zu entdecken, auch kiinnen die supramammaren 
Lymphknoten frei von makroskopischen Veranderungen sein. Die Ahnlichkeit 
mit einer parenchymatiisen Mastitis ist also auBerordentlich groB. 

Histologische Untersuchungen JUNACKS ergaben, daB eine ausgesprochene 
Tuberkelbildung nicht stattfindet, sondern die Epitheloidzellen fii1len regellos das 
Euterparenchym. Riesenzellen kiinnen nicht gefunden werden. Selbst auf einer 
84 cm2 groBen Flache histologisch untersuchten Driisengewebes wurden Riesenzellen 
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bei sorgfaltiger Durchmusterung vermil3t. 1m Lymphknotengewebe kam es unter 
14 Fallen einmal zur Ausbildung von Riesenzellen. 

Die chronische Eutertuberkulose. Wenn im Gegensatz zur akuten diffusen 
Tuberkulose des Euters die Streuung der Tuberkelbazillen auf embolischem 
Wege gering ist, aber in Schiiben, also chronisch und wiederholt, erfoIgt, entsteht 
eine disseminierte herdformige (submiliare) Tuberkulose der Ausfiihrungsgange 
(JOEST). 

Bei dieser Form der Eutertuberkulose ist das Charakteristikum der tuber
kuJosen Infektion, der Tu berkel, besser zur Ausbildung gelangt, da die einzelnen 
Herde isoliert liegen. 

Abb. 34. JVIastitis tuberculosa beiru Rinde. Auf der linken Seite sind alle Lobuli 
kasig infiltriert (nach RITT) 

Die miliaren oder submiliaren Tuberkel sind halbdurchscheinend, graurotlich 
gefarbt und lassen sich mit dem bloBen Auge in dem kornigen Driisengewebe 
schwer erkennen. Leichter werden sie durch das Gefiihl wahrgenommen. Sie 
konnen zu groBeren Knoten zusammensintern, deren Zentrum, ebenso wie das 
der Miliartuberkel, triib und gelblich wird und verkast. Der Verkasung kann 
eine Verkalkung der tuberku15sen Herde folgen. Erkranken vorwiegend die 
mittleren, groBeren und groBen Ausfiihrungsgange, so findet man nach JOEST 

auf Frontalschnitten durch die Milchdriise kavernenahnliche Hohlraume, die 
erbsengroB bis haselnuBgroB werden. Auf der Schnittflache springt ihre 1 bis 2 cm 
verdickte Wand hervor. Es handelt sich aber bei diesen Hohlraumen nicht 
urn echte Kavernen wie in der Lunge, die durch Zerstorung und Einschmelzung 
von praformiertem Gewebe entstanden sind, sondern sie stellen erweiterte, 
tuberku15s erkrankte Ausfiihrungsgange dar. Der Binnenraum des Ausffrhrungs
ganges ist mit gelben, kasigen Erweichungsmassen angefiillt. 

Die Tuberkulose der Ausfiihrungsgange geht nach JOEST nicht vom EpitheI, 
sondern von den bindegewebigen Wandbestandteilen des Ganges aus. Zunachst 
ist das Epithel noch intakt. Werden die miliaren Tuberkel dagegen groBer, 
so wird schlieBlich die iiber ihm liegende Epitheldecke zerstDrt und der tuberku15se 
Herd bricht in die Ganglichtung ein. 
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Die Histogenese des Milchdriisentuberkels in den Friihstadien der 
Mammatuberkulose ist von JOEST klargestellt. Die spezifischen Zellen des Milch
driisentuberkels, also die Epitheloidzellen und Riesenzellen, sind Abkommlinge 
fixer, mesenchymaler Zellen, der Endothelien und Bindegewebszellen des inter
alveolaren Interstitiums. Das Driisenparenchym, das Epithel der Driisenalveolen, 
ist an der Bildung der jungen tuberkulosen Neubildung ganz unbeteiligt. ORTHMANN 
und BENDA haben beim Menschen besonders die Riesenzellen yom Epithel der Alveolen 
abgeleitet, doch scheinen von diesen Autoren mehr oder weniger gut erhaltene Driisen
alveolen irrtiimlich als Riesenzellen angesprochen worden zu sein. 

Die etwas alteren tuberkulosen Granulome sitzen mit Vorliebe an Winkelstellen 
des interalveolaren Gewebes, da, wo 3 bis 4 Alveolen aneinanderstoBen, oder im 
interalveolaren Gewebe, wo es aus den breiteren Ziigen des interlobularen Stiitz
geriistes entspringt. 1m interlobularen Bindegewebe selbst treten im allgemeinen 
Tuberkel nicht auf (JOEST). Die Gruppen von Epitheloidzellen, die den Tuberkel 
aufbauen, umschlie13en fast stets eine, bei groBeren Tuberkeln mehrere Riesenzellen. 
Neben diesen Zellformen finden sich maBig viele Lymphozyten und einige polymorph
kernige Leukozyten. 

Junge Tuberkel, die eine Driisenalveole oder einen kleinen Ausfiihrungsgang 
tangieren, bedingen binnen kurzem eine V orwolbung der Wand nach dem Lumen zu. 
Meist ist es nach J OEST eine Riesenzelle, die eine derartige Kompression hervorruft. 
Das Driisenepithel geht nach allmahlicher Abplattung durch Druckatrophie zugrunde. 
die durch Liickenbildung in der Epitheltapete kenntlich wird. Auch die Myoepithelien 
erleiden dasselbe Schicksal, schlielllich geht auch die Membrana propria, die den 
groBten Widerstand leistet, zugrunde, und damit ist der Durchbruch des Tuberkels 
in den Binnenraum der Alveole oder des Ausfiihrungsganges vollendet. 

Das Epithel der Driisenhohlraume kann auch durch einen degenerativen Vorgang, 
der wahrscheinlich auf eine Toxinwirkung der Tuberkelbazillen in den Tuberkeln 
bezogen werden muB, nekrobiotisch verlorengehen, ein Schicksal, von dem ebenfalls 
die Korbzellen und die Membrana propria betroffen werden. Mechanische Druck
atrophie und toxische Degeneration konnen also eine Zerstorung der Alveolenwand 
bewirken. 

In hirsekorngroBen Tuberkeln stellt sich eine Verkasung ein, die von der Aus
bildung einer Bindegewebskapsel begleitet ist. Ein Konglomerat mehrerer derartiger 
Komplexe braucht nicht unbedingt mit einem Driisenhohlraum in offene Verbindung 
zu treten, und solche abgekapselte Herde konnte man mit der theoretischen Be
zeichnung "geschlossene Herde" bezeichnen. Der histogenetische Begriff 
"geschlossen" darf aber nicht auf die Tuberkulose des Euters schlechthin iibertragen 
werden. 

Die Tuberkulose der Ausfiihrungsgange kann histologisch dasselbe Bild 
darbieten wie die tuberkulOse Erkrankung der Alveolen. Der Durchbruch in die 
Ganglichtung erfolgt durch einen StoBtrupp von tuberkulOsem Granulationsgewebe 
oder durch Degeneration der Wandbestandteile infolge einer Giftwirkung entfernter 
Tuberkel. Der Binnenraum der Ausfiihrungsgange ist schlie13lich in beiden Fallen 
mit Epitheloidzellen, Epithelien und Riesenzellen angefillit. Riesenzellen konnen 
auch in gesunden Alveolen distal von den erkrankten Ausfiihrungsgangen gesehen 
werden, und J OEST und KRACHT-P ALEJEFF erklaren diesen Befund durch einen 
retrograden Transport der tuberkulosen Granulationszellen infolge "antiperistal
tischer" Bewegung der in der Wand der Ausfiihrungsgange befindlichen muskulosen 
Elemente. 

In den gro13eren Ausfiihrungsgangen entsteht durch den Reiz des tuberkulosen 
Gewebes eine Wucherung des Epithels, das durch Metaplasie zu einem geschichteten 
Plattenepithel umgestaltet wird. 

Die ausgebildete Tuberkulose der gro13en Ausfiihrungsgange ist mehr diffuser, 
infiltrativer Art. 

Die physiologischen Vorgange der Milchsekretion werden durch die 
tuberku16sen Parenchymveranderungen sehr bald in pathologische Bahnen 
gelenkt. Die aus den erkrankten Alveolen stammende und durch tuberkulOs 
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zerfallende Drusengange geleitete und in ihnen sich stauende Milch verliert 
bald auch makroskopisch ihr normales Aussehen. Tuberkelbazillen konnen 
schon vorher in ihr enthalten sein. Zellige und flussige Entzundungsprodukte 
treten in ihr auf. Die korpuskularen Elemente bestehen aus farblosen Blutzellen, 
abgestoBenen Drusen· und Gangepithelien, Epitheloidzellen und Riesenzellen. 

Die supramammaren oder Euterlymphknoten sind bei der akuten 
Form der Eutertuberkulose makroskopisch unverandert oder geschwollen, 
tuberkulose Herde, die verkast sind, werden seIten angetroffen. Dagegen ist 
bei der chronischen Eutertuberkulose eine starke VergroBerung der regionaren 
Lyrnphknoten stets festzustellen. Ihre Schnittflache ist besat mit Tuberkeln 
oder groBeren Konglomeraten derselben, die der Verkasung oder der Verkalkung 
anheimgefallen sind. 

Die Tuberkulose der Milchdruse bei den ubrigen Haussaugern ist selten 
und bedeutungslos. P ARASCANDOLO und WEIS berichten tiber eine Eutertuber· 
kulose bei der Stute. 

Die Aktinomykose, Strahlenpilzkrankheit der Milchdruse 
Die primare Aktinomykose der Brustdruse beim Menschen ist sehr seIten. 

Sekundar kann sich eine Aktinomykose der Mamma im AnschluB an eine Lungen· 
und Pleuraaktinomykose ent· 
wickeIn. KAUFMANN beschreibt 
einen Fall von Aktinomykose 
beider Mammae, bei der eine 
Verbindung der aktinomykoti. 
schen Herde mit der Pleura 
durch Fistelgange bestand. Der 
Primarherd war in einer Lungen· 
aktinomykose zu suchen. Die 
Mammae, besonders die linke, 
waren tumorartig vergroBert 
und von derber Konsistenz. Ein 
weiches, zundriges, blaBrotes 
Granulationsgewebe war durch 
die auBere Haut durchgebro· 
chen, die gitterformig die er· 
krankten Stellen umrahmte. 
1m Granulationsgewebe waren 
reichlich gelbe Herdchen er· 
kennbar, in denen die Aktino· 

myzesdrusen mikroskopisch 
nachgewiesen werden konnten. 

Die Aktinomykose der 
Milchdruse beim Haustier 
ist beim Schwein von EHRLICH, 
ZANDERS und RASMUSSEN, beim 
Rind von RASMUSSEN, BANG, 
JENSEN, HARMS, J OHNE, 

Abb. 35. Fungose Aktinomykose der Ma=a beim Schwein; SCHLEGEL und WITT, bei der 
neben der Zitze durchgebrochene, pilzf6rmige Aktinomykome 

(nach KI'IT) Stute von SCH<)NECK und FUNF· 
STUCK beschrieben worden. 

Die Aktinomykose des Euters ist gewohnlich eine Wundinfektionskrankheit 
und nimmt ihren Ausgang von Hautwunden. Besonders beim Sch wein wird 
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diese lymph ogene Infektion sehr haufig beobachtet. ZANDERS fand bei 2% 
der in Leipzig geschlachteten Schweine aktinomykotische Veranderungen der 
Milchdriise. Das tiefhangende Gesauge des Schweines ist Verletzungen, z. B. 
beim Weidegang auf Stoppelfeldern, leicht ausgesetzt (KITT). 

DaB eine galaktogene Infektion der Milchdriise moglich ist, konnte von 
JOHNE experimentell bewiesen werden, der durch Injektion von Pilzrasen in 
die Zisterne der Kuh eine spezifische Entziindung der Schleimhaut hervorrufen 
konnte, die sich dem interstitiellen Bindegewebe mitteilte. 

Nach JENSEN tritt die Aktinomykose des Euters in 2 verschiedenen Formen 
auf, in der disseminierten, die KITT Actinomycosis disseminata nennt und in 
der knotig-fibrosen Form, der Mastitis actinomycotica scleroticans. KITT 
kennt noch eine dritte Moglichkeit der aktinomykotischen Eutererkrankung, die 
besonders bei Mischinfektionen mit Eitererregern zur Beobachtung gelangt, die 
Actinomycosis apostematosa. 

MCPHAIL hat eine primare Euteraktinomykose festgestellt, die in den Lungen 
Metastasen machte. 

LANGRAND hat eine interessante Kombination von Aktinomykose und Tuber
kulose beim Rind beschrieben. 

Die disseminierte Aktinomykose setzt so ein, daB, iiber das ganze 
Eutergewebe zerstreut, kleine tuberkelahnliche Knotchen zur Entwicklung 
kommen, die hirsekorngroB bis erbsengroB sind. Ihr Zentrum besteht aus einer 
trockenen, kasigen Masse, die verkalkt sein kann. Durch diese Gewebs
veranderungen nimmt das Euter an Umfang zu und wird hockerig und hart. 

Die mit machtiger Bindegewebssklerose verlaufende aktinomykotische 
Euterentziindung gestaltet die ganze Milchdriise oder einzelne Driisenkomplexe 
in eine harte, Ilchwielige, fibrose Masse um. Auf Durchschnitten durch das 
weiBe, sehnige Gewebe sieht man bohnen- bis hiihnereigroBe, wie scharf ein
gestanzt aussehende Rohlen, die mit einem weichen, gelbgrauen Granulations
gewebe ausgefiillt sind, in denen schwefelgelbe, sandkorngroBe, harte Kornchen, 
die Pilzdrusen, nachgewiesen werden konnen. Das Driisenparenchym ist vollig 
vom Bindegewebe verdrangt. 

Die Actinomycosis apostematosa ist durch die Neigung zur puriformen 
Erweichung und Einschmelzung der Infektionsherde ausgezeichnet. Wenn die 
Eiterherde durch die Raut durchgebrochen sind, kann sich diesem Vorgang 
eine pilzformige Wucherung braunroter Granulome anschlieBen, die von der 
auBeren Raut kragenformig umfaBt werden. Auch Fistelkanale konnen an 
vielen Stellen die Raut durchbohren, aus denen Eitertropfen hervorquellen. 
Sie sind an ihrer Miindung stark eingezogen, und in der Tiefe solcher flachen 
Trichter liegt knopfformig gestaltetes, blaurotes Granulationsgewebe. Manche 
Fisteln konnen sich spontan, meist nur voriibergehend, schlieBen. 

Histologisch sind die aktinomykotischen Herde nicht so charakteristisch 
und regelmaBig aufgebaut wie tuberkulose. 1m Zentrum liegen die strahlenformigen 
Pilzkolonien umrahmt von polymorphkernigen Leukozyten. Nach auBen schlieBt 
sich ein Granulationsgewebe an, das aus Histiocyten und Plasmazellen besteht 
und allmahlich in ein fibrillenreiches, straffes, zellarmes Bindegewebe ubergeht. Auch 
Riesenzellen fand EHRLICH in der Mitte der kleinen Granulationsherde. 

Die supramammaren Lymphknoten schwellen im Verlauf einer aktino
mykotischen lVIilchdriisenerkrankung an, werden derb und zeigen dieselben 
Veranderungen wie der Primarherd. 

Mastitis botryomycotica, Botryomykose der Milchdriise 
Die Botryomykose ist eine dem Pferd eigentiimliche Infektionskrankheit. 

N ur altere Autoren, wie CZOKOR, IMMELMANN und MOHLER, wollen beim Rind 
Handbuch der Milchwirtschaft 1/2 20 
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und beim Schwein botryomykotische Infektionen gesehen haben. Doch sind 
diese nicht so genau beschrieben, daB man sie als echte Botryomykose auf
fassen kann. Ebenso ist die sogenannte menschliche Botryomykose als 
Granuloma teleangiectaticum erkannt, das weder atiologisch noch histo
genetisch das geringste mit der Botryomykose des Pferdes zu tun hat. 

Die Botryomykose der Milchdriise des Pferdes, bedingt durch den Botryo
coccus ascoformans KrrT, ist dadurch gekennzeichnet, daB in der Haut des 
Euters - die Erkrankung ist als typische Wundiniektionskrankheit aufzufassen 
- und sekundar im Eutergewebe kleinere und groBere Granulome, Fistelkanale 
und knotige, harte Verdickungen auftreten (PLOTNER). Das ganze Organ oder 
nur eine Euterhalite ist stark vergroBert und kann im extremsten FaIle, den 
UNTERHOSSEL beschreibt, ein Gewicht bis 35 kg erreichen. Die FistelOffnungen 
sind meist wallartig von schlaffen, grauroten, leicht blutenden Granulationen 
umrandet. Sie fiihren in ein starres Bindegewebe, dessen sehnenglanzende 
Fasern sich stark durchkreuzen. In dem schwieligen Gewebe liegen kleine 
Granulationsherde, die wie eingemauert erscheinen. Das spezifische Granulations
gewebe ist gelbrot oder violett gefarbt, weich und schleimig oder es ist zu Er
weichungsherden eingeschm0izen. Haufig kann man durch die Haut diese 
Abszesse verschiedener GroBe durchtasten, die sich durch Fluktuation verraten. 
Nach der spontanen Eroffnung und Entleerung von AbszeBhOhlen durch die 
Raut tritt nicht selten eine Vernarbung ein. Harte, dicke, knotenformige oder 
trichterformig eingezogene Narben sind die Folge. Da das ganze Mammadriisen
gewebe von Fistelkanalen, Einschmelzungs- und Granulationsherden durchsetzt 
ist, kommt der botryomykotische Infektionsherd durch derartige lokale Selbst
heilungsvorgange jedoch nicht zur Ruhe. 

1m Eiter erkennt man kleine, 0,5 mm im Durchmesser betragende, schwefel
gelbe, harte Kornchen, die man der Farbe und Konsistenz wegen als sandkorn
ahnlich bezeichnet. Sie stellen Pilzrasen dar, ZooglOen, besondere Wuchs
formen des Staphylokokkus, die zu kugeligen, brombeerformigen Konglo
meraten vereinigt sind. 

Histologisch ist der tubulo-aveolare Auibau der Milchdrlise nur an den Stellen 
noch erkennbar, die nicht durch das machtig wuchernde, straffe, sehnenharte Binde
gewebe erdriickt sind. Die BlutgefaBe sind hauiig mit zelligen Infiltratmanteln umhiillt. 

Das botryomykotische Einzelknotchen ist ahnlich wie ein Aktinomyzesherd 
gebaut und laBt nach CONRAD 3 verschiedene Zonen erkennen. 1m Zentrum liegen 
die Botryomyzesrasen, die von polymorphkernigen Leukozyten eingeschlossen sind. 
Die intermediare Zone besteht aus Histiocyten, sehr selten sind Riesenzellen zu 
entdecken. Die periphere Zone zeigt Fibroblasten, zarte Bindegewebsfibrillen und 
neugebildete BlutgefaBe. 

Syphilis der Milchdriise 
Primaraffekte im Bereiche der Mamille sind nicht allzu selten. Auch 

sekundare Effloreszenzen, PapeIn, werden beobachtet. Doch ist eine Mastitis 
gummosa sehr selten. Gummen im Driisengewebe kommen jedoch nach 
KAUFMANN bei kongenitaler und erworbener Syphilis vor. Chronische aus
gedehnte Ulzerationenkonnen sich entwickeIn, die zu stark retrahierendenNarben
bildungen Veranlassung geben. KAUFMANN weist darauf hin, daB Verwechslungen 
dieses Prozesses mit Tuberkulose, Karzinom oder Sarkom stattfinden konnen. 

Malleus der Milchdriise 
Ein Fall einer Rotzinfektion der Milchdriise bei einer Stute wurde von 

M. SCHMIDT beschrieben. Die Infektion hatte ihren Ausgangspunkt in der Haut 
und war lymphogen in das Mammagewebe hineingetragen worden. 
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c) Die Geschwiilste der Milchdrfise 

Epitheliale Geschwulste 

Die gutartigen epithelialen Geschwillste 
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Das Adenom der Mamma ist beim Menschen und beim Tier selten. Die 
epithelialen Geschwulste bilden nach KAUFMANN im Milchdrusengewebe scharf 
umrissene Knoten, die sich gut vom normalen Gewebe abheben. Ihre deutlichen 
Konturen lassen eine Verwechslung mit hypertrophischen Bezirken des Drusen
gewebes nicht aufkommen. Die Farbe der Adenome ist graurotlich, ihre Schnitt
flache kornig und hugelig, so daB sie an Pankreasgewebe erinnern. Andere 
Formen zeigen ein mehr homogenes, dichtes Gefuge, und infolgedessen ist auch 
der Far bton mehr weiBlich. 

In den kleinen Adenomen findet man unregelmaBig geformte, durch Binde
gewebszuge isolierte und umrahmte Einzellappchen. Die groBeren Adenome 
sind nach KAUFMANN dadurch gekennzeichnet, daB das drusige Geschwulstgewebe 
die Hauptmasse des Tumors aufbaut, ohne daB bindegewebige Grenzstrange es 
durchschneiden. Damit ist der Geschwulstcharakter besonders betont, und die 
fehlende Einteilung in Lobuli macht die Unterscheidung vom normalen Drusen-
gewebe leicht. :( 

Histologisch erkennt maJi eine dichte Gruppierung von Drusenacini und 
von blinden, kurzen Drusengangen (KAUFMANN). Das interstitielle Bindegewebe 
HU3t eine Unterscheidung dieser Tumoren von den Fibroadenomen zu, bei denen 
eine Metachromasie des Gewebes vorhanden ist, die in den Adenomen fehlt. Eine 
Abgrenzung des Adenomgewebes yom Drusengewebe kann darin gefunden werden, 
dan die Drusengihrge blind enden, und dan das Drlisenepithel und Gangepithel hohere 
prismatische Zellformen zeigen als normal. Das Epithel kann einschichtig sein oder 
eine Schicht myoepithelialer Zellen basal besitzen. Die Acini konnen solide Zell
haufen darstellen, ihr Lumen ist in dies em Falle durch Zellwucherung geschwunden. 
Eine Verfettung der zentralen Zellen lant Hohlen entstehen, die mit Epitheldetritus 
gefullt sind. Eine sichere Differenzierung des Adenomgewebes gegen das Karzinom 
ist dadurch moglich, dan beim Adenom eine deutliche, oft hyaline Membrana propria 
vorhanden ist, die dem Karzinom fehlt. Eine Sprengung dieser Grenzmembran 
durch Zellwucherung wurde den Ubergang zum Karzinom signalisieren. Das Adenom 
ist als gutartiger epithelialer Tumor zu bezeichnen. Reine Adenome sind beim Haus
sauger nicht beschrieben. 

Die Mischgeschwiilste gutartiger Natur, Fibroadenome und Adeno
fibrome, sind meist entstanden aus einer Kombination eines Adenoms, also 
einer epithelialen Komponente mit einem Fibrom, einer mesenchymalen Kom
ponente. Beide Geschwulstanteile sind nie zu gleichen Teilen in dem Gesamt
tumor enthalten. In manchen Fallen uberwiegt der epitheliale, in anderen der 
fibrose Anteil. Denominatio fit a potiori: also werden die Bezeichnungen Adeno
fibrom und Fibroadenome gewahlt werden konnen. Die Fibroadenome bilden 
kirschkerngroBe bis hochstens eigroBe Tumoren, die sich derb anfuhlen, oft 
multizentrisch entstanden sind, eine hockerige Oberflache besitzen und aus 
dem gesunden Drusenparenchym leicht herausgeschalt werden konnen. Sie 
sehen auf dem Durchschnitt grauweiB aus. Die Schnittflache laBt eine deutliche 
faserige, streifige, blattrige Struktur des Tumors erkennen, die beim Biegen 
der Geschwulst besonders deutlich die Spaltraume zwischen den Schichten und 
Streifen hervortreten laBt. 

Histologisch findet man das interstitielle Gewebe gewuchert. Die Drusen
alveolen und -tubuli werden dadurch platt gedruckt oder in die Lange verzerrt. 
N ach der Wuchsform des Bindegewebes teilt man die Fibroadenome ein in das 
Fibroadenoma pericanaliculare; hier ist das Bindegewebe in dicken Scheiben, 

20' 
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in breiten konzentrischen Ringen urn die Driisentubuli herumgelagert. Beim Fibro. 
adenoma intracanaliculare drangt es in polyposer Form kisseniormig plump 
gegen die Drusenlumina an, so daB die Lichtungen der Alveolen spaltformig zusammen· 
gepreBt oder obliteriert sind. Die Myoepithelien und Drftsenepithelien sind hoher 
und breiter als in der normalen Druse. Durch KROMPECHER wird auf "blasses 
Epithel" mit gelockertem Chromatingeriist hingewiesen, das von den dunkler tin· 
gierten Zellen absticht. Nach KROMPECHER bedeutet diese Erscheinung einen prakar. 
zinomatosen Zustand. Eine Tunica propria ist stets vorhanden. 

Fiihrt die fibroepitheliale Zusammensetzung der Adenome zu einem Uber. 
wiegen des epithelialen Bestandteiles, dann erseheint die Bezeiehnung Adeno· 
fibrom gereehtfertigt. 

Abb. 36. Adenofibroma mammae, peri· und intracanaliculare 
In den verzerrten Drusenkanalen liegen vielfach knotig polyp6se, vom Epithel 
bedeckte Bindegewebswucherungen; an anderen Stellen sind diese intra· 
kanalikuHiren Wupherungen auf dem Querschnitt getrofien, scheinbar frei im 
Lumen gelegen und ringsum vom Epithel umsaumt. Das interstitielle Binde· 
gewebe ist an einigen Stell en durch zarte BlutgefaBe markiert. Von einem 
walnuBgroBen, derben, herausschalbaren Knollen aus der Mamma eines 
19jahrigen Madchens. Makroskopisch bestand auf dem Querschnitt ein fein-

blattriger Bau. Schwache VergrbBerung (nach KAUFMANN) 

Die Adenofi brome sind haufig dadureh ausgezeiehnet, daB die Drusen· 
acini zu Zysten umgeformt werden (Adenofibroma eystieum), die Hohlraume 
derselben sind gewohnlieh langgestreekte Spalten; erst wenn sie sieh mit 
Flussigkeit fUllen, konnen sie Kugelform annehmen. 

Herrseht in der adenomatosen Gesehwulst die Zystenbildung vor und ent· 
wiekeln sieh an ihrer Innenflaehe zarte, papillare Erhebungen, die mit einem 
meist einsehiehtigen, prismatisehen Epithel uberkleidet sind, so ergeben sieh 
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zierliche, bizarre Bilder des Cystadenoma papilliferum (intrakanalikulares 
Zystadenom). Eine Membrana propria fehlt haufig. 

Die Adenofibrome wachsen gewohnlich langsam und stellen meist gutartige 
Tumoren dar. Doch kann in ihnen besonders in den Zystadenomen die Epithel
komponente selbstandig weiterwuchern und ein Karzinom allmahlich aus
bilden. Auch der bindegewebige Anteil kann entgleisen und das Cystosarcoma 
phylloides entstehen lassen. 

Bei den Tieren sind ahnliche Adenome der Milchdriise beobachtet worden; 
doch sind sie sehr selten. So ist von WAGNER bei der Ziege ein Adenoma 
papilliferum der Mamma gefunden worden. Das Euter war stark vergroBert, 
Knoten und Strange, die zum Teil fluktuierten, lieBen sich schon an der Ober
flache des Euters erkennen. Auf seiner Schnittflache fielen zahllose groBere 
und kleinere Zysten auf, die mit einer klaren oder weiBlichgetriibten serosen 
Fliissigkeit erfiillt waren. 

Beim Runde wurden ahnliche Geschwiilste von FREESE, STENZEL, KECK 
beschrieben. 

KITT traf ein Adenofibroma mammae bei der Stute. Der Tumor hatte sich 
in der linken Euterhalfte entwickelt und bestand aus Knollen und Knoten, 
zwischen die Septen aus Bindegewebe einstrahlten. Die Geschwulstknoten 
sahen blaB, fleischfarbig, aus. 

Ein von CORNIL und PETIT bei der Katze und beim Hund beschriebenes 
Epitheliom ist kein besonderer Geschwulsttyp, denn es liegt kein Grund vor, fUr das 
gefundene Blastom eine andere Bezeichnung als Adenocystoma papilliferum zu wahlen, 
das in jeder Hinsicht dieser Geschwulst ahnelt, auch keine Annaherung an ein Karzinom 
zeigte, worauf die ·in der franzosischen N omenklatur iibliche Benennung Epitheliom 
hinweisen konnte. 

Beim Rind hat BOUCEK iiber ein Fibroadenoma papilliferum berichtet, 
ein ahnliches wurde auch von SCHLEGEL bei der Kuh gesehen, das er Fibro
cystadenoma papilliferum nannte. ZIETZSCHMANN endlich erwahnt ein Fibro
adenoma pericanaliculare myxomatodes. 

Bei Tieren und beim Menschen kann das fibrose adventitielle Bindegewebe 
der beschriebenen perikanalikularen Geschwiilste, worau£ der ZIETZSCHMANNsche 
Befund hinleitet, Umwandlung erleiden. Es kann odematos aussehen, einen 
myxomatosen oder lipomatosen Charakter annehmen, woraus sich die mannig
faltigsten Kombinationen, die echten Mischgeschwiilste entwickeln, auf die bei 
den Tumoren der Bindegewebssubstanzen noch einmal hingewiesen werden soIl. 

Die biJsartigen epithelialen Geschwiilste 

Das Carcinoma mammae. Das Karzinom der Mamma ist beim Menschen, 
besonders bei der Frau, die bedeutungsvollste und zugleich haufigste Geschwulst, 
die in 82% aller Brustdriisentumoren gefunden wird. Beim weiblichen Tier ist 
dagegen das Karzinom mit Ausnahme des Rundes, bei dem Mischformen 
haufiger als reine Karzinome sind, selten. 

Das Karzinom der Brustwarze und des Warzenhofes. Es ist seltener als das 
Karzinom des Driisenkorpers (0,1 % aller Mammakarzinome) und nimmt seinen 
Ausgang einmal vom Epithel der Raut der Brustwarze oder vom Epithel der 
Miindungen der Ductus lactiferi. Sein Aufbau kann daher als Plattenepithel
krebs oder als Zylinderepithelkrebs imponieren. Die zuerst von Sir JAMES PAGET 
als "disease of the nipple" beschriebene Dermatose wandelt sich mit groBer 
Regelma13igkeit im 4. bis 6. Lebensdezennium nach 2 bis 20 Jahre langem Bestehen 
in ein Karzinom um. Der Beginn der Krankheit ist ein schleichender (UNNA). 
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Hartnackig halt sich lange Zeit eine Fissur oder eine Kruste ekzematoser Art 
der Brustwarze, welche die Neigung hat, sich zu retrahieren. Warze und Warzen
hof wandeln sich allmahlich in eine scharf umschriebene, dunkelrote, feuchte, 
krustenbedeckte Flache um, die ganz langsam konzentrisch, seltener sprunghaft 
sich ausbreitet. Flache Epitheldefekte, tiefe Erosionen und echte Ulzerationen, 
besonders im Zentrum, wechseln im Verlaufe miteinander ab, auch eine voriiber
gehende Verhornung kann sich einstellen. 

1m Epithel sieht man histologisch helle Zellen, PAGET-Zellen, Odematose 
Zellen, die urspriinglich als Sporozoen gedeutet wurden, die aber nach neueren Unter
suchungen als degenerierte Krebszellen angesehen werden mussen, die in die Epidermis 
vorgedrungen sind. Schon von UNNA wurde festgestellt, daB die Krebsentwicklung 
verschiedene Formen und Ausgangspunkte besitzt. Bald beginnt sie im Deckepithel 
der Raut, bald in den Ductus lactiferi, bald in der Druse selbst. SCHAMBACHER und 
DIETRICH verlegen den Ausgangspunkt des Karzinoms in die Drusengange der Mamma, 
KYRLE in das Drusenparenchym selbst. Die Krebszellen wurden also von hier aus 
in die Epidermis gelangen und in ihr als P AGET-Zellen die fur die P AGETSche 
Krankheit typischen Veranderungen hervorrufen. Auf jeden Fall miindet die 
PAGETSche Erkrankung ebenso wie die BOWENsche Dermatose in eine echte 
Karzinomkrankheit. 

Das Karzinom des Driisenkorpers. Nach BILLROTH beginnt der Krebs der 
Brustdriise zwischen dem 30. bis 60. Lebensjahr. ASCHOFF faBt die Grenzen 
enger und zieht sie um das 4. bis 5. Lebensjahrzehnt. Auch beim Mann ist der 
Brustkrebs die haufigste Form aller in der Mamma vorkommenden Geschwiilste. 

Der Ausgangspunkt der Karzinome der Brustdriise ist der Driisenacinus 
oder ein Driisengang. Nach KAUFMANN ist die plurizentrische Entwicklung 
des Ktebses nicht aJJzu selten. Der Krebs kann in einer gesunden Brustdriise 
oder in einer chronisch erkrankten auftreten (Mastitis chronica cystica, Adeno
ibrom) und ist fast stets als Primartumor zu werten. 

Der Beginn der Erkrankung wird durch das Auftreten eines harten, kleinen 
Knotens, der unscharf begrenzt ist, angezeigt. 

Der Geschwulstknoten ist gegen das Nachbargewebe wenig oder gar nicht 
verschiebbar. Friihzeitig stellt sich eine Einziehung der Mamilla ein. Lehnt 
sich beim weiteren Wachstum das Karzinom an die Haut an, so wird diese schwer 
verschiebbar iiber dem Knoten, schlieBlich tritt eine vollige Verwachsung ein, 
der Tumor infiltriert die Haut. Die Hautoberflache sieht jetzt hockerig aus und 
endlich kommt es zum Durchbruch durch die Haut und damit zur Geschwiirs
bildung. Wenn groBe Hautflachen krebsig entartet sind, so umspannt die starr 
und hart gewordene und verdickte Haut den Thorax, Panzerkrebs (Cancer 
en cuirasse). An die Ulzerationen schlieBen sich gern Sekundarinfektionen 
an, der Tumor verjaucht, zerfallt, und tiefe kraterformige Geschwiire brechen 
auf. Sehr bald erkranken auch die axillaren Lymphknoten, anschlieBend daran 
die intra- und supraklavikularen Lymphknoten. Die Lymphknoten, die krebsig 
erkrankt sind, erscheinen vergroBert und fiihlen sich sehr hart an. Auf dem 
Lymphwege erkrankt in 65 bis 70 % auch die andere Mamma. Grenzen sind 
der Ausbreitung des Krebses nicht gezogen, er dringt in die Tiefe, infiltriert den 
Musculus pectoralis und macht vor der Pleura nicht Halt. 

Nach dem Aussehen und der Konsistenz hat man 2 Gruppen von 
Karzinomen der Mamma aufgestellt. Die Krebse der einen Gruppe sind weich 
und wachsen schnell, die der anderen sind hart und wachsen langsam. FlieBende 
Ubergange zwischen beiden Arten werden haufig beobachtet. Die weichen 
Tumoren sehen markigweiB aus und von ihrer Schnittflache laBt sich ein 
milchweiBer Krebssaft abstreifen. Die harten Krebse machen den Eindruck 



Die formale Genese des Mammakrebses 311 

von Narbengewebe. Am haufigsten werden yom Karzinom die oberen und auBeren 
Quadranten der Brustdriise ergriffen. 

Die Bosartigkeit der Mammakarzinome beruht nicht zuletzt in ihrer 
Eigentiimlichkeit, nach Operationen Rezidive zu erzeugen, die in 40 % ailer 
Faile (GULEKE) schon nach einem halben Jahre beginnen. Entweder in der 
Narbe oder in ihrer Nachbarschaft schieBen kleine Knoten auf, die sich schnell 
vergroBern. Auch ortliche Spatrezidive werden beobachtet, z. B. nach KAUFMANN 

erst nach 11 bis 16 Jahren. Die Rezidive konnen auch in den regionaren Lymph
knoten beginnen. . 

Die formale Genese des Mammakrebses 

Die Entwicklung des Karzinoms kann in den Driisenacini ihren Ursprung nehmen. 
Die gewucherten Epithelzellen sind unregelmiiBig gelagert und gestaltet, groBer 
als die normalen Zellen und fiillen die Lichtung der Alveolen aus. Ihr destruktives 
und autonomes Wachstum zeigt sich zum Unterschied von den Adenomzellen darin, 
daB sie die Myoepithelzellen und Korbzellen, dann die Membrana propria zerstoren 

Abb. 37 Plattenepithelkrebs der Driisengange der Mamma. Grundgewebe der 
Mamma stark kleinzellig infiltriert; darin b einzelne solide Krebszapfen (Platten· 
epithel); in anderen Schnitten lagen gr6J3ere Gruppen solider, mit Plattenzellen 
ausgefullter Alveolen beieinander. Bei a Gl'uppe normaler Drusenacini mit stark 
infiltrierter Umgebung. Bei c deutlicher Einbruch des krebsigen Ganges in die Um· 
gebung. Schwache VergrbJ3erung. Von einem apfelgro/3en, weichen, saftreichen 
Tumor, von dessen Schnittflache sich zahlreiche milchige Tr6pfchen aus kleinen 
Lbchern ausdriicken lieJ3en. GroJ3e Milchgange erweitert, mit triibem, znweilen 
kriimeligem, gelbweiJ3em Inhalt. 58jahrige Frau. Achseldriisen ergriffen (solide 

Plattenzellennester) (nach KAUFMANN) 

und das geordnete anatomische Gefiige des Acinus der Driise zersprengen. In das 
Bindegewebe geraten, vermehren sich die Krebszellen in den Gewebsspalten und 
LymphgefaBen, zapfenartige Fortsatze vorschiebend oder Nester, Alveolen bildend. 
Die Zellen, welche die Zapfen aufbauen, sind kubisch geformt ,Carcinoma solidum. 
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Es besteht die Moglichkeit, daB der Mammakrebs auch in den Driisengangen 
beginnt. Die polygonalen Zellen des Wandepithels werden zu Plattenzellen. In 
ihrer Weiterentwicklung bilden sie solide Zellhaufchen, die alveolenartig gruppiert 
sind, doch ist bei ihnen, obwohl eine Verhornung eintritt, die hornperlenartige Zell
schalenbildung nicht so ausgepragt wie z. B. beim Hautkrebs. Die Bezeichnung 
Plattenepithelkarzinom besteht jedoch zu Recht. 

Das Bindegewebe in der Umgebung der Krebszapfen und -nester ist zellig in
filtriert, bisweilen, wie KAUFMANN schreibt, rein plasmazellular. Eine Verschleppung 
der Krebszellen mit dem Lymphstrom bedingt die regionare Lymphknotenmetastase. 
Brechen die Krebswucherungen dagegen in das Venensystem ein, ein Vorgang, der 
sich schon in den Friihstadien des Mammakrebses einstellen kann, so beginnt die 
hamatogene Streuung der Krebszellen, die im Korper Metastasen, z. B. im Skelett, 
im Gefolge hat. 

Der gewebliche Aufbau des Mammakarzinoms ist so zu erklaren, daB 
beim Carcinoma solidum simplex groBe Krebszellennester, Alveolen, deren Gesamt
masse den Krebskorper darstellt, in Bindegewebe eingebettet sind, das als der Mutter
boden des interstitiellen Mammagewebes anzusehen ist. 

Beim Carcinoma solidum medullare tritt das Bindegewebsgeriist, das 
sehr zart ist, an Masse vollig hinter dem epithelial en Krebsgewebe zuriick. Eine leb
hafte Rundzellenanhaufung des Bindegewebes an der Grenze zum unversehrten 
Nachbargewebe wird nicht selten beobachtet. 

Abb. 38. Gallertkrebs der Mamma. 65jahr. Frau. Die Krebsktirper zeigen 
vielfach helle Stellen infolge schleimiger Entartung, andere Ibsen sich im 
Schleim auf. Das Zwischengewebe ist vom Schleim infiltriert; seine Fasern 
gehen vielfa ch im Schleim unter. Schwache VergrbJ3erung (nach KAUFMANN) 

Am haufigsten ist das Carcinoma solidum scirrhosum, der Scirrhus, 
bei dem umgekehrt die schrumpfende zentrale Bindegewebswucherung im Vorder
grunde steht und die Krebsalveolen durch Druckatrophie zum Schwinden bringen 
kann. Das Bindegewebe entartet oft hyalin. Nur an den peripherischen Rand
bezirken des Tumors ist das zapfenformige Vordrangen wohlerhaltener Krebszellen 
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erkennbar. Nach KAUFMANN ist der Scirrhus die bosartigste Mammakarzinomform. 
In dem harten homogenen Narbengewebe verlaufen die Ductus lactiferi als trube 
gelbgraue Strange. ASCHOFF halt den Scirrhus fur einen ausheilenden, vernarbenden 
medullaren Krebs. Die Lymphknoten werden bei dieser Krebsform im Gegensatz 
zur medullaren ziemlich spat ergriffen. 

Zwischen den geschilderten Krebsformen gibt es zahlreiche Ubergange, und das 
Bild wird dadurch noch bunter, wenn man die regressiven Veranderungen an den 
Karzinomen in Betracht zieht. Ziemlich selten ist nach KAUFMANN der Gallert
krebs, der in 1 bis 2Y2% aller Karzinomfalle der Mamma gefunden wird, das Car
cinoma cysticum und Carcinoma cylindromatosum mit hyalin em Inhalt der 
Schlauche des Krebskorpers. Der Kombinationen mit dem Cystadenoma papilli
ferum war schon gedacht, und in ganz seltenen Fallen kann auch eine Verbindung 
des Krebses mit einem Sarkom zu einem Karzinomsarkom zustande kommen. 

Das ll'Iammakarzinom beim Haussiiuger. Bei den Raustieren ist das Mamma
karzinom bedeutend seltener als beim Menschen und nur beim Runde scheint 
eine Artdisposition fUr diesen Krebs vorzuliegen. Ob das Lebensalter hier eine 
Rolle spielt, erscheint zweifel haft , wenn auch beim Runde, entsprechend der 
allgemeinen Regel, der Krebs eine Erkrankung des hoheren Alters ist. 

Unter allen Umstanden ist an der histologischen formalen Genese auch 
der Tierkrebse festzuhalten, wenn fiir die verschiedenen Krebsformen der Tiere 
Namen gegeben werden sollen, die im iibrigen sich bei vergleichend pathologischer 
Betrachtung von selbst ergeben. 

Am haufigsten ist der Krebs beim Runde. Die Mammadrusenkomplexe 
erkranken zunachst einzeln, meist sind die kaudalen Abschnitte der Gesamt
milchdruse befallen. Rarte, knollige, gewohnlich langsam wachsende Wucherungen 
treten auf, die, wenn sie mit der Raut in Beruhrung treten, mit dieser verloten 
und sie schlieBlich durchbrechen. Die Raut ist vor dem Durchbruch straff 
gespannt, sehr dunn, glanzend und violett gefarbt. Bisweilen ist eine schwache 
Fluktuation wahrzunehmen. Die nach dem Durchbruch entstehenden Ulcera 
sezernieren sehr stark. Sie haben einen unregelmaBig speckigen, glanzenden 
Grund und bluten leicht. Die Geschwiirsrander sind kraterformig unterminiert, 
oft wallartig aufgeworfen und derb infiltriert. Entziindliche sekundare Er
scheinungen oder rasche Verjauchung der Krebsgeschwiire pflegen sich haufig 
einzustellen. Auf dem Lymphwege werden die Krebszellen auch in andere 
Drusengebiete verschleppt oder in den regionaren abgelagert. 

Die Karzinomknoten in der Mamma und in den Lymphknoten sehen auf 
der Schnittflache weiBlichgrau aus. Sie konnen zentral erweicht sein und Rohlen 
enthalten, die mit einer weiBlichen Krebsmileh oder einer schmutzig braunroten 
Flussigkeit gefUllt sind. Die Konsistenz ist dieselbe, wie sie im menschlichen 
Karzinom festgestellt wurde. Doch ist das Carcinoma solidum medullare bei 
weitem haufiger als der harte Krebs. Ahnliche Formen zeigt der bei Katzen 
sehr seltene Mammakrebs. Ausgesprochene Scirrhusformen, etwa Panzerkrebse, 
kommen niemals zur Beobachtung. 

N ach SURMONT und CORSY konnen beim Runde histogenetisch 2 Karzi
nomformen unterschieden werden, von denen die eine ihren Ursprung vom 
Drusenepithel der Acini nimmt, die andere von den Myoepithelien (Korb
zellen) herstammt. Nur die von den Epithelzellen ausgehende Geschwulst kann 
mit dem Mammakarzinom der Frau verglichen werden. Ahnliches teilt auch 
MAC CARTHY mit, der die Myoepithelien Textoblasten, die Drusenepithelien 
Textozyten nennt. Auch er fand die reinen Myoepitheliome sehr selten. 

Nach Operationen sind Rezidive sehr haufig, die gewohnlich alB Fruhrezidive 
wenige Wochen nach der Mammaamputation aufzutreten pflegen. 



314 E. HIERONYMI: Die Milchdriise und die Milchbildung 

Uber dasMammakarzinom beim Pferd und beim Schwein wird im Schrifttum 
nichts berichtet. 

Bei der Kuh wurde von J. DRABBLE und A. E. MAssy ein Euterkarzinom 
beschrieben. Die beiden amerikanischen Autoren schiIdern das Aussehen des 
karzinomati:isen Euters ebenso, wie es bei einer schweren parenchymatosen 
Mastitis gefunden wird. Das Parenchym erschien durchsetzt von einem dichten 
und an manchen Stellen mehr oder weniger durchscheinenden Gewebe, in das 
opake Herde eingesprengt waren, so daB der Durchschnitt durch das kranke 
Organ gefleckt aussah. Die supramammaren Lymphknoten waren vergroBert 
und mit Krebsknoten durchsetzt. Histologisch lag ein Plattenepithelkarzinom 
vor; zahlreiche Krebsperlen lagen besonders in den opaken Herdchen. An 
manchen Stell en war eine regressive Matamorphose des Krebsgewebes in Form 
einer Verkalkung eingetreten. 

Der von STENZEL mitgeteilte Befund von Euterkarzinom bei der Kuh 
ist kein echtes Karzinom. Denn STENZEL schildert eine unversehrte Membrana 
propria und Zellschlauche, die mit einer axialen Zellmasse vom Charakter der 
Granulationszellen angefiillt sind. Diese Granulationszellen sollen sich in epithel
ahnliche Zellen umwandeln, so daB das histologische BiId an ein Plattenepithel
karzinom erinnert. Mir scheint es, als ob aus der nicht sehr deutlichen Be
schreibung vielmehr das Vorliegen eines Adenoms herausgelesen werden 
konnte. Als kasuistischer Beitrag fiir die Karzinomstatistik ist die Arbeit nicht 
zu verwerten. 

Die Bindesubstanzgeschwiilste 

Die gutartigen mesenchymalen Geschwulste 

Das Fibroma mammae. Die reinen Fibrome, bei denen lediglich das Binde
gewebe geschwulstartig gewuchert ist, ohne daB ein epithelialer, driisiger Anteil 
an der Geschwulstbildung sich dazwischenschiebt, sind beim Menschen und 
beim Tiere selten. 

Sie konnen im Milchdriisengewebe entweder diffus wachsen oder als knotige, 
multiple, harte Tumoren auftreten. Die Fibrome sind schwer schneidbar. In 
der festen fibrosen Geschwulstmasse liegen bisweilen atrophische Driisenreste 
eingebettet. Haufig tritt das Fibrom nicht in reiner Form auf, sondern in einer 
Vereinigung mit Myomen und Myxomen zu Myofi bromen und Myxofi bromen. 
Der Adenofibrome und Fibroadenome wurde bei den epithelialen Tumoren 
schon gedacht. Sehr selten sind beim Menschen kavernose Hamangiome und 
Enchondrome, die beim Hunde dagegen in Verbindung mit Epithelgeschwiilsten 
als Mischgeschwiilste an erster Stelle stehen. Auch Osteome und Osteochondrome 
gehoren zu den Seltenheiten. 

KITT nennt das Fibroma mammae beim Hunde eine iiberaus haufige Ge
schwulst, eine Ansicht, der nicht unbedingt zugestimmt werden kann. Reine 
Fibrome sind jedenfalls nach meiner Kenntnis beim Hunde noch nicht be
schrieben, und es ist nicht sicher zu ersehen, ob KITT nicht eine Kombination 
der Fibrome mit Adenomen vorschwebt, doch fiihrt er nur ein Adenofibroma 
mammae beim Pferde an. Eine scharfe Trennung zwischen beiden Tumorarten 
ist jedenfalls nicht herausgearbeitet. 

TROTTER beschreibt ein Fibrom im Euter einer Kuh, und J OEST biIdet 
eine multiple Fibromatose der Schleimhaut der Milchzisterne beim Rinde abo 

Myxome bzw. Myxofibrome. Myxome bzw. Myxofibrome der Mamma 
wurden bei Hunden und Pferden von KITT, bei Hunden von MAC FAD YEAN 
festgestellt. Ein durch eine besondere GroBe ausgezeichnetes Myxoma mammae 
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bei einer 6 Jahre alten Hiindin schildert LUCET. Die Geschwulst saB in der 
Hohe der 3. rechten Zitze und wog 1,7 kg. 

Reine Lipome der Milchdriise gehoren beirn Menschen wie beim Haus
sauger zu den Seltenheiten. Sie liegen beim Menschen innerhalb des Driisen
korpers oder gehoren der Capsula adiposa an, eine diffuse Hyperplasie derselben 
darstellend. Auch beim Hunde finden sie sich vorwiegend paramammar (MONT
FALLET, STOCKFLETH). 

Bei der Kuh beschreibt STENZEL Teleangiektasien und ein Angioma caver
nosum im Eutergewebe, die lakunare Hohlraume im Interstitium darstellen. Die 
Abschnitte des Driisengewebes, die derartige GefaBwucherungen aufwiesen, sahen 
rotgefleckt aus. Ob es sich in diesen Fallen um eine echte Blastombildung gehandelt 
hat, erscheint zweifelhaft, da das Charakteristikum der echten Geschwulst, der 
autonome WachstumsexzeB, aus der Beschreibung nicht deutlich erkennbar ist. 

Chondrome (Enchondrome) der Mamma sind bei Hiindinnen sehr 
haufig. Schon VmcHow nannte sie in seiner Geschwulstlehre "ungewohnlich" 
haufig. Sie sind von vielen Autoren beschrieben worden (FADYEAN, STENZEL, 
FREESE, PETIT, KITT). Meist sind die Chondrome nicht rein, sondern es handelt 
sich um komplizierte Mischgeschwiilste, z. B. beschrieb JOHNE ein Fibro-Myxo
Chondrom, daneben sind Chondroosteome und Chondrosarkome beobachtet 
worden. Es sind haselnuBgroBe bis kopfgroBe, knollig rundliche, scharf gegen 
die Nachbarschaft abgegrenzte Tumoren, die auf dem Durchschnitt meist von 
Zysten durchsetzt und opak milchweiB gefarbt sind (CASPER). 

Histologisch findet man in den Chondromen Inseln von hyalin em Knorpel 
und Faserknorpel, die von einem faserigen Bindegewebe eingeschlossen sind. Nach 
CORSY und SURMONT ist bei diesen Mischgeschwiilsten mit Ubergangen in Ver
kalkung und Verknocherung, Osteochondrom, die myoepitheliale Zellschicht ge
wuchert, die Drusenzellen sind dagegen atrophisch. Die myoepitheliale Zellage 
bildet ein netzformiges Syncytium, in dem Fibrillen und prakollagene Fasern sich 
differenzieren lassen. 

Bei den Osteomen der Mamma, die aus Chondromen hervorgegangen 
sind, findet man deutlich ausgebildete Knochenbalken, mit HAvERSschen Kanalen 
und echtem Markgewebe, das nach KITT aus weiten Kapillaren, Osteoblasten 
und Riesenzellen besteht. 

In zwei Fallen hat KITT partielle Verknocherungen des Bindegewebsgeriistes 
im Euter der Kuh gefunden. 

Die biJ8artigen mesenchymalen Geschwiil8te 

Das Sarcoma mammae. Haufiger als die gutartigen Bindegewebssubstanz
geschwiilste sind die bosartigen Primartumoren der Milchdriise, als deren 
Hauptvertreter das Sarkom gilt, das in 5 bis 8 % aller Mammatumoren ge
funden wird. 

Beim Menschen und bei den Tieren, beim Pferde und Hunde, stellen die 
Mammasarkome groBe, knollige, schnell wachsende Tumoren dar, die beiderseitig 
auftreten konnen. Der bosartige Charakter der Geschwulst auBert sich wie 
beim Karzinom in dem schnellen, destruktiven Wachstum, das keine Grenzen 
kennt und bald die Haut der Mamma infiltriert. Wird der Grenzwall der Haut 
durchbrochen, dann dringen knollige, pilzartige, leicht blutende Wucherungen 
hervor. Auch die Unterlage der Mamma kann bis auf die Pleura beim Menschen 
und das Peritonaeum beim Tier durchwachsen werden. Die Sarkome sind in 
ihrer Bosartigkeit, die in dem schnellen Wachstum und Zerfall beruht, meist 
den Karzinomen iiberlegen. Die Tumoren sind sehr briichig und leicht zer-
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reiBlich. MyxomatOse Entartungen, fettige Erweichung, die zu Zystenbildung 
fiihrt, die sehr haufig ist, Blutungen und Nekrosen geben der Schnittflache 
haufig ein buntes Aussehen. Auf dem Durchschnitt sind sie feucht, sehr saftig, 
gallertartig glasig, weiBlich oder braunlichrot gefarbt. Sehr haufig stellen sich 
schleiInige, zystOse Erweichungsvorgange ein. 

Liegen die Geschwulstflachen frei, so schlieBt sich ihre Verjauchung durch 
Sekundarinfektionen an. Die Lymphknoten erkranken in der gleichen Weise 
wie der Primarherd beim Tier, beim Menschen bleiben sie nach KAUFMANN 
in vielen Fallen frei. 

Histologisch unterscheidet man 2 Typen des Sarkoms, das Rundzellen
und das Spindeizellensarkom; auch polymorphzellige Sarkome, die Riesenzellen 
enthalten, werden beobachtet. Das Rundzellensarkom pflegt in Form des klein
zelligen und groBzelligen Rundzellensarkoms aufzutreten. Kombinationen zwischen 
diesen Formen sind nicht seiten. Das kieinzellige Rundzellensarkom wird aIs 
besonders bosartig geschildert. Das Spindelzellensarkom scheint nach v. JASCHKE 
beim Menschen am haufigsten vorzukommen. 

Mit dem reinen Sarkom verbinden sich sehr haufig andere Geschwulsttypen 
zu Mischgeschwiilsten, die in der Mamma z. B. als Angiosarkome, Myxo
sarkome, Chondrosarkome, Osteoidsarkome (von JOEST beim Hunde beschrieben), 
Osteochondrosarkome bezeichnet werden. Es treten also Abartungen zunachst 
gutartiger Bindegewebsgeschwiilste zu malignen Sarkomrassen ein. 

Beim Menschen sind in der Mamma Karzinome und Sarkome getrennt 
festgestellt worden; Mischtumoren, die Sarkokarzinome sind auBerst selten. 

f) Die Parasiten der Milchdriise 

Die tierischen Parasiten, die in der Milchdriise sich ansiedeln, werden nur 
sehr selten beim Menschen und beim Tier gefunden. 

Von BORREL wurde sehr haufig der Demodex folliculorum in den 
Talgdriisen des Warzenhofes beobachtet, und die heute allgemein verlassene An
schauung geauBert, sie seien irgendwie ursachlich an der Karzinomgenese beteiligt. 

STUMPF hat einen Cysticercus im Corpus fibrosum der Mamma beim 
Menschen nahe dem Musculus pectoralis beschrieben. KAUFMANN sah einen 
hiihnereigroBen Echinococcus unter der Haut der Mamma, der den Ver
dacht einer Geschwulst erweckte. MELCHIOR hat die Literatur iiber Echino
kokken der Mamma zusammengestellt. 

Die Kasuistik der Mammaechinokokken beim Tier ist noch sparlicher. 
STEUDING konstatierte im linken V orderviertel des Euters einer Kuh eine 

taubeneigroBe Vorwolbung, die wie eine Cyste aussah, aber durch die lamellose 
Schichtung der inneren Wandauskleidung einen Echinococcus verriet. 

E. REHMET fand im Euter einer Kuh zahlreiche derbe Knoten, die Blasen 
von HaselnuBgroBe bis HiihnereigroBe enthielten, deren Innenflache mit mehreren 
hirsekorngroBen, gelben Sekundarknotchen besetzt war. Histologisch konnte 
um die Gebilde eine Bindegewebskapsel erInittelt werden, deren innerste Schicht 
den lamellosen Bau einer Echinokokkenblase besaB. Die kleinen gelben Knotchen 
waren Brutkapseln, die Kopfzapfen, Saugnapfe und zahlreiche einfache zarte 
Hakchen enthielten. Es handelte sich also um einen Echinococcus poly
morph us. In der Nachbarschaft der Parasitenkolonie war weder ein Parenchym
schwund der Milchdriise noch bindegewebige Proliferation vorhanden. 

Von pflanzlichen Parasiten werden beim Menschen nur die Soorpilze 
an der Papilla mamma bei saugenden Frauen beobachtet. 
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2. Pathologische Physiologie 
a) Galaktorrhoe und Hypogalaktie 

Der MilchfluB, die Galaktorrhoe, bildet einen Ubergang YOm physiologischen 
zum pathologischen Geschehen. Beim Menschen und beim Tier werden wir 
die haheren Grade des Milchabflusses aus der laktierenden Mamma als eine 
krankhafte Starung bezeichnen mussen. 

Die Galaktorrhoe ist nach v. JASOHKE als eine Insuffizienz des VerschluB· 
apparates der MilchausfUhrungsgange in der Warze und der Subareola aufzu· 
fassen. Es ist gezeigt worden, daB die Sekretion der Milchdruse nur dann zur 
vollen Entfaltung gebracht werden kann, wenn der Reiz des Saugens oder des 
Melkens auf die Drusenzellen indirekt einwirkt. FiiJlt diese Reizaus16sung fort, 
so kann eine Verringerung der Milchmenge bis zum valligen Versiegen eintreten. 
FlieBt also bei der Galaktorrhoe dem Saugling die Milch ohne kraftigere aktive 
Betatigung seinerseits in den Mund, dann kommt es in kurzer Zeit zu einem 
Ruckgang der Sekretbildung, zu einer sekundaren Hypogalaktie. 

Nach v. JASOHKE sind die Folgen der Galaktorrhoe besonders bedeutungsvoll 
fiir den Saugling, wenn sie an einer primar unterergiebigen Brustdruse eintritt. 
J. HERFF hat diese Kombination als Galactorrhoea paradoxa bezeichnet. 

Aus der Galaktorrhoe kann in seltenen Fallen nach HALBAN auf einen Ausfall 
der Ovarialfunktionen geschlossen werden, jedoch nur unter der Voraussetzung, 
daB sie bei Frauen beobachtet wird, die auch nach dem Abstillen amenorrhoisch 
bleiben und eine Laktationsatrophie des Uterus aufweisen. v. JASOHKE fand 
in einigen Fallen ein pramenstruelles Sezernieren einer Brust ohne ausge· 
sprochene Galaktorrhoe. 

Bei alteren Milchkuhen tropft oder flieBt nicht selten schon bei geringer 
Fullung der Zisterne aus einer oder aus mehreren Zitzen dauernd oder nur un· 
mittelbar vor dem Melken Milch ab, ein Vorgang, der ebenfalls als Galaktorrhoe 
aufzufassen ist. Neben einer SchlieBunfahigkeit des Musculus sphincter papillae 
kann eine pathologische Erweiterung des Zitzenkanals die Veranlassung dieser 
Starung bilden. 

Die Rhagadenbildung der Brustwarze ist fur den Menschen typisch 
und sehr haufig; nach v. JASOHKE tritt in 1/3 aller Falle im Beginn des 
Anlegens diese Starung im StiIIgeschaft ein. Die Rhagaden sind Zusammen· 
hangstrennungen der Epidermis der Papille in Form kleiner Risse oder unregel. 
maBiger Erosionen, die bei Frauen mit heller, zarter Haut besonders gern sich 
einstellen. Zuweilen greift bei langerer Dauer die zunaohst oberflachliche Ver· 
letzung in tiefere Gewebsschichten, in das Corium, iiber. Dementsprechend 
vertiefen sich auch die Fissuren und Uloera. An der Basis der Papille klaffen 
die Fissuren leicht und ihre Rander werden kallas. 

b) Die Schwergiebigkeit der Brust und des Euters (Zah. oder Hartmelkigkeit) 

Die Ursachen der Leicht· und Schwergiebigkeit der weiblichen Brust sind 
nicht genau bekannt. Nach CRAMER ist der MilchgehaIt der Brust fUr beide 
Abweichungen yom Physiologischen maBgebend. Bei dem feinen Zusammenspiel 
muskularer und nervaser, besonders auch reflektorischer Vorgange, die fiir den 
Entleerungsmechanismus der Milchdruse in Frage kommen, und den verschiedenen 
Brust· und Euterformen wird es schwer sein, zu einer genauen Analyse dieser 
Funktionsschwankungen zu gelangen. 

Einfacher liegen die Dinge, wenn bei der Schwergiebigkeit des Euters 
beim Rinde sich pathologische Veranderungen der Papilla mammae nachweisen 
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lassen. Bei 4 bis 6% aller Milchkiihe wird ein derartiges Schwermelken beobachtet, 
das meist an allen 4 Strichen gleichzeitig besteht und auf Stenosen des Ductus 
papillaris zuriickgefiihrt werden kann. Auch eine angeborene Engigkeit der 
Zitzenoffnung und des Zitzenkanals kommt beim Rinde nicht selten vor. Solche 
Zitzen sind lang und schlank. Sie verjiingen sich stark nach unten und fiillen 
sich niemals prall mit Milch, wie es bei normalen Zitzen der Fall sein solI. Das 
Melken solcher Euter geht schwer vonstatten, zumal der Bildungsfehler meist 
auf aIle 4 Striche gleichmiWig verteilt ist. Angeborene Scheidewand- und Leisten
bildungen im Zitzenhohlraum sind, wie HUG, BANG und LARSEN berichten, beim 
Rinde haufig zu finden. 

Man kann bisweilen beobachten, daB der Strichkanal, wie die Sonden
und Katheteruntersuchung beweist, von normaler Weite ist. Trotzdem ist 
beim Melken die Milch nur in feinem Strahl zu erhalten. Die Schwergiebigkeit 
des Euters (Hartmelkigkeit) wird in diesem FaIle von HESS auf einen Sphinkter
krampf des Musculus sphincter papillae zuriickgefiihrt. 

Die erworbene Schwergiebigkeit des Euters beruht auf chronisch entziindlichen 
Veranderungen der Schleimhaut des Strichkanals. Die Bedingungen des 
Zustandekommens derartiger Strikturen sind auBerst mannigfaltig, wie aus 
den Untersuchungen JENSENS an iiber 2000 Zitzen und von KUHN, JORIS, 
STARK und HUG hervorgeht. Von der Epithelverdickung bis zur knotig-fibrosen 
Umwandlung der Zitzen- und Zisternenschleimhaut, der papillomatosen Neu
bildung und der Septenbildung in Zitze und Zisterne gibt es zahlreiche Ubergange. 
Nicht zuletzt sind es auch die Streptokokkeninfektionen, die eine Galacto
phoritis chronic a mit sekundarer Striktur oder volligem VerschluB des Ductus 
papillaris veranlassen konnen. Die Obliterationen von Zisterne und Zitze ent
wickeln sich wahrend des Trockenstehens. 

c) Das "Aufziehen" der Milch beim Rinde 

Unter dem Aufziehen der Milch versteht man eine Funktionsstorung der 
Milchdriise bei der Kuh, in deren VerIauf es wahrend des Melkaktes zu einem 
plOtz lichen Versiegen des Milchstromes kommt oder bei der es gleich im Beginn 
des Melkens unmoglich ist, groBere Mengen von Milch aus den Zitzen zu ge
winnen. 

Diese der Kuh eigentiimliche Erscheinung hat verschiedene Erklarungs
versuche durch HESS, REINHARDT, FURSTENBERG, RIEVEL, RUB ELI, ZWART 
und ZIETZSCHMANN gefunden. 

Es kann sich mit der Bezeichnung "Aufziehen" die Vorstellung verkniipfen, 
als ob das Tier aktiv befahigt ware, die in der Zisterne befindliche Milch in die 
Ductus lactiferi wieder "aufzuziehen" oder durch einen willkiirlichen Akt das 
HerabflieBen der Milch aus diesem Kanalwerk in die Zisterne zu verhindern, 
sie nicht "herabzulassen". 

HESS und NUESCH berichten, daB das Aufziehen der Milch sich gern bei 
angstlichen Tieren einstelle, wenn diese durch fremde Melker gemolken werden, 
oder wenn das Melken durch eine ungeiibte Hand ausgefiihrt wird. Unruhe 
im Stall, ein plOtzliches Erschrecken der Kiihe, Frieren und die Aufnahme 
groBerer Mengen kalten Wassers werden ebenfalls beschuldigt, an dem Aufziehen 
der Milch teilzunehmen. Auch Schmerzen im Euter und an den Zitzen, z. B. bei 
Wunden und Strikturen sind imstande, die eigenartige Erscheinung auszulOsen. 
Nach HESS tritt das EinschieBen der Milch im Beginn des Melkens bei dazu 
disponierten Tieren dann nicht erst ein, wenn die Zitzen von vornherein empfind
lich sind. Kommt dagegen erst wahrend des Melkgeschiiftes eine Schmerz-
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haftigkeit z. B. bei del' Schwergiebigkeit des Euters zur Empfindung des Tieres, 
so kommt die Milchhergabe zu friih zum Stocken. 

Vollige Retention del' Milch wurde von HEss im Verlaufe schmerzhafter 
Klauenleiden und nach langen Bahntransporten beobachtet. 

Als innere Ursachen fiir das Aufziehen del' Milch werden Ovarialzysten, 
persistierende Corpora lutea, sogar die Brunst (NUESCH) angesehen. 

NUESCH hat dem Aufziehen del' Milch eine langere Arbeit gewidmet. Nach 
seiner Ansicht sind die Bedingungen hiefiir in del' zweiten Phase del' Milch
sekretion zu suchen, in del' durch eine arterielle Hyperamie des Driisengewebes 
die lebhafte Sekretion von Milch ermoglicht wird. Wenn del' BlutzufluB auf 
dem Wege psychisch-nervoser Storungen, die als eine Angioneurose aufgefaBt 
werden konnen, abgedrosselt wird, wenn die Epithelien eine geringere oder gar 
keine Zufuhr von Nahrmaterial erhalten, stockt del' Betriebsstoffwechsel, und 
es kann in del' zweiten Phase keine Milch gebildet werden. RIEVEL hat sich 
diesel' Erklarung angeschlossen. 

ZIETZSCHMANN weist mit Recht darauf hin, daB die Unterbrechung del' 
Sekretion auch bei verminderter Blutzufuhr nicht so abrupt sein kann. AuBerdem 
miiBte die Milch del' ersten Sekretionsphase, die in die Zisterne gelangt ware, 
zum mindesten gewonnen werden konnen. VOl' allen Dingen scheitert die Theorie 
von NUESCH daran, daB sie nicht erklart, warum das Aufziehen del' Milch, wie 
es nicht selten ist, nul' an 1 odeI' an 2 Vierteln des Euters zu beobachten ist. 

Diesel' Zustand deutet besonders darauf hin, daB die Ursache fiir das Auf
ziehen del' Milch nicht im Driisenteil des Euters und in den GefaBbahnen liegen 
kann, sondern daB das Wesen del' Erkrankung nach ZIETZSCHMANN in den Zitzen 
zu suchen ist. Man kann auch durch eine ruhige Behandlung des Tieres die 
Milchhergabe wieder einleiten; auch das spricht gegen eine Sekretionshemmung 
im Driisengewebe. 

RUBELI, ZWART, FURSTENBERG und REINHARDT sind del' Ansicht, daB 
die Milch beim "Aufziehen" nicht in den Zitzenteil del' Zisterne gelangen konne, 
weil diesel' verlegt sei. Die Absperrung entsteht dadurch, daB sich das Venen
geflecht des Zitzenschwellkorpers im Beginn des Melkens nicht entleert odeI' 
daB sich wahrend des Melkens del' Schwellkorper wieder flillt. Das Polster 
des Venenplexus ist nach Ansicht diesel' Autoren imstande, eine vollige Ver
Iegung des Zitzenhohlraumes zu bewirken. Die gestorte Koordination in del' 
Fiillung und Entleerung des Zitzenschwellkorpers entsteht auf psychischem 
Wege durch die vorhin genannten auBeren Bedingungen, so daB RUBELI, HESS, 
WIRZ und ZWART das Leiden als eine Angioneurose auffassen. 

FURSTENBERG gibt dem Leiden eine andere Deutung. Er sieht die Blut
iiberfiillung des Venenplexus nicht in einer FunktionsstOrung des Regulierungs
mechanismus del' Blutstrombahn, sondern in einer mechanischen Stauung des 
Venenblutes del' hinteren Hohlvene und damit auch del' Vena pudenda externa 
durch wiIlkiirliche Kontraktionen del' Bauchmuskeln und des Zwerchfelles. 
Diesel' Erklarungsversuch FURSTENBERGS ist aus einfachen physiologischen 
Uberlegungen abzulehnen. 

ZIETZSCHMANN hat 3 FaIle des Aufziehens del' Milch bei del' Kuh genau 
anaIysiert und ist dabei zu Feststellungen gekommen, welche am besten die 
pathologische Physiologie dieses. Vorganges erkIaren. Nach ZIETZSCHMANN 
besteht das Leiden in abnormen Zustanden an den Zitzen, die dann ihre Funktion 
versagen, wenn sie im Beginn des Melkens sich mit Milch fiillen sollen. Sie 
geraten in einen "Kontraktionszustand, del' verhindert, daB aus dem basalen 
Zisternenteil Milch in den Zitzenabschnitt nachdringen kann, und del' jede weitere 
Melkmanipulation erfolglos werden laBt, wenn nicht in einer Pause das Ausklingen 
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des Zustandes abgewartet wird". Die Milch kann deshalb nicht entleert werden, 
weil der Hohlraum der Zitze vollig verlegt und eine Fliissigkeitssaule in ihm 
nicht enthalten ist. Diese Sperre ist durch die Kontraktion der glatten Muskulatur 
zu erklaren, die in der Zitzenwand reichlich vorhanden und gesetzmaBig zu be
sonderen Schichten angeordnet ist. ZIETZSCHMANN faBt das Leiden diesem 
Befunde gemaB als einen neurotischen Reizzustand im Gebiete des Sym
pathicus auf, der ja die glatte Muskulatur innerviert. Erkrankungen der Zitze, 
z. B. Rhagaden, bedingen beim Melken Schmerzen, die ihrerseits reflektorisch 
eine Kontraktion der glatten Muskulatur der betreffenden Zitze veranlassen. 

Das Aufziehen der Milch kann aber auch nach dieser Erklarung primar 
ein Al1gemeinleiden sein, ein Zustand der Ubererregung des Sympathikusnerven
systems. Die psychische Konstellation des Leidens bei unruhigen, schreckhaften, 
aufgeregten Tieren steht im Vordergrunde, und der Ausdruck hiefiir ist ein 
komplexer Vorgang am Euter, namlich das Aufziehen der Milch an allen 
4 Zitzen, das heiBt eine Kontraktion der glatten Muskulatur, die einerr fliissig
keitsdichten VerschluB der Zitzenzisterne verursacht. 
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Das natiirliche Vorbild des Handmelkers ware das Melken des Kalbes. 
Dieses saugt und driickt zugleich, der Handmelker aber kann nur driicken. 

Abb. l. Handstellung zum Faustmelken 

Driickt er die gefiillte Zitze zusammen, so 
weicht die Milch nach oben aus. Das muJ3 der 
Melker verhindern durch Abschniiren am Grund 

Abb. 2. Handstellung zum Faustmelken 

der Zitze. Es erfolgt das in der Weise, daJ3 die Zitze zwischen Daumen und 
Zeigefinger platt gedriickt wird, oder besser, daJ3 Daumen und Zeigefinger oben 
die Zitze ringfOrmig um
schlieJ3en (Abb.l und 2) , 
und daJ3 die anderen Fin
ger sich zu einer Faust 
schlieJ3en und so von Fin
ger zu Finger die Milch 
abwarts vor den Zitzen
kanal und aus diesem 
herauspressen. Man 
nennt dies "Fausten". 
Das Ende des Striches 
sollgerade mit der Faust 
abschneiden, so daJ3 der 
kleine Finger von der 
Milch nicht naJ3 wird 
und so keine Ubertra
gung von Bakterien auf 
andere Viertel statt
finden kann. Natur
gemaJ3 m iiJ3ten die Zi tzen 
so lange sein, daJ3 sie 
das Kalb ordentlich 
fassen kann. Es kom-

Abb. 3. Fausten, falsch 

Abb. 4. Fausten richtig 
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lJ ~ 
Abb. 5. Kegel- und Glockenforrn 

der Zitze 
Abb. 6. Dilatations

zapfen 

Abb. 7. Strippen 

men auch Abweichungen 
von dieser Regel vor. Die 
Zitzen konnen bei jungen 
Tieren noch ziemlich 
kurz sein, dann bildet 
man die Faust ohne den 
kleinen Finger. Wenn 
die Striche von Haus aus 
sehr lang sind oder durch 
ungeschicktes Melken mit 
der Zeit stark in die 
Lange gezogen wurden, 
so soll das untere Ende 
des Striches nicht tiber 
die Faust hervorragen 
(Abb. 3), sondern man 
streift die Milch aus dem 
oberen Teil der Zitze so 
weit herunter, bis Faust 
und Zitze eben sind. Ragt 
die Zitze uber die Faust 
heraus, so erweitert sie 
sich unten sackartig, 
nimmt eine unschone 
Form an. Die Erweite
rung gibt nach, und um 
die zum Austreten der 
Milch notige Spannung 
zu erreichen, muB mehr 
Kraft aufgewendet wer
den und die Zitze wird 

nicht vollstandig entleert (Abb. 4). Die Form der Zitze hat auch EinfluB auf die 
Leichtigkeit des Melkens. Hat die Zitze die richtige kegelformige, trichterformige 
Form gegen den Strichkanal zu, so wird sich dieser unter dem Druck der 
Milch leichter offnen, ist aber die Zitze mehr glockenfOrmig, so bedarf es 
eines starkeren Druckes zur Offnung des Zitzenkanals (Abb. 5). Tritt dazu 
noch, daB der SchlieBmuskel besonders kraftig, oder der Zitzenkanal sehr eng 
ist, so ist eine solche Kuh besonders "zahmelk". 1st der Zitzenkanal besonders 
eng, so daB die Milch nur in sehr dtinnem Strahl austreten kann, so laBt sich 
dieser bei langerem Gebrauch durch sogenannte Dilatationszapfen erweitern 
(Abb. 6), was aber unter Zuziehung des Tierarztes geschehen soUte, sonst 
konnten leicht Euterentzundungen entstehen (s. Melkrohrchen). 

Gegenuber dem richtigen Faustmelken ist vielfach das Strippen oder 
Zipfeln in Gebrauch. Dabei wird der Strich zwischen ausgestrecktem Daumen 
und Zeigefinger zusammengedruckt und so die Milch abgeschnurt. Dann gleiten 
die fest gegeneinander gedruckten beiden Finger am Strich herunter bis zur 
Zitzenoffnung. Dabei werden die Striche in die Lange gezerrt (Abb. 7). Diese 
Melkweise ist in verschiedener Hinsicht falsch und nachteilig. Wenn die Finger 
fur das Tier schmerzlos am Strich heruntergleiten sollen, so mussen die Finger 
mit Milch benetzt werden, was verwerflich ist (s. NaBmelken). Trotzdem konnen 
leicht ZerreiBungen der SchleimhautIalten im Innern des Striches erfolgen und 
ZerreiBungen der Leisten in der Zisterne. Beim Verwachsen der Wunden 
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bilden sich Narben und Wucherungen, Verdickungen, die die Reibung beim 
Gleiten der Finger noch vermehren. Allerdings erfordert gegenuber dem Strippen 
das Faustmelken mehr Kraft undAusdauer, deshalb wird vielfach diese leichtere 
Art des Melkens von Frauen geubt. Eine besonders gute Abschnurung erreicht 
man, wenn man die Zitze oben zwischen Zeigefinger und eingebogenem Daumen 
platt druckt, Daumenmelken, Knebeln (siehe Abb. 8). 

Wenn nun aber in dieser Fingerstellung die Milch herabgestreift wird, 
wie der Inhalt einer Wurst, so ist die Reibung eine besonders starke und 
die nachteiligen Folgen sind besonders schadlich, noch viel arger als beim 
gewohnlichen Strippen. 
Wie groB die Reibung 
des Knochels ist, kann 
man daraus ersehen, 
daB an der Biegung 
des Daumens formliche 
Huhneraugen, Horn
haute sich bilden (Abb. 
9), welche gewiB den 
Tieren Schmerzen be
reiten. Abel' noch viel 
groBer sind die schlim
men Veranderungen 
innerhalb der Zitze, 
Bildung von Knoten bis 
zur ErbsengroBe, indem 
die Schleimhaut sich 
allmahlich stark ver
dickt und verhornt, und 
abgestoBene Gewebe
teile den Zitzenkanal 
ganz verlegen konnen 
(Dr. lng. FRANZ HAEMMERLE, Wien 
[Abb. 10 bis 12]). Diese Melkweise 
kann nur in einem Fall zugelassen 
werden, wenn die Striche bei jungen 
Tieren besonders kurz sind; dann aber 
darf die Milch nicht ausgestreift wer
den, sondern es muB wie beim Fausten 
trocken gemolken werden, indem je 
nach Lange der Zitze der Mittelfinger 
gegen den Knochel gedruckt und im Be
darfsfalle der Goldfinger zum Schlie Ben 
der Faust mitverwendet wird. 

Das Strippen wird auch bei Ziegen 
und Schafen angewandt. Bei denZiegen 
flieBt die Milch infolge des besonderen 
Baues und des Fehlens eines Schwell
korpers viel leichter ein und herab 
(Abb. 13). 

Auf die Stellung des Melkers 

Abb. 8. Knebeln 

Abb. 9. Melkerschwielen an den Daumen (nach 
Prof. Dr. ARZT) 

werden wir schon durch die Stellung des Jungen beim Saugen 
Bei der Kuh ist das Kalb auf der Seite und meistens auf 

hingewiesen. 
del' rechten 
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Seite, so auch der Melker. Aus einem in del' "Gartenlaube" abgebildeten 
5000 Jahre alten Steinfries (Abb. 14), ersehen wir, daB im alten Babylonien 
die Kiihe von riickwarts gemolken wurden. Ob das tatsachlich del' Fall war, 
odeI' ob del' Kiinstler nul' zur besseren Anschauung das Melken von riick-

Abb.l0 
Knotchen in der Zitze infolgc 

Daumenmelkens 

Abb.11 
Knoten in der Zitze infolge 

Daumenmelkens 

Abb.12 
Ringformiger Wulst in der Zitze 

infolge Daumenmelkens 

warts zwischen den Schenkeln hindurch dargestellt hat, laBt sich nicht bestimmt 
sagen. Da die Abbildungen aus diesel' alten Zeit eine besonders genaue 
Beobachtung del' Natur zeigen, so wird es schon tatsachlich so gewesen sein. 
Das Bild zeigt uns auch, wie die Kiihe aus W ohlbehagen den Schwanz heben 

und wie das Melken nul' durchgefiihrt werden 
kann, wenn das Kalb bei del' Kuh ist. Bei 
Ziegen und Schafen saugen die Jungen von del' 
Seite her. In siidlichen Landern werden die Ziegen 
unzweckmaBigerweise von riickwarts gemolken. 
Auch die Schafe werden meistens von riickwarts 
gemolken, im Mittelalter in Deutschland in del' 
Weise, daB die Hinterschenkel des Schafes auf 
dem Melkstuhl gespreizt werden. So konnten abel' 
leicht Verunreinigungen in die Milch kommen 
(Abb. 15). In Frankreich und in allen ahnlichen 

Abb. 13. Strippmelken bei Ziegen Betrieben mit Schafen ist man darum zum 
seitlichen Melken iibergegangen. 

Nebenbei sei auch erwahnt, daB in siidlichen Gegenden heute noch die Ziegen 
VOl' die Hauser del' Kunden getrieben werden, und die Milch den Hausfrauen in ihre 
Topfe eingemolken wird, soviel diese eben wollen. Dabei bekommt abel' die 
Frau, die zuerst daran kommt, fettarme Milch und die, welche die letzte Milch 
erhalt, die fettreichste (siehe gebrochenes Melken, S. 355). VOl' 30 Jahren fand 
auch in Miinchen noch die gleiche Verteilung del' Ziegenmilch auf dem Viktualien
markte statt. 

Nach del' Entleerung der Zitze lockert del' Melker die Abschniirung, damit 
aus del' vollen Zisterne die Zitze wieder mit Milch sich fiillen kann. Die nul' 
beim Melken gefiillte Zisterne bildet eine Art SammelgefaB, damit das Kalb 
und der Melker die Zitze immer wieder mit Milch gefiillt finden und diese puls
artige Unterbrechung beobachtet man sowohl beim Saugen des Kalbes, beim 
Handmelken und bei del' Arbeit del' Melkmaschinen. Wahrend beim Saugen 
und Mellwn del' Zusammenhang del' Milch von unten nach oben liickenlos gegeben 
sein und die Zisterne gefiillt sein muB, hat die Leere der Zisterne VOl' dem 
Melken den Zweck, moglichst zu verhindern, daB Zersetzungs- und Krankheits-
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keime in das Driisengewebe aufsteigen kormen; darum muB sie vollstandig 
entleert werden. Es werden immer abwechselnd die Striche zweier Viertel 
gemolken. Wahrend der eine Strich sich fiillt, wird der andere ausgemolken. 
In der Regel melkt man zuerst die zwei vorderen Viertel (Bauchviertel 

Abb. 14. Altbabylonischer Fries, Melken der Kuh von riickwfirts 

[v. r. - v. 1.]), weil dann die Hinterviertel (h. r. - h. 1.) mehr nach vorne 
riicken. In der Regel enthalten die Hinterviertel mehr Milch, und wenn sie 
so prall gefiillt sind, daB das Tier Schmerz empfindet, kann man auch die 
Hinterviertel zuerst melken. Auf jeden Fall soll man aber bei derselben Kuh 

Abb. 15. Melken der Schafe im Mittelalter 

immer gleieh verfahren. Falsch ist es, die Zitzen einer Euterhalite zugleich 
zu melken. Bei diesem einseitigen Melken wird die rechte Euterhalite immer 
mit mehr Kraft gemolken, was eine einseitige VergroBerung der reehten Halite 
zur Folge hat, wie man vielfaeh sehen kann. Frauen melken gerne einseitig, 
weil dann mit ihren kiirzeren Armen die linke Euterhalite leichter zu erreichen 
ist. Man solI nicht einseitig, sondern gleichstrichig (2 Vorder- und 2 Hinter
viertel zugleich) melken. Dann wird das Euter gleichmaBig ausgebildetl}. 

1) MULLER.LENIIARTZ und WENDT behaupten, dail man bei sehr milchreichen 
Kuhen in der ersten Zeit der Laktation bei gleichseitigem Melken ofter mehr 
Milch erzielt, jedenfalls aber das Tier geschont werde, weil bei gleichstrichigem 
Melken der durch das Melken ausgeubte Reiz zu stark wirke. 
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NaBmelken, das heiBt das Benetzen der Hande, der Striche und des Euters 
iiberhaupt mit Milch, wie es beim Strippen und Knebeln fast notwendig geiibt 
werden muB, ist verwerflich. Erstens wird der am Euter haftende Schmutz 
aufgeweicht, fein verteilt und in die Milch geschwemmt und diese so mit Bakterien, 
insbesondere mit den schadlichen, bIahenden Kolibakterien angereichert. So 
wird die Milch nicht bloB unappetitlich, sondern auch gesundheitsschadlich, 
besonders fUr Kinder, und die Kase werden geblaht. Die auf dem Euter ver
strichene Milch gibt den Bakterien einen ausgezeichneten Nahrboden fUr ihr 
Wachstum. Das Aufge16stwerden von Schmutz erkennt man daran, daB die 
Zitze nach dem Melken wie frisch gewaschen aussieht, und daB auf der oberen 
Handflache des NaBmelkers eine von Daumen und Zeigefinger ausgehende, 
griinlichbraunliche Farbung durch wieder angetrockneten Kuhkot sich zeigt. 
Der weitere Fehler ist nun noch, daB das NaBmelken die Ausfiihrung falscher 
Melkweisen, das schadliche Strippen und Knebeln gestattet, wahrend das Trocken
melken zum richtigen Melken, dem Fausten, fiihrt. Wenn auch Melker behaupten, 
sie melken nicht "naB" sondern, "feucht", um "weich" melken zu konnen, so 
ist das nur der Anfang des Lasters, das von feucht zu naB fUhren kann und durch 
Nachahmung von seiten der Lehrlinge sich weiter verbreitet. 

"Fett"melken. In manchen Gegenden ist es auch iiblich, von Zeit zu Zeit 
die Finger und die Hand oder die Striche mit Fett einzureiben. Am Melkstuhl 
ist ein besonderes GefaB angebracht odeI' es ist ein Schiisselchen angedreht, 
das mit Fett gefUllt wird. Meist nimmt man Butter, welche del' Milchkaufer 
umsonst liefern muBte, oder Rindschmalz sowie Schweinefett. Das Fett macht 
die Striche auch geschmeidig und laBt die Finger leichter gleiten. 

Dieses Einfetten des Euters hatte urspriinglich einen anderen Zweck: es 
solIte namlich zur rauhen Jahreszeit, im zeitigen Friihjahr oder im spaten Herbst, 
das Euter der auf der Weide befindlichen Kiihe vor Kalte und Nasse schiitzen. 

Die Verwendung von Butter ist am wenigsten zu empfehlen. Sie verdirbt 
leicht; oft nimmt man schon verdorbene, dann kommen wieder schadliche Keime 
an das Euter. Rindschmalz ist schon besser, noch besser ist Schweineschmalz 
odeI' Vaseline. Am besten ist, wenigstens fUr gutes Melken, gar kein Fett. Nach 
dem Melken kann im Bedarfsfalle mit Schweineschmalz oder noch besser mit 
Vaseline eingefettet werden; vor dem Melken sollte aber das iiberschiissige Fett 
gut abgerieben werden. Das ist dann nicht schadlich, sondern eher niitzlich, 
weil vom Euter Staub und Keime nicht so leicht in die Milch fallen konnen, da 
sie durch das Fett am Euter gewissermaBen festgeklebt werden. Voraus
setzung ist dabei, daB vor dem Melken das Euter griindlich gereinigt wird. Auch 
dann muB immer an der richtigen Melkweise "Fausten" festgehalten werden. 

Melker, die sich das NaBmelken einmal angewohnt haben, konnen sich 
schwer davon losmachen. Zum Abgewohnen konnen diese die Hande vor dem 
Melken mit etwas Glyzerin einreiben. Del' Melker hat dann das GefUhl, als ob 
die Hand feucht odeI' fett ware. Die Einbildung tut vieles. - Der richtige 
Faustmelker braucht das aUes nicht; im Gegenteil, soUte die Hand zufallig oder 
beim Kosten mit Milch benetzt werden, trocknet er sie wieder sorgfaltig an 
seinem Handtuch abo Er weiB, daB das Trockenmelken das richtige 
und reinlichste Melken ist. 

B. FUr den Melker Beachtenswertes vom Ban des Enters 
Das Euter ist del' Lange nach durch eine Langswand der Haut in 2 Halften 

geteilt, jede Halfte ist von der anderen ganz unabhangig, hat ihre eigene 
Blut- und Nervenleitung (Abb. 16). Jede Halfte ist in 2 Viertel geteilt, ohne 
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Scheidewand, aber die Milchleitung eines jeden Viertels ist doch getrennt, 
so daB krankhafte StOrungen nicht leicht von einem Viertel auf das andere 
ubergehen konnen. Uber den hohlen Strichen, Zitzen, befindet sich je eine 
Erweiterung, die sogenannte Zisterne (Abb. 17), welche sich etwas gegen den 
Strichfortsetzt.Injeden V 
etwa Y4 Liter fassenden 
Hohlraum munden die 
Milchgange, welche die 
Milch aus dem sich 
leicht kernig anfuhlen
den fleischigen Drusen
korper abfUhren. Die 
Milchleitung verzweigt 
sich nach 0 ben und nach 
den Seiten in immer 
feiner werdende Kanal
chen, wie ein umge
kehrter Baum, an deren 
Enden die Drusenblas
chen wie die Beeren einer 
Traube sitzen (Abb. 18), 
Am Ende der die Milch
ableitung bildenden Ka

Abb, 16, BlutgefiHle 
A Arterie, V~Vene, N Nerven, L Lymphdriise des Euters 

(nach FURSTENBERG) 

. L 

nalchen befinden sich die sogenannten Drusenblaschen, die Werkstatten der 
Milchbildung. Jedes Drusenblaschen ist mit Zellen ausgekleidet. Diese entnehmen 
den sie umgebenden feinsten BlutgefaBen die zur Milchbildung notigen Stoffe. 

W",*H-- Oberes Ende deT Zisterne 

~!t-"-lirlr= Hohlra,utM der Zilze 

f',l;r-!fL';i--t- Basi der Zi tze 

Unicrcs Ende dcr Z islcrne 

Roselle am oberen Ende des 
Z itzcn kanals 

Sie sind befahigt, unter den Blut
stoffen eine zweckmaBige Aus
wahl zu treffen und diese in 
Milch umzubilden. Darum hat 
die Milch eine andere Zusammen
setzung als das Blut. Wenn ein 
Blaschen vollgefUllt ist mit Milch, 
so entlaBt es die Milch in die 
Milchkanalchen und Milchgange, 
die sich allmahlich von 0 ben 
nach unten mit Milch fUllen. In 
der Milchleitung wird die Milch 
festgehalten. Die Drusenblaschen 
undMilchkanalchen werden durch 
ein faseriges Bindegewe be wie in 
einem Netz in ihrer Lage zu
sammengehalten. Die Milch be
findet sich also vor dem Melken 
in der Milchleitung angesammelt, 
die Zisterne ist gewohnlich leer. 
Die allmahliche Ansammlung 
der MI'lch l'n der MI'lchlel'tung Abb, 17, Zitze einer Kuh, geoffnet, mit (lariiberliegender 

Zisterne (nach FURBTENBERG) 

und die Verhinderung des Ab-
flieBens in die Zisterne ist veranlaBt durch die allmahliche Bildung der Milch 
und gewisse Einrichtungen der Milchkanale, Diese verlaufen namlich nicht 
einfach senkrecht bzw. vertikal, sondern sie sind vielfach geschlangelt, und die 

Handbuch der Milchwirtschaft 1/2 22 
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einzelnen Kanalchen miinden meist spitzwinkelig ineinander. AuBerdem ist 
die Milchleitung nicht gleichmaBig weit, sondern in ihrem ganzen VerI auf an 
zahlreichen Stenen erweitert (Abb. 19), besonders da, wo mehrere Kanalchen 
zusammenmiinden. Dort kann sich Milch und Fett ansammeln. Aus diesem 

Bl'lltzufllhrungsgcjap (Arledc) 

Zislernc _ 

Z itze 

Bltll· 
abfiihrunys· 

/ ge/£ip(Venc) 

_ Zis/eme 

Abb.18. Korrosionspriiparat vom Euter (silmtliche Hohlraume werden zuerst 
mit einer harzartigen Masse ausgegossen, dann die Fleischteile entfernt) 

Hohlraum fiihren besonders stark verengerte Kanalchen zur nachsten Er
weiterung. So fiillt sich die Milchleitung ganz allmahlich und die Milchzisterne 
bleibt leer. Das wird auch dadurch begiinstigt, daB die groBen Milchgange an 
ihrer Miindung in ' die Zisternen wieder verengt sind. Die Milch wird erst 

heruntergeschafft durch das 
Anriisten (siehe S. 343). Da-

70 bei wird dann auch der Hohl
raum der Striche gefiillt. Nun 
stellt sich ein weiteres Hin
dernis entgegen. Gerade iiber 
dem Zitzenhohlraum wird 

4 durch fleischige Masse eine 
Einschniirung (Abb. 20) her
vorgerufen, die durch Er
weiterung der BlutgefaBe 
noch starker hervortritt und 

Abb. 19. Erweitcrungen (J und 8), Verengerungen (2 und 9) den AbfluB der MI'lch l'n den 
der Milchkanale (nach WlRZ) 

Strich erschweren oder ver
hindern kann. Diese Hindernisse muB der Melker·iiberwinden. Dazu kommt noch, 
daB die Austrittsoffnung der Milch durch einen das Ende der Strichkanals um
fassenden, mehr oder weniger elastischen Muskel verschlossen ist, der nur dem 
Druck der Milch von innen nachgibt. 1st dieser VerschluB sehr kraftig, so 
erfordert das Ausdriicken der Milch mehr Kraft, und man nennt solche Kiihe 
"zahmelk"; ist der SchlieBmuskel aber schwach und die Milch leicht heraus
zuschaffen, so nennt man solche Tiere "leichtmelk". Der VerschluB der Zitze 
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hat aber auch noch einen anderen Zweck, als zu verhindern, daB keine Milch 
herauslauft, namlich den, zu verhindern, daB Krankheits- und Zersetzungs
keime in das Euter eintreten und Bakterien von auBen in den Zitzenkanal 
eindringen, sich dort festsetzen und vermehren, ja sogar bis ins Drusengewebe 
vordringen und Euterkrankheiten 
hervorbringen konnen. Zahmelke 
Kuhe mussen besonders kraftig ge
molken werden. Es besteht namlich 
auch die Gefahr, daB sie nicht ganz 
ausgemolken werden. Durch kraf
tiges Melken kann mit der Zeit 
dieser Fehler vermindert werden. 
Gegenuber dem Eindringen der 
Bakterien kann man zahmelke Kuhe 
auch als vorteilhaft ansehen. Bei 
leichtmelken Tieren konnen oft die 
Bakterien leichter eintreten, ins
besondere die schadlichen Kot
(Koli-) Bakterien. 

Der VerschluB der Zitze wird 
nach RUBEL! noch dadurch unter
stutzt, daB in der Zwischenmelkzeit 
der Zitzenhohlraum auch Zitzen
kanal genannt, durch die Anfullung Abb. 20 . Zisterne und Zitzenhbhlung durch einen Wulst 

getrennt (nach RUBELI) 
der Wande mit Blut bzw. durch 
starkere Fullung der BlutgefaBe bis auf ein feines Lumen verengt ist. Erst 
vor dem Melken (beim Anrusten) tritt das Blut wieder zuruck und erweitert 
sich der Hohlraum der Zitze. 

Der Melker sieht also, daB das Euter sehr kunstvoll und fein gebaut ist 
und daB es auch eine feine und zweckmaBige Behandlung verlangt. 

C. Vorbereitungen zum Melken und die Ausfiihrung der 
Melkarbeit 

a) Vorbereitungen 

Wenn der Melker morgens den Stall betritt, soIl er ordentlich liiften und 
die Temperatur prufen. Dann soIl er aIle Kuhe durch Zuruf und leichten StoB 
gegen den Schenkel auftreiben, damit sie Harn und Kot absetzen und dieses 
Geschaft nicht wahrend des Melkens besorgen und dabei die .Milch be
schmutzen. Leicht spritzt der Ham in den Melkeimer und verunreinigt die Milch. 
Will eine Kuh nicht aufstehen, so kann sie vielleicht nicht, weil sie krank ist. 
Bei der Gelegenheit sieht der Melker auch, ob eine Kuh stark schmutzige Schenkel 
und Euter hat. Dann hole er den Wasch- oder Schwanzkubel voll Wasser und 
reinige das Euter und seine Umgebung. Das kann man, wenn es sich um 
trockenen Schmutz handelt, mit einem sauberen Strohwisch abreiben, den man 
dann wegwirft. Wenn das Was chen durch einen Gehilfen vorgenommen wird, 
dann muB diese Arbeit durch den Melker gut uberwacht werden. Das Waschen 
soIl nicht ubertrieben werden wegen moglicher Erkaltungen. Man macht es 
nur, wenn die Reinigung auf andere Weise nicht moglich ist. 1st der anhaftende 
Kot frisch und naB, so muB er weggewaschen werden, aber grundlich. Es muB 
so oft frisches Wasser genommen werden, bis es nicht mehr gefarbt, sondern 

22* 
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klar ablauft. Die gewaschenen Korperteile, insbesondere das Euter, miissen 
dann mit einem Scheuertuch trockengerieben werden. Aller Kot muB voll
standig entfernt sein. Wenn schmutziges Wasser auf dem warmen Korper 
eintrocknet, so konnen sich die Bakterien vermehren, mit den Kotschuppen 
beim Melken in die Milch fallen. Das Trockentuch darf man aber nicht als Melk
tuch benutzen. Dann geht der Melker noch mit der Mistgabel der Reihe entlang 
und zieht die Kotfladen zuriick, ohne aber die Streu aufzuschiitteln, um sich 
einen ziemlich sauberen Platz beim Melken zu sichern. 1st so die schmutzige 
Arbeit getan, dann wascht sich der Melker Hande und Arme mit Seife und 
trocknet sie mit einem Handtuch gut ab, damit sie nicht rissig werden. Dann 

legt er saubere Melkkleider an, holt Melkeimer und 
SammelgefaBe, spiilt die GefaBe mit reinem Wasser 
aus, urn etwa hineingeratene Fliegen und Spinnen 
zu entfernen, vergiBt aber nicht, das Wasser wieder 
auszugieBen, schnallt sich den Melkstuhl urn und 
dann kann die Melkarbeit beginnen. 

Will man das Euter auch desinfizieren, so bindet 
man einen der Form des Euters angepaBten wasser
dichten Beutel (Abb. 21) iiber das Euter und gieBt 
in den Beutel verdiinnte Formalin- oder Wasserstoff
superoxyd16sung, durch welche die auBen am Euter 
haftenden Bakterien abgeWtet werden sollen. Das 

Abb. 21. Desinfektionsbeutel macht man aber ja nur in besonderen Fallen, wo es 
(nach BAOKHAUS) sich darum handelt, ganz besonders keimarme Milch 

zu gewinnen. Dieser Desinfektionsbeutel ist aber 
nicht zu verwechseln mit dem HENKELschen "Euter
schutz" (siehe 361). 

Nun tritt der Melker in voller Ausriistung freund
lich an die Kuh heran, auf deren rechte Seite. Meist 
setzt die Kuh schon gewohnheitsmaBig den rechten 

Abb. 22 HinterfuB zuriick, damit der Melker bequemer das 
Schwanzhalter "Melkerheil" Euter erreichen kann. Tut sie das nicht, so klopft 

er mit der FuBspitze gegen die Kl a u e, nicht gegen 
das empfindliche Schienbein. Einer freundlichen Behandlung kommt auch die 
Kuh willig entgegen. Es ist nicht notig, daB die Kuh noch besonders gestreichelt 
wird und daB sich so der Melker wieder die Hand verunreinigt. Den Stuhl setzt 
der Melker so, daB er bei einer kleinen Veranderung der SteHung der Kuh etwas 
nachgeben kann, was besonders bei Verwendung eines "EinfiiBlers" leichter 
geht. Dann wird der Kuh der Schwanzhalter (Abb.22) angelegt, wobei jede 
Beriihrung mit der Schwanzquaste zu vermeiden ist. 

ZweckmaBig wird das Schwanzende der Kiihe, damit die Schwanzquaste 
beim Liegen nicht in Kot und Jauche schleift und dann beim Herumschlagen 
nicht die Flanken des Tieres beschmutzt, an einer Schnur befestigt, die von 
einer hoher angebrachten Stange herabhangt. Wenn die Kuh steht, hangt der 
Schwanz frei herab und kann unbehindert zur Abwehr von Fliegen benutzt 
werden. Beim Niederlegen wird die Schwanzquaste durch die Schnur in solcher 
Hohe gehalten, daB sie nicht mit dem Kot in Beriihrung kommt (Abb. 23). Urn 
die Tiere jederzeit leicht hinauslassen zu konnen, muB die Schwanzquaste mit 
der Schnur leicht loslich verbunden sein (Abb. 23). Die Schwanzquaste darf nicht 
zusammengebunden werden. Besser ist deshalb die von Dr. TH. HENKEL jun. 
angegebene Schwanzbefestigung mittels eines Karabinerhakens (Abb. 24) oder 
eines Schlangenringes (Abb. 25). Die Schwanzaufhangung macht einen eigenen 
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Schwanz halter tiberfltissig, da durch Hochziehen der Schnur das Schwanzende 
so weit gehoben werden kann, daB ein Herumschlagen mit dem Schwanz un
moglich gemacht wird. 

Da jede Kuh sich an den Melker gewohnt und der Melker auch die Kuh 
genauer kennen soil, so ist es zweckmaBig, die Verteilung der Melker auf eine 
groBere Zahl von Ktihen so einzurichten, daB jeder Melker immer zu denselben 
Ktihen kommt. Es wird am besten sein, jedem Melker eine bestimmte Partie 

Abb.23 
Aufhangen der Schwanzquaste 

von Ktihen zuzuweisen und ihn auch daftir verant
wortlich zu machen. Werden die Melker aber neben
oder hintereinander an die einzelnen Ktihe gesetzt, 
so soll dies immer so erfolgen, daB jeder Melker 
jeden Tag dieselben Ktihe zum Melken bekommt. 

Abb.24 
Schwanzanbindung (nach 

Dr. TH. HENKEL jun.) 

Abb. 25. Schwanzhalter (nach Dr. 
TH. HENKEL jun.) 

a in einem Teil der Schwanzquaste 
eingeflochten, b Schlangenring, 
c in die Schnur eingefloohtener 
Haken zum Hoherhangen des 

Schwanzes beirn Melken 

Nun nimmt der Melker das saubere Melktuch vor, fahrt mit demselben 
urn das ganze Euter herum und insbesondere zwischen den beiden Euterhalften 
mehrmals hin und her, greift auch zwischen die Schenkel und Flanken hinauf. 
Dieses Abreiben mit dem Melktuch hat den Zweck, lose Haare, Schuppen, 
Staub zu entfernen, die dann in dem grobmaschigen Tuch hangen bleiben. 
Von Zeit zu Zeit nimmt der Melker ein frisches Melktuch oder er schtittelt und 
klopft das Tuch vor der Stalltfue aus, wie es die Hausfrau macht beim 
Mobelabstauben. Dieses sachte Abreiben des Euters hat auch noch einen anderen 
Zweck, es soU ein dem Tier angenehmer Nervenreiz ausgetibt und so das "Ein
schieBen der Milch" eingeleitet werden. 

Dann muB aus jeder Zitze der erste Milchstrahl weggemolken werden. 
Die Milch enthalt eine sehr groBe Menge von mehr oder weniger schadlichen 
Bakterien, welche aus der Luft, dem Kat, der Streu in den Zitzenkanal ein
gewandert sind (siehe 359, 360) und sich in der Milch, welche ihnen ja so 
gtinstige Lebensbedingungen bietet, vermehrt haben (siehe Mikrobenflora der 
Zitze). Durch diesen auch als Bakterienpfropf bezeichneten Anteil des ersten 
Milchstrahles wird ein gut Teil der eingedrungenen Bakterien herausgeschwemmt. 
Er soll aber nicht in die Streu gemolken werden, weil so eine vermehrte Anzahl 
Bakterien beim Liegen wieder in die Zitze eindringen kann, sondern er solI in 
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ein besonderes, am Melkeimer hangendes GefaB gcmolken werden (Abb. 26). 
Diese Milch muB aber vor der Verwendung zur Futterung abgekocht werden. 

Dann hat der Melker eine besonders wichtige Aufgabe zu erfuilen, er ruuB 
die Milch prufen, urn zu erfahren, ob Euter und Milch gesund sind. Zu dem 
Zweck melkt er den zweiten Milchstrahl in die hohle linke Hand und priift 
die Milch auf Aussehen, Geruch, Geschmack, GefUhl. Man nennt diese Art 
der Priifung die Sinnenprobe. Die Milch kann eine rotliche Farbe oder rotes 
Blutgerinnsel zeigen, sie kann gelblich gefarbt sein von Eitel", sie kann Gerinnsel 
oder Flocken oder abgestorbene Gewebeteile ("Schlotzen") enthalten, sie kann 
mehr wasserig sein, grunlich oder blaugrun aussehen. Manchmal ist sie auch 
ubelriechend. Es kann die Milch trotzdem unverandert erscheinen. Auf aile Faile 
muB der Melker die Milch auch kosten. Eine Veranderung des Geschmackes 
ist am ehesten bemerkbar. Die Milch altmelker Kuhe schmeckt oft auch salzig
bitterlich, das ist aber kein krankhafter Zustand. Solche Kuhe mussen dann 
eben trocken gestellt werden. Die Milch ist nicht krank, aber nicht normal. 

Abb.26. Melkeimer mit VormelkgefaJ3 
(JURANY und WOLFRUM) 

Abb. 27. Vierteiliger Melkeimer 
(von Prof. HENKEL) 

Schmeckt die Milch salzig, dann ist zuviel Salz aus dem Blut in die Milch uber
gegangen; das ist ein Beweis dafiir, daB die milchbildenden Gewebe nicht mehr 
die richtige Auswahl unter den Blutbestandteilen treffen konnten. 1st die Milch 
aus einer Zitze gepruft, so entleert der Melker den auf der Hand verbliebenen 
Rest in das sogenannte kleine V ormelkgefaB und trocknet die Hande an dem 
Handtuch ab, das er neben dem Melktuch im Gurtel tragt, und pruft dann in 
gleicher Weise die anderen Viertel nacheinander. Die rechte Hand darf ja nicht 
mit der Milch benetzt werden, da sonst leicht Krankheiten von einem Viertel 
auf andere ubertragen werden konnen. Fur genauere Untersuchung verdachtiger 
oder sichtlich kranker Milch bedient man sich eines 4 teiligen Eimers mit 
4 getrennten abnehmbaren GefaBen (Abb. 27). So kann man die Milch eines 
jeden Viertels fiir sich erhalten, ohne an der bisherigen Melkweise etwas zu andern 
und ohne daB sozusagen die Kuh etwas Besonderes merkt und in keiner Weise 
beunruhigt wird. Man erhalt dabei die gesunde Milch fUr sich und kann sie, 
wie allgemein ublich, zur anderen guten Milch gieBen. Kuhe, welche kranke 
Milch geben, melkt man, urn die Krankheit nicht zu ubertragen, zuletzt in einen 
besonderen Eimer und sondert sie von den anderen gesunden Kuhen abo Diese 
Prufung der Milch durch den Melker soIl womoglich taglich oder wenigstens 
in kurzen Zwischenraumen erfolgen, urn rechtzeitig Euterkrankheiten zu erkennen, 
zu behandeln, fUr GenuB und Verarbeitung nur gute Milch zu liefern und den 
gesundheitspolizeilichen Vorschriften zu genugen. Beim Ankaufe von Milch
kuhen soIl man mehrere Melkzeiten hintereinander die Sinnenprobe sorgfaltig 
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vornehmen. Nach dem Melken jeder Kuh muB sich der Melker die Hiinde 
waschen, aber ganz besonders griindlich, wenn er kranke Kiihe gemolken hat. 
Auf dem Melker liegt eine schwere Verantwortung, in seiner Hand ruht die Ge
sundheit der Tiere und Menschen. 

Der Melker muB ein guter Beobachter sein. Schon beini Reinigen des Euters 
liiBt sich wahrnehmen, ob das Euter geschwollen ist, ob sich in demselben Ver
wachsungen, Knoten fiihlen lassen, ob das Tier bei der Beriihrung des Euters 
ausweicht oder schliigt. Triichtigen, jungen Tieren soli man vor der Geburt 
das Euter und die Zitzen streicheln, aber ohne zu melken, damit sie sich an die 
Beriihrung gewohnen. Wenn ein Tier Widerstand leistet, ausschliigt, dann 
fehlt etwas; entweder verursacht der Melker durch unrichtige Melkweise dem 
Tier Schmerz oder das Euter ist krank (siehe S. 208). 

Mitunter kommt es vor, daB der Zitzenkanal verklebt oder verstopft ist 
und keine Milch austreten laBt. Das Verkleben kann verursacht sein durch 
Antrocknen von Milchtropfen am Ende des Melkens. Darum muB man nach 
dem Melken die Zitze gut abwischen (vgl. Mikroflora der Zitze), ferner kann 
Kot auBen angetrocknet sein. Man bekommt die Offnung des Zitzenkanals 
wieder frei durch vorsichtiges Schaben mit dem kurz geschnittenen und gut 
gereinigten Fingernagel oder durch RoUen des Strichs zwischen den flachen 
Handen. Mitunter ist der Kanal von innen verlegt durch Wucherungen (siehe 
S. 334), durch losgerissene Schleimhaut, durch Schlotzen; durch Zusammen
driicken der Zitze kann man solche so weit aus der KanalOffnung herausdriicken, 
daB man sie vorsichtig mit den reinen Niigeln von Daumen und Zeigefinger 
fassen und sachte herausziehen kann, wobei man kraftig nachdriickt. GaDi 
gefahrlich ist es, in den Zitzenkanal einen Strohhalm oder eine Haarnadel 
einzufiihren, oder Federkiel oder RoBhaar. Operationen sind Sache des Tier
arztes. Auch die Anwendung von Melkrohrchen soUte man dem Tierarzt iiber
lassen. Es ist richtig, daB in bestimmter Weise eine voUstandige Entleerung 
des Euters stattfinden muB, um schadliche Spannungen zu vermeiden, aber es 
muB das in sachkundiger Weise geschehen. Die benutzten Melkrohrchen (Abb. 
S. 375) miissen vollstandig steril sein, sonst wird das Ubel nur verschlimmert. 

Eine unerlaBliche Arbeit fiir jeden Melker ist das 

b) "Zuhanteln oder Anriisten" 
Wenn auch der gewohnliche Melker, es sei denn, daB er einen Viehhaltungs

oder Melkerkurs mitgemacht hat, iiber die Bildung der Milch und den feinen 
Bau des Euters nicht unterrichtet ist, aber das weiB jeder, daB vor dem Melken 
die Zitze zum Teil und die Zisterne ganz leer ist und daB das Melken ohne 
Unterbrechung nur stattfinden kann, wenn ein ununterbrochener Zusammenhang 
der Milch von unten bis oben hergestellt wird. Wo steckt nun aber die Milch ~ 
In der Milchleitung sammelt sich die in den Werkstiitten der Milchbildung, 
den ungemein zahireichen Driisenblaschen, gebildete Milch in kleinsten Kanalchen, 
welche zu groBeren Kanalen vereinigt in die Milchgange sich ergieBen, die in 
die Milchzisterne miinden (siehe Abb. S. 17.) Warum lauft nun die Milch 
nicht herunter in die Zisterne ~ Die ungemein baumartig sich nach oben ver
zweigende Milchleitung (Abb. 19) verlauft nicht in Rohren von streckenweise 
gleichmaBigem Durchmesser, sondern in gewissen Abstanden befinden sich 
hohlenartige Erweiterungen, in denen sich groBere Milchmengen ansammeln. 
Diese Hohlungen befinden sich besonders da, wo mehrere Kanalchen zusammen
flieBen. Die Hohlraume haben wieder einen AbfluB von sehr verringertem 
Durchmesser. So wird die Milch von einer Sammelhohle zur anderen 
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gedriickt und heruntergeschoben bis in die groBen Milchgange; diese zeigen 
auch ahnliche abel' groBere Erweiterungen, die groBte iiber del' Ausmiin
dung der Milchgange in die Zisterne. Diese sind an ihrer Miindung wieder 
etwas verengert. So ist es moglich, daB die Milch in del' Milchleitung bleibt 
und nicht in die Zisterne ausflieBt. Erst wenn die Milchleitung von oben 
her odeI' durch den Melker erhohten Druck erfahrt, flieBt die Milch in 
Zisterne und Zitze. Del' Zweck des Anriistens odeI' Zuhantelns der Milch 
ist zunachst, die Milch in die Zisterne und die Zitze herunterzuschaffen und 
die bisherigen Hohlraume derselben zu fUllen. 

Diesem Zweck dienen hauptsachlich 2 Griffe. Del' am meisten verbreitete 
ist ahnlich dem Strippen und beschrankt sich auf die Bearbeitung del' Zitzen. 
Man faBt diese leich t zwischen Daumen und Zeigefinger, und ohne vollstandig 
abzuschniiren fahrt man am Strich herunter. Es solI keine Milch ausgedriickt 
werden; es solI kein Melken sein, sondern ein Streicheln. Dann laBt man die 
in die Lange gezogenen Zitzen wieder zuriickschnellen, wodurch Milch und 
Fett heruntergeschiittelt werden. Beim Zuhanteln wird auch ein angenehmer Reiz 
auf die Nerven, welche besonders zahlreich in del' Zitzenwand vorhanden sind, 
ausgeiibt. In feinsten Verzweigungen durchsetzen sie den Driisenkorper nach 
allen Richtungen, umspinnen netzartig die Driisenblaschen und dringen bis 
in die Zellen VOl', welche die Milch bilden (FURSTENBERG). Noch wirksamer 
kann die Milch heruntergeschafft werden, wenn del' Mellmr nicht bloB die Zitzen 
bearbeitet, sondern den Driisenkorper selbst. Er umfaBt hoch oben die 2 Viertel 
einer Seite, driickt ein Vorder- und ein Hinterviertel leicht gegeneinander und 
gleitet so mit beiden Handen herunter bis zur Zitze, wodurch die Milch herunter
gestreift wird. So entsteht eine Art Vakuum in del' Milchleitung, besonders 
in den Erweiterungen, so daB die Milch von oben wieder nachflieBen kann 
bzw. nachgesaugt wird. Die Folge diesel' Behandlung ist, daB die vorher faltigen 
Zitzen sich straff weiten und steif nach auBen gerichtet sind, und das ganze 
Euter fiihlt sich prall an. Man sagt: "Die Milch schieBt ein." Es schieBt abel' 
nicht Milch ein, sondern durch den Nervenreiz wird del' BlutzufluB beschleunigt, 
die BlutgefaBe erweitern sich und driicken auf die Milchleitung und so wird 
das AbflieBen del' Milch unterstiitzt. So erklart man sich die Wirkung des Zu
hantelns. Auch wird del' Milchdruck erhoht. Wenn nun bloB zugehantelt, 
abel' nicht gemolken wird, wenn also del' Nervenreiz nicht fortgesetzt wird, 
dann geht del' Milchdruck wieder zuriick, ein Beweis dafiir, daB nicht Milch 
einschieBt, sondern Blut. Die Dauer und die Kraft des Zuhantelns ist bei den 
verschiedenen Tieren verschieden, je nach der Empfindlichkeit del' Tiere. Ganz 
allgemein muB bei Tieren mit vorgeschrittener Laktation das Anriisten langeI' 
und kriiftiger gehandhabt werden. Es hat auch keinen Zweck, das Anriisten 
zu lange auszudehnen, dadurch werden nul' die Kiihe verwohnt. Bei manchen 
Tieren ist nur ein schwaches Anriisten notwendig, ja es kann sogar bei besonders 
milchreichen unterbleiben und die Milch schieBt von selbst ein, es kann schon das 
Klappern del' Melkgeschirre geniigen. Bei Kiihen, an denen das Kalb saugt, geniigt 
oft schon del' Anblick des Kalbes. Hier sind es psychische Reize, Gefiihlsreize, welche 
wirken. Unangenehme Reize konnen das Gegenteil bewirken, wenn das Zuhanteln 
ungeniigend oder ungeschickt ausgefiihrt wird, wenn dem Tier dabei Schmerzen 
verursacht werden, wenn das Tier grob behandelt wird, in Angst und Schrecken 
versetzt wird. Das beim Zuhanteln erreichte W ohlgefiihl muB wahrend des 
ganzen Melkens in gleichem MaBe andauern. Darum kann bei zu langsamem 
oder unterbrochenem Melken der MilchzufluB aufhoren. Die Tiere sollen auch 
nicht abgelenkt werden, darum solI besonders beim Melken Ruhe im Stall 
herrschen. 
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Das Anrusten darf nicht unterlassen werden, es leitet die Melkarbeit em 
und fordert sie. 

c) Der Melkreiz 
Wir verstehen darunter die Reizwirkung auf die Nerven des Euters durch 

mechanisches Anrusten oder psychischen EinfluB. Die Nerven durchsetzen 
das ganze Euter, sind aber besonders in der Zitze reichlich vorhanden. Sie 
vermitteln die Gefuhle zum Gehirn und zuruck. Da die N ervenstrange gleich 
unter der Raut liegen, so ist es klar, daB angenehme und unangenehme Reize 
beim Melken leicht auf sie ubertragen werden konnen. Wenn der Melkreiz 
nach FILIPOVIC-STEPHAN ("tiber die sogenannte zweite Phase der Milchsekretion") 
keinen oder nur einen geringen EinfluB auf die Milchsekretion haben solI, wozu 
sind dann die Nerven mit ihren zahlreichen Verzweigungen bis zu den einzelnen 
die Milch bildenden Zellen da ~ Warum sind die N ervenstrange ganz besonders 
in der Wand der Zitze, also an der Stelle des Euters, welche der Melker bearbeitet, 
gehauft ~ J eder Melkerist bem1iht, durch das Anrusten einen besonders wirksamen 
angenehmen Reiz herbeizufUhren und wahrend des Melkens zu erhalten, weil 
er weiB, daB er so einen gunstigen EinfluB auf die Milchergiebigkeit ausuben 
kann. Jeder Viehbesitzer weiB, daB bei einem schlechteren Melker, der es nicht 
versteht, einen wohltuenden Reiz vor dem Melken zu erzeugen und wahrend 
des Melkens zu erhalten, der Milchertrag sinkt. Auch das Kalb rustet an. Zu 
Beginn des Melkens nimmt es einen Strich sozusagen versuchsweise, stoBt gegen 
das Euter und wechselt den Strich. Das Anrusten des Kalbes wird noch unter
stutzt, durch den psychischen Reiz der Mutterliebe. Frl. STURM berichtet aus 
Sudwestafrika, Suddeutsche Molkerei-Zeitung, Kempten, 1928: "Die Rerero
frauen melken, wahrenddem das Kalb an einer Seite saugt, es saugt an, dann 
erst melken die Frauen, das Ausmelken besorgt ebenfalls das Kalb." Jeder 
Melker weiB, daB er anrusten muB, das heiBt einen ausgiebigen Melkreiz herbei
fuhren muB. Erfahrung und Brauch sagen ihm das. 

Der Saug- und Melkreiz besteht nicht bloB in der Fortschaffung der Milch, 
in einer Anderung der Druckverhaltnisse, sondern es erhalt hierdurch die 
Milchdruse reflektorisch neue Erregung zur weiteren Milchabsonderung. Die 
Funktion der Nerven ist eine reflektorische, vasomotorische und eine sensible. 
Die Bedeutung und Wirkung des Melkreizes zu leugnen, widerspricht der prak
tischen Erfahrung, dem anatomischen Bau der Milchdruse. Intensitat und 
Wirkung des Melkreizes hangt in erster Linie von der Veranlagung des Tieres 
ab und von dem Bau des Euters. Darum darf man vereinzelte Beobachtungen oder 
Versuche nicht verallgemeinern, namentlich wenn sie zu dem Zweck angestellt 
sind, eine vorgefaBte Meinung zu stutzen. 

SWETT W. W. spricht sich gegen die Neubildung der Milch wahrend des 
Melkens, also in 2 Phasen, aber nicht ganz ablehnend aus: "Die Milch
bildung ist zum groBen Teil ein fortlaufender Vorgang." Er glaubte 
feststellen zu konnen, daB wahrend des Melkens 15 % Milch neu gebildet 
wurden, GOWEN-TOBEY stellte 20 % neugebildete Milch fest. Also doch! 
GAINES SANMANN kommt zu dem SchluB: "Es scheint hervorzugehen, daB zur 
Melkzeit die gesamte' zu ermelkende Milchmenge im Euter vorhanden ist." 
FILIPOVIC selbst urteilt aber uber diese Versuche: "Diese Autoren arbeiten aber 
unsystematisch und unsicher. Ihre Fehler sind leicht zu ersehen." Trotzdem 
sieht er die Versuche als eine Bekraftigung seiner Anschauung der einheitlichen 
Milchbildung an. Die Theorie der Milchbildung in 2 Phasen, daB von Melkzeit 
zu Melkzeit Milch gebildet wird und dann wahrend des Melkens aus in den 
Milchzellen aufgespeicherten Reservestoffen Milch neu gebildet wird, stammt 
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von N UESCH. N ach seinen Versuchen war die Halite der Milch im Euter vorgebildet, 
die andere Halite wurde wahrend des Melkens neu gebildet. Nun ist das nicht so 
zu verstehen, daB man zuerst nur vorgebildete Milch erhalt, dann neugebildete, 
man erhalt beim Melken beide nebeneinander. Weiter ist die Beobachtung, daB 
die Halite der Milch vorgebildet war und die andere Halfte infolge des Melk
reizes neu gebildet wurde, auf keinen Fall fUr alle Verhaltnisse zutreffend. Viel
mehr ist bei milchergiebigen Tieren die Menge der vorgebildeten Milch der groBere 
Teil; mit dem Sinken der Milchergiebigkeit beim Fortschreiten der Laktation 
sinkt der Anteil der vorgebildeten Milchmenge und der Anteil der neugebildeten 
Milchmenge steigt. Es ist eine alte Erfahrung, daB das Anriisten bei altmelken 
Kiihen langer und kraftiger erfolgen muB als bei frischmelken oder sonst sehr 
milchergiebigen Tieren. Eine Schatzung der Milchmenge der 1. und 2. Phase 
konnte nur erfolgen, wenn auch die Laktation beriicksichtigt wiirde. 

DaB das Euter ausdehnungsfahig ist, besser gesagt, die Milchleitung, wird 
wohl auch eine Grenze haben, es wird zwischen dem Druck des BIutes und dem 
Druck in der Milchleitung auch einen Ausgleich zwischen Druck und Gegendruck 
geben. Es ist auch zu beriicksichtigen, daB im Laufe der Laktation eine Riick
bildung der Driise eintritt, was schon auBerlich erkennbar ist. 

Die Messung des Eutervolumens iiberhaupt ist immer unsicher, wie friiher, 
so auch jetzt. Auch die Einspritzung von Fliissigkeit in das Euter wird keine 
sicheren Ergebnisse bringen, denn die Druckverhaltnisse sind wohl nicht dieselben 
wie bei der Milchbildung. Es sind also die Vorgange bei der Milchbildung raumlich 
und zeitlich durchaus nicht geklart. Was feststeht, ist nur, daB die Wirkung 
des Melkreizes besteht und fUr die vollstandige Milchgewinnung notwendig ist. 

Ohne behaupten zu wollen, daB die schematisch dargestellten Vorgange 
beim Melken in allen Punkten zutreffen, sollen sie doch im nachstehenden an
gegeben werden, sie geben in mancher Hinsicht eine ungezwungene Erklarung. 

Zwei Abschnitte der Milchbildung 
Phasen 

Vorgebildete Milch Nachgebildete Milch 
vor dem Melken wahrend des Melkens 

I II 
Fiillung mit Milch N achfiillung 

Zeit: Stiirmisch (Minuten) 
lange (6 bis 12 Stunden) 
von Melkzeit zu Melkzeit 

Reiz der Blutstoffe Besonderer Nervenreiz, Melkreiz, psychi-
scher, Erregung der sekretorischen und 

vasomotorischen Nerven 

Reservestoffe-Anhaufung Verbrauch 

Blutzufuhr normal Hyperamie, Erektion, Kontraktion 
Milch in Alveolen und Milchkanalen der Korbzellen 

Zisterne leer Zisterne gefiillt 

Milcbdruck Steigt rapid an, dadurch Milch in 
langsam steigend, gering Kanale und Zisterne gedriickt 

Euter leicht gefiillt Euter prall, vergrollert. 
Zitzen abstehend 
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Die Milchbildung wahrend des Melkens, 2. Phase, setzt voraus, daB in den 
Milchzellen Reservestoffe aufgespeichert werden, wenn infolge des Gegendruckes 
der Milch in den Driisenblaschen in diesen die Bildung der Milch aufhOrt. Diese 
Reservestoffe, welche sozusagen eine kondensierte Milch darstellen, soli en mit 
dem stark zu flieBenden Blute das Material liefern fiir die rasche Neubildung 
der Milch wahrend des Melkens. Das Vorhandensein dieser Reservestoffe ist 
nicht erwiesen, es ist lediglich eine Annahme. 

Fiir den vermehrten BlutzufluB infolge des Melkreizes spricht die Beobachtung 
und die festgestellte Erhohung des Milchdruckes. Durch die bisherigen Versuche 
und Theorien sind die Vorgange der Milchbildung noch nicht geklart. Am besten 
ist, man halt sich an die Erfahrungen der Praxis. 

Beim Anriisten wird vielfach der Strippgriff angewendet, wobei die Finger 
leicht und weich an der Zitze heruntergleiten sollen, dazu ist es vielfach iiblich, 
Daumen und Zeigefinger mit Milch zu benetzen; das fiihrt aber leicht dazu, 
daB man auch beimallgemeinen Melken naB milkt. Es miiBte denn sein, daB 
nach dem Zuhanteln die Finger und die Zitzen wieder trocken gewischt werden. 
Statt Milch verwendet man auch ein sogenanntes Melkerfett, eine fettahnliche 
Masse, .welche im Handel erhaltlich ist und sich nicht zersetzt, oder Vaseline 
'oder etwas Glyzerin. Sobald das Euter sich prall anfiihlt, die Zitzen straff sich 
nach auBen richten und man in der Zisterne und Zitze die Milch fiihlt, kann 
man beginnen mit dem "allgemeinen Melken". 

d) "Allgemeines Melken" 
Man "faustet" zunachst abwechslungsweise an den Strichen der Vorder

viertel in gleichmaBigem Rhythmus in vollen kraftigen Ziigen. Man solI 
es kaum horen, wenn der Milchstrahl aus einer Zitze nachlaBt und der andere 
einsetzt. Zu langsam melken ist auch yom Ubel, weil der Melkreiz zu gering 
ist. Es solI rasch gemolken werden, aber zu schnell in kurzen Abstanden 
zu melken ist auch yom Ubel, es werden die Striche nicht vollstandig entleert, 
man erhalt nur kurze Strahlen und trotz der zappeligen Arbeit erhalt man weniger 
Milch und vergeudet Kraft. 

Man sieht es gerne, wenn der Schaum hoch im Kiibel steht. Der kraftig 
ausgepreBte Milchstrahl reiBt Luft mit sich und bildet Schaum. Es hat also 
die Milch Luft aufgenommen. Welche Luft? Die Stalluft. Diese ist selten ganz 
rein, sie kann Bakterien enthalten, welche dann in die Milch kommen. Hier 
halten sich Nutzen und Schaden die Waage. Der Schaum aber zeigt, daB der 
Melker rasch und kraftig milkt, also ein guter Melker ist. Darum ist es auch 
von Wert, wenn vor dem Melken gut geliiftet wird. 

Es kann auch vorkommen, daB trotz Anriistens die Milch wohl in die 
Zisterne, aber nicht in die Zitze einschieBt. Uber der Zitze befindet sich regel
maBig ein fleischiger Ringwulst (Abb. 20, S. 339), der durch den Druck des 
die Zitze umgebenden blutgefiillten Venenkranzes den Weg so verengern 
kann, daB die Milch aus der gefiillten Zisterne nicht in die Zitze herunter
laufen kann. Wenn man beim Zuhanteln hoher geht, so wird das Blut aus 
diesem sogenannten hamostatischen Apparat hinausgestreift, und die nur mehr 
schwach gefiillten BlutgefaBe driicken weniger auf den Ringwulst, und die Milch 
kann in die Zisterne abflieBen. 

Sind die V orderviertel ausgemolken, so werden die Hinterviertel gemolken, 
meistens sind sie groBer und liefern mehr Milch, wie denn iiberhaupt eine 
bestimmte Beziehung besteht zwischen der GroBe des Euters und der Milch
ergiebigkeit. Eine Ausnahme bilden die sogenannten Fleisch- und Fett-
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euter, deren GroBe von der Einlagerung von reichlichem Bindegewebe oder Fett 
herriihrt. Solche Euter fallen nach der Entleerung nicht zusammen, wie das 
sonst der Fall ist. 

Sind die Hinterviertel ausgemolken, so werden wieder die Vorderviertel 
ausgemolken, dann nochmal die Hinterviertel und dann entleert man durch 
Ausdriicken aller Viertel die noch zusammengelaufene Milch. 

Es wird zwar beim allgemeinen Melken die Hauptmenge der Milch gewonnen, 
aber an einzelnen Stellen der Milchleitung, besonders in den Erweiterungen, 
befindet sich Milch und Fett, und zwar besonders wertvolle Milch, da sie sehr 
fettreich ist (siehe Gebrochenes Melken). Um sie zu gewinnen, muB man den 
Driisenkorper nach allen Richtungen absuchen, die Milch und das Fett herab
streifen, ausschiitteln. Obwohl man bei solchem griindlichen Ausmelken den 
allerletzten Rest Milch, also etwas mehr Milch bekommt und besonders etwas 
mehrFett, so ist doch der Hauptzweck, das Euter in gesunder Tatigkeit zu 
erhalten und die natiirliche Anlage vollstandig auszunutzen. Bei kranken Eutern 
sind diese Melkgriffe ganz besonders gut geeignet, durch Anregung des Blut
umlaufes zur Heilung beizutragen. 

e) "Ausmelken, Reinmelken" 
Wie fUr das Melken iiberhaupt, so gibt HEGELUND (siehe S. 349) folgende 

Regel an: 
,,1. Es darf kein Teil des Euters vergessen werden. 
2. Das Tier muB dabei immer eine angenehme Empfindung haben." 
Es gibt nun verschiedene Melkgriffe, Melkweisen, die in einzelnen 

Gegenden allgemein angewendet werden, heimische Melkgriffe und methodische 
Melkgriffe. 

Sehr verbreitet zum Ausmelken ist das Strippen, man nennt deshalb die 
zuletzt ermolkene Milch auch Strippmilch. Man bearbeitet jedes einzelne Viertel 
in der Weise, daB man an jedem Viertel die Zitze mit Daumen und Zeigefinger der 
rechten und linken Hand abwechselnd ausstreift und die Zitze zuriickschnellen laBt, 
wobei man immer hoher greift. Durch dieses Zuriickschnellen wird Milch und 
vor allem Fett losgeschiittelt und in die Zitze entleert. Da aber auf solche 
Weise nicht der ganze Driisenkorper bearbeitet wird, so ist das Strippen nur 
ein unvollkommener Griff, durch den auch Zerrungen und ZerreiBungen der 
Schleimhaut und des Netzwerkes der Zisterne herbeigefiihrt werden konnen. 
Zudem verleitet diese Melkweise wieder zum verwerflichen NaBmelken. 

Beim Hohergreifen und Herabschaffen der Milch soIl immer die Hand in 
Fiihlung mit dem Euter bleiben. 

In den Gebirgsgegenden, im Allgau und der Schweiz, wird allgemein ein 
besonders wirksamer Melkgriff geiibt, die Bearbeitung jedes Euterviertels 
zwischen beiden Handen (siehe Allgauer Melkmethode). In manchen Gegenden 
wird durch Beklopfen des Euters die letzte Milch herunterzuschaffen versucht. 

Dem Zweck, daB kein Teil des Euters vergessen werden diirfe, dient das von 
dem danischen Tierarzt HEGELUND angegebene Melkverfahren, bei dem ver
schiedene Melkgriffe methodisch so zusammengestellt sind, daB aus dem groBen 
Driisenk6rper die Milch zusammengesucht, heruntergeschafft und ausgemolken 
werden kann. Dabei werden immer zwei gleichnamige Viertel (Vorder- und 
Hinterviertel) zugleich bearbeitet. Jeder Griff wird ausgefiihrt, solange Milch 
kommt. 

Die 3 HEGELUNDSchen Reinmelkgriffe sind kurz folgende: 1. Gew6hnliches 
Faustmelken, 2. Ausdriicken der Zisternen, 3. Ausstreifen der Viertel. Die Aus-
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fiihrung der Griffe ist in meinem Melkbiichlein genau beschrieben und durch 
Zeichnungen veranschaulicht. An das Reinmelken schlie6t HEGELUND an das 

f) "Nachmelken" 
Dieses soll den Zweck haben, durch eine Art Walken oder Massieren den 

erschopften Milchzellen mit dem Blut neue Bildungsstoffe zuzufiihren und sie 
zu neuer, gro6erer Tatigkeit anzuregen. Bei dieser ergiebigen Bearbeitung 
der DrUse kann auch noch etwas versteckte Milch gewonnen werden, so daB 
die Hohlraume des Euters sicher entleert werden. 

Die Nachmelkgriffe werden, da sie eigentlich nicht mehr dem Zwecke 
der Milchentnahme dienen sollen, nur in bestimmter Zahl wiederholt und 
die in der Zitze gesammelte Milch wird mit der rechten Hand ausgedriickt. Die 
3 HEGELUNDSchen Nachmelkgriffe werden je 3mal ausgefiihrt, und zwar: 
1. Massieren' der Euterhalften durch 3maliges Herunterstreifen mit beiden 
Handen an der Schmalseite und dann gleichzeitiges Ausdriicken der beiden 
Zitzen, 3mal ausgefiihrt; ·2. Walken der einzelnen Viertel, vorn mit beiden 
Handen, riickwarts gleichzeitig beide Viertel, 3mal; 3. Zitzen (zuerst vordere) wer
den lose umfaBt und mit der halbgeschlossenen Hand 3mal gegen den Zitzengrund 
gest06en (ahnlich dem Kalb beim Saugen), dann gleichzeitig die Zitzen ausge
driickt. Jeder Griff 3mal wiederholt. 

Die Ausfiihrung der HEGELUNDSchen Melkgriffe in der angegebenen Reihen
folge und Zahl erfordert etwas mehr Zeit (etwa 2 Minuten mehr), sie gibt aber 
die sichere Gewahr, daB kein Teil des Euters vergessen und den durch Stauung 
verursachten Krankheiten vorgebeugt wird. 

Der durch das danische Melken erreichte Mehrertrag an Milch und besonders 
an Fett hangt ab von der Tiichtigkeit des Melkers und von dem Bau des Euters 
der Kuh. Ein schlechter Melker wird eine gro6ere Menge MUch und Fett zuriick
lassen und darum wird durch die danische Melkmethode des Rein- und Nach
melkens der Ertrag besonders erhoht werden. Der Mehrertrag ist am groBten 
bei der Einfiihrung dieser Melkweise, bei fortgesetzter Anwendung sinkt der 
Mehrgewinn und nach einiger Zeit bleibt er bei jeder einzelnen Kuh gleich. 
Durch zahlreiche Versuche wurde der bleibende Mehrertrag durch Anwendung 
der HEGELUNDSchen Melkgriffe in folgendem Grade erhOht. 

Versuche von HENKEL (Mitteilungen des Milchwirtschaftlichen Vereines im 
Allgau, 14. Band, S. 304 bis 320) mit 37 Kiihen, bei 200 Einzelgemelken: Es 
ergab sich durchschnittlich taglich ein Mehrertrag je Kuh von 217,4 g Milch 
und 17 g Fett, das ist gegeniiber der bisherigen Melkweise 3,4% mehr Milch und 
6,2% mehr Fett sowie eine Erhohung des prozentigen Fettgehaltes um 0,12%. 

1m Allgau, wo an und fiir sich schon gut gemolken wird und ein besonders 
wirksamer Melkgriff eingebiirgert ist, wurde in 2 Stallungen von den 2 besten 
Allgauer Melkern taglich mehr gewonnen: 

272 g Milch, 20,9 g Fett. 
In Vorarlberg erhielt ALFONSUS nach sehr tiichtigen Melkern noch 250 g 

Milch mit 8 bis 12 % Fett. Derselbe erhielt in Schlesien % bis 1 Liter mehr 
nach den Magden. Nachdem die Melkerinnen das danische Melkverfahren gelernt 
und geiibt hatten, war der Fettgehalt der Milch um 0,3 % gestiegen. 

Prof. WOLL an der Universitat Wisconsin hat bei 4wochiger Beobachtung 
an 24 Kiihen gefunden eine Zunahme an Milch 

um 4,5% und an Fett um 9,2%, 
und bei 24 Herden, wahrend 4 Monaten, einen taglichen Mehrgewinn 

von 450 g Milch und 45 g Fett festgestellt. 
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Anderseits wurde bei den Versuchen im Allgau festgestellt, daB bei der 
Wiederanwendung der alten Melkweise die Milch um Y2 bis 1 Liter zuriickging. 

Daneben machte man iiberall die Beobachtung, daB die REGELUNDSchen 
Melkgriffe den Tieren angenehm waren und daB sie beim Melken ruhig standen. 

Es wurde auch behauptet, daB der Mehrertrag nur ein VorschuB sei auf 
die nachsten Gemelke. Wenn aber der VorschuB ein dauernder ist und wahrend 
Monaten (WOLL) erhalten wird, so ist es kein VorschuB mehr, sondern ein regel
maBiger ZuschuB bei jedem Gemelke. Es ist schon darauf hingewiesen, daB das 
danische Melken einen groBeren Zeitaufwand (2 bis 2 Y2 Minuten) erfordert. 
Es lieB sich aber berechnen (siehe Mitteilungen), daB sich der Mehraufwand 
an Zeit doch bezahlt macht; nicht allein schon durch den Mehrertrag, sondern 
auch durch die giinstige Wirkung auf die Erhaltung der Gesundheit der 
Milchdriise. 

lch konnte folgende V orteile der danischen Melkweise feststellen (Mit-
teilungen des Milchwirtschaftlichen Vereines im Allgau, 14. Bd., S. 304 bis 320). 

1. Die danische Melkweise zwingt zu vermehrter Reinlichkeit; 
2. sie zwingt, richtig zu melken (fausten), so daB 
3. die Kuh beim Melken eine angenehme Empfindung hat und die Milch 

willig hergibt; 
4. sie zwingt rein auszumelken, wodurch 
5. Euterkrankheiten vorgebeugt wird oder dieselben leichter geheilt werden, 

und die durch Euterkrankheiten verringerte Milchergiebigkeit wieder auf die 
urspriingliche Rohe gebracht werden kann; 

6. man gewinnt mehr und fettreichere Milch; 
7. die Tiere werden zu groBerer Milchergiebigkeit angeregt; 
8. da die anerzogene Milchergiebigkeit sich auf die Nachkommenschaft 

vererbt, wird bei regelmiiBiger Anwendung der HEGELUNDSchen Melkweise 
die Milchergiebigkeit sich von Generation zu Generation steigern lassen. 

1m Allgau fand die danische Melkmethode keinen rechten Anklang, sie schien 
zu umstandlich und iiberfliissig, weil ja dort iiberhaupt im allgemeinen schon 
gut gemolken wurde. Sie blieb aber doch nicht ganz unberiicksichtigt. Sie fiihrte 
zu einer Verbesserung der alten Melkweise, als 

g) "Neue Allgauer Melkmethode" 
welche von den Probemelk-Assistenten Ess und Gutsbesitzer MADER, den besten 
Allgauer Melkern, vor etwa 20 J ahren zusammengestellt wurde. Diese Allgauer 
Melkmethode hat gegeniiber der alten eine Erweiterung dadurch erfahren, daB 
man die Reinmelkgriffe HEGELUNDS in wenig veranderter Form nach dem 
allgemeinen Melken eingeschaltet und mit dem heimischen Rein- und Nachmelk
griff verbunden hat. 

Voraus geht wieder das Reinigen des Euters, das Wegmelken der ersten 
Strahlen, das Priifen der Milch und das Anriisten. 

Dann folgt das allgemeine Melken, gleichstrichige Fiiusteln, dann das Rein
melken 1. durch den allgemeinen Griff, dann 2. das Hohergreifen, wobei vom 
Viertel moglichst viel umfaBt wird. Es werden immer 2 gleichnamige Viertel 
zusammen bearbeitet, sachte gegeneinandergedriickt und die Milch herunter
gestreift, wobei die Hande immer mit dem Euter in Fiihlung bleiben; es ist der 
Griff der Form und Lage des Euters anzupassen. Jeder Griff wird wiederholt, 
solange Milch kommt, entsprechend dem diinischen "Reinmelken". 

Dann folgt an Stelle der 3 diinischen Nachmelkgriffe der besondere All
gauer Griff, der sowohl dem Ausmelken als dem Nachmelken dient. a) Jedes 
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Euterviertel wird mit 2 Hii.nden moglichst hoch umfaBt (Abb. 28), die :Milch 
mit der rechten Hand aus dem ganzen Viertel aufgesucht, heruntergestreift 
in die Zitze, welche nun mit der rechten Hand ausgedriickt wird. b) Die linke 
Hand dient dabei als Widerlager, gegen das die rechte Hand driickt (Abb. 29). 
Diesen Griff macht man, so
lange Milch kommt. 

Die "Neue Allgauer Melk
methode" ist in meinem Melk
biichlein, Verlag Eugen Ulmer, 
Stuttgart, 1908, und in den 
folgenden Auflagen von mir 
genau beschrieben und abge
bildet. 

"Die Allgauer Melkmetho
de" ist von dem staatlichen 
Melklehrer L. STREICHER, Miin
chen, neuerdings genau be
schrieben und mit Zeichnungen 
erlautert (Verlag der Siiddeut
schenMolkereizeitung,Kempten 
im Allgau). Es sei auf diese 
Beschreibungen hingewiesen. 

Die Aufstellung der All
gauer Melkmethode ist nach 
dem Grundsatz erfolgt: Was 
wir Gutes haben, das behalten 
wir bei und was wir Fremdes 
als brauchbar Erwiesenes sehen, 
fUgen wir hinzu. 

So ist die Allgauer Melk
methode als Standardmethode 
allgemein zu empfehlen. Ander
seits empfiehlt es sich, daB die 
Schweizer, namentlich solche 

Abb. 28. Allgauer Nachmelkgriff a) 

Abb. 29. Allgauer Nachmelkgriff b) 

in lei tender SteHung, sich mit der danischen Melkmethode recht vertraut machen. 
In manchen Fallen, z. B. bei schwierigen Anriisten, beim "Aufziehen" und bei 
der Behandlung kranker Euter, kann sie recht gute Dienste leisten. 

Man konnte dagegen noch einwenden, daB bei der Bearbeitung des Euters 
nach HEGELUND leichter Unreinigkeiten vom Euter losgeschalt werden und in 
die Milch kommen konnen. Das ist aber beim Allgauer Verfahren gerade so. 
Beide Melkweisen setzen eine gute Reinigung des Euters voraus und zwingen 
zu besonderer Reinlichkeit. 

Nach dem Schlusse des Melkens muB in allen Fallen die Spitze der Zitze 
abgetrocknet werden, damit ja kein Tropfen Milch hangenbleibt und eine Brut
statte fUr Bakterien wird (siehe S. 359, Mikroflora der Zitze) oder Fliegen 
Krankheitskeime iibertragen konnen. 

Zur Einiibung der Melkgriffe habe ich ein Ubungsmodell angegeben, das 
mit RoBhaar gefiillt ist und die Handgriffe in vorgeschriebener Weise auszufUhren 
gestattet (Abb. 30). 

Ais ein Handmelkgerat, das das Hineinfallen von Schmutz in die Milch ver
hindern solI, ist der THIELsche Handmelkschlauch (Abb. 31) zu nennen. Er besteht 
aus 2 Melkschlauchen, die an ihrem oberen Ende eine trichterformige Kappe tragen. 
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Diese hat oben ein rundes Loch, dnrch welches die Zitze so weit eingefiihrt mrd, 
dan sie der Melker beqnem fassen und me beim gewohnlichen Melken entleeren 
kann. Dnrch eine seitliche faustgroBe Offnung fiihrt der Melker die Hand ein und 
umfant die Zitze. Je 1 Melkschlauch ist luftdicht durch einen Stutzen mit dem 
Eimer verbunden. So soU erreicht werden, daB kein Schmutz in die Milch fallen 
kann. Das mag wohl zum groBen Teil erreicht werden, aber der Melker kann nur 
die Zitze bearbeiten, nicht den dariiber liegenden Driisenkorper, was ja doch not
wendig ist zum Anriisten, Reinmelken und Nachmelken. 

Abb.30 
Ubungsmodell von Prof. HENKEL 

h) Uber Melkmaschinen (vgl. Abschnitt IV 2, 
Das Maschinenmelken) 

Gegen die Melkmaschinen sind trotz ihren 
mancherlei Vorteilen doch manche Bedenken 
geltend gemacht worden. Ein grundlegender 
Mangel ist es, daB die Melkmaschine nur die Zitze 
bearbeitet und nicht, wie es der Fall sein muB, 
den ganzen Driisenkorper. Die Melkmaschine ist 
ein Gerat aus Metall und Gummi, sie hat kein 
Gefiihl und keinen Verstand. Die Maschine kann 
auch nicht beobachten. Sie kann dem Melker 
wohl einen Teil der mechanischenArbeit abnehmen, 
aber sie kann ihn nicht ganz ersetzen. Wenn man 
aber so weit gebt, daB ein Kind einfach einen 
Hebel in Bewegung zu setzen braucht, so ist dies 
eine Verkennung der Aufgabe des Melkers und 
bedeutet einen Riickschritt. In groBeren Betrieben 
konnen durch die Anwendung der Melkmaschine 
wohl einige Melker erspart werden, man benotigt 
aber zur Uberwachung der Melkarbeit und zur 
Ausfiihrung der unerlaBlichen Verrichtungen einen 
besonders gewandten und gewissenhaften Melker. 
Bei zahlreichen Untersuchungen hat man die Not
wendigkeit erkannt, daB das "Anriisten" und das 

Abb.31 
Handmelkschlauch von THIEL "Rein- und Nachmelken" durch einen wohl-

ausgebildeten Melker notwendig ist. Die Maschine 
besorgt nur das "allgemeine" Melken. Der Bedienende muB auch ganz 
besonders sein Augenmerk auf die Reinigung und Desinfektion der Maschine 
und Leitungen richten, wenn der geriihmte Erfolg eintreten solI, daB die mit 
Maschine ermolkene Milch keimarmer sein solI als die mit der Hand ermolkene. 
Man findet auch recht oberflachliche Gebrauchsanweisungen, z. B. einfaches 
Durchpumpen von desinfizierenden Losungen_ Jede Maschine muB wochent
lich mindestens einmal auseinandergenommen und in allen Teilen gereinigt 
und nachgesehen werden. Der Melker muB also auch technische Kenntnisse 
haben (Kuhchauffeur). Was in den Augen der notleidenden Landwirte besonders 
ins Gewicht fallt, das ist der hohe Preis. Da die Maschine ohne wei teres von 
einer Kuh zur andern wandert, so ist auch das Ubertragen und Vertragen 
von Euterkrankheiten begiinstigt. 

Aus obigen Ausfiihrungen ist zu ersehen, daB die Melkmaschinen, die man 
als solche ansehen kann, in weniger oder mehr guter Beschaffenheit zu haben 
sind und die Urteile weniger oder mehr giinstig ausfallen. In manchen Betrieben, 
sogar in manchen Gegenden wnrden sie wieder abgeschafft, in vielen werden 
sie neu eingefiihrt, besonders in Abmelkwirtschaften. Viele Schweizer sind auch 
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dagegen, well sie eine SchmiiJerung ihres Verdienstes und ihres StandesbewuBtseins 
durch den "eisernen Kollegen" erblicken. 

Unter diesen Umstanden bedeutet die Heranbildung von guten Melkern 
in Viehhaltungs- und Melkerschulen und Melkerkursen eine wichtige Aufgabe 
fiir die Tierzucht und Milchwirtschaft (vgl. III. Bd., IV 2a). Auch jeder Melker 
in leitender Stellung solI sich die Unterweisung und Uberwachung der jungen 
Viehwarter besonders angelegen sein lassen. Die Viehbesitzer selbst sollen die 
guten Melker durch gute Bezahlung und wirklich gute Schweizer durch Pramien 
aneifern. Die Kosten werden reichlich aufgewogen durch den Mehrertrag an 
Milch und an besserer Milch. Offentliche Preismelken haben einen beschrankten 
Wert. Dabei spielt der Zufall eine groBe Rolle und die Empfindlichkeit der Tiere, 
so daB solche Preismelken mehr eine Volksbelustigung bieten. Man kann wohl 
die schlechten Melker erkennen, aber die Leistung der guten nicht sicher ab
schatzen. Sehr zu (lmpfehlen ist, daB Familienmitglieder sich im Melken gut 
ausbilden, damit sie im Notfalle einspringen konnen. 

Ob nun von Hand gemolken oder mit Maschinen: Immer ist es notwendig, 
daB die Milchdriise vollstandig entleert wird. 

i) Schlechtes Ausmelken 
bringt folgende N achteile: 

1. Verlust an Milch und Fett; 
2. wenn Milchreste zuriickgeblieben sind, fiillt sich das Euter vorzeitig; 
3. wenn Milchreste in der Zitze und Zisterne geblieben sind, konnen die 

Bakterien sich weiter nach oben verbreiten, und es konnen Storungen in der 
Milchbildung, Euterkrankheiten entstehen, da die Widerstandsfahigkeit der 
Driise bei nachlassiger Tatigkeit leidet; 

4. bei langerem, schlechtem Melken wird die Milchergiebigkeit des Tieres 
zuriickgehen und wenigstens in derselben Laktation zuriickbleiben und ist nur 
mehr schwer in die Hohe zu bringen. 

Zu den unliebsamen Erscheinungen beim Melken gehort das sogenannte 

k) Aufziehen, das Zuriickhalten der Milch 
Man versteht darunter die Erscheinung, daB der Melker zur iiblichen Melkzeit 

keine odeI' nul' wenig Milch bekommt. 
Das erste ist der Fall, wenn das Euter krank ist, schmerzend und zur Bildung 

von Milch nicht befahigt ist. 
Bei rindrigen Kiihen kommt es vor, daB ein Tier weniger oder sogar keine 

Milch gibt. Zu dieser Zeit stromt das Blut hauptsachlich zu den Geschlechtsteilen 
und weniger zum Euter, die Beteiligung der Nerven bei del' Bildung del' Milch 
ist da gering. Das Euter muB ja yom Nervus sympathicus aus, del' auch mit dem 
Genitalapparat in Zusammenhang steht, versorgt werden. Der Zusammenhang 
del' Geschlechtstatigkeit mit del' Milchergiebigkeit ist bekannt; setzt doch die 
Milchergiebigkeit mit der Geburt des Kalbes ein. Die Reizung del' Scheide 
durch Lufteinblasen bei einzelnen NaturvOlkern, das Kitzeln der Scheide beim 
Melken erfolgt auch aus der Erkenntnis des engen Zusammenhanges der Ge
schlechtsnerven mit den Euternerven. Sobald der Geschlechtstrieb gestillt ist, 
tritt wieder die Milchbildung ein, sie ist sogar besonders reichlich, je mehr Milch 
beim vorausgehenden Melken fehlte (Kompensation). 

Die angenehme Wirkung des Melkreizes beim Anriisten kann iibertont 
werden durch unangenehme Eindriicke, wie fehlerhafte, schmerzende Melkweise, 
Furcht vor dem rohen Melker, Erschrecken, Angst, wenn bei Besichtigungen, 
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Kursen, Ausstellungen, Wettmelken Fremde zugegen sind, bei Wechsel der Melker 
oder der Melkweise (NaB- oder Trockenmelken), Standwechsel, Erziirnen, Streit 
mit Nachbarkiihen im Stall oder Raufen auf der Weide, Unruhe im Stall durch 
LosreiBen eines Tieres, Brand, Einschlagen des Blitzes usw. 

Natiirlich kann auch die mangelnde Milchausbeute verursacht sein durch 
Unterlassung des Anriistens, durch ungeniigendes Anriisten, durch zu langsames 
Melken und Absinken des Melkreizes, durch Unterbrechen des Melkens. Immer 
sind es auBere Einfliisse, physische oder psychische Einfliisse, auf welche das 
Aufziehen zuriickzufiihren ist, nicht der willkiirliche Widerstand des Tieres. 

Ein Aufziehen, Hinaufziehen der vorhandenen Milch gibt es nicht; wohin 
denn? Eine Riickwanderung ins Blut ist ausgeschlossen. Man hat sich das 
Aufziehen auf verschiedene Weise zu erklaren versucht. Ein willkiirliches Zu
sammenziehen des Muskels, welcher den Zitzenkanal verschlieBt, ist dem Tier 
nicht moglich. Dieser Muskel verschlieBt durch seine eigene Elastizitat. Man 
hat weiter angenommen (FURSTENBERG), daB durch Anhalten des Atems eine 
Blutanstauung und Erweiterung der BlutgefaBe und damit eine Verengerung 
der Milchleitung stattfinden kann. Erstens ist dem Tier das Anhalten des Atems 
auf langere Zeit nicht moglich; gibt man dem Tier wahrend des Melkens Futter, 
Leckerbissen, so ist ein Anhalten des Atems iiberhaupt nicht moglich, oder wenn 
man durch Aufzaumen mit einem Strohseil das Tier verhindert, das Maul zu 
schlieBen, eine torichte MaBnahme. Es ist richtig, daB den Grund der Zitze 
ein recht verzweigter Venenkranz umschlieBt, der so prall mit Blut gefiillt sein 
kann, daB er einen merklichen Druck auf den gerade iiber der Zitze befindlichen 
einschniirenden Bindegewebewulst ausiiben kann. 1st dieser Wulst an und fiir 
sich schon eng, so kann das AbflieBen der Milch aus der Zisterne in die Zitzen 
verhindert oder der AbfluB verlangsamt werden. Beim Anriisten kann aus diesem 
hamostatischer Apparat genannten Venenkranz so viel Blut ausgestreift werden, 
daB der Druck vermindert wird und die Milch abflieBen kann. Man wendet 
in solchem Fall mit Vorteil den HEGELUNDSchen ersten Nachmelkgriff an. 

Das Aufziehen erfolgt nicht in einzelnen Vierteln, sondern gleichzeitig bei 
allen 4 Vierteln' auch nicht bei jedem Gemelke. Ziegen ziehen nicht auf. 

AuBer guten Melkgriffen wendet man gegen das Aufziehen auch "Hausmittel" 
an: das Auflegen eines nassen Sackes auf den Riicken, sachtes Klopfen auf die 
Horner. Man erreicht damit eine Ablenkung und Beruhigung des Tieres. Eine 
zwecklose Tierqualerei ist die Anwendung der Bauchbremse. Das beste Mittel 
ist Ruhe und Geduld und gutes Melken mit sorgfaltigem Anriisten, so daB das 
Tier beim Melken immer einen angenehmen Reiz, eine angenehme Empfindung 
hat. So laBt sich das "Aufziehen" ungezwungen erklaren, ohne daB man dazu 
die 2. Phase der Milchbildung (NUESCH) hereinziehen muB. 

Das Melken ist eine praktische Arbeit und aus der Praxis stammen so viele 
gleichsinnige Erfahrungen und Anwendungen, welche wohl zu beachten sind. 
Auch hier ist der Spiirsinn der Praktiker, wie in vielen anderen Dingen, der er
klarenden Wissenschaft weit vorausgeeilt. 

ARISTOTELES, der groBe Beob1l:chter und Forscher, sagt: "Man muB der 
Erfahrung mehr glauben als der Theorie." 

D. Die Milchergiebigkeit der einzelnen Euterviertel 
Da jedes Euterviertel von den anderen vollstandig getrennt ist, sein eigenes 

Milchbildungs- und Milchableitungssystem hat, so konnen wir auch sagen, das 
Euter besteht aus 4 selbstandigen Driisen, welche unabhangig voneinander 
arbeiten. (Das zeigt sich auch in der spezifischen Bakterienbesiedelung, 
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vgl. IX, 3a.) Das wiirde zu der Vermutung fiihren, daB die in jedem Viertel 
erzeugte lVIilchmenge und deren Fettgehalt verschieden groB sein kann. Das 
ist auch so; der Unterschied in der Milchmenge der einzelnen Viertel kann 1 Liter 
Milch und mehr betragen. Dabei liefert dasselbe Viertel durchaus nicht immer 
dieselbe Menge Milch oder Fett, sondern wechselt bei jedem Gemelke. lch habe 
eine regelmiiBige Kompensation beobachtet mit dem Ergebnis: Wenn ein Viertel 
bei einer Melkung weniger Milch oder weniger Fett geliefert hat, so wird das 
Fehlende in den niichsten Gemelken wieder eingebracht. Und wenn eine Driise 
durch solche Nachlieferung an Milch oder Fett sozusagen erschopft ist, so wird 
sie beim niichsten Gemelke weniger Milch oder weniger Fett liefern. Diese 
Kompensation zeigt sich am deutlichsten bei dem Ertrag an Milch oder Fett 
aus den einzelnen Vierteln, sie tritt auch minder deutlich auf bei dem ganzen 
Gemelke. Man darf also die Milch eines Gemelkes oder eines Tagesgemelkes 
durchaus nicht als dne Durchschnittsleistung ansehen, sondern man muB be
riicksichtigen, daB der Kreislauf der Kompensation erst nach 3 bis 4 Tagen 
sich wiederholt, also die Gemelke von 3 oder 4 aufeinanderfolgenden Tagen 
zusammen die richtige Durchschnittsleistung ergeben. Es trifft nicht immer 
zu, daB man, wenn eine Kuh in genau eingehaltenen Zwischenriiumen, 10 Tage 
oder 14 Tage, melkt, dann in Menge und Gehalt eine Leistung findet, welche 
der vor z. B. 10 Tagen entspricht. Bei liingeren Zeitriiumen kann recht wohl 
die Kuh gerade eine sehr fettarme oder sehr fettreiche und mehr bzw. 
weniger Milch liefern, verursacht durch verschiedene Zufiilligkeiten. So ist 
bekannt, daB rindrige Tiere oft wenig oder gar keine Milch und Milch von 
geringem Fettgehalt liefern, daB aber, nachdem der Geschlechtstrieb befriedigt 
ist, dann besonders reichliche und gehaltreiche Milch erhalten wird. Das ist 
ein deutlicher Beweis fiir die Kompensation. Das tritt aber nicht bei allen Kiihen 
in gleichem MaBe auf,. bei einzelnen Kiihen blieb die Milch im ganzen Gemelke 
vollstiindig aus, bei anderen wurde vor dem Rindern nur wenig Milch erhalten, 
da war die Kompensation ganz deutlich. Bei anderen Kiihen war entsprechend 
der geringen geschlechtlichen Aufregung auch der Unterschied zwischen Menge 
der Milch und Fettgehalt nicht so groB. Wo aber der Unterschied sehr groB war, 
da war die Kompensation deutlich. Die Nachlieferung an Milch und Fett tritt 
verschieden schnell ein, beim niichsten Gemelke oder verteilt sich auf mehrere 
einander folgende Gemelke. Als eine gewisse Kompensation kann man auch 
den Umstand annehmen, daB die Abendmilch in der Regel fettreicher ist und 
daB im allgemeinen beobachtet wird, daB sehr milchreiche Kiihe auch fett
iirmere Milch geben, und das gilt sowohl fiir die einzelnen Kiihe wie fiir die Rassen, 
einzelne Ziichtungserfolge ausgenommen. Fiir die Untersuchungen iiber Menge 
und Beschaffenheit der Milch der einzelnen Viertel bediente ich mich des vierteiligen 
Melkeimers, den ich 1904 konstruierte und in der Festschrift zur Jahrhundert
feier der Konigl. Bayerischen Akademie fUr Landwirtschaft und Brauerei in 
Weihenstephan, 1905 (Verlag Datterer & Cie., Freising 1905) und im Melk
biichlein 1908, also vor 24 Jahren, beschrieben habe (Abb. 27). Diese vier
teiligen Eimer eignen sich auch ganz vorziiglich dazu, Euterkrankheiten fest
zustellen und die erkrankten Viertel herauszufinden oder iiberhaupt die Milch 
aus jedem Viertel fiir sich zu gewinnen unter Anwendung der bisher gewohnten 
Melkweise und Reihenfolge der Viertel. 

E. Gebrochenes Melken 
1m AnschluB an die wechselnden Schwankungen in bezug auf Menge und 

Zusammensetzung der Milch aus den einzelnen Vierteln sei noch darauf hingewiesen, 
23* 
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daB wahrend des Melkens eine immer fettreichere Milch gewonnen wird, so daB 
die erst ermolkene Milch ziemlich mager und die zuletzt ermolkene Milch ver
haltnismaBig fettreich ist. Man hat das nachgewiesen, indem man das Melken 
mehrmals unterbrochen hat, um eine Probe fUr die Fettbestimmung zu nehmen. 
Man nannte das 

gebrochenes Melken. 

lch habe in del' genannten Weihenstephaner Festschrift in del' Arbeit 
"Gebrochenes Melken und gebrochenes Saugen", Seite 129 bis 173, diese Frage 
eingehend behandelt und meine Beobachtungen nicht bloB auf das Handmelken, 
das Auslaufen, sondern auch auf das Saugen des Kalbes ausgedehnt. Es wurde 
bestatigt, daB die jedem einzelnen Viertel im Verlauf des Melkens nacheinander 
entnommenen Pro ben zusehends an s t e i g end e n Fe t t g e h a I t aufweisen, und daB 
dies auch dann bemerkbar ist, wenn del' Fettgehalt del' aus einem Viertel erhaltenen 
Gesamtmilch iiberhaupt niedrig ist. Es wurden z. B. in del' erstermolkenen 
Milch ein Fettgehalt von 0,2% und in del' letztermolkenen von 10% ermittelt. 
Das Ansteigen de's Fettgehaltes war auch bemerkbar, wenn man die Milch ohne 
Bearbeitung des Euters durch Melkrohrchen auslaufen lieB. Das Zuriickbleiben del' 
Fetttropfchen und das Herabstromen derselben durch die Erschutterungen, Druck 
und Schiittlungen, welche die Milchleitung beim Melken und Saugen erfahrt, laBt 
sich leicht auf mechanische Verhaltnisse zuruckfUhren. Es ist schon darauf 
hingewiesen worden, daB die Milchleitung nicht geradlinig zur Milchzisterne 
fUhrt, und daB bei del' Vereinigung del' Kanalchen Winkel entstehen, in welchen 
Milch und Fett hangen bleiben konnen. Nach RUBELI sind die erweiterten 
Milchgange nicht, wie die anderer Driisen, auf langere Strecken hin annahernd 
gleich weit, sondern sie bestehen aus abwechselnd sehr engen und kurzen und 
dann wieder stark ausgeweiteten Teilstiicken. Die ersteren bilden Rohrchen 
von 1-2-3 mm Durchmesser, die letzteren stellen in del' Regel rundlich ei
formige oder auch weite U-Rohren-formige Raume von 2 bis 4 cm und mehr 
Ausdehnung dar, deren Langsdurchmesser meist senkrecht zum Auslaufrohrchen 
steht. Del' Gang von einem Teilstiick zum andern ist in del' Regel scharf ab
gesetzt, nicht trichterartig, daher kann del' MilchabfluB aus dem erweiterten 
Teil in den engen Teil nur bei einem gewissen Druck und langsam erfolgen. 

Diese eigenartige Ausbildung weisen nun nicht allein die groBeren Milch
kanale auf, sondern iiberhaupt aIle Kaniile, welche im Zentrum del' Drusen
lapp chen einen Sammelraum fUr die aus den Alveolen abflieBende Milch 

bilden. Die wei ten Teilstiicke fUIlen sich nach und nach 
von oben nach unten. Nach WIRZ ("Das Hohlraum
system del' Milchdruse beim Rind", Dissert. Bern 1913) 
finden sich beulenartige Erweiterungen an del' Ver
einigungsstelle von mehreren J\lIilchgangen, an welche 
sich halsartige Verengungen anschlieBen. (Siehe A b b. 19. ) 
Aus diesem Bau del' Milchleitung kann man sich leicht 
erklaren, wie die Fetttropfchen, welche von dem durch 

Abb. 32. Fettkiigelchen ver- die Verengungen laufenden Milchstrom wei tel' abliegen, 
schiedener GroBe 

zunachst ruhig liegen bleiben, besonders die groBen, 
(Abb. 32) und erst durch die Melkerschiitterungen teilweise und durch 
die Bearbeitung des Drusenkorpers ganz 10sgelOst werden. Die Wirkung del' 
mechanischen Erschutterung beim Melken hat sich besonders deutlich gezeigt. 
Wurden zunachst die beiden Vorderviertel gemolken, so hat schon bei 
den geringen Erschutterungen, welche dabei die Hinterviertel trafen, in 
dies en die LoslOsung eines Teiles del' Fetttropfchen bewirkt, so daB die Unter-
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schiede im Fettgehalt del' ersten und letzten Milch aus den Hintervierteln zwar 
deutlich bemerkbar waren, abel' keine so gro.Ben Schwankungen zeigten. 
Das Gleiche war del' Fall bei den V ordervierteln, wenn die Hinterviertel zuerst 
gemolken wurden. Durch kraftiges Durchkneten des Driisenkorpers konnte 
auch ein teilweiser Ausgleich im Fettgehalt der ersten und letzten Milch hervor
gerufen werden. Vollends, wenn die 4 Euterviertel zuerst teilweise entleert 
und dann tiichtig durchgewalkt wurden, konnte ein so gut wie volliger Ausgleich 
im Fettgehalt del' ersten und letzten Milch erreicht werden. Ein ahnliches Er
gebnis wurde auch erhalten, wenn Melkrohrchen angewendet wurden, nachdem 
das Euter tiichtig durchgearbeitet wurde. Es trat eine bessere und fast voU
standige Mischung ein. Das Ansteigen des Fettgehaltes der ersten und letzten 
aus einem Viertel ermolkenen Milch beruht auf rein mechanischen V organgen. 
Man hat auch geglaubt, da.B Milch in den Milchkanalen aufrahmt; nach den 
Befunden von RUBELI und Wrnz ware das nicht ganz auszuschlie.Ben. Wenn 
man aus einem Gefa.B mit aufgerahmter Milch unten abzapft, so bleibt ein Teil 
des Rahmes an den Wandell, hangen. Auf jeden Fall spielen aber die Erweiterungen 
und Ausbuchtungen der Milchkanale eine Rolle dabei und liefern eine unge
zwungene Erklarung. Es ergibt sich also die zwingende Notwendigkeit, beim 
Melken nicht blo.B die Zitzen auszudriicken, sondern auch den Driisenteil 
ergiebig zu bearbeiten, zu pressen, die Milch aus allen Teilen des Euters 
zusammenzustreifen und herunterzuschaffen. Es ist das eine Voraussetzung, 
die jedem ordentlichen Melker bekannt sein mu.B, und die auch zu den ver
schiedenen Melkmethoden gefiihrt hat und vor aHem ein Mittel, das Euter 
gesund und leistungsfahig zu erhalten. Das Ausmelken, Nachmelken hat sich 
aus praktischen Erfahrungen als ein Bediirfnis herausgebildet. 

Auch das Kalb bedient sich bestimmter Ma.Bnahmen, um die fettreichste 
Milch zu bekommen. 

Es sucht durch Sto.Ben gegen das Viertel das Fett 10szu16sen und nimmt 
dann ein anderes Viertel, um den Fettkiigelchen Zeit zu lassen, herunterzugleiten. 
Je fettarmer die Milch ist, desto haufiger und heftiger sta.Bt das Kalb. 

Durch Sto.Ben hebt das Kalb das Euter gegen die Bauchwand und pre.Bt es 
gegen diese und la.Bt es wieder frei herunterfallen. Durch diese Erschiitterung 
und das Pressen stromt Milch nach und die in den Milchgangen und deren Er
weiterungen hangenden Fetttropfchen werden losgeschiittelt. So reichert es 
selbst die Milch mit Fett an. HEGELUND hat diesen wirksamen, sozusagen 
:Nlelkgriff des Kalbes in seine danische Melkmethode als letzten Melkgriff auf
genommen. 

In gleicher Weise zeigen beim gebrochenen Saugen die jedem einzelnen 
Viertel nacheinander entnommenen Proben zusehends ansteigenden Fett
gehalt, gleichgiiltig ob das Kalb die Viertel vollstandig entleert oder gro.Bere 
Reste zuriickHiBt. 

Lii.Bt das Kalb gro.Bere Reste zuriick, sei es nun, da.B .das Muttertier mehr 
Milch produziert, als das Kalb zur Sattigung braucht, odeI' da.B das Kalb schon 
halb gesattigt an das Muttertier odeI' eine andere Kuh kommt, dann zeigt sich, 
da.B die gro.Bten Milchreste den geringsten Fettgehalt aufweisen. 

1m allgemeinen besteht zwischen del' Gro.Be del' Reste und dem Fettgehalte 
derselben ein umgekehrtes Verhaltnis. 

Das Kalb beniitzt am meisten die ihm am leichtesten erreichbaren Striche, 
soferne die dart erhaltliche Milch seinem Gaumen zusagt. 1st letzteres nicht 
del' Fall, so sucht es sich die bessere Milch in anderen Vierteln; das Kalb wahlt 
sich die fettere Milch aus und Ia.Bt die fettarmere zuriick ... 
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F. Wie milkt das Kalb? 
Mit dem Wort Saugen, Saugkalb ist schon ausgedriickt, daB eine Luft

verdiinnung ganz wesentlich ist. Das geniigt aber nicht, neben dem Saugen 
muB das Kalb auch die Zitze zugleich ausdriicken. Wenn man versucht, nur 
zu saugen und dabei jeden Druck auf irgend einen Teil des Euters vermeidet, 
so erhalt man keine Milch. Wenn man aber zugleich driickt, so erhalt man mit 
Leichtigkeit Milch. Es geniigt ein ganz leiser Druck und eine ganz geringe Luft
verdiinnung, 0,1 bis 0,2 Atm. Man kann sich ganz gut vorstellen, daB, wenn eine 
Saugeinrichtung auBen am Zitzenkanal angesetzt wird, welche Luftverdiinnung 
bewirkt, daB sich der dem Innern der Zitze zugewandte Ringmuskel schlieBt. 
Ich habe mich durch Saugen an der Zitze davon iiberzeugt. 

Das Kalb nimmt die Zitze ins Maul, umschlieBt sie teilweise mit der gewolbten 
Zunge und driickt die Zitze etwas gegen den Gaumen. Das Kalb melkt mit 
nasseID. Maul und der reichliche Speichel begiinstigt die Luftverdiinnung. Eine 
andere Beobachtung macht man auch, namlich, daB das Kalb die einzelnen 
Viertel sehr oft wechselt, nach meinen Beobachtungen bis zu 72mal. AuBerdem 
stOBt es auch gegen das Euter. 

Zunachst sei vorausgeschickt, daB auf Grund meiner zahlreichen Versuche 
feststeht, daB auch beim Saugen des Kalbes der Fettgehalt standig ansteigt, 
also beim gebrochenen Saugen, wie beim gebrochenen Melken. HITTCHER
KLEINHOF-TAPIAU berichtet (Landwirtschaftliche Jahrbiicher, 28. Bd., Er
ganzungsband III, Verlag P. Parey, S. 331, 1899) iiber einige Beobachtungen, 
welche der Annahme, daB beim Melken und Saugen eine Zunahme des Fett
gehaltes in den einzelnen nacheinander entnommenen Proben in gleicher Weise 
stattfinden wird, vollstandig widersprechen und HITTCHER zu der Folgerung 
veranlaBten: "Es scheint hervorzugehen, daB wir durch unsere Methode des 
Melkens das Fett aus dem Euter nicht so recht entfernen konnen, als es das 
Kalb durch Saugen vermag." Das gab mir Veranlassung, in Verbindung mit 
Dr. E. MUHLBAcH iiber 150 Versuche anzustellen, mit folgendem, in unserer 
Arbeit "Ein Beitrag zur Aufzucht derZuchtkalber" (Landwirtschaftliche Versuchs
stationen, Bd. LXIII, S. 407) veroffentlichten Gesamtergebnis (S. 47). 

Es zeigt sich keinerlei Widerspruch beziiglich del' Verteilung 
des Fettes beim Handmelken und beim Saugen des Kalbes. In 
allen Fallen steigt der Fettgehalt im Veri auf des Melkens eines Viertels an. 
(Festschrift der Kgl. Bayer. Akademie fiir Landwirtschaft und Brauerei Weihen
stephan, S. 120 bis 173, 1905.) Namlich: 

1. LaLIt man das Kalb am Muttertier saugen, so weill man nie, wieviel lYlilch 
das Kalb aufgenommen hat; ebensowenig weill man, welchen Fettgehalt die auf
genommene Milch hatte und ob die aufgenommene Nahrung fiir die Ernahrung 
ausreichend war oder iiber das Bediirfnis hinausging und der beabsichtigten Nutz
richtung (Zucht, Mast) entspricht. 

2. LaLIt man das Kalb an dem vollen Euter saugen, soviel es will, so besteht 
die Gefahr, daLl es am einmal zu viel Milch aufnimmt, was zu Verdauungsstorungen, 
Stillstand oder Riickgang im Korpergewicht fiihrt oder wenigstens einen fliT die 
aufgewendete Milch ungemigenden Zuwachs zur Folge hat. 

3. Diese Gefahr wird um so groLler, je jiinger das Kalb ist, je mehr die Kuh 
Milch produziert und je hungriger das Kalb ist. 

4. Die Gefahr kann verringert werden, wenn man das Kalb ofter an die Kuh 
laLIt, in moglichst gleichen Zwischenpausen. Sie ist aber immer am groBten beim 
lVIorgengemelke. 

5. LaLIt man das Kalb 3mal an die Kuh, so zeigt es am Morgen die groLlte Gier 
und es ist da auch am meisten Sorge zu tragen, daLl das Tiel' nicht allzu reichlich 
Milch aufnimmt. 
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6. Die gleichmaBigste Verteilung ergibt sich bei Einhaltung von 2 Mahlzeiten 
in Zwischenraumen von 12 Stunden, doch besteht auch da immer Neigung, am 
Morgen etwas roehr Milch aufzunehmen. 

7. Die Beobachtung der Zeit des Saugens und der Erweiterung des Bauches 
bietet keine genugende Gewahr fiir Beurteilung der aufgenommenen Milchmenge. 

8. LaBt man das Kalb an das volle Euter der Kuh, so erhalt es zuerst immer 
magere Milch. Die aufgenommene Milch ist um so fettarmer, je mehr Milch die 
Kuh gibt. 

9. Das Kalb sucht sich zwar die Striche aus, welche fettreichere Milch geben, 
aber auch da erhalt es anfangs magere Milch. Dies ist um so mehr der Fall, je milch
reicher die Kuhe sind. 

10. Somit wird bei milchreichen KUben das Kalb nicht mit Vollmilch ernahrt, 
sondern erhalt fettarmere Milch. 

ll. Je weniger Milch das Kalb aufnimmt, desto fettarmer ist diese. 
12. Nur wenn das Kalb j eden Strich vollig aussaugt, erhalt es die Durchschnitts

milch seiner Mutter. 
13. Milkt man die Kuh zuerst an allen 4 Vierteln teilweise aus, so erhalt das 

Kalb keine Durchschnittsmilch, sondern fettreichere. 
14. Milkt man ein oder mehrere Viertel vollig aus und laBt die ubrigen Viertel 

ganz dem Kalb, so erhalt das Kalb wohl die Durchschnittsmilch der betreffenden 
Viertel, aber nicht die Durchschnittsmilch des ganzen Gemelkes. Dabei wird dem 
Kalbe die Moglichkeit genommen, die fettreichere Milch auszuwahlen, und es kann 
auch der Fall eintreten, daB dem Kalbe nur magere Milch ubrig bleibt. 

15. In allen Fallen, ausgenommen Nr. 12, kann die Ernahrung nicht als eine 
gleichmaBige bezeichnet werden. 

G. Mittel, den Keimgehalt der MUch schon beim Melken 
moglichst herabzusetzen 

Schon seit Urzeiten pflegte man beim Melken die allererste Milch, also 
den ersten Strahl aus einem Viertel, wegzumelken. Man hatte die Erfahrung 
gemacht, daB, wenn diese Milch zur anderen Milch kam, die Haltbarkeit 
der ganzen Milch vermindert wurde und die Milch sich weniger gut verarbeiten 
lasse (Milchfehler), ja beim GenuB auch nachteilig sein konnte. Ohne eine Ahnu~g 
von der Ursache zu haben, hat der Spiirsinn der Praktiker das Richtige getroffen, 
lange bevor es durch die Wissenschaft aufgedeckt und erklart wurde. Wir wissen 
jetzt, daB in dem Zitzenkanal sich zahlreiche Bakterien befinden. Durch das 
Wegmelken des ersten Strahls wird der Bakterienpfropfen herausgeschwemmt 
und so wenigstens der groBte Teil der Bakterien entfernt. 

Da der SchlieBmuskel der Zitze sich am oberen der Zitze zugewendeten 
Teil des Zitzenkanals befindet, so konnen in den nicht verschlossenen Raum 
vom auBeren Ende des die Zitzenhaut durchbohrenden Kanals bis zu dem durch 
den SchlieBmuskel verschlossenen Ende des Zitzenkanals Bakterien eindringen. 
Der SchlieBmuskel hat die Aufgabe, zu sorgen, daB nichts, also keine Milch 
heraus kann und daB nichts hinein kann. 

Wie konnen die Bakterien an und in den Zitzenkanal kommen 1 Aus der 
Umgebung der Kuh. Staub aus der Luft, vom Futter und insbesondere von 
der Streu und von feuchtem oder trockenem Kot. Strohstreu enthaIt wenigstens 
die doppelte Menge Bakterien als die Torfstreu. 1 mg Kot kann iiber 1 Milliarde 
Bakterien enthalten. Mit diesen Verunreinigungen kommt das Euter namentlich 
beim Liegen in Beriihrung. Die Verunreinigungen und damit die Bakterien 
konnen je nach dem Grade der Reinlichkeit in den Zitzenkanal eintreten, je 
weiter dieser ist, desto leichter. Bei jiingeren Tieren, welche engeren, strafferen 
Kanal besitzen, also zahmelken, geht das nicht so leicht, bei alteren, mit durch 
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das haufige Melken schon erweitertem Kanal, leichtmelken Kuhen, geht es leichter. 
Bei diesen ist auch del' SchlieBmuskel etwas schlaffer, dann konnen die Bakterien 
auch den SchlieBmuskel passim'en und in den Hohlraum del' Zitze und del' 
Zisterne vordringen. Zum Gluck sind in del' Zitze bei vollstandigem Ausmelken 
nur wenige Kubikzentimeter Milch vorhanden und auch die Zisterne ist ge
wohnlich leer. Mit diesel' geringen im Strich befindlichen Milch werden die 
im Zitzenkanal befindlichen Bakterien herausgeschwemmt. 

Die Zahl del' eingedrungenen Bakterien kann sehr groB sein, je nach dem 
Grad del' Reinlichkeit. Sie schwankt in den einzelnen Vierteln und bei den 
einzelnen Gemelken, wie KIRCHMANN, Inaugural-Dissertation, Technische Hoch
schule Munchen, 1928, nachgewiesen hat. Ebenso wechseln die Arten. 

Bei jungen, hartmelken Kuhen sind die fUr Verarbeitung und GenuB schad
lichen und Gase bildenden Kolibakterien lange nicht so stark vertreten als bei 
alten, leichtmelken Tieren, was bei den Garbildern deutlich zum Ausdruck kam. 

Man kann annehmen, daB die Milch keimfrei gebildet wird, abgesehen 
von del' Gegenwart standiger Euterkokken (Gorini). Es muB also moglich 
sein, wenn man den Eintritt von Bakterien hemmt odeI' unmoglich macht, 
eine ganz keimarme, ja so gut wie sterile Milch zu gewinnen. Ich habe das schon 
VOl' 20 J ahren versucht und es ist mil' auch gelungen. Indessen war es mil' damals 
nicht moglich, die Keimzahl zu bestimmen. Aus den Garbildern abel' war zu 
schlieBen, daB die angewandten Mittel, VerschluB des Zitzenkanals und Anlegen 
des "Euterschutzes", imstande waren, das Auftreten von blahenden Bakterien 
zu verhindern. KIRCHMANN hat diese Lucke erganzt und durch Zahlung del' 
Bakterien nachgewiesen, daB die Zahl del' Bakterien in den ersten Milchstrahlen 
durch verschiedene MaBnahmen sehr herabgesetzt werden kann. 

Vorausgeschickt sei, daB moglichste Reinlichkeit im Stalle herrschen muB. 
Als Mittel zur Verhinderung del' Keimzahl ·wird von KIRCHMANN an

gegeben: 
1. Gutes Ausmelken, so daB keine Milch in del' Zitze bleibt odeI' nur 

ganz geringe Menge dort zusammenflieBen kann. Es konnte abel' die Zahl del' 
Mikroben nicht unter 100 gebracht werden, meistens auf etwa 500 in 1 cm3• 

2. Gut ausmelken, letzten auBen hangenden Tropfen abwischen, also Be
schrankung des Nahrbodens, damit kein Kontakt zwischen dem Innern del' 
Zitze und del' mikrobenreichen Umgebung gegeben ist. Del' hangende Tropfen 
ist die HauptqueUe del' Infektion, da er das Ankleben von Streu und Kotteilchen 
und Ubertragung von Krankheiten begunstigt. 

3. Gut ausmelken, auBen anhaftende .Milch wegwischen und dann die 
Zitze unten mit Alkohol (65%) bepinseln, das heiBt desinfizieren. 

4. Wie 3., dann den Zitzenkanal auBen mit "elastischem" Kollodium be
streichen. Ich habe dadurch VOl' J ahren die Keimzahl ganz bedeutend vermindern 
konnen, abel' das mil' zur Verfugung stehende KoUodium drang in den Zitzen
kanal ein und ubte sichtlich einen unangenehmen Reiz auf die auskleidenden 
Schleimhaute aus. Die Verwendung von "elastischem" Kollodium durch KIRCH
MANN brachte einen vollen Erfolg und konnte dauernd angewendet werden. In del' 
erst ermolkenen Milch war die Keimzahl auf unter 50, auf 20, meistens auf 5 bis 12 
heruntergedruckt. Ubertragung von Krankheiten auf andere Tiere wird ver
mieden, Bakterien konnen in die Zitze nicht eintreten. Die wenigen, welche 
noch nachzuweisen waren, gehorten del' Gruppe del' standig im Euter VOl'
kommenden GORINIschen Euterkokken an. Das Verfahren ist sehr einfach 
llnd kann von jedem gewissenhaften Schweizer geubt werden. 
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5. Noch mehr kann die Zahl der Keime heruntergedruckt werden, wenn 
man zu 3 noch den HENKELSchen "Euterschutz" (Abb. 33) anwendet, durch 
dessen Gebrauch auch ein Eintritt von Bakterien ausgeschlossen ist. Dabei 
ist besonders wichtig, daB das Euter ganz frei im Euterschutz hangt. An der 
Seite, auf die sich das Tier legt, wird der Euterschutz von selbst heraufgezogen 
und das Euter wird vollstandig vor Verschmutzung bewahrt, wahrend auf der 
anderen Seite das Euter ziemlich frei liegt, der Luftwechsel nicht behindert 
ist. Das Eintreten von Bakterien in die Zitze, das ist verhindert durch 
den Euterschutz, weil der Strichkanal nicht mit bakterienreichem Material in 
Beriihrung kommt. Die Handhabung ist sehr einfach. Die Zahl der Bakterien 
sinkt sofort und steigt 
gleich wieder beim Weg
lassen des Euterschutzes, 
aber langsamer. Ntlch 
langerem Gebrauch er
haht sich beim Weg
lassen des Euterschutzes 
die Zahl der Keime nur 
sehr langsam. Der Euter-
schutz gewahrt auch Abb. 33. HENKELS Euterschutz 

noch einen langer an-
dauernden Schutz gegen Reinfektion. Die eindringenden Bakterien mussen 
sich wohl erst an dem neuen Aufenthaltsort einarbeiten. 

So haben diese MaBnahmen zur Verminderung der Keime zu ganz aus
gezeichneten Erfolgen gefUhrt. Schon die MaBnahmen 3 und 4 brachten eine 
ganz erstaunliche Verminderung der Keime. Durch Hinzufugung des Euter
schutzes (5) wird die durch 3 und 4 verminderte Keimzahl noch mehr herab
gedruckt, so daB man von einer Zitzenflora nicht mehr sprechen kalll und man 
eine praktisch sterile Milch erhalt, soweit es sich nicht um die standigen und 
im allgemeinen bedeutungslosen Euterkokken handelt. Die Hauptsache ist, 
daB die vorgeschlagenen Mittel sehr einfach sind und der Kostenaufwand nicht 
III Betracht kommt. 

H. Wie oft kann und soIl man melken? 
Diese Frage ist gleichbedeutend mit der Frage, wie schnell bildet sich 

die Milch nach dem Ausmelken ~ 
lch habe dariiber eingehende Versuche angestellt (Landwirtschaftliche Ver

suchsstationen, Bd. 63, 1906: "Uber Menge und Fettgehalt del' vom Kalb auf
genommenen Milch"). So z. B. wurden Yz Stunde nach vollkommenem Aus
melken nur 10 g Milch mit 4,9% Fett erhalten. Das war offenbar noch Milch, 
welche zusammengelaufen war aus Zitze und den Nischen del' Zisterne. Bei 
einem zweiten Versuch mit derselben Kuh ergab sich das gleiche Bild. Nach 
einer weiteren Stunde wurden nur 21 g Milch mit 6,9 % Fett erhalten. Auch 
das war offenbar keine neugebildete, sondern gewissermaBen zusammengelaufene 
Milch. Es wurde nun eine Reihe von Kuhen (19) 4 Stunden nach vollstandigem 
Ausmelken wieder gemolken. Die Menge del' nach 4 Stunden ermolkenen Milch 
schwankte bedeutend zwischen 354 und 2959 g. Man sollte meinen, daB recht 
milchergiebige Tiere nach 4 Stunden auch schon wieder reichlich Milch geben. 
Es besteht aber zwischen der Menge del' nach 4 Stunden erhaltenen Milch und 
del' 1VIilchergiebigkeit uberhaupt keine Beziehung. Auch der l!'ettgehalt schwankte, 
aber in geringem MaBe. Auch zwischen Laktation und del' Schnelligkeit del' 
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Milchbildung lieBen sich keine Beziehungen finden. Eine frischmelkende Kuh 
wurde in der Zeit von morgens 4 Uhr bis abends 8 Uhr alle 4 Stunden gemolken 
und am nachsten Morgen wieder um 4 Uhr, mehrere Tage fortlaufend. 1m 
allgemeinen ergab sich: 4 Stunden nach dem Morgengemelke setzte die Milch
bildung nur in geringem MaBe ein, beim Melken 4 Stunden spater, mittags, 
wurde reichlich Milch erhalten, am Nachmittag oft wieder weniger. Wahrend 
20 Tagen lieB sich aber auch keine RegelmaBigkeit ohne Ausnahme feststellen. 
Nur eine gewisse RegelmaBigkeit war insoferne erkennbar, daB meistens auf 
ein milchreiches Gemelke ein milcharmes folgte, das Gesetz der Kompensation 
7.utreffend war, auch beziiglich des Fettgehaltes war das erkennbar, wenn auch 
nicht so ausgesprochen. Praktisch laBt sich nur daraus schlieBen, daB es sich 
nicht empfiehlt, mehr als 3mal zu melken, wenn es sich nicht um sehr milch
ergiebige frischmelkende Kiihe handelt. Es besteht die Gefahr, daB sich das 
Gemelke nicht lohnt. Es kann auch bei einem groBen Gemelke die Milchdriise 
sich erschopft haben und nur wenig Milch darnach gebildet werden und die 
geringe Milch kann an den feinen Milchkanalchen vorerst hangen bleiben. Man 
kann auch aus diesen Untersuphungen abnehmen, daB man auch das Kalb 
nicht zu oft an die Kuh lassen solI. In der Schweiz geschieht es bei ganz 
jungen Tieren 5mal. Dabei ist nach meinen Versuchen zweckmaBig, das Kalb 
am spaten Abend zuzulassen, weil ihm dann mehr Milch und fettreichere 
Milch zur Verfiigung steht. 

Das Melkpersonal 
Wichtig ist auch, daB die melkenden Personen gesund und reinlich 

sind. Eine arztliche -Uberwachung sollte regelmaBig stattfinden. Personen 
mit iibertragbaren Krankheiten, z. B. Schwindsucht, Hautausschlag sollen 
mit der Milch nichts zu tun haben, ebensowenig Personen, in deren Familie 
ansteckende Krankheiten herrschen, Typhus, Cholera, Diphtheritis usw. Durch 
Beriihrung, Aushusten, gelangen die Krankheitskeime in die Milch und in 
weite Kreise der Bevolkerung. 

Der Melker solI auch auBerlich reinlich sein an Korper und Kleidung, ganz 
besonders aber beim Melkgeschaft. Da er auch Stallarbeiten verrichten muB, bei 
denen er einer Verunreinigung ausgesetzt ist, so kann man nicht verlangen, daB 
die Kleidung immer sauber bleibt, es laBt sich aber fUr die Melkarbeit die Stall
kleidung durch eine saubere ersetzen oder es lassen sich die schmutzigen Kleider 
durch reine Kleidungsstiicke zudecken. Bei sozusagen angeborenem Reinlichkeits
sinn kann der Viehwarter auch bei schmutziger Stallarbeit sich ziemlich rein 
halten. Vor allem darf der Mellmr nicht wasserscheu sein. Es muB ihm auch 
im Stall immer Wasser zur Verfiigung stehen und ein grobes, aber sauberes 
Handtuch. 

Ganz besonders gefahrlich und haufig ist die -Ubertragung von Typhus 
durch die Milch, um so mehr, als die Typhusbazillen sich in der Milch, 
ja sogar in saurer Milch vermehren konnen. Manche Personen scheiden auch 
nach der Heilung noch lange, manchmal jahrelang Typhuskeime aus und 
sind so eine dauernde Ansteckungsgefahr. Die Cholerabazillen wachsen 
weniger gut in der Milch und sind gegen Saure weniger widerstandsfahig, 
Scharlach und Diphtheritis und Ruhr konnen auch durch die Milch iiber
tragen werden. Es ist deshalb regelmaBig arztliche -Uberwachung des Ge
sundheitszustandes aller mit der " Gewinnung, Bearbeitung und dem Vertriebe 
der Milch beschaftigten Personen notwendig. Wenn wir vom Melker Ge
sundheit und Reinlichkeit verlangen, so muB man ihm auch einen gesunden, 
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reinlichen Aufenthalt geben. Sein Bett darf nicht im Stall sein und schon gar 
nicht hoch nahe der Stalldecke, im Stall darf auch kein Abort sein. 

Zu den gesundheitssehadlichen Bak
terien sind aueh die Kot (Koli-) Bakterien 
zu rechnen, welehe sich haufig an den 
Stallkleidern befinden, weshalb in reinen 
Kleidern gemolken werden muE. Fiir 
diesen Zweck habe ieh angegeben, die 
Hosenschiirze, die Schiirze "Alles zu" 
mit kurzen Armeln und ffir Frauen die 

Abb. 34. Schnitt zu Schiirze "Alles zu" Abb. 35. Hosenschllrze "Alles zu" 
von Prof. HENKEL 

Reformschiirze. Die SchnittmaEe sind eingetragen (Abb. 34 und 35). Es sollen 
diese Kleider nicht im Stall aufbewahrt und auch regelmaBig gewaschen 
werden. Fiir die Reinigung der Tiere (Euter) tragt der Melker im Giirtel noch 
ein (Marine- )Scheuertuch und ein sauberes Handtuch (siehe S. 360, 3). Wenn 
die Milch in die Milchkammer geleitet und dort weiter behandelt wird, sollen 
vor dem Betreten der Milchkammer auch die Stallschuhe gewechselt werden. 

Eine Verunreinigung der Milch kann auch erfolgen dadurch, daB die Milch 
in Beriihrung (Kontakt) kommt mit unsauberen Geraten. 

Gerate 

Hier ist zunachst zu nennen der Melkstuhl. Beim Anfassen und Zurecht
setzen des Stuhles kommt die Hand des Melkers leicht mit dem an dem Sitz 
haftenden Kot in Beriihrung. Es muE deshalb der 
Sitz immer sauber geha1ten werden. Auch die 
StuhlfiiBe miissen von Zeit zu Zeit gereinigt 
werden. Bei Verwendung eines sogenannten "Ein
fiiBlers" (Abb.36) ist die Gefahr der Verumeinigung 
beim Zurechtriicken weniger gegeben, wenn der 
Melkstuhl angeschnallt wird. Die haufig am Stuhl- F 
bein angebrachte Fettschiissel bleibt besser weg 
(siehe Fettmelken). Als Kopfbedeckung dient eine 
Lederkappe (Kalotte) oder ein alter Hut, von dem 
die Krempe abgetrennt ist. Frauen sollen in einem 
sogenannten Kopftuch die Haare bergen. Die Arme 
sollen immer bloB sein, die Hemdarmel sollen nach Abb. 3~~unE~~~~'i,';'lle~elkstuhl 
inn e n eingekrempelt sein. Vor und nach dem Melken 
sollen die Arme und Hande mit geruchloser Seife gereinigt werden. Vor dem 
Melken jeder Kuh solI die Waschung wiederholt werden. Zum Abtrocknen, 
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damit die Hande nicht rissig werden, soIl immer ein sauberes Handtuch bereit 
sein. Die Nagel sollen kurz geschnitten und mit einer Nagelbiirste gut 
gereinigt sein. Das ist auch sehr wichtig als Vorbereitung zur Geburtshilfe. 

Weiter gehort zur Melkerausrustung das Melktuch und ein Handtuch, an 
dem sich del' Melker die Hand abwischen kann,-z. B. nach Vornahme del' Sinnen
probe. AuBerdem gehort zur Ausrustung des Melkers noch del' Schwanzhalter 
(Abb. 22), welcher den Melker schutzen soU VOl' del' umherfuchtelnden Schwanz
quaste und VOl' Verschmutzung del' Milch durch diese. Es gibt davon verschiedene 
Ausfiihrungen. Del' Schwanz wird durch eine Drahtfeder odeI' durch ein Gummi
band odeI' durch eine Klemme am Hinterschenkel festgebunden, odeI' beim 
HENKELschen Schwanzhalter (Abb. 24 u. 25) hoher gehangt, in einen Haken an 
derSchwanzschnur. Das Festbinden del' Schwanzquaste am Schenkel durch einen 
Strick ist nicht angangig, weil sich die Hand des Melkers leicht beschmutzt. 
Del' .Schwallzhalter soIl so gebaut sein, daB del' Melker die mehr odeI'. weniger 
schmutzigen Schwanzhaare nicht zu beruhren braucht. Auch soU die Schwanz
quaste of tel' gewaschen werden, abel' nicht im Melkeimer, sondern in einem 
eigenen Eimer. 

Selbstverstandlich ist, daB an leicht zuganglicher Stelle ein Wasserhahn 
mit Seife, N agelburste und Handtuch bereit ist, auch etwas Glyzerin zum Be
streichen del' Hande, damit sie nicht rissig werden. 

Selbstverstandlich mussen aUe Gerate, mit denen die Milch unmittelbar 
in Beruhrung kommt, besonders rein sein. Hierher gehoren zunachst 

Melkeimer nnd Sammelgefa13 

Am besten sind Eimer und StandgefaBe aus gut verzinntem Stahlblech, 
womoglich nahtlos. In Gebirgsgegenden verwendet man vielfach auch Holz
gefaBe; diese sind schwer keimfrei zu halten, weil das porose Holz Milch auf
saugt und diese Reste sich zersetzen und Ansteckungsherde bilden. Mit del' Zeit 
bildet sich eine Art Glasur aus Milchzucker und Salzen (Milchstein), welche die 
Poren verstopfen, abel' trotzdem sind HolzgefaBe, so sauber sie oft auch aus
sehen, immerhin eine QueUe del' Ansteckung. Emaillierte BlechgefaBe sind nicht 
zu empfehlen, da das Emailleicht absplittert und dann Eisen bloBliegt und mit 
del' Milch in Beruhrung kommt, was del' Milch und Butter einen eigentumlichen 
talgigen Geschmack verleiht. Dasselbe ist del' Fall, wenn die Verzinnung schad
haft geworden ist. Del' Querschnitt del' Eimer ist entweder rund odeI' oval. 
Letzteres ist zweckmaBiger, weil die Eimer zwischen den Killen festgehalten 
werden, wozu noch 2 seitliche Lappen dienen (Abb. 37), welche den Eimer in 
del' Schwebe halten, so daB er nicht am Boden aufsteht und mit Stren und 
Schmutz in Beruhrung kommt. Fur aIle FaIle ist es gut, wenn etwa 10 cm uber 
dem Boden anBen ein Handgriff angebracht ist, um den Eimer be quem ent
leeren zn konnen, ohne sich die Hande zu beschmntzen. Als besonderer Schutz 
gegen Hineinfallen von Schmntz ist die Offnung des Eimers, verkleinert durch 
einen Deckel, "gedeckelt", odeI' eine Kappe (Abb. 38). Dadurch soIl del' Keim
gehalt del' Milch bedeutend herabgedruckt werden. Die Eimer sollen so groB 
sein, daB sie unter allen Umstanden die Milch eines Gemelkes fassen konnen. 
Ist del' Eimer zn klein, so muB zum Ausleeren das Melken und damit del' 
Melkreiz nnterbrochen werden (siehe Aufziehen). 

Man glaubte das Seihen mit dem Melken verbinden zu konnen und legte 
oben anf den Melkeimer ein Sieb odeI' Filter. Dadurch wird abel' die Milch nur 
verunreinigt. Man verlangt, daB die Milch in kraftigem, vollem Strahl aus del' 
Zitze gedruckt wird. Del' kraftige Strahl trifft den auf dem Sieb zunachst ab-
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gelagerten Schmutz, erweicht ihn, zerreibt und verteilt ihn, so daB der Schmutz 
in feinster Verteilung durch das Sieb in die Milch geht. Will man die Milch 
gleich beim Melken reinigen, so muB der Seiher am Boden des Einmelktrichters, 
knapp iiber dem Boden des Eimers angebracht sein. Dann wird durch die Milch
strahlen der Schmutz nicht aufgeriihrt und verteilt, weil dariiber gleich eine 
Milchschichte steht, welche den Anprall der Milchstrahlen auffangt, zudem 
wird von guten Melkern iiber der Milch noch eine Schaumsaule hervorgebracht, 
welche als Puffer wirkt und auch ganz feine Schmutzteile ruhig und langsam 

Abb. 39. Gedeckelter Melk eimer 
Abb . 37. Enzenberger Melkeimer Abb. 38. Gedeckelter Melkeimer mit Seiher (nach Prof. HENKEL) 

niedersinken laBt, und weil iiber dem Seiher nicht einseitig ein hoher Milchdruck 
steht, indem die aus dem Seiher ausflieBende und im Eimer aufsteigende Milch 
unter gleichem Druck steht, wie die Milch im Einmelktrichter (siehe STRUVE, 
Dissertation, Milchwirtschaftliche .Forschungen, 1928). Es wurde einwandfrei 
erwiesen, daB dieser von Prof. HENKEL angegebene Melk- und Seiheimer den 
Keimgehalt ganz bedeutend herabdriickt (Abb. 39). Vor dem Entleeren hebt 
man den Einmelktrichter heraus, sttirzt ihn iiber ein besonderes, zur Auf
nahme des Schaumes bestimmtes GefaB um. Lauft die Milch nur mehr langsam 
durch das Barchentfilter oder Sieb, so richtet man gegen die AuBenseite des 
Filters einen Wasserstrahl, der den auf der Innenseite abgelagerten Schmutz 
abschwemmt, so daB es wieder gebrauchsfertig ist. 

Jeder Eimer frischgemolkene Milch muB sofort aus dem Stall entfernt und 
in frischer Luft weiter behandelt werden. Das iibliche Seihen darf nicht im 
Stall erfolgen. Beim Seihen tritt die Milch in diinnen Strahlen aus dem Seiher 
und kann so noch mehr von der schlechteren Stalluft aufnehmen. 

J. Der Milchschmutz und das Seihen der Milch 
Schmutz ist Stoff am unrechten Platz. In der Milch, die als kostliches 

Nahrungsmittel dient, ist er gewiB nicht am Platze, besonders wenn man bedenkt, 
daB der Milchschmutz ausKuhkot besteht. In keinem Nahrungsmittel duldet 
man ekelhaften Kot. Butterbrot, das mit der Butterseite in den Staub gefallen 
ist, wird niemand mehr essen. 

Woher stammt der beim Melken in die Milch gelangende Schmutz? 
Aus der Umgebung des Tieres, vom Staub in der Luft, von der Kuh selbst, 
Haare, Schuppen, Kot, von der Streu, . von den Geraten, ja sogar vom 
Melker, von des sen Handen und Kleidern, bei Weidetieren auch von der Erde. 
Es ist aber nicht bloB die Gegenwart von Schmutz in der Milch allein, welche 
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vom MilchgenuB abschreckt, sondern auch die immer deutlicher gewordene 
Erkenntnis, daB an den Schmutzteilen auch eine Menge Bakterien haften, welche 
die Haltbarkeit del' Milch beeintrachtigen: die Erzeugnisse werden fehlerhaft 
und die Gesundheit kann geschadigt werden, besonders durch die Koli-Aerogenes
Bakte:ci~p, welche sich in Menge im Kot finden. Bei del' Verwendung als Trink
milch erregt schmutzige Milch mehr odeI' weniger Ekel und es wird darum auch 
die Lieferung schmutziger Milch durch das Reichsnahrungsmittelgesetz mit 
Gefangnis bedroht. Fiir die Beurteilung del' Qualitat del' Milch bildet del' 
Schmutzgehalt einen wichtigen Punkt. 

Wie kann die Menge des Schmutzes in del' Milch erkannt werden ~ Durch die 
Schmutzprobe. Diese macht man ja haufig unwillkiirlich. Wenn manlangsam 
aus einem Glase Milch trinkt, so sieht man im letzten Rest mit Grauen graue 
Wolken odeI' gar feste Schmutzteile. Diese Beobachtung fuhrt zur einfachsten 
Schmutzprobe, zur Glasprobe. Man laBt in einem Glas mit ebenem Boden 
die Milch einige Zeit stehen, halt dann das Glas hoch und sieht gegen den Boden 
und schatzt die Menge des Bodensatzes. Die zur Glasprobe genommene Milch
menge und die Zeit wird verschieden angegeben: 1 Liter 2 Stunden, in del' 
Munchener Milchordnung auf Vorschlag von SOXHLET Y4 Liter mindestens 
Yz Stunde. Man achte auch auf die Art des Bodensatzes, ob er aus Futter- odeI' 
Strohteilchen, Haaren, Kot besteht. Auch uber den Gesundheitszustand des 
Euters gibt die Glasprobe AufschluB, es kann im Bodensatz auch Blutgerinnsel 
sein; man beachte auch das Aussehen del' uberstehenden Milch, ob sie gelblich, 
wasserig ist, serumartig, ob sich unten grieBige, eitrige Bestandteile, Gerinnsel ab
geschieden haben. In diesel' Hinsicht gibt uns die Glasprobe wertvolle Hinweise. 
Bei del' Glasprobe ist das Sediment uber die ganze Bodenflache verteilt. Wenn 
man den Schmutz und seine Zusammensetzung noch deutlicher sehen will, so 
betrachtet man ihn durch eine Lupe odeI' man gieBt durch vorsichtiges Neigen 
des Glases die uberstehende Flussigkeit ab, del' -Schmutz rutscht dann gegen 
die Kante des Bodens zusammen und wird dadurch sozusagen konzentriert und 
deutlich erkennbar. Die Glasprobe ist durchaus nicht so unvollkommen, als es 
aussieht, und hat viele Vorteile. Einige Schmutzprufer, z. B. von GERBER 
(Abb. 40), STUTZER, verwenden umgesturzte Flaschen ohne Boden, an del' 
engsten Stelle des Halses wird noch ein engeres Glasrohr angesteckt, dessen 
unterster Teil noch engel' ist und eine Teilung, Schmutzgrade (Abb. 41), tragt. 

Die Filtration durch Watte sollnoch scharfer sein und VOl' allem die Mog
lichkeit bieten, die Watte mit dem darauf befindlichen Schmutz vorzeigen zu 
konnen. 80lche Wattefilter sind besonders gut, wenn beim Milchpreis auch del' 
Grad del' Reinlichkeit berucksichtigt wird. Es gibt eine Reihe von sol chen 
Wattefiltern, welche dann besonders geeignet sind, wenn durch einen Ausschnitt 
des Filters dafur gesorgt ist, daB diesel' von del' schmutzigen Milch nicht benetzt 
wird, und so deutlich VOl' Augen gefiihrt werden kann, wie die Milch ist und wie 
sie sein soll. 

Es hat sich auch herausgestellt, daB bei Wattefiltern eine Erhohung del' 
Filterwirkung erreicht wird, wenn man durch den fertig zusammengestellten 
Apparat etwa Y4 Liter Wasser gieBt. Dadurch werden die Hohlraume des Filters 
verkleinert, die Fasern legen sich dicht und gleichmaBig ubereinander, so daB 
del' Milchschmutz nicht verschlupfen kann, sondern auf dem jetzt glatten Filter 
viel bessel' zuruckgehalten wird. Wenn man mit einem Paar Kontrollfiltern 
arbeitet (Abb. 42), so kann man auch eine groBere Anzahl von Milchproben 
rasch untersuchen. 

Man kann auch die Milch von del' Glasprobe durch Wattefilter gieBen 
und hat so eine doppelte 8chmutzprobe. 
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Bei einer groBen Anzahl von Milchkaufern hat sich das Bediirfnis 
nach schnellerer Schmutzbestimmung ergeben, wenn die Milch jedes 
Lieferers auf Schmutzgehalt untersucht wird. Man hat die Filtration 
zu beschleunigen versucht, indem man die Milch durch das Filter hin
durchdriickte oder saugte. Man hat dadurch die Arbeit beschleunigt auf 
Kosten der Filterwirkung. Der ganz feine Schmutz wird dabei durchgepreBt, 
was beim Kontrollfilter und ahnlichen Filtern nicht der Fall ist. Auch ist die 
Verteilung des Schmutzes ungleich. Die "Milchpumpe" (Abb. 43) stellt einen 
zylindrischen Becher mit Siebboden dar, man gieBt die Milch ein und driickt 

Abb.40 
Schmutzprobe 
von GERBER 

Abb.41 
Schmutz· 

grade 
Abb. 42. Kontrollfilter 

von Prof. HENKEL Abb.43. "Milchpumpe" 

einen an der Wand gut dichtenden Kolben herab, aber der ausgeiibte Druck ist 
bald starker, bald schwacher. AuBerdem ist die Vergleichsflache nur eine 
geringe. Der "Milchprobezieher" gestattet, die Entnahme einer Milchprobe 
mit der Filtration zu verbinden. Der Kolben ist bis auf die Filterscheibe 
heruntergedriickt. Beim Rochziehen des luftdicht an die Wand anschlieBenden 
Kolbens wird die Milch unter einem Drucke von 1 Atm. angesaugt und durch 
das Filter gesaugt. Man hat die gleiche nachteilige Wirkung wie bei der 
Milchpumpe, feiner Schmutz wird durch das Filter gedriickt und entgeht so 
dem Nachweis. 

Welche Schmutzbestimmung ist nun die beste ~ Die unter Druck aus
gefiihrte Schmutzbestimmun,g kann nur eine vergleichende sein. Dagegen konnte 
die Glasprobe zur Standardmethode werden, wenn man sich allgemein 
einigte iiber Form, Durchmesser und Rohe der Glaser und iiber die Menge der 
zu verwendenden Milch. Alle Untersuchungsmethoden sollen iiberall gleich 
durchgefiihrt werden, so auch die Schmutzprobe. Man kann auch zum Vor
zeigen die eine oder andere Probe nachher durch das Kontrollfilter gieBen. 

lch mochte die Glasprobe als einheitliche Priifungsmethode empfehlen, 
trotzdem die Filterwirkung bei Wattefiltern eine bessere ist. Es muB auch darauf 
hingewiesen werden, daB die Wattescheiben nicht selten zu diinn sind und durch 
kein Mittel einheitlich in gleicher Dicke herzustellen sind. Eine Mullunterlage 
solI zwar vor dem ZerreiBen der Wattelage schutzen, wenn aber die Watte nicht 
zu diinn ist, tritt das nicht ein. Auch schiitzt das Prallblech davor. 

Man muB sich auch dariiber ldar sein, daB es sich in keinem Fall um Schmutz
bestimmung, sondern nur um eine Schmutzschatzung handelt. Es kommt 
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das daher, daB sich ein Teil des Schmutzes in der Milch so fein auflost, daB er 
nicht mehr durch die besten Filter herausgefangen werden kann. Von frischem 
Kuhkot mit 75% Wasser sind etwa 30 bis 35% der Trockenmasse li:islich. 
Von lufttrockenem Kot li:isen sich 15 bis 25 % der Trockenmasse. Einen Haupt
teil der lVIilchverunreinigung stellt der Stallstaub dar. Von Kot, der schon langere 
Zeit der Austrocknung ausgesetzt war und als Staub versuchsweise der Losung 
unterworfen wurde, loste sich bei sehr langer Einwirkung der Fliissigkeit -
mehrere Tage - im hochsten Fall 20% der Trockenmasse (Dr. L. HENKEL JR.: 
Versuche mit Schmutzfiltern, Siiddeutsche Molkereizeitung, Nr. 21, 26. Mai 
1927). Es entgeht also eine nicht unbetrachtliche Menge Milchschmutz der 
Beobachtung. Die Wattepriifer lassen besonders deutlich die Verunreinigung 
der Milch mit trockenen Stoffen erkennen. Die Menge und leichte Sichtbarkeit 
des Milchschmutzes soIl aber nicht allein maBgebend fUr die Beurteilung der 
Reinlichkdt im Stalle sein. Man muB eben auch beriicksichtigen, ob es sich um 
ein Stiickchen Stroh oder Heu handelt, um ein Haar oder um Kot, Eiter, Milch
oder Blutgerinnst3l. Man iibersehe auch nicht, daB in der Regel die Milch schon 
einmal im Stall, vielleicht noch einmal in der Sammelstelle oder Molkerei geseiht 
und schon dort Schmutz entfernt wurde (ARNOLD TANKARD: Analyst. 51, 31, 
chem. Zentralbl., Bd. I, 1926). 

Zu beachten ist auch die Probenahme bei der Milchschmutzbestimmung. 
Man darf nicht etwa den oben schwimmenden Schmutz abschopfen, ebenso
wenig darf man das GefaB fast vollstandig entleeren und vom untersten Teil 
der Milch die Probe nehmen. Wie vor allen Untersuchungen der Milch, muB der 
ganze Inhalt eines GefaBes gleichmaBig durchgeriihrt werden, dann kann erst 
die Probe entnommen werden. 

Durch UmgieBen und Erschiitterung ~d!3r Milch und das Hindurchzwangen 
zwischen Siebdrahten oder Filterfasern wurde auch €line Erhohung der Keimzahl 
beobachtet, diese ist aber nicht von Belang bei der Schmutzpriifung, wohl aber 
ist sie von groBer Bedeutung fiir den Keimgehalt der geseihten Milch. 

Das Seihen 

der Milch ist unerlaBlich, 1. weil es gesetzlich vorgeschrieben ist, daB die Milch 
keinen Schmutz enthalten darf, dann 2. weil die Lieferung schmutziger Milch 
vom Genusse der Milch abschreckt; 3. weil durch den Schmutz die Milch fehler
haft wird und fehlerhafte Erzeugnisse gibt; 4. weil man fiir besonders reine 
Milch (Trinkmilch) auch einen hoheren Preis erwarten darf. Eigentlich sollte 
die Milch so reinlich gewonnen werden, daB sie von Haus aus schmutzfrei ist. 
Aber das ist praktisch nicht erreichbar, deshalb m1,lB die Milch geseiht werden. 
Das Seihen ist verboten, wo die Milch zu wertvollen Emmentalern verarbeitet 
wird. Dieses Verbot besteht deshalb, weil die Milch erst in der Kaserei durch 
den Kaser geseiht wird, so daB dieser ein Bild bekommt von dem Grade der 
Reinlichkeit bei der Gewinnung und von dem Gesundheitszustande des Euters, 
ob Blut, Gerinnsel, Gewebeteile (Schlotzen) vorhanden sind. In allen iibrigen 
Fallen ist das Seihen eine gesundheitlich und wirtschaftlich notwendige MaB
llahme. Ob bei der Schmutzprobe durch das Filtrieren die Zahl der Keime 
vermindert wird - das ist im allgemeinen nicht der Fall - oder erhoht wird, 
ist fiir die Schmutz probe belanglos, aber fiir das Seihen als regelmaBige Be
handlung der Milch von groBer Bedeutung. ErfahrungsgemaB fUhrt die zur 
Schmutzbeseitigung iibliche Filtration frisch gewonnener Milch durch die iiblichen 
Siebe oder :Filter (auch Reinigungszentrifugen) stets zu einer mehr oder weniger 
betrachtlichen Keimzahlerhohung, soferne die Bestimmung der Keimzahl nach 
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dem Kulturverfahren durch PlattenguB vorgenommen wird (GRIMMER: Milch
hygiene, S.73 biB 80, 1922, SEVERIN: ebenda; BAUMGARTEL und H. STRUVE: 
mer den EinfluB mechanischer Erschutterungen auf den Keimgehalt der Milch; 
H. STRUVE: Untersuchungen uber Milchfiltration, Dissertat. Techn. Hochsch. 
Munch. 1927). Die KeimzahlerhOhung ist nur relativ und kommt dadurch 
zustande, daB der Filtrationsakt einen EinfluB fiir die Verteilungsart der Milch
keime ausubt, indem einerseits die im Milchschmutz enthaltenen Keime bei der 
Filtration zum groBten Teile losgelost, anderseits die in der Milch vorhandenen 
Bakterienkolonien in einzelne Bakterien zertrummert werden. Die aus dem 
Verb and freigewordenen Bakterien konnen auf der Platte wieder zu einer Kolonie 
auswachsen (Neuaussaat) neben den vorhandenen Kolonien. Es ergibt sich 
der Eindruck einer Keimzahlerhohung. Der Grund der Keimzunahme sind 
zweifellos die beim Filtrieren unvermeidlichen mechanischen Einwirkungen, 
Erschutterungen. Beim Seihen wird der yom Filter zuruckgelassene Schmutz 
teilweise aufgeweicht, aufgeschwemmt und so fein zerteilt, daB er durchs Filter 
geht. Von besonderem EinfluB ist die Prallwirkung der jeweils aufgegossenen 
Milch und ganz besonders die davon abhangige Druckwirkung; beide fuhren zu 
einer starkeren Schmutzverteilung. Engmaschige Filter fiihren zu einer feineren 
Schmutzverteilung, weitmaschige zu einer weniger starken Verteilung. Ent
sprechend der Schmutzverteilung erhoht sich auch die Keimzahl. Ganz harmlos 
ist aber eine solche Keimzahlerhohung nicht. Durch das Freiwerden der Keime 
aus dem Verband der Kolonien kann die Haltbarkeit der Milcb beeintrachtigt 
werden, die Keime konnen sich so ungebindert vermehren. Anderseits aber 
konnen schadigende Einflusse auf sie viel starker werden, weil sie eben nicht 
mehr so geschutzt sind wie in der Kolonie. Z. B. kann die Pasteurisierung auf die 
freien Keime schneller und starker einwirken. Die Milch ist bei der Verarbeitung 
oder bis sie zum Verbraucher kommt, einer Menge solcher Erschutterungen aus
gesetzt, z. B. beim Seihen, beim Transport, beim Pumpen, beim Vorerwarmen, 
Reinigung in der Reinigungszentrifuge, uberhaupt bei jedem UmgieBen. 

Das Seihen hat den Zweck, die sicbtbaren Verunreinigungen der Milch 
zu entfernen. Bakterien konnen wir nicht herausfangen, weil sie ja kleiner sind 
als die Fettkugelchen und diese mussen ja durch die Filter hindurchgehen. An 
jede Seiheinrichtung mussen wir die Anforderung stellen, daB sie den Schmutz 
moglichst abscheidet, daB sie leicht zu handhaben und zu reinigen und daB 
sie billig und dauerhaft ist. 

Was die Filterstoffe betrifft, so konnen sie bestehen aus Stroh, aus ge
flochtenen oder gewebten RoBhaaren, aus gelochtem oder geschlitztem Blech, 
Metalltuch und aus Tuchgeweben mit weniger oder mehr Fasern oder nur aus 
Fasern, Watte. Die zwei erstgenannten haben nur bistorische Bedeutung. 
Ob ein Sieb oder Gewebe genugend fein ist, erkennt man auf folgende Weise: 
solange ein gutes Auge, wenn man das nasse Gewebe gegen das Licht halt, 
dabei die einzelnen Maschen erkennen kann, ist der Filterstoff nicht dicht genug. 
Das erkennt man, wenn die geseihte Milch im Glas aufgestellt wird, dann wird 
die Milch nach langerem Stehen noch einen Bodensatz bilden. Besonders dicht 
und reich mit Fasern besetzt ist Barchenttuch, mit einer wolligen Seite, £lanell
artige Gewebe aus Baumwolle und die aus lauter Fasern bestehende Watte. 
Die Milch ist immer auf die wollige Seite zu gieBen. Tuchgewebe halten den 
Schmutz besser zuruck als Siebe. Die Fasern der Gewebe legen sich auf die 
Maschen und verengern sie so. Dafiir sind die Siebe leichter zu reinigen, weil 
sie keine Milch aufsaugen, wie die Tiicher. 

Da das Seihen sofort nach dem Melken geschehen solI, damit sich Schmutz 
nicht auflost und fein verteilt wird, hat man desbalb gleich auf den Melkeimer 

Handbuch der J\filchwirtschaft I/2 24 



370 TH. HENKEL: Die Gewinnung der :Milch 

einen Seiher gesetzt und auf diesen die Milch gemolken. Der Zweck einer besonders 
guten Reinigung wurde aber so nicht erreicht. Vielmehr wurde durch den kraftigen 
warmen Milchstrahl der Schmutz auf dem Filter umhergewirbelt, aufgeweicht 
und durchgetrieben und die Bakterien mit, die Kolonien werden zerrissen. Wenn 
man das Seihen mit dem Melken verbinden will, dann muB der Seiher ganz 
unten am Einmelktrichter angebracht sein (siehe HENKELS Melkeimer, Abb. 39). 
EbeIlBo fehlerhaft ist es, wenn beim Seihen groBerer Milchmengen oben auf das 
Gefi:iB ein groBeres Sieb (Vorsieb) aufgesetzt wird, um den "grobsten Schmutz" 
zuriickzuhalten (siehe Abb. 45). Dann werden wohl ausgewaschene Stroh
und Futterteile oben liegen. Man hat sich auch mit weniger oder mehr Erfolg 
bemiiht, die Seiher so zu bauen, daB der Schmutz beim EingieBen der Milch 
nicht aufgeriihrt wird. Abgesehen yom Filterstoff, kann man die Seiher in 
verschiedene Gruppen einteilen. 

Die emgehenden Untersuchungen von STRUVE haben festgestellt, daB 
entsprechend der Hohe der Milchfliissigkeit, also entsprechend dem Druck 
der Milch auf die Filterflache, der Schmutz und damit die Bakterienkolonien 
starker verteilt werden, demnach die Reinigung der Milch eine unvollkommenere 
ist. Es bleibt weniger Schmutz auf dem Seiher. In gleicher Richtung wirkt 
auch der Anprall der Milch auf das Filter. Das versucht man zu vermeiden 
durch Prallbleche. Aber gerade durch den Anprall auf diese wird wieder die 
Schmutzverteilung und die relative Keimzahlerhohung begiinstigt. 

Man hat nun durch verschiedene Einrichtung del' Seiher diese schadigenden 
Einfliisse zu beseitigen versucht. 1m nachfolgenden seien solche Seiher be
sprochen: 

1. Gewohnlicher I waagrechte 
Seiher Filter 

Abb. 44. Gewiihnlicher Seiher mit waag
rechtem Filter 
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Es gibt eine groBe Zahl mehr oder weniger zweckmaBig gebauter Seiher. 
Bei der Beurteilung sehe man immer auf die drei Punkte: Der Druck der Milch 
soIl moglichst gering sein, die Erschiitterungen durch Aufprall moglichst gering 
und die Verteilung des Schmutzes durch Aufriihren moglichst verhindert werden. 

Von allen diesen Filtern scheint mir das HUBNERSche Milchsieb das beste 
zu sein; daneben der STRuvE-Seiher, bei dem die Milch von unten das Filter 
durchstromt. Das einfach weit ausladende flache Milchsieb (3) ist fiir mittlerere 
und Kleinbetriebe recht geeignet, wird auch in groBeren Molkereien verwendet. 
Die Hauptsache bleibt immer, daB durch hohen Druck der Milchsaule der 
Schmutz nicht durchgedriickt wird. 

Die ausgiebigste Reinigung ist die Reinigung durch Zentrifugalkraft. 
Schon beim Entrahmen der Milch mit Zentrifugen werden die Schmutzteile 

und sonstige feste Stoffe an der Wand der Zentrifuge als sogenannter Zentrifugen
schlamm abg!,)lagert, auch Bakterien, die ein hoheres spezifisches Gewicht als 
die Milch haben, z. B. Tuberkelbazillen, zum Teil. Man hat die Entrahmungs
zentrifugen auch zu Reinigungszentrifugen ausgebaut, indem man den AbfluB 
von Rahm und Magermiich in einem sogenannten Reinigungsring vereinigt. 
Es gibt auch eigene sogenannte "Reinigungszentrifugen", durch welche der 
Milchschmutz sich zuerst an der Wand der Trommel absetzt und zur weiteren 
Reinigung die Milch durch eingesetzte Filter hindurchgedriickt wird. Es ist 
klar, daB durch das Einfallen der Milch in die Zentrifugentrommel, Erschiitterung 
und Zertriimmerung der Bakterienkolonien erfolgt, sowie eine Verteilung des 
Milchschmutzes, so daB dieser beim Durchdriicken durch die Filter zum Teil 
auch durchgedriickt wird und in der Milch verbleibt. Es wird also die Keimzahl 
der Bakterien nach dem Verlassen der Zentrifuge, wie in ahnlichen anderen 
Fallen, immerhin noch groBer sein. Aber die auBerliche Reinigung ist ganz 
besonders gut. Man findet diese Reinigungszentrifugen vielfach in groBen 
Molkereien und Milchzentralen, welche GenuBmilch liefern. 

Wann und wo soIl die Milch gereinigt werden ~ Sofort nach dem Melken. 
Beim Seihen wird die Milch in feine Strahlen zerlegt. Diese konnen, wenn das 
Seihen auBerhalb des Stalles an einem Ort mit reiner Luft erfolgt, den tierischen 
Geruch und etwa aufgenommene Stalluft abgeben, wenn dagegen das Seihen 
im Stall selbst erfolgt oder sonst in unreiner Luft, werden auch schlechte Geriiche 
aufgenommen, insbesondere das Fett der Milch nimmt leicht Geriiche auf und 
halt sie hartnackig fest. Was einmal in der Milch drin ist, ist auBerordentlich 
schwer wieder herauszubringen. 

Findet dagegen das Seihen an einem Ort mit reiner Luft, im Freien oder 
in der gut geliifteten Milchkammer statt, dann kann die schlechte Luft aus
treten und durch gute Luft ersetzt werden. 

Ob eine Milch schon einmal geseiht worden ist, erkennt man daran, daB 
geseihte Milch gleich feine Partikelchen enthalt, wahrend man bei ungeseihter 
Milch auch grobere Teile, Haare, Futter- und Streureste findet. 

Die Seiheinrichtungen miissen sofort nach dem Melken griindlich gereinigt 
werden, zunachst durch Abspiilen mit kaltem Wasser; behandelt man das 
Seihtuch gleich mit heiBem Wasser, so gerinnt das Albumin und eine will
kommene Bakteriennahrung bleibt zuriick. Dann muG man auskochen mit 
SodalOsung, nachspiilen mit reinem kaltem Wasser und trocknen an frischer 
Luft an sonniger Stelle. Die Sonne ist ein wertvolles Bekampfungsmittel 
gegen Bakterien. Ganz verwerflich ist es, wenn man bei eintretender Ver
stopfung der Seihtiicher oder am Ende des Seihens, die durch das Seihtuch 
nur mehr langsam gehende Milch ausdriickt, indem man die 4 Zipfel des Seih
tuches zusammenfaBt und die Milch ausdriickt; dabei werden Schmutzteile 
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zu Brei zerdriickt und gehen durch das Gewebe durch in die Milch. Fiihlt 
sich das trockene Seihtuch hart an, so ist es schlecht gereinigt und enthalt 
eingetrocknete Milchreste mit Bakterien. Solche Reinigung ist schlechter als 
gar keine, Die Wattefilter kann man nur einmal beniitzen, am besten 
verbrennt man sie dann, 

Nach der Vorreinigung im Stalle sollte so bald wie moglich die molkerei
maBige Behandlung durch Zentrifugieren oder dergleichen in den Milchver
arbeitungsbetrieben erfolgen, bevor in die Milch geratener Schmutz, Darmschleim 
und andere unappetitliche Stoffe ausgelaugt und von der Milch aufgenommen 
worden sind. Da hat auch die Erhitzung nicht mehr den vollen Erfolg, Eine 
altere und deshalb bakterienreich gewordene Milch ist viel schlechter zu ent
keimen, als frische Milch, SOXHLET stellte die Forderung auf: "die Milch muB 
leicht sterilisierbar sein". 

Aber noch weiter zuriickgehend, muB man die unumgangliche Forderung 
stellen: Die Milch muB so reinlich ermolken werden, daB sie durch Milchschmutz 
und Bakterien nicht verunreinigt wird, 

Tabelle 

Reinlichkeit Die Milch halt Bich Stunden 

1. gering.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
2. groB ., ........... , ..... ,.. 31 
3. sehr groB .. , ' . , . , ... , ..... , 44 

Milch 
1. ungekocht .... ,', ..... , ... , 14 
2. gekocht ........ ,., ..... '., 46 
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2. Das Maschinenmelken 
Von 

B. Martiny-Halle a. S. 
Mit 36 Abbildungen 

A. Entwicklungsgang der Melkmaschinen 
Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts begann man, sich ernstlicher mit 

der Frage des maschinellen Melkens zu befassen. Man schlug 3 Wege ein: Melk
ri:ihrchen, Druckmaschinen, Saugmaschinen. 

a) Melkrohrchen 
Eine ganz kleine Gruppe von Erfindern sah in der Einfiihrung von Melk

rohrchen das einfachste Mittel zur Entleerung des Euters. Abb. 1 zeigt das 
von den Tierarzten benutzte Melkri:ihrchen, iiber 
dessen Zweck R. v. OSTERTAG und TH. HENKEL 
folgende Angaben machen: "Der Zweck des Melk
ri:ihrchens ist nur, der abgesonderten Milch den 
AusfluB zu offnen. Bei zu haufiger und zu langer 
Anwendung erschlaffen die SchlieBmuskeln und 
der fUr die Ausheilung und 
Neubildung von Driisenge
webe ni:itige Reiz, der beim 
Melken ausgeiibt wird, fehlt. 
Man erhalt darum weniger 
Milch als beim Handmelken. 
Deshalb ware es ganz falsch, 
bei gesunden Eutern Melk
rohrchen zu verwenden, um 
Arbeit zu sparen." 

EGLE in Ehingen a. d. D. 
hat Melkri:ihrchen in anderer 
Gestalt herausgebracht (Abb. 
2) : Die Melkri:ihrchen sind 
kiirzer als bisher, um das 
Innere der Zitze nicht zu 

Abb. 1 
Altes Melkrbhrehen 
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Abb. 2. Melkrohrchen von EGLE 
(1928) 

verletzen; sie sind diinner, um den SchlieBmuskel nicht zu iiberdehnen, und 
sie werden, um gleichwohl nicht herauszufallen, durch die mit diinner Draht
spirale versteiften Schlauche gestiitzt. Eine Priifung des EGLE-Melkers hatte ein 
sehr ungiinstiges Ergebnis: 15 urspriinglich eutergesunde Kiihe erkrankten inner
halb von 8 Wochen samtlich (von den 60 Eutervierteln blieben nur 2 gesund). 
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b) Druckmaschinen 

Eine andere Gruppe von Erfindern suchte das Handmelken durch Druck
maschinen nachzuahmen (A. ROSAM). Das Arbeitsprinzip dieser Druckmelk

Abb. 3. Schem a einer Druckmelkmaschine (1898) 
Z Zitzen, f Druckwalzen 

maschinen wird veranschaulicht 
durch Abb. 3, in welcher die 
Zitzen Z sich gegen ein fest
stehendes Polster legten und 
durch kleine Walzen t von oben 
nach unten ausgedriickt wurden. 
Wie hier auf mechanischem Wege, 
wurde der Druck bei anderen 
Ausfiihrungen durch Druckluft 
oder Druckwasser erzeugt. fiber 
die Einwirkung dieser Druck
melkmaschinen auf den Gesund

heitszustand und den Milchertrag sprechen'sich die DLG,-Berichte giinstig aus. 
Auch war der Kraftbedarf gering. Nichtsdestoweniger sind diese Maschinen 
vollig verschwunden, anscheinend deswegen, weil ihre Bedienung umstandlich war, 

c) Saugmaschinen 

Die dritte Gruppe von Erfindern, wesentlich mehr entwicklungsfordernd 
als die beiden ersten, suchte die Kiihe nach Art des Kalbersaugens durch An
wendung von Diinnluft auszumelken. Das Euter wurde mit einer Hiille umgeben 

Abb. 4. Schema einer Saugmelkmaschine (1878) 

(Abb. 4); eine Pumpe 
saugte Luft aus der 
Hiille und damit :Milch 
aus den Zitzen; die 
Milch floB in einen 
Eimer. Die einfach wir
kende Pumpe saugte 
pulsartig, so daB, etwa 
dem Saugen des Kalbes 
entsprechend, immer 
Saugtakt und Ruhe
takt abwechselten. 
Wahrend des Ruhe

takts durfte aber, wenn die Hiille sich am Euter luftdicht schlieBend halten 
sollte, die Diinnluft nicht ganz verschwinden. Die weitere Entwicklung dieser 
Saugmaschine betraf in erster Linie die Euterhiille, die die Gestalt von Melk
bechern annahm, in zweiter Linie die Vorrichtung, um die zur pulsartigen 
Wirkung des Melkbechers notwendige Diinn- oder Pulsluft zu erzeugen und 
bis an die Melkbecher heranzufiihren. 

1. Melkbecher 

1m Jahre 1895 ersetzte SHIELDS die fiir die 4 Zitzen gemeinsame Hiille 
durch 4 einzelne Gummihiilsen (Melkbecher) nach Abb. 5a, die auf die einzelnen 
Zitzen aufgesteckt wurden. Solange im Innern des Melkbechers stark verdiinnte 
Luft herrschte, preBte die AuBenluft die Zitzenhiilse zusammen (Abb. 5b), 
und dieser Druck im Verein mit der Saugwirkung der Diinnluft entleerte die 
Zitze. Sob aId aber im Innern des Melkbechers schwach verdiinnte Luft herrschte, 
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naherte sich die Zitzenhiilse ihrer urspriinglichen Gestalt wieder (Abb. 5a), 
und es wurde keine Milch der Zitze entzogen. Mit dem Melkbecher, der das 
eigentliche Werkzeug des maschi
nel1en Melkens ist, war die Grund
lage fiir die Weiterentwichlung 
der Melkmaschine geschaffen: er 
ermoglicht einen dichten SchluB 
am Euter und damit die Ein
haltung des gewollten Vakuums, 
ferner ist er imstande, eine Druck
wirkung auf die Zitze auszuiiben. 

a b 

Weiterhin entwickelte sich der 
Melkbecher in 2 Hauptformen: als 
Einraumbecher und als Zweiraum
becher. Beim: Einraumbecher wird 
die urspriingliche, in Abb. 5 dar
gestellte Form im wesentlichen bei
behalten. Beim Zweiraumbecher 
(Abb. 10) steckt eine Gummihiilse 
luftdicht in einer Metallhiilse, so 
daB 2 voneinander getrennte 
Raume entstehen: ein Raum 
innerhalb der Gummihiilse und 

Abb. 5. Melkbeeher mit Druekweehsel im Innern 
a} Ruhetakt, b) Saugtakt 

ein Raum zwischen Gummihiilse und Metallhiilse. 

Der Einraumbecher 
Der Einraumbecher wurde aus der in Abb. 5 

gezeichneten Form in 2 Formen entwickelt: Entweder 
wurde die Gummihiilse mit einem becherartigen 
Metallkorb umgeben (Abb. 6), oder die Gummi-

hiilse wurde durch eine Metallhiilse 
"'- ersetzt. Diese wurde konisch ge-

'\ staltet (Abb. 7, HINMAN), damit 
sie wahrend des Saugaktes (dem 
Saugen des Kalbes entsprechend) 
die Zitze etwas driickte, indem sie 
sich auf sie heraufsaugte (Abb. 7). 
Da der Melkbecher auf die Zitze 

Abb. 6. Einraum· 
beeher aus Gummi 

mit MetaJlkorb 
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Abb. 7. Konisehe Melkbecher 
aus Metal! nach HINMAN 

Abb. 8. Burrel!·Luftpolster 
Einraum· Zitzenbecher (1905) 



378 B. MARTINY: Das Maschinenmelken 

je nach ihrer Lange und Dicke verschieden wirkte, so wurde er von der Firma 
Burrell!) in 9 verschiedenen GroBen hergestellt. Da die richtige abwechselnde 
Verwendung derselben zu hohe Anforderungen an die Geschicklichkeit und 

Abb.9 
Einraum -Zitzenbecher 

aUs Zelluloid der 
United -Melkmaschine 

Gewissenhaftigkeit des Melkers stellte, wurden im Jahre 
1910 nur noch 3 Formen hergestellt, die so gewahlt waren, 
daB die mittlere fiir die meisten Zitzen paBte, wahrend die 
beiden anderen fiir auBergewohnlich groBe oder kleine Zitzen 
dienten. Gleichzeitig wurde der Melkbecher als "Burrell
Luftpolster-Zitzenbecher" oben mit einem Luftraum versehen 
(Abb. 8), in welchem sich die wahrend des Saugaktes ge
bildete Diinnluft dauernd hielt, so daB nunmehr der Ruhe
takt mit gewohnlicher Luft beschickt werden konnte, ohne 
daB die Becher abfielen. - Der Einraumbecher findet sich 
in Nordamerika auBer bei der Burrell-Maschine noch bei den 

Maschinen Hinman, Ottawa, United (Abb. 9), Lister; in Deutschland nur bei 
den Maschinen Hinman und Solo. 

Der Zweiraumbecher 

Der Zweiraumbecher, bei welchem die Gummihiilse g von einer luftdicht 
anschlieBenden Metallliiilse m umgeben ist (Abb. 10), wirkt in folgender Weise: 

m 

-g--+~ 

" b 
Abb. 10. ZWeirallIll-Zitzenbecher 
(a Milchergulltakt, b Rllhetakt) 

(J Gumrnihiilse, m :.\Ietallhulse, z Zwischen
raum, i Innenraum der Gummihulse 

Das Innere ides Gummizylinders steht 
wahrend des Melkens dauernd mit der Diinn
luftleitung in Verbindung, damit die Milch, wie 
in Abb. 10 links angegeben, aus der Zitze 
herausgesaugt wird. Das Saugen wird aber 
pulsartig dadurch unterbrochen, daB im 
Zwischenraum z zwischen Gummizylinder IJ 
und Metallzylinder m abwechselnd Diinnluft 
und gewohnliche Luft herrscht. Solange im 
Zwischenraum z Diinnluft herrscht, hat der 
Zitzengummi die Gestalt wie in Abb. 10 links 
und gibt den MilcherguB frei; sobald aber im 
Zwischenraum gewohnliche Luft herrscht, wird 
der Zitzengummi, wie in Abb. 10 rechts an
gegeben, zusammengedriickt und kneift da
durch die Zitze so weit zu, daB der Milch-
erguB unterbrochen wird. Auf diese Weisewird 
erzielt, daB einerseits der Milchaustritt unter
brochen wird, ahnlich wie beim Saugen des 
Kalbes oder beim Handmelken, anderseits in
foIge der dauernden Diinnluft im Innenraum i 

der Melkbecher sich an die Zitze ansaugt. Aber der hier auftretende Druck 
anf die Zitze, der den Milchaustritt absperrt, ist etwas ganz anderes als der 
beim Handmelken oder beim Saugen des Kalbes anftretende Druck, der den 
Milchaustritt befordert. Die Firma Budach in Flensburg gibt allerdings fiir 
ihre Bauart "Moment" an, daB der Zitzengummi im 1. Takt die weite Form 
habe (Abb. 14 links) - wobei die bei i herrschende Diinnluft nicht imstande 
sei, Milch aus der Zitze herauszusaugen -, im 2. Takt die Zitze oben driicke (Abb. 14 

1) Burrell & Co. Ltd. in Little Falls N. Y., Prospekt der Burrell-Lawrence
Kennedy-Melkmaschine. Der Prospekt enthalt eine lehrreiche Geschichte dieser 
Melkmaschine. 
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rechts) - wobei unter gleichzeitiger Wirkung des Saugens und des Driickens 
der Milchaustritt erfolge. Diese VerhiiJtnisse sind aber noch nicht geklart. 
Klar ist nur, daB ein iiberall gleichstarker oder unten schwacherer Gummi 
(Abb. 10) hauptsachlich unten zusammengedriickt wird, dagegen ein oben 
schwacherer Gummi (Abb. 14) hauptsachlich oben zusammengedriickt wird. 

2. Dunn- und Pulslufterzeuger 
Um die Leistung der in Abb. 4 dargestellten Saugmaschine zu erh6hen, 

trieb man die Pumpe motorisch an, ordnete eine Pumpe fiir den ganzen Stall 
an, leitete die von ihr erzeugte Diinnluft durch eine Rohrleitung an die Stande 
und fiihrte sie durch Hahn und Gummischlauch zu den MelkgefaBen. Es traten 
schwerste Eutererkrankungen sowie Blutmelken auf. Der Versuch, durch 
ErmaBigung des Vakuums Abhilfe zu schaffen, bewirkte, daB die Maschinen 
zu viel Milch in der Kuh belieBen. Der bereits erwahnte SHIELDS fand eine Abhilfe, 
indem er das pulsartig unterbrochene Saugen bewuBt anwandte, das bei der 
einfach wirkenden Pumpe· in Abb. 4 sich in gewissem Grade von selbst ergeben 
hatte. Die Unterbrechung des Saugtaktes durch den Ruhetakt erm6glichte, 
beim Saugtakt eine starkere Luftverdiinnung ohne Schaden fiir die Euter an
zuwenden. 

Diese Ausfiihrungsform ist auch in Deutschland bekannt geworden in der 
Thistle-Melkmaschine 1). Diese ist in Abb. 11 schematisch so dargestellt, daB 

/JulJn/u/!· 
flum,oe 

IibhrklYun. 

r 

Abb. 11. Schema der Thistle·Melkmaschine 
m Muschelschieber, s Sicherheitsventll, r feines Verbindungsrohr 

die zu den Kiihen fiihrende Rohrleitung durch einen auf- und abgehenden 
Muschelschieber m bald mit dem Diinnluftbehalter, bald mit der AuBenluft 
verbunden wurde, und daB wahrend des Ruhetaktes eine geringe Luftverdiinnung 
in der Rohrleitung durch ein faines Verbindungsrohr r mit dem Diinnluft
behalter erhalten wurde. Aber auch hier war die Melkwirkung noch mangel
haft, weil die Pulstakte bei ihrem "\-Veg yom Erzeugungsort zu den Melk
bechern sehr erheblich an Kraft und Scharfe verloren. Daraus ergab sich die 
Notwendigkeit, entweder die Pumpe wieder wie in Abb. 4 fliegend an den 
jeweiligen Kuhstand zu stellen und so einzurichten, daB das Vakuum pulsartig 
wechselte, oder bei Anwendung einer feststehenden Pumpe und einer durch 
den Stall gehenden Rohrleitung dauernd Diinnluft bis an die einzelnen Kuh
stande heranzuleiten und hier zu unterbrechen. Die erstere Anordnung bietet 
grundsatzlich keine Schwierigkeit. Wohl aber die zweite. 

Da die Pulse sich in einer Rohrleitung auf gr6Bere Entfernung nicht geniigend 
scharf iibertragen, so verzichtete man zunachst darauf, Pulse in einer Rohr-

1) Beschrieben von BENNO MARTINY d.A.: Arbeiten der DLG., H.37. 1899. 
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leitung zu iibertragen. Man leitete von der Purnpe zu den MeIksatzen Diinn
luft und unterbrach sie hier durch den von LAWRENCE und KENNEDY erfundenen 
Pulsator. Die Grundform des Pulsators ist allgemein bekannt: Wenn in der 
Kiiche ein Topf mit siedendem Wasser auf dem Feuer steht und mit einem 
Deckellose zugedeckt ist, so tanzt der Deckel auf und ab, weil der Dampfdruck 
im Kessel bei geschlossenem Deckel steigt und bei hochgesprungenem Deckel 
fallt. Naheres enthalt der Abschnitt B a 2. Mit der Erfindung des Pulsators 
(etwa um die Jahrhundertwende) begann die eigentliche Entwicklung der 
MeIkrnaschine. 

1m Jahre 1915 fand die amerikanische Alfa-GeseIIschaft ein Mittel, urn 
die Pulse auf weite Entfernungen zu iibertragen, namlich den Pulsverstarker. 
Dieser wird auf Seite 386 beschrieben werden. 

3. Die sonstigen Teile und der Zusammenbau 
:ber Einraumbecher, der nur Pulsluft braucht, ist meist mit einer 

fliegenden Pumpe verbunden; eine Ausnahme ist z. B. die Burrell- (BLK-) 
Maschine, deren Einraumbecher iiber einen Pulsator an eine Diinnluftrohr
leitung angeschlossen ist. Der Zweiraumbecher, der sowohl Pulsluft als auch 
dauernde Diinnluft braucht, ist meist mit feststehender Pumpe und Rohr
leitung verbunden, sei es, daB die Rohrleitung nur ffir Diinnluft dient, und ein 
Pulsator am Melkzeug oder Melkeimer die Pulsluft erzeugt, sei es, daB an der 
Pumpe sowohl Diinnluft als auch Pulsluft erzeugt wird, und beide in 2 getrennten 
Rohrleitungen zu den Melkzeugen gefiihrt werden; eine Ausnahme ist z. B. 
die BIue-Ribbon-Maschine, deren Zweiraumbecher mittels eines kurzen Gummi
schlauchs iiber einen Pulsator an eine fliegende Pumpe angeschlossen ist. 

Beim Zweiraumbecher, welcher dauernd saugt, herrscht im Melkeimer 
wahrend des Melkens Diinnluft; der Eimer hat daher einen dicht schlieBenden 
Deckel mit Absperrhahnen. Beim Einraumbecher,' welcher mit Unterbrechung 
saugt, herrscht im Melkeimer gewohnliche Luft; zwischen Milchleitung und 
Melkeimer liegt ein Klappenventil, welches wahrend des Saugtaktes sich schlieBt, 
wahrend des Ruhetaktes aber sich offnet und die Milch in den Eimer flieBen 
laBt (vgl. unten B a 1, Abb. 13). 

B. Die Bauarlen der Melkmaschinen 
soweit sie in Deutschland verwandt werden 1). 

In Deutschland ist von den friiher eingefiihrten Fabrikaten nur noch die 
Wallace auf dem Markt; die iibrigen jetzt vorhandenen Fabrikate sind im 
Jahre 1925 oder spater eingefiihrt worden. 

Die ffir einzelne Bauarten vielfach angefiihrten Vorteile lassen sich heute 
meist noch nicht beurteilen. Wo sich Vor- oder Nachteile bereits erkennen 
lassen, werden sie nachstehend mit erortert werden. 

Die MeIkrnaschinen werden fast ausnahmslos durch einen kleinen Motor 
angetrieben, und zwar bei elektrischem AnschluB durch einen Elektromotor, 
sonst durch einen Benzolmotor. Die Ubertragung der Kraft auf die Melkzeuge 
geschieht durch Diinnluft, die durch eine Pumpe erzeugt wird. 

a) Die Erzeugung der Melkwirkung 
Die Art, wie die Melkwirkung erzeugt wird, bedingt den wesentlichen 

Unterschied zwischen den einzelnen Bauarten der Melkmaschinen. 

1) MARTINY: Der Stand der Melkmaschinen, Sonderabdruck aus Nr. 8 des 
Landw. Wochenbl. Kiel. 1928. 
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Die in Deutschland verwandten Melkmaschinen haben meist den Zwei
raumbecher mit Rohrleitung, seltener den Einraumbecher ohne Rohrleitung. 

1. Der Einraumbecher ohne Rohrleitung 
Das mit Einraumbechern ausgeriistete Melkzeug, durch Gummischlauch 

mit einer transportablen Pumpe verbunden, findet sich bei den Marken Harnis 
oder Holsten (Lizenz von 
Hinman) und der Marke Solo. 
Die Pumpe der Hinman gleicht 
etwa einer Fahrradpumpe 
(Abb. 12, 13). Der Kolben hat 
einen Lederstulp l (Abb. 13), 
der bei Bewegung nach rechts 
Luft durchlaBt, bei Bewegung 
nach links aber abdichtet. Da
durch entsteht im Gumini
schlauch und Melkbecher ein 
Wechsel von gewohnlicher Luft 
und Diinnluft. Der Grad der 
Luftverdiinnung kann durch 
ein Regelventil r verstellt 
werden. 1st dies geoffnet, so 
dringt beim letzten Tell des 
Saughubes Luft von auBen in 
den Zylinder und die Luft
verdiinnung verringert sich. 
Auch der AnschluB des Melk
eimers an den Gummischlauch 
ist in Abb. 13 dargestellt: 
Wahrend im Gummischlauch 
Diinnluft herrscht, wird die 
Klappe k durch den auBeren 
Uberdruck fest auf den Ventil
sitz gedriickt, so daB keine 
Luft aus dem Eimer in die 
Leitung treten kann; wahrend 
aber im Gummischlauch ge
wohnliche Luft herrscht, stOBt 
die Milch, die sich in der Ventil
kammer gesammelt hat, die 
Klappe auf und flieBt in den 
Eimer. Der Antrieb erfolgt bei 
Harnis oder Holsten durch einen 
Elektromotor, der mit der 
Pumpe zusammengebaut ist 
und in einer Hangebahn fahr
bar ist; bei Solo von Hand. 

Die Bauarten Harnis oder 
Holsten sind, infolge des Weg
fallens der Rohrleitung, bei 
kleineren Anlagen billiger als die 
nachstehend unter 2. beschrie-

Abb. 12. HARNIs·Melkmascbine 

Abb. 13 . HINMAN-;\Ielkmaschine 
Ie Klappe, 1 Kolben, r R egelventil 
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benen Bauarten. Die Bauart Solo ist iiberhaupt wesentlich billiger als jene, 
ganz besonders wenn auch auf der Weide gemolken werden soIl. Sie vermindert 
die Anstrengung im Vergleich zum Handmelken, so daB auch weniger geiibte 
Leute zu melken imstande sind. Sie bietet daher dem Landwirt eine billige 
Reserve, um im FaIle plOtzlicher iibertriebener Forderungen oder plOtzlicher 
Arbeitsniederlegung des Melkpersonals seine freie EntschluBfahigkeit zu wahren. 
Ob die Solo-Maschine schneller melkt als ein geiibter Handmelker, ist noch nicht 
gepriift. 

2. Der Zweiraumbecher mit Rohrleitung 
Das mit Zweiraumbechern ausgeriistete Melkzeug, welches iiber eine Puls

einrichtung durch Gummischlauch mit der Diinnluftleitung verbunden ist, 
die an eine feststehende Pumpe angeschlossen ist, findet sich bei den weitaus 
meisten in Deutschland benutzten Melkmaschinen. Der Melkbecher hat meist die 
in Abb. 10 dargestellte Form. Der PuIs wird bei fast allen Bauarten durch 
einen Pulsator er~eugt, bei Alfa durch einen Schieber an der Pumpe. 

Bauarten mit Pulsator 

Es gibt 2 Hauptarten des Pulsators: 
Einzelpulsator: Jeder Melkbecher hat einen besonderen Pulsator. 
Gruppenpulsator: Mehrere Melkbecher haben einen gemeinsamen-Pulsator, 

und zwar haben entweder die 4 Becher eines Melkzeugs oder die 8 Becher der 
beiden Me]kzeuge, die zu einem Melkeimer ge
horen, einen Pulsator; der letztere Unterschied 
wird in Abschnitt II. (Einzel- und Doppel
maschinen) besprochen werden. 

Einzelpulsator. Der Pulsator der Melk-
Z maschine "Momen.t" (Abb. 14) besteht im 

wesentlichen aus einer Ventilkugel K 2, die unter 
sich einen Eintritt fiir gewohnliche Luft, iiber 
sich einen Pulsraum z hat, welcher mit dem 

I' Diinnluft-lnnenraum ides Melkbechers durch 
ein feines Loch f verbunden ist. Die AuBenluft 
driickt die Kugel in die Hohe, erlangt dadurch 
Eintritt in den Pulsraum z und laBt in diesem 
den Luftdruck so weit steigen, daB die Kugel 

a Ruhetakt b lVIilcherguJ3takt unter Mitwirkung der Belastungskugel Kl her-
Abb. 14. Melkmaschine "Moment" von 

BUDACH, Flensburg, mit Pulsatoren untersinkt und den weiteren Zugang absperrt. 
1 feines Loch, i Innenraum, Nun entsteht, da die Luft aus dem Pulsraum z 

K, Belastungskugel, K, Ventilkugel, h L hI' f I fIb z Zwischenraum durc das oc eln in die Diinn u t eitung a -
flieBt, im Pulsraum z Diinnluft, so daB die AuBen -

luft die Kugel wiederum hochdriickt und das Spiel von vorne beginnen laBt. 
lndem die aus der Zitze kommende Milch durch die Diinnluftleitung flieBt, 
verengt sich deren wirksamer Querschnitt und verlangsamt dadurch den PuIs. Die 
Absicht ist hierbei, anfangs, wenn viel Milch kommt, den Pulsator langsamer 
laufen zu lassen und in dem MaBe, wie der MilchfluB nachlaBt, den PuIs zu 
beschleunigen; ferner auch leichtmelke Kiihe langsam, hartmelke schneller 
zu melken. Leider ist der Melktakt auBer vom Milchstrom auch noch von der 
GroBe der Zitze abhangig: lange dicke Zitzen werden schneller, kurze diinne 
langsamer gemolken; ferner wird der Melktakt langsamer, wenn der Melk
becher an der Zitze Nebenluft saugt. Daraus erklart es sich, daB bei einer sol chen 
Maschine der Gang sehr unregelmaBig sein kann und zwischen ganz wenig und 
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300 Pulsen je Minute schwanken kann. Gelegentlich bleibt bei Beginn des 
Melkens der Pulsator im Saugtakt stehen, so daB ein ununterbrochener Milch
strahl aus der Zitze austritt. Es ist daher sehr wichtig, daB der Melker seine 

.0 

~==Z:Z:Z:Z 

Maschine standig und genau beobachtet. Das ist nicht ganz leicht; denn das 
Pulsatorspiel ist nicht gerade augenfallig; und wenn der Melker nur 2 Maschinen 
bedient, so rouB er schon 8 Pulsatoren beaufsichtigen, wenn er aber in der bisher 
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iiblichen Weise mehr Maschinen bedient, so ist die Zahl der zu beachtenden 
Pulsatoren entsprechend groBer. Wenn man nach diesen Dingen sich bei Be
sitzern erkundigt, die die Maschine nicht selbst bedienen, so erhalt man oft 
eine falsche Auskunft, weil der Besitzer oft nichts davon erfahrt, wenn die Pulsa
toren stehen bleiben und durch Schiitteln oder Auswaschen wieder in Gang 
gebracht werden miissen. - Vorteilhaft ist am Pulsator der Maschine "Moment" 
die groBe Einfachheit und die Lage unmittelbar am Melkbecher, welche die 
Pulse in voller Scharfe auf den Zitzengummi wirken laBt. 

Gruppenpulsator. Als Beispiel sei der Pulsator der Melkmaschine "West
falia" beschrieben. Dieser hat in einem Zylinder Z einen Kolben K, der die 
Pulsleitung p, je nach seiner Stellung, bald mit der Diinnluftleitung d (Abb. 15a 
und d), bald mit der AuBenluft (Abb. 15b und c) verbindet, wodurch die 
Pulse hervorgerufen werden. Die Bewegung des Kolbens wird dadurch bewirkt, 
daB der da!lernd Init der Diinnluftleitung verbundene Kolbenkanal k durch 
den Schieber 8 bald mit der linken Zylinderseite (Abb. 15a und b), bald mit 
der rechten Seite (Abb. 15c und d) verbunden wird. Der Schieber 8 wird 
durch die Kolbenbewegung und den federnden Hammer h gesteuert, z. B. aus 
der Stellung der Abb. 15b in die der Abb. 15c gebracht. Das Ventil v dient 
dazu, durch Drosselung der in die Diinnluftleitung abflieBenden Luft die Be
wegung des Kolbens zu verIangsamen. 

Eine solche Verstellung des Pulses bei diesen Bauarten wird nicht, wie ofter 
behauptet wird, zum Zwecke "individuellen Melkens", also einer Anpassung 
an Hart- und Weichmelkigkeit vorgenommen, weil das zu umstandJich ware. 
Die Stellschraube dient vielmehr dazu, eine nicht gewollte Veranderung der 

Abb. 16. Alfa-Stallanlage 
a Dunnluftleitung, b Pulsleitung, c Vakkuummeter, d Sicherheitsventil, e'Vindkessel 

Pulszahl auszugleichen. Solche Veranderungen konnen durch Staub odeI' 
Feuchtigkeit odeI' Temperaturanderungen im Pulsator hervorgerufen werden. 
Wird del' Pulsator in einem kalten Raume aufbewahrt, so schlagt sich, wenn er 
in die Stalluft kommt, Feuchtigkeit an ihm nieder. Die kleinen Tropfchen 
bilden mit, Staubteilchen eine klebrige Masse, welche die Querschnitte verengt 
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oder bewegte Teile bremst und dadurch den Puls verlangsamt. Sind die 
Pulsatoren so eingerichtet, daB sie geolt werden miissen, so kann eine niedrige 
Temperatur auch durch Verdickung des Ols die Pulszahl vermindern. Die 
hierbei auftretenden Schwankungen sind bei den einzelnen Bauarten verschieden ; 
bei einer Bauart wurde festgestellt, daB bei einer Pulsatortemperatur von 
25° die Pulszahl doppelt so hoch war wie bei 5°. Wenn eine solche Maschine 
im Winter kalt aufbewahrt worden ist, so lauft sie beim Beginn des Melkens 
viel zu langsam. Der Melker muB also den Takt versteHen und dann im 
Verlauf des Melkens in dem MaBe, wie der Pulsator sich erwarmt, die Ver
steHung wieder riickgangig machen. 

Bauart mit PuIs lei tung 
Bei der Alfa-Melkmaschine (Abb. 16) wird der PuIs gleich an der Pumpe 

erzeugt und durch 'line besondere Rohrleitung bis an die Kuhstande geleitet. 
Die Alfa-Anlage ist daher auBerlich daran kenntlich, daB 2 Rohrleitungen neben-

Abb.17 a 

Abb.17b 
Abb. 17 a und b. Schnittschema oiner Alia·Anlage in zwei St ellungen 

d Dunniuftleitung, b DimnluftbehaIter, k Kolben des Pulswecbsler s , m K a nal im 
Pulswecbslerkolben, p Pumpe, r Pulsleitung, 8 Schieber 

einander liegen. Die Diinnluftleitung a steht standig in Verbindung mit dem 
Diinnluftbehalter (Windkessel), aus welchem die stetig laufende Luftpumpe 
Luft heraussaugt. Die Pulsleitung b steht abwechselnd mit der Pumpe und 

Handbucb der lImcbwirtscbaft 1/2 25 
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mit der AuBenluft in Verbindung. Dieser Weehsel wird bewirkt durch den 
Schieber 8, der in der Stellung der Abb. 17 a Diinnluft, in der Stellung 
der Abb. 17 b gewohnliche Luft in der Pulsleitung erzeugt. Da die Pulse sich 
in der Rohrleitung auf groBere Entfernungen nicht in voller Scharfe fortsetzen, 
so wird in die Pulsleitung etwa alle 10m ein Pulsverstarker eingebaut. Der Pulsver
starker hat im Prinzip die gleiche Wirkungsweise wie der Pulswechsler, der sich 
unmittelbar unter den 4 Melkbechern befindet. Abb. 17 a und b veranschaulichen 
den Pulsverstarkungsvorgang beim Pulswechsler: Ein Kolben K wird durch die 
Pulsluft des Rohres r hin llnd her bewegt, wodurch er z. B. den Zwischenraum 
des rechten Melkbechers, Abb. 17, bald mit der Diinnluftleitung d (Abb. 17 a), 
bald mit AuBenluft durch Offnung 0 und Kanal m (Abb. 17 b) in Verbindung 
bringt. Herrscht in der Pulsleitung r Diinnluft (Abb. 17 a), so treibt der auBere 
Luftdruck den Kolben nach reehts; herrseht in ihr gewohnliche Luft, so treibt 
diese, da der Kolben reehts eine groBere Stirnflaehe als links hat, den Kolben 
unter Uberwindung des auBeren Luftdrucks nach links. Auf diese Weise wird 
eine hin und her gehende Bewegung des Kolbens erzeugt, deren Taktzahl mit 
der des Sehiebers 8 ubereinstimmt. Diese Bewegung wird benutzt, um von neuem 
Pulse zu erzeugen. Dureh solche Pulsverstarker ist es moglieh, die Pulse in 
belie big langen Rohrleitungen scharf bis zum Ende fortzupflanzen, natiirlich 
unter Verbrauch von Diinnluft, also sehlieBlich von Kraft. 

Die Zahl der Melkpulse ist bei der Alfa nicht verstellbar, sondern nur von 
der Geschwindigkeit des an die Pumpe angesehlossenen Sehiebers, also von 
der Motorgeschwindigkeit abhangig. Staub u. dgl. kann also keine falsche 
Pulszahl des Pulswechslers hervorrufen, wohl aber ihn zum Stehen bringen. 

Einzelheiten 
der Anlagen mit Zweiraumbeeher und Rohrleitung 

Die fiir aIle Anlagen notwendige Pumpe ist entweder eine Drehkolben
pumpe (AHa) oder eine doppelt wirkende Kolbenpurnpe (z. B. Alo) oder eine 
einfach wirkende Purnpe (z. B. Roth). 

Urn bei dem unregelrnaBigen Verbraueh von Diinnluft ohne Veranderung 
der Pumpenleistung stets die riehtige Luftverdiinnung zu haben, bemiBt man 
die Pumpe wesentlich groBer und beseitigt den UberschuB an Diinnluft dureh 
ein Sicherheitsventil 8 (Abb. 11, Seite 379 [Thistle]), welches fiir gewohnlich 
AuBenluft in die Diinnluftleitung einstrornen laBt, sich aber im Bedarfsfall 
mehr oder weniger schlieBt, narnlich wenn der Verbraueh an Diinnluft sehr 
groB ist und infolgedessen die Luftverdiinnung in der Leitung verrnindert 
wird. 

Urn kleinere UnregelrnaBigkeiten irn Diinnluftverbrauch auszugleichen, 
baut man in die Diinnluftleitung einen Diinnluftbehalter (Windkessel, Abb. 16e) 

ein. Dieser dient auch zur Aufnahrne von Schwitz
wasser. Bei einer einfach wirkenden Purnpe muB 
er groBer sein als bei einer ununterbrochen wirkenden 
Purnpe. 

Milchschaurn und -dampf, die aus dem Melk
eirner in die Diinnluftleitung gesaugt werden, bilden 
in dieser einen Niederschlag, welcher von der 

Abb. 18. RiickschIagventil Rohrwandung Schmutz und Keime aufnirnrnt. Urn 
der Alfa-l\1elkmaschine 

zu verhindern, daB dieser Niederschlag wahrend des 
Melkens in den Eimer zuriickflieBt, wird in den IEirnerdeckel ein Riickschlag-
ventiI eingebaut (Abb. 18). -
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b) Ortsfeste und beweglicbe Melkanlagen 
Neuerdings werden auch bewegliche Stallmelkanlagen in 

angeboten. Man unterscheidet fahrbare (Abb. 19 a), tragbare 
und auf Drahtseilen oder Schienen rollende 

Deu tschland 
(Abb . 19b) 

(Abb. 12) Melkanlagen. Diese beweglichen An
lagen sind in Anschaffung und Betrieb billiger 
also die ortsfesten Melkanlagen und sind hier
durch fur K lein- und Mittelbetriebe, die den 
weitaus uberwiegenden Anteil der KauferschaIt 

darstellen, besonders geeignet. Sie sind meist so 
eingerichtet, daB man gleichzeitig 2 Kuhe melken 
kann, und kosten betriebsfertig etwa 800 bis 900 
Mark, wahrend die kleinste ortsfeste Melkanlage 
etwa 1300 Mark kostet. Der Strombedarf der 
beweglichen Melkanlagen betragt nur etwa 1/3 
der ortsfesten Melkanlagen, was namentlich in 
Gegenden mit hohen Strompreisen sehr er
wiinscht ist. Als weiterer Vorteil der beweglichen 
Anlagen ist der Fortfall der Rohrleitungen zu 
vermerken, die bei der N euanlage einen Monteur 
erfordern und von Zeit zu Zeit gereinigt werden 
mussen. Bewegliche Anlagen liefern die Firmen: 
Alfa-Laval, Berlin; Alo-Separat.or G. m. b. H., 
Berlin; Rudloff, Hamburg (Abb. 19b); Ramesohl 
& Schmidt, Olde i. W. (Abb. 19 a). 

Abb. 19 fl.. Fahl'bal'e 
K lc in-Melkanlag<: 
.. We tfa.lia" von 

Rnme ohl & Schmidt 
a. C., Olde 

Abb.19b 
Tragba.re Klein-Melkanlage del' 

Firma Rudloff, HambUl'g 

c) Einzel- und Doppelmascbinen 
Bei den Einzelmaschinen milkt man jeweils nur 1 Kuh in einen Melk

eimer, bei den Doppelmaschinen gleichzeitig 2 nebeneinanderstehende 
Kuhe in denselben Eimer. Doppelmaschinen sind nur bei Gruppen-Pulsatoren 
ublich. Sie bieten den Vorteil, daB fur 2 Kuhe nur 1 Pulsator gebraucht 
wird. Aus der weiten Verbreitung der Doppelmaschinen mochte man ver
muten, daB sie wirtschaftlicher als die Einzelmaschinen sind. In Wirklichkeit 
durfte aber die Verbreitung auf der leichteren Verkauflichkeit beruhen. Der 
Kaufer glaubt namlich leicht, daB 1 Doppelmaschine 2 Einzelmaschinen 

25* 
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gleichwertig ist. Das ist nicht der Fall. Doch werden vielfach die betriebs
technischen Nachteile des Doppelmelkeimers gegeniiber dem Einzeleimer in 
der Praxis nicht schwer empfunden. Sie seien nachstehend kurz mitgeteilt. 

1. 1 Doppelmelkeimer leistet nicht ebensoviel wie 2 Einzeleimer, da die 
Melkdauer der Kiihe sebr verschieden ist, und das Melkzeug der friiher fertig 
gemolkenen Kuh so lange unausgenutzt bleibt, bis die andere Kuh ausgemolken 
ist. - Kann bei Erkrankung einer Kuh diese nicht mit der Maschine ge· 
molken werden, so bleibt das eine Melkzeug wabrend des Melkens der gesunden 
Kuh unbenutzt. - Wird am Ende des Maschinenmelkens das Euter gewalkt, so 
muLl das Melkzeug des zuerst gewalkten Euters so lange pausieren, bis da,s andere 
Euter gewalkt ist. 

2. Besonders wahrend der Eingew6hnungszeit ist del' Betrieb mit Doppel
melkeimern schwieriger, weil die Kiihe nicht ruhig stehen und beim Wegtreten 
leicht das Melkzeug abreiLlen. SpateI' gewohnen sich die Tiere und stehen dann ruhig. 

3. Beim Probemelken muLl man in den Doppelmelkeimer ein Einsatzgefail 
einsetzen, urn die Milch beider Tiere getrennt zu erhalten; dies ist etwas umstand
lich und fiibrt auch leicht zu Verwechslungen. 

C. Die Weide-Melkanlagen 
a) Ortsfeste Weide-Melkanlagen 

In Schuppen mit offenen oder geschlossenen Seitenwanden befinden 
sich Krippen und Gitter, mit welchen die Kiihe festgehalten werden. Zweck

maBig ist es, die auch beim Hand-

/ , 

J1I e I 0' e melken ofter benlltzte Vorkoppel anzu
wenden (Abb. 20). Die Kiihe werden 
vor dem Melken in die V orkoppel ge
trieben, kommen von hier in den 
Melkschuppen und von diesem, so-

f/or/ropp". bald sie gemolken sind, in die Haupt
koppel. Hierbei sind die noch nicht 
gemolkenen Kiihe von den bereits ge
molkenen stets getrennt. 

b) Versetzbare Weide
Melkanlagen 

Abb.20 

Will man nicht wahrend des 
ganzen Sommers an derselben Stelle 
der Weide melken, sondern nach Ver
lauf einiger Zeit an eine andere Stelle 
hiniiberwechseln, so kann man sich 

Melkschuppen mit Vorkoppel . billi II di s R 
k Krippen, m Motor, p Pumpe, r Rohrleitung eIne ge, a er ng gegen egen 

nicht geschiitzte Einrichtung schaffen, 
indem man an der betreffenden Stelle einen Zaun setzt und an diesem die 
Rohrleitung befestigt (Abb. 21); Motor und Pumpe werden auf eine Schleife 
gesetzt (Abb. 22) und an den Zaun herangebracht. 

c) Melkwagen 
Ein Melkwagen (Abb. 23) ermoglicht, ohne weiteres die Stelle, an welcher 

gemolken werden soll, zu wechseln. Motor und Pumpe befinden sich im Innern 
des Wagens. Die Kiihe werden auEen am Wagen angekettet und dann gemolken. 
Der Wagen kann auch mit Regenschutz versehen werden (Abb. 24). 



Melkmaschine und Leutefrage 

D. Beurteilung der Melkmaschinen 
a) Melkmaschine und Leutefrage 

389 

Von den vielen Grunden, die fUr die Anschaffung von Melkmaschinen 
angegeben werden, ist nur einer bedeutungsvoll, namlich die Schwierigkeit, 
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das Melken mit der Hand zu erledigen. Diejenigen Landwirte, welche durch 
bezahlte Leute melken lassen, haben oft die groBte Not, brauchbares Melk
personal zu bekommen, und mussen in dieser Verlegenheit oft mit ungeeigneten 
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Leuten vorliebnehmen; soweit sie Schweizer halten, miissen sie oft darauf 
verzichten, Herr im Stall zu sein. Diejenigen kleinen Landwirte aber, welche 
selbst melken oder durch ihre Familienmitglieder melken lassen, empfinden 

die anstrengende Hand
melkarbeit als schwere Be
lastung. 

Mit der Maschine aber 
ist das Melkenkeine Schwer
arbeit. Zwar soll jede Kuh 
nach Abnehmen der Ma
schine mit der Hand nach-

~~~~~~~~~§~~~~~~~~§~~ gemolken werden. Aber das 4;.,.,rloE;.------- - -,;.;io *0 dauert nicht lange. Darum 

'I ' 

Abb. 22. Motor und Pumpe auf Schleife 

benotigt man beim Ma
schinenmelken zwar einen 
Menschen im Stalle, der 
das Handmelken versteht; 
aber dieser braucht nicht 
stark zu sein und braucht 
sich nicht anzustrengen. 

Anderseits ist es vor
gekommen, daB gerade 

nach Anschaffung einer Melkmaschine Schwierigkeiten in Form von 
Maschinenstorungen und Euterkrankheiten auftraten, wei! die betreffenden 
Schweizer die Maschine als Konkurrenz betrachteten und sabotierten. Wenn 
diese Verhaltnisse auch besser geworden sind, indem eine wachsende Zahl von 

Schweizern erkannt hat, 
welchen V orteil die Ma
schine ihnen durch Steige
rung der Leistungsfahig
keit bringt, so ist es doch 
immer noch notig, darauf 
hinzuweisen, daB jeder 
Landwirt vor Anschaffung 
einer Melkmaschine sich 
dariiber klar sein muB, ob 
die Bedienungsleute willig 
zur Maschine sind und 
gern mit ihr arbeiten 
wollen. 1m iibrigen stellt 
das Maschinenmelken keine 
weiteren Anforderungen als 
Verstandnis fUr Vieh und 
Maschine sowie Gewissen
haftigkeit bei Bedienung 
und Reinigung der Ma-

Abb. 23. Alfa-Melkwagen schine. Da die Sorgsam-
keit der Bedienung in 

Kleinbetrieben meist groBer ist als in GroBbetrieben, so ist es verstandlich, 
daB die Melkmaschinen in Kleinbetrieben groBeren Erfolg haben und ver
breiteter sind und daB die DurchschnittsgroBe der mit Melkmaschinen aus
gestatteten StaDe etwa 20 Kiihe betragt. 
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b) Einfluf3 der Maschine auf die Gesundheit der Euter 
AuBerlich behandelt die Maschine das Euter sehr mild. Sie bringt Wunden 

oder Warzen an den Zitzen zum Verschwinden. Sie hat auf die Euter bei Maul
und Klauenseuche einen sehr giinstigen EinfluB, da sie vielfach ein Durchmelken 
ermoglicht. 

Beziiglich des 1nnern des Euters aber verlangt die Anwendung der Melk
maschine groBe Vorsicht, da sie chronische Mastitis leicht in akute verwandelt. 

Abb. 24. Alo·Melkwagen 

Die chronische Mastitis ist sehr verbreitet und umfaBt nach der Schatzung 
Sachverstandiger in Deutschland etwa 20 % aller Kiihe. Sie ist auBerlich nicht 
sichtbar. Die betreffenden Kiihe erscheinen auBerlich gesund und konnen als 
krank nur durch wissenschaftliche Untersuchung der Milch erkannt werden, 
.die unter dem Mikroskop das Vorhandensein von Eitererregern ("Mastitis
Streptokokken" ) zeigt. Solche Kiihe behalten zum Teil bei weiterem Hand
melken den vollen, oft recht hohen Milchertrag, konnen aber beim Maschinen
melken wasserige, flockige, eitrige Milch geben, im Milchertrag nachlassen und 
sogar die Milch verlieren, so daB sie nur noch Schlachtwert behalten. 1st eine 
Maschine fehlerhaft oder werden bei ihrer Anwendung grobe Fehler gemacht, 
so konnen auch gesunde Kiihe euterkrank werden. 

Wer sich iiber diese Verhaltnisse aus Mitteilungen der Praxis unterrichten 
will, bekommt leicht ein falsches Bild, da die Stallbesitzer grundsatzlich eine 
begreifliche Neigung haben, ihre Milch als gut anzusehen. Die Beziehungen 
:zwischen Melkmaschinen und Euterkrankheiten sind erst in letzter Zeit klarer 
,erkannt worden, und die Praxis fangt erst an, die Folgerungen daraus zu ziehen. 
Entsprechende Anweisungen werden im Abschnitt E. gegeben werden. 

c) Einfluf3 der Maschine auf den Ertrag 
Wenn beim Maschinenmelken die Kiihe gesund bleiben, was der Landwirt 

neute im allgemeinen in der Hand hat, so ist der Milchertrag und der Fett
ertrag etwa ebenso groB wie beim Handmelken. Treten akute Eutererkrankungen 
auf, so vermindert sich im allgemeinen der Ertrag. Eingehende Untersuchungen 
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hieriiber sind vom Verfasser im Auftrage des Reichskuratoriums fiir Technik 
in der Landwirtschaft gemacht worden l ). 

d) Einflu:f3 der Maschine auf Sauberkeit, Kelmgehalt und 
Haltbarkeit der Milch 

Sauberkeit, Keimgehalt und Haltbarkeit der Milch sind in iiberwiegendem 
MaBe von der Sorgfalt abhangig, mit der die Milch gewonnen und weiter· 
behandelt wird. Bei einem Vergieich zwischen Maschinenmelken und Hand· 
melken ist es sehr schwer, den Grad der Sorgfait bei den beiden Melkarten 
gegeneinander abzuwagen. Daraus erklart es sich, daB es noch nicht moglich 
ist, dem Kaufer einer Melkmaschine zu sagen, ob er erwarten kann, daB nach 
Einfiihrung der Maschine die Milch sauberer, keimarmer und haltbarer sein 
wird. Man kann aber iiber die bei Anwendung der Melkmaschine gewonnene 
Milch etwa folgendes sagen: 

Allgemein: Die beim Handmelken geltenden RegeIn geiten auch bei An· 
wendung der Melkmaschine, da ja nachgemolken werden solI, wenn auch nur 
verhaltnismaBig kurze Zeit. 

Sanberkeit: Die Melkmaschine hat den Vorteil, daB die Milch in geschlossener 
Leitung aus der Zitze in den vollstandig geschlossenen Eimer flieBt. Bei An· 
wendung der Melkmaschine ist aber zu beachten, daB der Maschinenmelker 
sich die Hande an einzeInen Teilen der Maschine beschmutzen kann. 

Keimgehalt: Derjenige Melkmaschinenbesitzer, welcher sich nach den 
auf S. 396, angegebenen Reinigungsvorschriften richtet, die ungefahr den Vor· 
schriften der Firmen entsprechen, wird im allgemeinen mit niedrigen Keim· 
zahlen rechnen diirfen; derjenige, der hinter diesen Vorschriften zuriickbleibt, 
wird mit sehr hohen Keimzahlen zu rechnen haben; derjenige aber, der 
in der Reinigung und Entkeimung weiter geht, darf eine sehr keimarme 
Milch erwarten 2). . 

Haltbarkeit: Wer iiber Sauerwerden der maschinenermolkenen Milch zu 
klagen hat, sollte die Ursache zunachst nicht im Maschinenfabrikat, sondern 
in mangelhafter Reinigung suchen. 

e) Leistung 
In der Praxis rechnet man auf 1 Mann etwa 3 Einzelmaschinen oder 

2 Doppelmaschinen. Der Mann braucht fiir das Maschinenmelken sowie fiir 
das Walken und Nachmelken der Euter von II Kiihen etwa 1 Stunde. Vor
versuche haben das Bild ergeben, daB 1 Mann, wenn er auch nachmilkt, bei voller 
Anstrengung im allgemeinen nicht mehr ala 2 Melkzeuge ausnutzen kann; hat 
er mehr als 2 Melkzeuge zu bedienen, so sinkt die gesamte Melkdauer der Kiihe 
im allgemeinen nioht und es arbeiten die Melkzeuge einfach nutzlos langer an 
den Kiihen, wobei mit der Gefahr der tJberanstrengung der Euter gerechnet 
werden muB. Man darf daher annehmen, daB die in der Praxis oft getroffene 
Anordnung von 4 Melksatzen fiir 1 Person unwirtschaftlich ist. Der Anschaffung 
und Aufrechterhaltung von Ersatzteilen solI damit natiirlich nicht widersprochen 
werden. 

I) Prfilungsergebnisse 
1m Auftrage der Deutschen Landwirtschafts- Gesellschaft in Berlin sind 

im Winter 1927/28 die Fabrikate Alfa, Pine·Tree, Roth, im Sommer 1928 

1) KUTze Berichte: RKTL-Berichte, Nr. 2 und 6, S. 6 und 27. Berlin. 1928. 
2) In Schweden wird deshalb die maschinengemolkene Milch stellenweise teUTer 

bezahlt. 
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die Fabrikate Alo, Frede, Moment und Westfalia gepriift worden. Die 
Fabrikate Alfa und Alo standen zur Einzelpriifung, bei welcher das Ergebnis 
nur in einem Bericht niedergelegt, nicht aber durch eine Preiserteilung gekenn
zeichnet wird. Die iibrigen Maschinen standen zur V orpriifung; sie wurden 
als neu und beachtenswert anerkannt und erhielten die bronzene Denkmiinze. 
Die 7 Priifungsberichte sind veroffentlicht in Stiick 13 (1929) der Mitteilungen 
der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft. Alo wurde nachtraglich zur Vor
priifung gestellt und erhielt die bronzene Denkmiinze der DLG. (Stiick 6, 1930, 
der Mitteilungen der DLG.). Die Maschinen haben samtlich befriedigt. 

Eo, RatschUige fur Anschaffung und Betrieb von 
Melkmaschinen 

a) Vor dem Kant der Melkmaschine 
1. Frage der Anschaffung 

Wer zum Handmelken gute Leute in ausreichender Zahl hat, bleibt im all
gemeinen zweckmaBigerweise beim Handmelken. Wo aber das Melkpersonal 
zu Klagen AnlaE gibt und geeignetes Melkpersonal nur schwierig beschafft 
werden kann, ferner wo der Besitzer oder seine Angehorigen selbst melken 
wollen, da kommt die Anschaffung einer Melkmaschine in Betracht. Wenn 
ein Landwirt sich nun eine Melkmaschine anschaffen will, so soll er, falls er mit 
hausfremdem Melkpersonal arbeitet, sich vor dem Kauf Klarheit dariiber 
verschaffen, ob die fiir die Bedienung der Melkmaschine in Aussicht ge
nommenen Personen ohne Zwang gern mit der Maschine arbeiten wollen, das 
Handmelken verstehen und zuverlassig sind. 

2. Eignung der Kiihe zum Maschinenmelken 
Der Landwirt soIl die zum Maschinenmelken bestimmten Kuhe vor dem 

Kauf der Maschine durch den Tierarzt untersuchen lassen und unter dessen 
Vermittlung Milchpro ben j edes einzelnen Striches dieser Kiihe an ein Bakterio
logisches Institut (im allgemeinen an das seiner Landwirtschaftskammer) ein
senden. Das geschieht (nach SCHMIDT-HoENSDORF) in folgender Weise: 

Bevor das Melken im Stall beginnt, milkt man von jeder Kuh die ersten 
2 bis 3 Striche aus jedem Viertel in die linke Handflache und pruft, ob die Milch 
unverandert oder waBrig oder grieBig oder flockig oder eitrig oder eitrig-blutig 
ist. Dann milkt man zum Zwecke spaterer bakteriologischer Untersuchung 
aus jedem der 4 Viertel der Kuh 100 bis 200 cm3 in eine besondere Flasche 
(weiBe Arzneiflasche, die man vorher ausgekocht hat) und kiihlt die Milch sogleich. 
1st die Untersuchung dieser Proben nicht mehr am selben odeI' nachsten Tage 
moglich, so setzt man auf 100 cm3 Milch etwa 3 Tropfen Formalin zu. Sobald 
man mit einer Kuh fertig ist, wascht man sich die Hande grundlich in einer 
% %igen Chloramin- oder Kaporit16sung. 

Nun laBt man die Tiere melken. Darauf untersucht man die Euter, was 
vorher wegen der prall en Fiillung mit Milch nicht moglich war: Man besichtigt 
und durchtastet das Euter und die zugehorigen Lymphknoten, um festzustellen, 
00 vielleicht einzelne odeI' mehrere Viertel verkleinert oder vergroBert sind, 
oder das Eutergewebe sich ganz odeI' teilweise hart anfiihlt oder am Zitzen
grund Knoten aufweist. Hierbei befragt man das Melkpersonal, ob es Verande
rungen an den Eutern odeI' an del' Milch bemerkt hat. 

Der Untersuchungsbefund und die vorhin genommenen Milchproben werden 
an das Bakteriologische Institut gesandt, damit sie dort bakteriologisch unter-
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sucht werden, und zwar im allgemeinen auf Farbabweichungen, pathologischen 
Zellgehalt (Eiter, Blut) und Gehalt an Krankheitserregern eventuel1 mit AnschluB 
von Kulturversuchen und biologischen Untersuchungen. 

Die bei dieser Untersuchung als krank befundenen Kiihe sind im allgemeinen 
vom Maschinenmelken auszuschlieBen. Inwieweit die Tiere abzusondern, zu 
behandeln oder auszumerzen sind, verordnet der Tierarzt. 

Also: Handmelkprobe, sofort anschlieBend Probenahme in Flaschen, Aus
melkenlassen, klinische Untersuchung, Milchproben zur Laboratoriumsunter
suchung einsenden, Durchfiihrung der den Untersuchungsergebnissen ent
sprechenden MaBnahmen. 

3. Wahl des Motors 

Ala Antriebskraft ist Elektrizitat am bequemsten und daher am vorteil
haftesten. Leider kommen aber einzelne Klagen aus der Praxis, daB der Strom 
bisweilen ausbleibt. Das ist sehr gefahrlich. Denn wenn der Landwirt infolge 
der Maschinenanwendung die Zahl der Melker verringert hat, so kann es vor
kommen, daB er bei Stillstand der Maschine die Milch nicht mehr voll zum 
Zuge abliefern kann. Er muB sich daher, falls er schon bisher StromanschluB 
hatte, iiberlegen, ob der Strom immer so regelmaBig gekommen ist, daB groBere 
Schaden durch Stillstand nicht zu befiirchten sind; wenn er noch keinen AnschluB 
hatte, so muB er sich bei Nachbarn erkundigen. Erscheint die Stromlieferung 
nicht geniigend zuverlassig, so tut er gut, entweder statt des Elektromotors 
einen Benzolmotor zu wahlen und dessen Unbequemlichkeit in Kauf zu nehmen 
oder sich so einzurichten, daB er in seiner Wirtschaft einen zur Melkmaschinen
anlage passenden und an sie ohne weiteres anschlieBbaren Benzolmotor ver
wendet, den er bei Ausbleiben des Stromes an Stelle des Elektromotors setzen 
kann. 

b) Einrichtung der Melkmaschinenanlage 
Um die Maschine bequem reinigen zu konnen, tut der Landwirt gut, neben 

dem Stall einen Reinigungs- und Aufbewahrungsraum anzulegen, in welchem 
kaltes und warmes Wasser zur Verfiigung steht. In diesem werden die Maschinen 
gereinigt und die Melkeimer aufbewahrt. ZweckmaBig bringt man in diesem 
Raum auch, falls es sich um eine ortsfeste Melkanlage handelt, den Motor 
und die Pumpe unter, um das Gerausch dieser Maschinen yom Stall fernzuhalten 
und den Motor gegen die feuchte Stalluft zu schiitzen. Dieser Raum kann auch 
mit der Milchkammer vereinigt werden. Steht neben dem Stall kein Reinigungs
und Aufbewahrungsraum zur Verfiigung, in welchem Motor und Pumpe Auf
stellung finden konnen, und will man das Motor- und Pumpengerausch yom 
Stall fernhalten, so wird gelegentlich Pumpe und Motor oberhalb des Stalles 
auf dem Bodenraum aufgestellt. Hierbei miissen Motor, Pumpe und Boden
leitung gegen Kalte geschiitzt werden. Sonst gefriert das in der Boden
leitung oder im Windkessel sich bildende Kondenswasser und verringert 
die Rohrleitungsquerschnitte, so daB in der Stalleitung nicht mehr geniigende 
Luftverdiinnung erreicht wird, falls nicht schwerere Schaden eintreten. 

c) Betrieb der Melkmaschine 
1. Das Einmelken 

Das Maschinenmelken beginnt damit, daB der Einmelker der Verkaufer
firma das Personal anlernt. Bevor der Einmelker mit dem Melken beginnt, 
hat der Landwirt, falls er auch solche Tiere an die Maschine nehmen will, die 
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nicht ganz einwandfrei sind, diese dem Einmelker zu bezeic!men. Nunmehr 
hat er sich vom Einmelker an Hand der Gebrauchsanweisung die Anlage und 
Reinigung erklaren zu lassen und in dessen Gegenwart samtliche Handgriffe 
zu erlernen. 

2. Der Dauerbetrieb 
Die nachstehend fiir den Dauerbetrieb angegebenen Regeln enthalten 

das Grundsatzliche. Einzelheiten sind in der von der Firma gegebenen Ge
brauchsanweisung nachzulesen. 

Die Beaufsichtigung des Melkens 

Wenn der Einmelker gegangen ist, hat der Landwirt den Betrieb genau 
zu iiberwachE\n, da!!lit die Vorschriften auch wirklich erfiillt werden. 

Die Kiihe 

Eigentlich sollen nur bakteriologisch einwandfreie Kiihe (siehe a, 2) mit 
der Maschine gemolken werden. Unter besonderen VorsichtsmaBregeln kann 
man aber auch chronisch kranke oder verdachtige Kiihe, d. h. Kiihe mit auBerlich 
nicht erkennbarer Euterkrankheit, an die Maschine nehmen. Man soli dann 
aber diese Kiihe von den einwandfreien getrennt aufstellen und hinter diesen 
melken, damit nicht eine an den kranken Kiihen benutzte Maschine ohne Reini
gung an die gesunden kommt, da sonst Gefahr der Ansteckung besteht. Ferner 
solI man die Euter der kranken Kiihe besonders sorgfaltig beobachten und soli 
bei der geringsten Euterentziindung oder Milchveranderung die betreffende 
Kuh von der Maschine absetzen, mit der Hand melken und nach tierarztlicher 
Vorschrift behandeln. Sobald das Euter und die Milch keine ji,uBerlich erkennbare 
Veranderung mehr zeigen, kann man die Kuh wieder versuchsweise mit der 
Maschine melken. 

Wenn Kiihe neu eingestellt werden, so muB der Besitzer, ehe er sie an die 
Maschine nimmt, ihre Milch bakteriologisch untersuchen lassen, wie dies im 
Abschnitt a, 2 angegeben wurde. 

Das Melken 

Bevor man die Melkbecher an die Zitzen ansetzt, melkt man aus jeder 
Zitze den ersten Strich mit der Hand. In der Praxis ist allgemein iiblich, diese 
Milch einfach in die Streu zu melken. Von wissenschaftlicher Seite wird aber 
empfohlen, sie in ein kleines GefaB zu melken, da kranke Milch, in die Streu 
gemolken, die ZitzenkaniiJe der betreffenden Kuh oder ihrer Nachbarkuh infi
zieren kann. - Nach dem Abnehmen der Maschine hat man die Kuh von Hand 
nachzumelken 1); ich kenne keine Maschine, die jede Kuh jedesmal vollstandig 
rein ausmilkt. Dagegen erscheint es, nach einem vorliegenden Versuch, nicht 
notig, daB man nach dem Aufhoren des Milchstromes im Schauglas (meist etwa 
nach 4 bis 5 Minuten) die Maschine noch an der Kuh laBt und das Euter walkt. 
Nimmt man die Maschine sogleich ab, setzt sie an die nachste Kuh und melkt 
die erstere Kuh nach, so wird die Leistung des Melkers, besonders aber die der 
Maschine, erhoht. Bei den Doppelmaschinen, bei denen gleichzeitig 2 Kiihe 
an einen MeJkeimer angeschlossen sind, ist darauf zu achten, daB die schneller 

1) Wird bei arbeitenden Maschinen das Euter massiert, so kann mit einer 
durchschnittlichen Nachmilchmenge von 0,25 kg je Kuh und Gemelk gerechnet 
werden. 
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ausgemolkene Kuh nicht etwa noch Uill10tigerweise weitergemolken wird, bis 
die andere Kuh auch fertig ist: Man schlieBt fiir die erste Kuh die Diinnluft
zuleitung auf dem Melkeimer und nimmt die Becher abo 

Die Sauberkeit beim Melken 

Wenn man saubere Milch gewinnen will, was insbesondere bei Lieferung 
von Vorzugsmilch wichtig ist, so saubert man die Euter griindlich unter Be
nutzung von viel Wasser, was natiirlich nur tunlich ist, wenn die Kiihe vor 
Zugluft geschiitzt werden. Wenn der Melker seIber die Melkeimer ausgieBt, 
so solI er sich darnach jedesmal die Hande abspiilen, wei! er unter die schmutzige 
Unterkante fassen muBte. Die Wechseleimer, die man benutzt, um gleich beim 
Vollwerden eines Eimers den Deckel auf einen leeren Eimer aufsetzen zu konnen, 
ehe der volle Eimer ausgeschiittet ist, sollen besondere Deckel haben, damit 
kein. Staut in sie hineinfallt. Dazu kommen, da ja mit der Hand nachgemolken 
werden muB, noch die Regeln, die fiir sauberes Handmelken gelten: Der Melk
schemel solI angeschnallt sein. Vor jedem Anfassen der Zitzen solI sich der 
Melker die Hande abspiilen. 

Die Reinigung der Maschine 

Gegen mangelhafOO Reinigung der Maschine mull man mit allem Nachdruck 
angehen. Sie bewirkt eine Infektion der Milch (und wenn Klagen fiber saure 
filch kommen, so priife man zunachst die Sauberkeit der Maschine). Sie ruft 

aber auch Betriebsstorungen hervor, indem die Pulsatoren oder Pulswechsler 
unregelmallig gehen oder stehenbleiben, und sie erhoht die 
Kosten, da der Zitzengummi angegriffen wird. Die Haupt
regeln sind folgende: 

Sofort nach dem Melken sind die Gerate mit kaltem 
Wasser vorzuspiilen, damit die Milch nicht festklebt, mit 
warmem Wasser griindlich zu biirsOOn, mit heiBem Wasser 
nachzuspiilen und dann zum Trocknen an einem geschiitzten, 
abel' luftigen Ort aufzusOOllen. Die :1aschine ist durchzu
spiilen, indem man die Melkbecher in reines, kalOOs Wasser 
eintaucht und die Maschine in Gang setzt (Abb. 25). Dann 
bringt man die Schlauche und Melkbecher in den Aufbe
wahrungsraum und hangt sie zum Abtropfen und Trocknen 

auf, Z . B. auf einem GesOOll nach Abb. 26. 
Zur Aufbewahrung beniitzt man im 
Sommer einen schattigen, luftigen, staub
freien Ort im Freien ; im Winter benutzt 
man den Reinigungsraum, bringt aber, 
falls dieser kalt ist, die (bei den meisOOn 
Fabrikaten vorhandenen) Pulsatoren oder 
Pulswechsler an einen warmen, trockenen 
Ort. Der Zeitaufwand fiir diese Reinigung 
eines Melkeimers mit Melkzeug betragt 
etwa 2 Minuten fiir 1 Mann. 

Zweimal wochentlich nimmt man eine griindliche Reinigung der 
Maschinen vor. Man nimmt die Melkbecher auseinander, legt aIle Teile in warmes 
Sodawasser und biirstet sie ab, spiilt sie dann mit reinem, warmem Wasser 
nach und bringt sie zum Trocknen auf das Abtropfgestell (Abb. 26). Der Zeit
aufwand fUr diese Reinigung eines Melkeimers mit Melkzeug betragt etwa 
10 Minuten fUr I Mann. 
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Einmal wochentlich muB man auch die Rohrleitung und den Windkessel 
reinigen. An den letzten Hahn der Rohrleitung schlieBt man einen Schlauch 
an, der in einen Eimer mit sauberem Wasser taucht. Man offnet ihn, setzt die 
Pumpe in Betrieb und saugt so das Wasser aus dem Eimer durch die Rohr
leitung in den Windkessel. Dabei darf aber der Windkessel hOchstens halb voll 
werden, sonst gerat Wasser in die Pumpe, was zu Storungen fiihrt. Nach Ab
stellen der Pumpe laBt man das Wasser wieder aus dem Windkessel durch den 

Abb. 26. Fahrbares Abtropfgestell 

AblaBhahn abo Dann offnet man samtliche Hahne und setzt die Pumpe nochmals 
in Betrieb. Die Pumpe saugt jetzt Luft durch die Hahne und die Leitung, wodurch 
diese gut getrocknet werden. 1m Winter ist das Trocknen nach der Reinigung 
besonders wichtig, weil unter Umstanden in dem Teil der Rohrleitung, del' in 
einem kalten Raum liegt, das in der Leitung verbliebene Wasser anfriert, die 
Rohrquerschnitte verkleinert und die zum Melken notwendige Luftverdunnung 
verhindert. 

F. Die Priifung von Melkmaschinen 
Bei der Prufung stellt eine Melkinaschine im Vergleich zu anderen land

oder milchwirtschaftlichen Maschinen besondere Aufgaben, namlich Beruck
sichtigung der Leutefrage und Ermittlung des Einflusses auf die Kuhe. Nach
stehend solI als Beispiel die gegenwartige RKTL-Priifung 1) in Berlin-Britz 
kurz geschildert werden, und es soli en die zur Ermoglichung diesel' Prufung 
eingeschlagenen Wege angedeutet werden. 

1) Pl'iifung des Rechtskuratoriums fiir Technik in der Landwirtschaft, a. a. O. 
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a) Die Melkmaschinenprflfung Berlin-Britz 
1. Beriicksichtigung der Leutefrage 

Da die Melkmaschinen vorwiegend in kleineren Stallen angewandt werden, 
so wiirde man das beste Bild vom Verhalten einer Melkmaschine bekommen, 
wenn man sie in einem Stall von etwa 20 Kiihen priifen wiirde. Will man aber 
den unentbehrlichen Vergleich zwischen Maschinen- und Handmelken ziehen, 
so braucht man einen wesentlich groBeren Stall. In einem solchen mit Schweizern 
betriebenen Stall muB man priifen, ob keine feindliche Einstellung gegen die 
Melkmaschine besteht, und ob man sicher ist, daB das Bild der Maschine nicht 
kiinstlich getriibt wird. Bei der vorliegenden Priifung hat die Priifungsleitung 
das richtige und zuverlassige Verhalten der Melkpersonen dadurch gesichert, 
daB sie eigene Schweizer mit Oberschweizer fiir die gesamte Stallarbeit, Diplom
landwirte fiir die Messungen und Aufschreibungen, einen Bureaubeamten fiir 
die 'fortlaufende Auswertung und iibersichtliche Darstellung der Ergebnisse 
anstellte. 

2. Ermittlung des Einflusses der Maschine 

Fiir die Wirtschaftlichkeit einer Melkmaschine ist, abgesehen von der 
Betriebssicherheit, ihr EinfluB auf die Gesundheit der Euter und auf den Milch
ertrag von iiberragender Bedeutung. Dieser EinfluB wird dadurch ermittelt, 
daB 2 Reihen gleicher Kiihe aufgestellt werden und die eine mit der Hand, die 
andere mit der Maschine gemolken wird. "Oberdies wird zwecks besserer Ver
gleichbarkeit der gewonnenen. Ergebnisse noch eine dritte Reihe von Kiihen 
gebildet und diese mit einer Maschine gemolken, die bereits in 2 friihere 
Priilungen einbezogen worden ist. Um die dadurch entstehenden Kosten zu 
verteilen, werden 5 Melkmaschinen gleichzeitig gepriift. Infolgedessen werden 
7 Reihen von Kiihen benotigt: 1 fiir das Handmelken, 1 fiir die Vergleichs
maschine, 5 fiir die 5 zu priifenden Maschinen. 

Da die Ermittlung des Gleichheitsgrades der Reihen sehr schwierig ist und 
unvermeidliche Fehler enthaIt, so braucht man eine groBere Zahl von Kiihen. 
Bei Einbeziehung von 20 Kiihen fiir jede Reihe wird die Ermittlung des Ein
flusses, den die Maschine auf den l\'lilchertrag hat, durch die unterschiedliche 
Beeinflussung der einzelnen Kiihe mit einem Fehler von etwa 3 bis 4 % des 
Milchertrages belegt. Da anzunehmen ist, daB die (von der Zahl der Kiihe unab
hangigen) besonderen Verhaltnisse des einzelnen Versuches einen nicht geringeren 
Fehler mit sich bringen, so erscheint die Zahl von 20 Kiihen je Reihe nicht unzweck
maBig klein. 

Die Angleichung der einzelnen Reihen der Kiihe wird dadurch bewirkt, 
daB samtliche fiir den Versuch in Aussicht genommenen Kiihe zunachst einen 
Monat mit der Hand gemolken wurden ("Handmelk-Monat"). Dabei wurden 
die Kiihe taglich klinisch untersucht, zweimal im Monat wurden Milchproben 
jedes einzelnen Viertels bakteriologisch untersucht, an jedem zweiten Tage wurde 
der Milchertrag jeder Kuh gewogen und ein aliquoter Teil als Probe genommen, 
um wochentlich einmal den Durchschnittsfettgehalt der Milch jeder Kuh be
stimmen zu konnen. Die klinische Untersuchung der Euter erfolgte taglich 
durch den in einer Melkerschule ausgebildeten Oberschweizer und wurde ge
legentlich durch Veterinarbakteriologen iiberpriift; die bakteriologische Unter
suchung erfolgte durch Veterinarbakteriologen. 

Auf Grund dieser Ergebnisse wurden die 7 Reihen (1 fiir das Hand
melken, 1 fiir das Melken mit der Vergleichsmaschine, 5 fiir das Melken 
mit den 5 zu priifenden Maschinen) gebildet. Nach Ablauf des Handmelk-
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monats wurde die erste Reihe weiter mit der Hand gemolken, die iibrigen 6 
aber mit den verschiedenen Maschinen. Fiir jede dieser 6 Reihen wurde 
ein Schweizer zum Melken bestimmt. Dieser wurde zunachst yom Einmelker 
der betreffenden Melkmaschinen-Firma angelernt. Nach 14 Tagen (der Zeit 
des "Einmelkens") verschwand der Einmelker aus dem Stall, und nun begann 
das Maschinenpriifungsmelken, bei welchem die Bedienung durch den Schweizer 
geschah. Fiir den EinfluB der Maschine auf die Gesundheit der Euter wird das 
Einmelken und Priifungsmelken angerechnet, fUr den EinfluB auf den Ertrag 
nur das Priifungsmelken. Die klinische und bakteriologische Gesundheits
priifung sowie die Milch- und Fettertragspriifung wird so wie im Handmelk
monat auch weiterhin durchgefiihrt. Fiir die Ertragspriifung wird eine Fehler
rechnung angestellt. Eine fortlaufende graphische Darstellung wird durchgefiihrt 

fiir den Milchertrag 
j eder einzp,lnen Kuh und 
jeder Reihe, 

fiir den klinischen Gesundheitsbefund 
j edes einzelnen VierteIs und 
jeder Reihe, 

so daB aIle an der Priifung beteiligten Personen jederzeit den Stand der Priifung 
iiberblicken konnen. 

b) Die Wege zur Priifung 

1. Allgemeines 

Die betrachtlichen Geldmittel zur Priifung stammen in der Hauptsache 
yom RKTLl). Ein Beitrag wird dadurch gewonnen, daB die der RKTL-Priifung 
unterworfenen Maschinen gleichzeitig in einer DLG-Priifung 2) stehen. 

Die Methode der Priifung ist im Jahre 1927 ausgearbeitet worden auf 
Grund der bereits vorliegenden Priifungen und Unter Mitwirkung der Arbeits
gemeinschaft fiir Melkmaschinen, die aus Instituten der verschiedenen an 
der Melkmaschinenfrage beteiIigten Forschungsgebiete besteht. Sie ist weiter 
entwickelt worden an Hand zweier RKTL-Priifungen 1927 und 1928. 

Als Sachverstandige oder 
dauernde Mitarbeiter wirken bei 
der Priifung die Arbeitsgemein
schaft und die von der DLG er
nannten Richter. 

2. Me6instrumente 

Fiir die analytische Unter
suchung wurden foIgende MeB
instrumente geschaffen: 

Pulsschrei ber 

Der PuIsschreiber (Abb. 27) 
zeichnet die wahrend des Melkens 

Abb. 27. Palsschreiber 

in einem Zweiraum-Becher auftretenden Driicke (Luftdruck im Innern der 
Gummihiilse und im Zwischenraum zwischen Gummi- und Metallhiilse) auf 

1) a. a. O. 
2) Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft, Berlin. 
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einem durch Uhrwerk bewegten Papierstreifen auf. Abb. 28a bzw. Abb. 28b 
zeigt die Kurve eines regelmaBig bzw. unregelmaBig arbeitenden Pulsators. 
---........ u u u V- SoIche Kurven konnen 

auch an einem kunst
lichen Euter aufgenom
men werden, so daB Pul
satorfehler auch schon 
ohne Gefahrdung von 
Kiihen erkannt werden 
konnen. 

ErguBprufer 

Abb. 28. Diagramme des Pulsschreibers FUr die Bauart des 
a fiir regelmal3ig arbeitenden Pulsator, b fiir unregelmiWig arbeiteuden Melkbechers ist von 

Pulsator grundlegender Bedeu-
tung die zeitliche Beziehung zwischen dem Pulstakt und dem von ihm hervor
gerufenen Mil cherguB , d. h. die Frage, ob die Milch beim Zusammendrucken 

Abb. 29. Lieferungspriifer 

l1aschinen- l1elken Hand , --, , 
, l1assage ' . 

oder beim Loslassen der Zitze durch 
den Zitzengummi ausflieBt. Da bisher 
ein geeignetes Prufverfahren gefehlt 
hat, so waren die Melkmaschinen
fabrikanten teilweise uber die Wir
kung ihrer Maschinen im Irrtum. 
Der "ErguBprufer" ermoglicht die 
Klarstellung dieser Frage. Das Priif
verfahren beruht darauf, daB einer
seits der PuIs, anderseits der Milch
erguB kinematographisch aufgenom
men werden. 

Lieferungsprufer 
Bisher hatte man, um die Ge

schwindigkeit des Ausmelkens zu be-

Kg 
8 Maschine Hand , I , , 

____ _ _ __ _ _ _ ___ L . __ _______ _ __ _ _ _ __ _ _ 
7 .: ~:~ ::::: :_-_-_-.-_-_ ~: ::-_-::: :::: : :: -- - - - .:'-_-. 7 ' , , 
6 - - -~- - . -- - ----- ~ --- - - --- -- --- ----~ ;--- . 6 
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a b 
Abb. 30 a und b. Diagramme des Lieferungspriifers 

a) beim Melken laut Vorschrtlt, b) beim abgeanderten Melken 
Die Ordinaten geben flir ein Gemelk an, wieviel Milch die Kuh bis zu dem jeweiligen Zeitpunkt 

gegeben hat 

stimmen, nur das rohe Mittel, die Gesamtzeit des Melkens und die dabei 
gewonnene Gesamtmilchmenge einerseits, die dabei noch verbleibende Nach-
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milchmenge anderseits festzustellen. Solche Feststellungen fiihrten zu dem 
auffallenden Ergebnis, daB die gleichsam mit 4 Handen arbeitende Melk
maschine langere Zeit zum Ausmelken braucht als der Melker mit 2 Handen 
(10 gegen 7 Minuten reine Melkzeiten). Um zu ermitteln, ob dieser groBe 
Mangel im Wesen oder in der Betriebsweise der Maschine liegt, wurde der 
"Lieferungspriifer" geschaffen, welcher gestattet, die Milchlieferung der Kuh in 
ihrem zeitlichen VerI auf aufzunehmen. FUr eine solche Aufnahme wird der 
Melkeimerdeckel statt auf den Melkeimer auf einen Priifungsbehalter (Abb.29) 
Iuftdicht aufgesetzt, in weichem sich eine Neigungswaage befindet, die die Milch 
aufnimmt und den Zeigerstand nach auBen erkennen laBt, so daB er a1le Viertel
oder Halbminuten abgelesen und aufgeschrieben werden kann. Abb. 30a zeigt 
das Diagramm eines Maschinenmelkens, welches der V orschrift entspricht, 
indem nach dem Aufhoren des Milchstromes das Euter mehrere Minuten 
lang gewalkt und dann nach Abnehmen der Maschine das Euter nachgemolken 
wurde. Abb. 30b zeigt das Maschinenmelken, welches abgeandert ist, indem 
nach dem Aufhoren des Milchstromes die Maschine abgenommen und das 
Euter nachgemolken wurde. 
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v. Die Milchbehandlung beim Landwirt 
Von 

B. Lichtenberger-Kiel 
Mit 17 Abbildungen 

Milch, die in einem gesunden Stall von gesunden, gut gepflegten Tieren 
sauber gewOlmen wurde, hat sofort nach der Gewinnung eine Behandlung zu 
erfahren, die ihr nun auch ihre guten Eigenschaften erhaIt. 

Die Milchbehandlung hat somit in dem Augenblick einzusetzen, in dem 
das Gemelke in einen sauberen Melkeimer eingemolken ist. 

Es ist nicht richtig, im Stalle selbst die Milch aus dem Melkeimer durch 
Sieb oder Filter in eine Milchkanne zu gieBen, da sie hierbei entweder der Gefahr 
einer Verschmutzung oder der Aufnahme von Stallgeriichen ausgesetzt ist, 
sondern es ist notwendig, die Milch zwecks weiterer Behandlung sofort aus dem 
Stalle zu entfernen. 

Am empfehlenswertesten ist das sofortige Verbringen der Milch in einen 
nur ffir die Milch bestimmten Milchraum, den wir als die Milchkammer bezeichnen 
wollen. 

Die Milch wird entweder in diesen Raum getragen oder der Melkeimer 
wird durch einen WandeinguB, der in die Milchkammer miindet, entleert. 

Handbuch del' Milchwirtschaft 1/2 26 
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In der Milchkammer ist die Milch, wenn notwendig, zu filtern, sodann zu 
kiihlen und damit auch gleichzeitig zu liiften und bis zum Abtransport auf Kiihl
temperatur zu halten. 

In dieser Kammer oder besser noch in einem zweiten benachbarten Raume 
sind die Milchgeratschaften zu reinigen und aufzubewahren. 

Eine sorgfaltige Behandlung der Milch beim Landwirt setzt also eine Reihe 
bau- und maschinentechnischer Einrichtungen voraus; es sei jedoch besonders 
hervorgehoben, daB die Kosten dieser Einrichtungen verhaltnismaBig nicht 
hoch sind, so daB fiir die Zukunft durchaus die Berechtigung vorliegt, fiir die 
Milchbehandlung derartige Anschaffungen zu fordern. 

Verfasser hatte Gelegenheit, in den U. S. A., in England, Holland, Danemark, 
Schweden und in Deutschland die Handhabung der Milchbehandlung nach 
dem Melken zu studieren und war dann im Friihjahr 1927 von dem Reichs
kuratorium fiir Technik in der Landwirtschaft beauftragt worden, dieses Material 
unter besonderer Beriicksichtigung der deutschen Verhaltnisse zu bear beiten. 
Die Ausfiihrungen dieses Kapitels stellen im wesentIichen die Ergebnisse dieser 
Forschungsarbeiten dar. 

Je nach den ortlichen Verhaltnissen wird man an die Milchbehandlung 
und die hierfiir erforderlichen Einrichtungen verschieden hohe Anspriiche zu 
stellen haben; so ist beispielsweise eine :Milch, die einen langen Bahntransport 
zu bestehen hat, ganz anders zu behandeln als solche Milch, deren Verarbeitungs
betrieb nur 5 Minuten von der Erzeugerstatte entfernt liegt. Einige Haupt
forderungen haben aber doch fiir alle Verhaltnisse gleiche Giiltigkeit. 

An erster Stelle steht hier die schon benannte Forderung, daB die Milch 
sofort in einen besonderen Raum zu bringen ist. Dieser Raum soll vollstandig 
vom Stalle getrennt sein, damit keine Stallgeriiche hineinziehen konnen. Diese 
Milchkammer soll weiterhin auf der der Diingerstelle abgewendeten Seite des 
Milchviehstalles liegen und nach Moglichkeit nur auf der Nordseite Fenster und 
Tiir aufweisen. Die Kammer ist hell und luftig zu bauen mit leichter Reinigungs
moglichkeit fiir jeden Winkel, sie soll aber auch keine Uppigkeit in der AusfUhrung 
zeigen. Die Geratschaften der Einrichtung sind solide zu wahlen, das Teuere 
ist gerade hier zumeist das Wirtschaftlichste. Gesundes kaltes und heiBes 
Wasser, am best en auch Dampf zum Sterilisieren der Gerate muB reichlich 
verfiigbar sein. Und schlieBIich solI der Kammer und ihrer Einrichtung eine 
Pflege zukommen, wie diese fiir eine jede Anlage, die der Lebensmittelbehandlung 
dient, eine Selbstverstandlichkeit zu sein hat. 

Wenngleich, wie bereits erwahnt wurde, die ortlichen Verhaltnisse jeweils 
bestimmen, wie weit in der Erfiillung der einzelnen Forderungen zu gehen ist, 
so lassen sich trotzdem gewisse Musterbeispiele fiir Bau und Einrichtung von 
Milchkammern entwickeln, wie sie in den Abb. 1 bis 5 dargestellt sind. 

Abb. 1 zeigt uns eine ganz einfache Milchkammer, die entweder im Stalle 
selbst ilbgeteilt oder an diesen seitIich angebaut werden kann. Die gesamte 
Einrichtung besteht nur aus einem Wasserkiihler, einem HeiBwasserbereiter 
mit Unterfeuerung, einem zweiteiligen Waschtrog fiir klares, heiBes Wasser 
und fiir heiBes Sodawasser und schlieBlich einem Behalter zum Einstel1en der 
Milchkannen zur Kiihlhaltung der Milch. Diese und alle anderen Kammern 
weisen einen Windfang als Eingang auf, um Fliegen fernzuhalten, und an der 
AuBenseite ein Holzgestell zum Aufbewahren der gereinigten Geratschaften. 

Abb. 2 gibt in Ansicht eine Kammer gleicher Einrichtung, aber mit der 
besseren Zweiteilung in Milchbehandlungs- und Geratewaschraum. 

Derartige Kammern mit einfacher \Vasserkiihlung fUr die Milch werden 
iiberall dort ausreichen, wo die Milch entweder nur einen ganz kurzen Weg bis 
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zu der Verwendungsstelle zurUckzulegen hat, wie es fast stets bei Belieferung 
von Landmolkereien der Fall ist, oder wo Bergquellwasser mit sehr niedriger 
Temperatur zur Verfiigung steht; denn mit einem Wasserkiihler kann die Milch 
nur auf etwa 2 0 C iiber Kiihl
wassertemperatur heruntergekiihlt 
werden. 

Allerdings k6nnen hier in heWer 
Sommerzeit dann Schwierigkeiten 
auftreten, wenn die Abendmilch 
iiber Nacht in der Milchkammer 
verbleiben muB, um erst zusammen 
mit der Morgenmilch des nachsten 
Tages zur Ablieferung zu gelangen; 
denn die Aufbewahrungstemperatur 
fiir die Milch darf nicht gerne iiber 
12 0 C liegen, wenn die Keiment
wicklung wirksam zuriickgehalten 
werden soil. 

Bei der Entscheidung der Frage, 
ob mit Wasser gekiihlt werden 
muB, ist stets mit zu bedenken, 
daB es nicht uur auf den Kiihl
effekt ankommt, sondern daB gleich. 
zeitig durch die Kiihlung auch die 
haufig sehr notwendige Entliiftung 
der Milch erreicht wird. 

Reicht die Temperatur des 
verfiigbaren Kiihlwassers nicht aus, 
um die auf Grund der Liefer
verhalt nisse zu fordernden Milch
temperaturen zu erzielen, so muB 
zur Roheiskiihlung oder zur kiinst
lichen Kalteerzeugung iibergegangen 
werden. Die Abb. 2, 4 und 5 geben 
uns hierfiir Ausfiihrungsbeispiele. 

Die zweiteilige Milchkammer 
nach Abb. 3 weist eine Kleinkalte
maschine 1 auf, die auf den Re
frigerator 2 (Kaltespeicher) arbeitet 
und hier die Sole tiefkiihlt. Die Sole 
dient eiumal dazu, die von dem 
Stallpodest durch den Filtertrichter 9 
auf den Kiihler 5 geschiittete :Milch 
auf 2 bis 4 0 C herabzukiihlen und 
weiterhin, falls die Milch langere 
Zeit gelagert werden muB, die 
gekiihlte Milch in dem doppel-
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Abb. 1. Milchkammer einfachster Form 
1 Waschkessel , 2 KUhlbassin, 3 Wasserkiihler, 

4 Waschbottiche 

wandigen Isolierbassin 4 bei tiefer Abb. 2. Zwciteilige einfache Milchka=el' 
Temperatur aufzubewahren. Spater-
hin erfolgt dann nach vorherigem griindlichen Umriihren die Abfiillung 
in Lieferkannen. Aus dem Refrigerator kann schlieBlich auch noch Eis 
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fiir Haushaltszwecke gezogen werden. Die Umwalzung der Sole besorgt die 
Solepumpe 3. 

In dem Wasch- und Maschinenraum finden wir neben den Waschbottichen 8 
noch einen konzessionslosen Niederdruckdampferzeuger 6, der seinen Dampf 
von 0,5 Atmospharen Uberdruck zur HeiBwasserbereitung, zum Beheizen des 
Futterdampfers 10 in der Futterkammer und schlieBlich auch zum Sterilisieren 
der Geratschaften in dem Blechkasten 7 abgibt. 

Abb. 3. :iYIilchkammer mit Solekiiblung und Aufbewahrung im Isolierbassin 
1 Kiihlmaschine, 2 Refrigerator, 3 Solepumpe, 4 Isolierbassin mit Solekiihlung, 
5 Berieselungskiihler, 6 Dampferzeuger, 7 Dampfer. 8 Waschbottiche, 9 Kipp· 

gefaB mit Sieb, 10 Kartofieldampfer, 11 Motor 

Das in Abb. 4 gegebene Beispiel zeigt maschinell die gleiche Ausrtistung 
wie Abb. 3, nur ist an Stelle des J\lIilchlagerbassins ein Milchktihlraum getreten; 
auBerdem sind die Maschinen, zu denen noch der Kompressor einer Melkmaschine 
gekommen ist, in einem besonderen dritten Raum untergebracht. Wie die 
Raumanordnung erkennen laBt, sind Milch- und Futterkammern an der 
Schmalseite der Stallung angeordnet gedacht, mit Stallzugang durch den 
Waschraum. 

Die Schaffung des Ktihlraumes legt es nahe, auch noch einen Haushalts
ktihlraum mit einzurichten, der selbstverstandlich einen gesonderten Zugang 
und zur Vermeidung von Kalteverlusten auch einen Vorraum erhalten muB. 

Diese Milchkammerform ist sonderlich in Schweden vielfach zu finden, 
wahrend eine Form ahnlich der Abb. 3 in England und in den Vereinigten 
Staaten bevorzugt wird. 

Eine besondere Gestaltung verlangen schlieBlich noch jene Milchkammern, 
in denen Vorzugsmilch zu behandeln ist. Die in Abb. 5 gezeichnete Anlage 
hat noch eine Flaschenabfillieinrichtung, bestehend aus dem Vorbehalter 12 
und dem Abftilltisch 13, erhalten und, da Betriebe, die Vorzugsmilch liefern, 
diese auch zumeist selbst absetzen, muBte auch noch die Verwertung der tiber
schiissigen Milch mit bedacht werden. 
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FUr diese UberschuBverwertung sind der Milcherhitzer 14, die Zentrifuge 15, 
der Rahmerhitzer 16 und der kleine Butterfertiger 17 mit zur Aufst.ellung ge
kommen. Der Geratesterilisierkasten 7 wird in diesem Falle gleiehzeitig zu dem 
unerIaBliehen Sterilisieren der gewasehenen l\'Iilehflasehen mit benutzt. 

i 
i 
i 
I 

~i 
~DRTII .~ 

~ . DOJJ 
~ I ~ . 
I 
i DODD i 
i 

IOIIWI Oo:D 

IDFmI 00:0 
~ 
~ 

~ § 
~ ~ V3 "-

IO~Ll I ~ 
~ 

Baulicher Teil 
FUr die Errichtung von Milehkammern ist im allgemeinen die massive 

Bauweise am empfehlenswertesten, da die Raume j a mogliehst kiihl sein sollen. 
Als Wandstarke ist aus dem gleiehen Grunde 1 % Stein zu wahlen (38 em stark). 
Die Sonnenseite des Gebaudes kann mit Hohlsehieht gemauert werden, um die 
Warme fernzuhalten. 
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Als Bedachung eignet sich eine einfache Lage teerfreier Bitumenpappe 
auf Nut- und Federschalung verlegt. Die Decke braucht nicht gerade zu sein, 
jedoch soUte sie als Schutz gegen Sonnenbestrahlung abgeschalt und abgeputzt 
werden. 

Abb. 5. Milchkammer zur Behandlung von Vorzugsmilch und zur Verwertung vou Milchiiberschiissell 
1 Motor, 2 K1ihlmascillne, 3 Kiihler, 4 Solepumpe, 5 Refrigerator, 6 Dampferzeuger, 7 Sterilisierkastell, 
8 Waschbottiche, 9 Halldwaschbeckell, 10 Futterdampfer, 11 ll-llicheinguJ.l mit Sieb, 12 Vorbehltlter, 
13 Abfiilltisch, 14 Milcherhitzer, 15 Zelltrifuge, 16 Rahmerhitzer, 17 Butterfertiger, 18 Butterpacktisch 

Als FuBboden geniigt ein Zementestrich in fetter Mischung, der auf einen 
Unterbeton aufgetragen und gut abgebiigelt wird, urn der Milchsaure so wenig 
wie moglich Angriffsflache zu geben. Besser, aber auch teurer ist ein Belag 
von Fliesen oder Klinkern. 

Fiir gute Entwasserung des FuBbodens ist Sorge zu tragen. 
Fiir die Wande ist ein billiger Kalkanstrich, der mehrmals im Jahre erneuert 

wird, am zweckmaBigsten. 
Hygienisch besser ist natiirlich ein Sockel aus Wandplatten bis 1,50 m Hohe, 

der sich aber auf etwa RM 18,00 je 1 m2 stellt. 
Fiir Wandplatten bietet neuerdings ein Anstrieh mit Kaehelemaillefarbe 

einen gewissen, wenn auch nicht vollwertigen Ersatz; dieser stellt sich auf etwa 
RM 2,00 je 1 m 2• 

Sehr viel Sorgfalt ist den Fenstern, Tiiren und der Entliiftung entgegenzu
bringen. Die Fenster sollen im Sommer Fliegengazevorsatze erhalten, die Ent
liiftung geschieht am besten durch Daehaufsatze mit Jalousieklappen. 

Wird ein Kiihlraum eingerichtet, so iibertragt man diese Arbeit am besten 
der die Kaltemaschine liefernden Firma, denn Bau, Isolierung und Berohrung 
eines guten Kiihlraumes setzen Erfahrungen und Sachkenntnisse voraus, iiber 
die ein Gutsmaurer nieht verfiigen kann. 

Die Baukosten stellen sich, da es sieh urn kleine Raume mit Wandflachen 
handelt, je 1 m3 umbauten Raumes verhaltnismaBig hoeh. Setzen wir folgende 
Preise ein: 
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1 rna Starnpfbeton der 
Fundamente ......... . RM 30,00 

1." Mauerwerk ........... " 40,00 
1 m2 Yz Stein starke Wand.." 6,00 
1 " Eisenbetondecke....... " 20,00 

1 m2 Putz .................. RM 
1 " Deckenputz ........... " 
1 " Zementestrich..... . ... " 
1 ma Bauholz.. . ............ " 
1 " Bauholz, abzubinden . .. " 
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2,20 
3,50 
2,00 

65,00 
25,00 

so ergeben sich fiir den Entwurf nach Abb. 1 RM 1500,00 Baukosten, Entwurf 
Abb.2 stellt sich auf RM 2000,00, Abb.3 auf RM 2200,00, Abb.4 auf RM 5500,00 
und Abb. 5 auf RM 5000,00, odeI' berechnet auf den Kubikmeter bei kleinen 
Kammern etwa RM 35,00 und bei den groBeren RM 22,00 bis 25,00 pro 1 m3 

umbauten Raumes. 

Maschinen nnd Gerate in der Milchkammer 
Den wichtigsten Teil del' Einrichtung bilden die KUhlvorrichtungen. 
1st es moglich mit Wasserkiihlung auszukommen, so ist die einfachste 

Ausfiihrung ein Rundkiihler, del' aus einem hochgestellten WasserfaB versorgt 
wird (Abb. 6). Fiir groBere Leistungen kame ein Flachkiihler nach Abb. 7 in 
Betracht. 

Reicht die Temperatur des Kiihl
wassel'S n~cht aus, steht abel' Roheis 
stets zur Verfiigung, so ist del' Kiihler 
nach Abb. 8 eine sehr zweckmaBige 
Konstruktion. Diesel' Kiihler enthalt 
einen Hohlzylinder, del' mit Eis und 
etwas Viehsalz bis zur halben Hohe zu 
fiillen ist. Del' Oberteil des Kiihlers 
wird, urn an Eis zu sparen, von Kiihl
wasser durchflossen, im Unterteil tritt 
dann die Eismischung in Wirksamkeit. 
Del' auf del' Abbildung ersichtliche 
Handgriff dient zum Umriihren des Eis
wassel's. 

Fiir die Abkiihlung von je 100 Liter 
Milch um 10° C werden etwa 13 kg 
Roheis und 1,3 kg Viehsalz benotigt und 
damit eine Temperatur von 3 bis 4° C 
erreicht. 

Fiir die Kiihlung groBerer Milch
mengen ist die Eiswasserbereitung bessel' 
von dem Kiihler zu trennen. Eine 801e- Abb. 6. K1ihla~~~b~~~~ster Form fUr 

pumpe sorgt in diesem FaIle fiir die 
Zirkulation des Eiswassers durch den Eiswasserbereiter und den Unterteil des 
MilchkUhlers, Abb. 9 veranschaulicht eine derartige Anlage. In diesel' Zeichnung 
hat del' MilcheinguB einen Filteraufsatz erhalten und del' Vorbehalter ist mit 
einem Hahn versehen, del' den MilchzufluB zu regeln gestattet. Diesel' Hahn 
sollte bei jeder Milchkiihlerkonstruktion angebracht werden, da er eine An
passung des Milchstromes an die Zubringzeiten voller Melkeimer und damit 
eine gleichmaBigere Berieselung ermoglicht. 

Da unter deutschen Verhaltnissen fast nie mit absoluter 8icherheit auf 
ausreichende Roheismengen gerechnet werden kann, benotigen wir bei uns fur 
die Milchtiefkuhlung Anlagen fiir die Erzeugung kunstlicher Kalte. 
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Diese Kleinkiilteanlagen - es handelt sich hier urn verhaltnismaBig kleine 
Kaltemengen von 500 bis 3000, allenfalls bis 6000 Kilogrammkalorien-Leistung 
per Stunde (kcaljh) - werden zurzeit in sehr zahlreichen Konstruktionen 
auf den Markt gebracht. Diese Vielgestaltigkeit verhindert die Massenfabrikation 

Abb. 7. Flacher Berieselungskiihler, 
Eduard Ahlborn A.·G., Hildesheim 

Abb. 8. Roheistiefkill\ler mit Wasser' 
vorklihlung, W. Schmidt, Bretten 

und damit auch die Verbilligung der Maschinen, so daB wir heute wohl bereits 
gute Maschinen besitzen, sie aber zufolge hohen Preises nicht so schnell einfiihren 
konnen, wie das an sich sehr erwiinscht ware. 

Abb. 9. Soleklihlanlage 

Die Leistung dieser Maschinen wird in Kilogrammkalorien -Stunden an
gegeben. Um dieses MaB zu verdeutlichen, sei gesagt, daB mit 1000 kcaljh 
z. B. 100 Liter Milch um 10° C in der Temperatur vermindert werden konnen, 
oder daB mit ihnen 8 kg Eis zu erzeugen moglich ist. 



lYIaschinen und Gerate in del' NIilchkammel' 409 

Kleinkaltemaschinen werden als Kompressions- und als Absorptions
maschinen gebaut. Da sie zumeist von Nichtfachleuten bedient werden, ist 
auf groBte Einfachheit sehr viel Wert zu legen. 

Neben einfacher Bedienung ist zu fordern: 
l. Absolute Sicherheit sowohl hinsichtlich BetriebsstOrungen als auch in 

bezug auf Betriebsunfalle. 
2. Moglichst gerauschloser Gang. 
3. Leichte Einhaltung der verlangten Temperaturen. 
4. Geringer Energieverbrauch. 
Die Kleinkompressionsmaschinen, die hauptsachlich mit Ammoniak, schwef

liger Saure, Athyl- oder Methylchlorid arbeiten, bestehen aus dem Kompressor, 
dem Kondensator, dem Verdampfer und einem Regulierventil. Diese Teile 
werden zwecks moglichst einfacher Montage meist zu einem Aggregat vereinigt, 
so daB nur die Kr",Jt- und die Wasserleitung anzuschlieBen sind. 

Abb. 10 
MilchtiefkiihIanlage der "Ransa" KiUteindustrie Bergedorf 

O.m.b.R., Ramburg 6 

I ... 

Abb.11 
lVIilchtiefklihIer "AutopoIar" 
der Fa. WaIb & Co., Mainz 

Der Arbeitsvorgang verlauft wie folgt: Der Kompressor saugt die Dampfe 
aus dem Verdampfer an und driickt sie in den Kondensator. Rier werden sie 
unter dem hoheren Druck unter Warmeentziehung durch das Kiihlwasser ver
fliissigt. Durch das Regelventil gelangt die Fliissigkeit in den Verdampfer 
(Refrigerator) und vermag hier wieder zu verdampfen, da durch die warme 
Milch z. B. die erforderliche Verdampfungswarme wieder zur Verfiigung gestellt 
wird. Hiermit beginnt der KreisprozeB von neuem. 

Die Kalteiibertragung auf die zu kiihlende Milch oder auf einen Kiihlraum 
kann entweder direkt erfolgen oder durch Zwischenschaltung von Salzwasser 
(Sole) als Kaltetrager. 

Die in den Abb. 10, 11 und 12 gezeigten Konstruktionen mogen als Vertreter 
dieser Maschinengruppe aus den etwa 30 deutschen Kompressionskleinkalte
maschinen verschiedener Bauart herausgegriffen werden. 
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Die "Hansa"-Kleinkalteanlage stellt die zurzeit billigste deutsche Kom
pressionsmaschine dar. Sie arbeitet mit Chlorathyl, kondensiert in dem Doppel-
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rohrgegenstromkondensator (hinter der Anlage) und verdampft direkt in einem 
runden oder flachen Berieselungskiihler. 
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Die Anlagen "Autopolar" und "A. S. Brown-Boveri" kommen hinsichtlich 
Einfachheit del' Bedienung den an Kleinkaltemaschinen zu stellenden Anforde
rungen am meisten entgegen, sind dafiir abel' noch verhaltnismaBig sehr teuer. 

Bei "Autopolar" sind Motor und Kaltemaschine vollig eingekapselt und 
unzuganglich; ein Einschalten des elektrischen Stromes und ein Anstellen des 
Kiihlwassers sind die einzigen Handgriffe, die bei Inbetriebsetzung zu machen sind. 

Der "A. S. Automat" (Abb. 12), besitzt ebenfalls eine vollig gekapselte und 
fest verlotete Kaltemaschine; der Antrieb erfolgt iiber eine Riemenscheibe. 

Bei beiden Maschinen 
wird bei Betriebsstorungen, 
die aber kaum vorkommen 
konnen, der Apparat aus
getauscht. 

Die in Abb. 12 mit Sole
speicher gezeigte Anlage 
eignet sich sehr gut zur 
Ausniitzung billigen Nacht
stromes in langer Betriebszeit 
bei kleiner MaschinengroBe. 

Die Absorptionsklein
kalteanlagen, als deren Ver
treter die "Mika" -Anlage 
in Abb. 13 wiedergegeben ist, 
arbeiten mit einer wasserigen 
Ammoniak16sung, aus der das 
Ammoniak mittels direkter 
Befeuerung oder mittels 
Dampfbeheizung ausgekocht, 
ebenfalls dnrch Kiihlwasser 
niedergeschlagen und spater- Abb. 13. "Mika" Milchkiihlanlage der KleinkaIteindustrie Union, 
hin in gleicher Weise wieder als Berlin, Baumschulenweg 

Kiihlmittel verdampft wird. 
Dem KiihlprozeB geht hier also ein KochprozeB voraus, der etwa 1 Y2 Stunden 

dauert, abel' auf eine beliebige Tageszeit verlegt werden kann. 
Gegeniiber den Kompressionsmaschinen fehlt bei diesen Anlagen del' Kom

pressor, sie haben keine drehenden Teile und bediirfen also auch keines mecha
nischen Antriebes. 

Absorptionsmaschinen dieser Konstruktion arbeiten nicht kontinuierlich 
und sind nicht in jedem Augenblick betriebsbereit, besitzen anderseits abel' 
den Vorzug del' Billigkeit hinsichtlich Anschaffung und Betrieb. 

AIle Kleinkalteanlagen beider Systeme konnen fiir Kiihlraumkiihlung und 
Eiserzeugung eingerichtet werden. Die Anlagen sollen stets fUr Wasservorkiihlung 
vorgesehen sein, um moglichst an Kalte zu sparen. 

Tabelle 2 gibt fiir einige Anlagen die Stundenleistung, den Wasser- und 
Kraft- bzw. den Kohlenverbrauch an. Preise zu nennen, ist zurzeit zwecklos, 
da sich alle Maschinen noch im Stadium lebhafter Weiterentwicklung befinden, 
die Preise also sich laufend verandern. 

Aufbewahrung der Milch 
1m giinstigsten Falle wird die Milch vom Kiihler direkt in die Kannen 

abgefiillt und sofort abbefordert. Ist dies nicht moglich, so muB, wie wir bereits 
gesehen haben, die Kiihlhaltung einsetzen. 
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Bei wassergekiihlter Milch kann dies in der Weise geschehen, daB die Milch
kannen selbst in fIieBendes Wasser gestellt werden, jedoch wird hierbei sehr viel 

Wasser verbraucht. Her
vorgehoben sei, daB das 
Einstellen von Kannen 
mit kuhwarmer Milch in 
ein derartiges Wasserbad, 
wie es ja oft iiblich ist, 
nur als ein NotbeheIf 
betrachtet werden kann; 
denn die Gefahr des 
Stickigwerdens der Milch 
liegt bei dieser Methode 
sehr im Bereiche der 
Moglichkeit. 

Abb. 14. Doppelwandiges solegekiibltes Isolierbassin, 
Bergedotier Eisenwerk 

Wurde die Milch aber 
tiefgekiihlt, so ist ein der
artiges Wasserbad nicht 

mehr anwendbar, da es ja die Milchtemperatur wieder hochbringen wiirde. Man 
muB jetzt die Milchkannen entweder in einen Kiihlraum stellen oder die "Milch 
vom Kiihler zunachst in ein doppelwandiges, solegekiihltes und gut abgedecktes 
Isolierbassinlaufenlassen, aus dem sie dann am nachsten Morgennach vorherigem, 
gutem Umriihren auf Kannen abgezapft wird (Abb. 14). 

Reinigung und Sterilisierung der Geratschaften 
Der Reinigung der Geratschaften, wie Melkeimer, Milchsiebe, Kiihlerteile 

usw., ist die allergroBte Beachtung zu schenken; denn wie von bakteriologischer 
Seite immer wieder festgestellt werden muB, wird die Qualitat der Milch durch 
unsaubere Melkgeratschaften am ehesten ungiinstig beeinfluBt. Ein augenschein
lich sauber gereinigtes Gerat braucht noch lange nicht auch bakteriologischen 
Anspriichen zu geniigen. 

Fiir eine griindliche Reinigung ist erforderlich: 
1. Abspiilen in kaltem Wasser nach Gebrauch, 
2. Griindliches Abwaschen in warmem Wasser, dem ein Reinigungsmittel 

(Soda) zugefiigt wurde. 
3. Griindliches Spiilen in reinem, heiBem Wasser. 
4. Griindliches Sterilisieren in kochendem Wasser oder mit Dampf. 
5. AusgieBen des heiBen Wassers oder des Kondensates und Trocknenlassen 

durch umgekehrtes Aufstellen auf einem Trockengestell an einem sonnigen 
geschiitzten Platz, wo weder Tiere noch Staub hinkommen konnen. 

Die Erfiillung dieser anscheinend sehr strengen, aber im Interesse der Ge
winnung von Qualitatsmilch unbedingt zu fordernden Vorschriften erscheint 
im ersten Augenblick schwerer als es tatsachlich der Fall ist. 

Es gehoren hierzu im einfachsten Falle ein Waschbottich und ein Waschkessel 
normaler Bauart. Der voIlig mit Wasser gefiillte Kessel wird wahrend des Melkens 
zum Kochen gebracht. Zwei Drittel seines Inhaltes werden dann in einen zwei
teiligen Holzbottich gegossen, dessen eine Abteilung einen Zusatz von Soda 
oder eines ahnlichen Reinigungsmittels erhalt. Die im kalten Wasser vorge
spiilten Geratschaften (Melkeimer, Filter, Kiihleraufsatz usw.) werden in dem 
heiBen Sodawasser griindlich gewaschen und zur Entfernung von Sodaspuren 
in dem Bottich mit klarem, reinem Wasser nachgespiilt. 
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Als Dampfapparat dient der Waschkessel, den man, urn an Dampfraum 
zu gewinnen, mit einer billig herzustellenden Dampfhaube versieht (Abb. 15). 
Die zu dampfenden Teile werden mit der Offnung nach oben auf einen Rost 
gestellt, der in den Waschkessel eingelegt wird. Sodann laBt man die Haube 
des Kessels, die zweckmaBig durch ein Gegen
gewicht ausbalanciert ist, herunter, verbindet 
den Wrasenabzug mit dem Schornstein und 
setzt durch Verdampfen des Wassers den In
halt 20 Minuten bis Y2 Stunde lang den 
Dampfen des kochenden Wassers aus. Nun
mehr werden die heiBen Geratschaften vor der 
Kammer umgekehrt auf ein Trockengestell 
bis zum nachsten Gebrauch aufgestellt. Das 
Kondenswasser, das durch die Warme des 
hei13en Metalls noch nicht verdampft wurde, 
muB restlos abtropfen konnen. 

Nach Versuchen, die von seiten des Kieler 
bakteriologischen Instituts ausgefuhrt wurden, 
genugt ein derartig einfacher Dampfapparat 
fiir praktische Verhaltnisse vollstandig. 

1st auf dem Hof bereits ein Dampferzeuger I) f tAfbb~}5Ikg·t h ft amp appara lir ,Ae era se a en, 
irgendwelcher Art vorhanden, z. B. ein Futter- Institut fUr Maschinenwesen, Kiel 

dampfer von Buschmann, vom Brunner Eisen-
werk oder von Gotthardt & Kuhne und anderen mehr, so kann natiirlich auch 
ein solcher zum Dampfen benutzt werden. Man wird dann als Dampfraum eine 

~-. ' 

Abb. 16. Sterilisierka=er mit Dampferzeuger, Gebr. Schaffler, Berlin 

einfache Dampfkammer, wie sie unter dem Namen Autoklaven bekannt sind, 
oder einen einfachen Dampfkasten mit Dampfschlot verwenden. Derartige 
Damp£kasten werden aus Eisenblech mit oder ohne Isolation durch Asbest 
geliefert (Abb. 16). 

Fiir die Bereitung von HeiBwasser kommt auBer dem gewohnlichen Wasch
kessel und den Dampferzeugern verschiedener Bauart, die ebenfalls die Entnahme 
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von heiBem Wasser gestatten, bei giinstigen Strompreisen auch ein elektrischer 
HeiBwasserspeicher in Frage. Diese Speicher werden in den Nachtstunden 
mit billigem Strom aufgeladen und schalten sich nach Eintritt der gewiinschten 
Temperatur selbsttatig abo Derartige HeiBwasserspeicher werden von ver
schiedenen deutschen Firmen gebaut (Abb. 17). Die nachstehende Tabelle 
gibt die tagliche Entnahmemenge, die Aufnahme bei einer Ladezeit von etwa 
8 Stunden und die elektrische Arbeit in KW-Stunden bei einer Ladezeit von 
8 Stunden und voller Ausnutzung. 

Tagliche 
HeiLIwae::;ermenge 

Liter 

25 
50 
75 

100 
120 
150 
200 
300 

Abb. 17. Elektrischer 
\Varmwasserbereiter und 

-speicher der Siemens
Schuckert-Werke 

Tabelle 1 

Aufnahme bei 
8stiindiger Ladezeit 

kW 

0,35 
0,650 
0,900 
1,200 
1,500 
1,800 
2,400 
3,600 

Elektrische Arbeit bei 
8stiindiger Ladezeit und voller 

Ausniitzung 
kWh 

2,8 
5,0 
7,3 
9,4 

12,5 
14,5 
18,5 
27,6 

Inwieweit derartige HeiBwasserspeicher in Frage 
kommen konnen, hangt davon ab, welchen Nachttarif 
das in Betracht kommende Elektrizitatswerk gewahrt. 
V oraussetzung ist ferner, daB erfahrungsgemaB Leitungs
stOrungen wahrend der Nacht nicht vorkommen. 

VVasserversorgung 
Fiir die Kiihlung der Milch, sei es mit einfacher 

Wasserkuhlung oder mit Kaltemaschinen, fUr die Be
reitung von HeiBwasser und fur Reinigungswasser sollte 
moglichst viel Wasser zur Verfugung stehen. Soge
nanntes Oberflachenwasser, das aus Bachen oder Teichen 
stammt, ist nicht sehr geeignet, besser ist Brunnen- oder 
Leitungswasser. FUr Kuhler und Kuhlmaschinen ist es 
wichtig, das Wasser nicht aus einem Hochbassin den 

Apparaten zuflieBen zu lassen, da einerseits sich das Wasser in den Bassins 
stets erwarmt, anderseits die Bassins meist nicht hoch genug aufgestellt sind, 
urn das Wasser mit groBer Geschwindigkeit durch die Apparate zu treiben, was 
fUr die Erreichung einer moglichst niedrigen Temperatur vorteilhaft ist. Man 
wid daher den Kuhler am besten direkt von der Pumpenleitung abzweigen. 
Eventuell zu viel gefOrdertes "Vasser geht dann durch eine Steigleitung zum 
Hochbassin. 

Wichtig ist, daB die bakteriologische Einwandfreiheit des Wassers festgestelIt 
ist, eine Forderung, die allerdings fur jedes Gebrauchswasser erhoben werden 
muG, aber nur allzuhaufig unbeachtet bleibt. 
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Kraftversorgung 
In den Milchkammern der einfacheren Ausstattung wird keinerlei Antriebs

kraft benotigt. Sobald es aber notwendig ist, die Kiihlung mittels Kompressor
anlage zu erreichen, eine Melkmaschine zu bedienen oder, wie in den V orzugs
milchkammern, einen kleinen Pasteurisierungsapparat fiir Seuchenfalle und die 
Apparate fiir die Verarbeitung der Riickmilch anzutreiben, wird eine Antriebskraft 
erforderlich. 

In den meisten Fallen wird der Elektromotor der gegebene Antrieb sein, 
da er eine Maschine darstellt, die dem Landwirt schon vollig vertraut geworden 
ist. Selbstverstandliche Voraussetzung ist, daB Strom stets zur Verfiigung steht. 
Sind durch ungiinstige Lage Storungen in der Elektrizitatszufuhr zu erwarten, 
so ist die eigene Krafterzeugung vorzuziehen. Hier kommen dann vor allem 
Olmotoren in Form von Benzin- oder kompressorlosen Dieselmotoren in Frage, 
die heute vonvielen deutschen Firmen in betriebssicheren Ausfiihrungen geliefert 
werden. Die zu wahlende GroBe des Motors richtet sich nach dem Kraftbedarf 
der anzutreibenden Maschinen, von denen die KaItemaschine den Hauptteil 
erfordert. 

Energie- und Wasserbedarf sowie Kosten der 
Milchbehandlung 

Eine genaue Kostenaufstellung ist zufolge der Verschiedenartigkeit der 
Verhaltnisse, unter denen gearbeitet wird, nicht moglich. Ais Richtlinie sei an
gegeben, daB der bauliche Teil des Anlagekapitals mit 1 bis 1 Yz % , der maschinelle 
Teil mit 8 bis 10% zu amortisieren ist; hierzu kommt weiter die Kapitalsver
zinsung. An Betriebsunkosten fallen neben denen fiir die Bedienung nur die 
Ausgaben fiir Kraft- oder Heizstrom oder auch Treibol eines Motors und die 
Brennstoffkosten fiir die HeiBwasserbereitung und Sterilisierung an. Die Bedarfs
ziffern der abgebildeten KaItemaschinen sind an Hand der Firmenprospekte 
bzw. -mitteilungen nachstehend aufgefiihrt: 

Tabelle 2 
1. Kleinkaltemaschine "Hansa" (Kompressormaschine mit Rund- oder 

Flachkiihler) der Firma "Hansa", Kalte-Industrie Bergedorf, G. m. b. H., Hamburg. 
Leistung in Liter Milch pro Stunde...................... 75 150 250 500 
Wasserverbrauch der Kaltemaschine in Liter pro Stunde, etwa 75 150 250 500 
Wasserverbrauch des Vorkiihlers in Liter pro Stunde, etwa 150 300 500 1000 
Kraftverbrauch in PS .................................. 0,75 1,5 2,5 4 

2. Milchtiefkiihler "Autopolar" (Rundkiihler mit vollstandig eingebauter 
Kaltemaschine) der Firma G. H. Walb & Co., Mainz. 
Leistung in Liter Milch pro Stun de ...................... . 
Wasserverbrauch del' Kaltemaschine in Liter pro Stun de etwa 
Wasserverbrauch des V orkiihlers in Liter pro Stunde etwa .. 
Kraftverbrauch bei Drehstrom KW ....................... . 

200-225 
240 
400 

0,65 
3. Milchkiihlanlage "Mika" (Absorptionsmaschine) del' Firma 

industrie Union, Berlin-BaUIhschulenweg. 
Leistung in Liter Milch pro Stunde . . . . . . . . . . . . .. 150 
K iihlwasserverbrauch einschlieDlich Vorkiihler in Liter 500 
Kohlenverbrauch pro Kochperiode in Kilogramm . .. 2,5 

300 
1000 

5 

600 
2000 

10 
4. AS Kiilteautomat (Kompressoranlage mit Solespeicherung) 

Brown, Boveri & Cie., Mannheim. 
Leistung in Kalorien pro Stun de ............................... . 

400-450 
430 

800-900 
1,25 

Kleinkalte-

900 1200 
3000 4000 

15 20 

der Firma 

900 1500 
Kraftverbrauch einschlieDlich Solefiirderung in KW zirka ......... . 0,48 0,96 
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Wasserverbrauch der Kaltemaschine in Liter pro Stunde zirka . . . . . 120 250 
Zu gewinnende KiiJtemenge pro Nacht durch Ausniitzung des Nacht-

stromes in Kalorien zirka ................................... 7200 12000 
KiHtespeicherung fiir eine Stundenleistung bis zu Kilogrammkalorien 

Kiihlleistung in Liter Milch pro Stunde...................... 720 1200 
Wasserverbrauch des V orkiihlers: 2- bis 3mal der Menge der gekiihlten Milch. 

Ubersehen wir das im vorstehenden Kapitel Gesagte, so miissen wir zu dem 
SchluB kommen, daB die Technik fiir die sachgemiWe Behandlung der Milch 
bei dem Landwirt zweckmiiBige Hilfsmittel zur Geniige zur Verfiigung steUt. 
Die Erfahrungen der Praxis und der Forschung lehrten uns weiter, daB die 
sachgemiiBe Anwendung dieser Hilfsmittel wesentlich dazu beitriigt, eine gute 
Milch, selbst wenn weite Transporte bevorstehen, zur Ablieferung zu bringen. 
Wir miissen deshalb die sorgfiiltige Behandlung der Milch bei dem Landwirt 
als ein unentbehrliches Glied in den Milcherzeugungs- und VerwertungsprozeB 
einschalten. 
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I. BetriebsstoI'ungen durch Wasser, Wasserreinigung und 
Brunnenanlagen 

A. Betriebsstorungen 

Noch mehr als Brauereien, Starkefabriken, Zuckerfabriken brauchen 
Molkereien und Milcherzeugungsstatten ein gutes, reines, namentlich von fautigen 
Substanzen freies Wasser. 

Was nutzen aIle Reinlichkeits- und V orsichtsmaBregeln bei der GBwinnung 
und Verarbeitung der Milch auf ihrem langen Wege vom Stall des bauertichen 
Lieferanten bis zur Molkerei, wenn zum SchluB in der Molkerei die Milch in 
Kannen und Flaschen abgefullt wird, die mit unreinem, infiziertem Wasser 
gewaschen wurden ? 

AIle, manchmal sehr peinlich und pedantisch ausgefiihrten Manipulationen 
der Dauer- und Hochpasteurisierung im Molkereibetrieb werden illusorisch 
von dem Momente an, wo die so gewonnene, keimarme Milch dann doch wieder 
durch mit schlechtem Wasser gewaschene Flaschen infiziert wird. Durch stark 
verunreinigtes Brunnenwasser kann auch der Fehler der fadenziehenden 
Milch auftreten! 

AIle noch so fein ausgearbeiteten Rahmsauerungsverfahren werden nicht 
viel nutzen zur Erzielung eines feinen Aromas in der Butter, wenn dieselbe dann 
zum Schlusse mit nicht reinem, einwandfreiem Wasser gewaschen wird. Es 
ist ja doch bekannt, daB speziell die Haltbarkeit der Butter ganz besonders 
durch diesen Umstand leidet. Mit auch nur kleinen Mengen von fautigen Stoffen 
(Fakalien, Jauche, Dunger usw.) verunreinigtes Brunnenwasser ist eine ge
fahrliche Infektionsquelle fUr jeden Molkereibetrieb; in der Butter gelangen 
auf diese Weise die schadtichen Kolibakterien und fluoreszierenden 
Bakterien zur Entwicklung. Erstere konnen Rubengeschmack hervoITufen, 
letztere den unangenehmen "Altgeschmack". Waschen mit abgekochtem Wasser 
bringt hier Abhilfe. 

Auch dort, wo man ·Wasser in der Kaserei zum Nachwarmen des Kase
bruches oder zum direkten Zusatz von Wasser zur Kesselmilch (bei hoherem 
Sauregrad) verwendet, ist ein bakterienarmes, reines Wasser unbedingt 
notwendig. Wiederholt wurden in der Hart- und Weichkaserei Betriebsstorungen 
(Kaseblahungen) lediglich durch Verwendung von unreinem, infiziertem GB
brauchswasser hervorgerufen. Dr. G. KOESTLER, Liebefeld-Bern, beschreibt 
in der Schweizerischen Milchzeitung, Nr. 44 vom 1. Juni 1928, einen solchen 
interessanten Fall. Trotz einwandfreier Beschaffenheit der Rohmateriatien (Milch, 
Lab, Sauer) und richtiger Arbeitsweise konnten in einer Emmentaler Kaserei 
keine Kase mit einwandfreier, schoner Lochung hergestellt werden. Bei Beruck-
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sichtigung der naheren Begleitumstande und eventueller Fehlerquellen wurde 
auch das in der Kaserei verwendete Wasser bakteriologisch untersucht. Es 
zeigte sich nun die iiberraschende Tatsache, daB das Wasser deutlich ungiinstige 
Beschaffenheit aufwies (blahende Eigenschaften). Nachdem das Wasser als 
Ursache der Kaseblahung erkannt worden war, ging man sofort daran, das Kaserei
wasser regelmaBig abzukochen. Von dem Momente an, da das Kasereiwasser 
pasteurisiert wurde, verschwand die "unsaubere" Lochung vollstandig. Man 
erhielt schon gelochte Kase mit durchgehends "sauberer" Lochung. 

Eisenhaltiges Wasser ist zum Butterwaschen absolut ungeeignet 
(Metallgeschmack) und ist auch fiir Kasereizwecke (Nachwarmen des Kasebruches, 
Abwaschen der Kase, Herstellung der SalzlOsung fiir Salzbader) unbrauchbar 
(schwarzer Bruch im Kase, Blaufarbung, Blauschnittigkeit). Fiir die Quark
oder Topfenfabrikation ist ebenfalls absolut eisenfreies Wasser zu fordern, 
weilsonst leicht der in del' Quargelfabrikation so sehr gefiirchtete metallhaltige 
Quark das Fertigprodukt entwerten kann. Bekanntlich ist eisenoxydhaltiger 
Quark (Topfen) fiir Quargelkasefabrikation absolut unbrauchbar, weil bei del' 
nachtraglichen ReHung eine auBerst intensive Grauschwarzfarbung del' 
Kase auftritt und dieselben vollstandig unverkauflich macht. 

Reste von eisenhaltigem Wasser, welche beim Kahnenspiilen zuriickbleiben, 
konnen der Konsummilch (Sauermilch) den unangenehmen Metallblechgeschmack 
verleihen. 

Trotz groBter Reinlichkeit und vollendeter Technik und bester Milch
beschaffenheit findet man bei hollandischer Butter manchmal eine geringere 
Qualitat, die nur auf die au Berst ungiinstigen Wasserverhaltnisse del' hollandischen 
Tiefebene (Friesland) zuriickzufiihren ist. 

Eine besondere Erwahnung muB dem Umstande gewidmet werden, daB es 
eine Anzahl von Grundwassern gibt, welche eis-enhaltig sind (speziell von 
artesischen Brunnen). Eisenhaltiges Wasser ist unbrauchbar fiir viele In
dustrien: Farbereien, Waschereien, Gerbereien, Bleichereien, Leim-, Papier-, 
Starkefabriken, Brauereien, Sodawasserfabriken usw. Das Eisen ist zwar an 
sich nicht gesundheitsschadlich, bedingt abel', wei! das Wasser schmutzig erscheint, 
mindestens einen Schonheitsfehler. Ein eisenhaltiges Wasser kann zu manchen 
Unzutraglichkeiten Veranlassung geben. Schon del' Geschmack wird unangenehm 
beeinfluBt, es schmeckt tintenartig, ferner gibt es in der Wasche Flecken, 
verfarbt Rotwein, Kaffee und Tee unangenehm schwarz (Gerbsaure-Eisen
Verbindung) und macht durch die sich absetzenden, braunen, rostigen 
Schlammflocken einen entschieden sehr unappetitlichen Eindruck. Wird 
stark eisenhaltiges Wasser zum Waschen und Spiilen von Milchflaschen verwendet, 
so werden dieselben sehr bald triibe, "blind", und bekommen eine schmutziggelb
liche bis braunliche Farbung (braune Randel' am Boden der Flaschen). 

Eisenhaltige Wasser haben meist einen unangenehmen Geruch nach 
Schwefelwasserstoff. Diesel' Schwefelwasserstoff ist allerdings nicht orga
nischen, sondern mineralischen Ursprungs und weist daher auf keinen hygienisch 
bedenklichen Ursprung hin (wie Verunreinigung mit J auche, Fakalien, Abort
stoffen usw.). 

Eine gelbbraune Farbe des Wassel's kann von Eisenoxydverbindungen 
herriihren; solche Wasser zeigen einen rostbraunen, schlammigen Bodensatz. 

Zur Bildung des im Wasser unloslichen Eisenoxydhydrats (Eisenocker
schlamm) ist der Zutritt von Sauerstoff notwendig; deshalb findet man in 
einer Wasserprobe, die eben dem Untergrunde entnommen ist, im allgemeinen 
kein in rostbraunen Flocken ausfallendes Eisen (Eisenrostschlamm). 
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Die Oxydation der Eisenverbindungen im Wasser ruft im ubrigen neben der 
gelblichen Farbung auch eine mehr oder weniger starke Opaleszenz oder Trubung 
des Wassers hervor. 

Die Rohrleitungen und die Reservoire werden durch den Eisenschlamm, 
welcher sich in ihnen absetzt, verstopft. Eisenhaltiges Wasser ist namlich ein 
sehr guter Nahrboden fiir eine Bakterienart, Crenothrix polyspora, Chlamydo
thrix, falschlich alsEisenalge bezeichnet, auchBrunnenfaden, Quellhaar, Brunnen
pest genannt. Dieselbe bildet lange Faden, welche das Wasser durchziehen 
und die Leitungen verfilzen nnd verstopfen, selbst groBere Leitungsquerschnitte 
konnen versperrt werden. Diese Eisenbakterie (Eisenalge) stirbt dann ab und 
verleiht dadurch dem Wasser einen fauligen Geschmack. 

Durch regelmaBige Spillungen muB das Leitungsnetz von dem Eisenschlamm 
gereinigt werden. Selbst die Verwendung reinsten, bakterienfreien Quellwassers 
schutzt oft nicht vor gefahrlichen Storungen der Wasserleitungen; der "Brunnen
faden" liebt gerade reines, nicht faulnisfahiges Grundwasser. 

Wenn das Wasser stark kohlensaurehaltig ist, greift es die eisernen oder 
asphaltierten Leitungsrohre an und lOst Eisen, wodurch sich die Eisenbakterien 
dann so kriiftig entwickeln konnen, daB sie die Leitung verstopfen. In Wasser, 
das mit organischen Stoffen verunreinigt ist, konnen diese gefiirchteten Eisen
bakterien nicht gut gedeihen. 

Mit groBen Schwierigkeiten hat man bei der Wasserbeschaffung in den 
friesischen Molkereien zu kampfen; ohne geeignete Reinigung lieBe sich dort 
das gewonnene Grundwasser absolut nicht fUr Reinigungs- und Fabrikations
zwecke verwenden. 

Das Grundwasser wird in den friesischen Fabriken mit Nortonbrunnen 
(Tiefbohrungen) gewonnen und mit Worthington-Duplex-Dampfpumpen herauf
gepumpt. Es ist, was die bakteriologische Beschaffenheit anbetrifft, voll
standig einwandfrei, manchmal direkt bakterienfrei, entspricht aber auf 
keinen Fall den Anforderungen, welche man an ein chemisch reines und einwand
freies Wasser stellen muB. Das Nortontiefbohrbrunnenwasser ist sehr reich an 
Chlornatrium, Chlormagnesiumsalzen, schmeckt stark bittersalzig (brackig) 
und enthalt als hauptsachlichst unangenehmen Bestandteil groBe Mengen Eisen
salze in Form von doppeltkohlensaurem Eisenoxydul (Eisenbikarbonat), welch 
letzteres dem Wasser einen unangenehmen, tintenartigen Geschmack verleiht. 

In dieser Form als IOsliches doppeltkohlensaures Eisenoxydul (Ferro
bikarbonat) laBt sich das geloste Eisen ziemlich leicht ausscheiden durch An
wendung einer geeigneten Enteisenungsanlage, was bei Vorhandensein von 
schwefelsaurem Eisenoxydul nicht der Fall ware. 

Das mit Nortontiefbohrbrunnen heraufbefOrderte Grundwasser passiert 
zuerst die Enteisenungsanlage und wird erst nach grundlicher Reinigung und 
Filtration fUr Reinigungs- und Waschzwecke verwendet. Als Kiihlwasser fUr 
den Milchkiihler dient in den meisten Fallen das (nicht enteisente) Rohwasser 
vom Nortonbrunnen weg. Hier spielen ja die Eisenverbindungen nur insoweit 
eine Rolle, als der Kuhler mit der Zeit durch ausgeschiedenes Eisenhydroxyd stark 
verschlammt wird. 

B. Die Enteisenungsanlage 
ist in der Weise konstruiert, daB durch Einblasen von Luft mit einem Luft
kompressor in einem Voroxydator und nachtragliche Berieselung sowie Liiftung, 
ferner durch Filtration uber Koks- und Sandkiesfilter das Eisen in Form von 
unloslichem Eisenhydroxyd als rostbrauner Schlamm niedergeschlagen und 
dadurch eine grundIiche Reinigung des Wassers erreicht wird. 

27./< 
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Frisch mit Koks gefiillte Rieseltiirme "arbeiten" nicht sofort, es muB sich 
erst eine gewisse Schlammschichte auf dem Koks absetzen. Von Zeit zu Zeit 
muB eine Generalreinigung des Kokskiesfilters durch Ausspiilen mit Wasser 
und starkes Ausdampfen (zur vollstandigen Entschlammung) durchgefiihrt 
werden. Zur Kontrolle des Enteisenungseffektes der Anlage erfolgt eine oftere, 
regelmaBige Untersuchung des gereinigten Wassers auf geloste Eisenoxydul
verbindungen im Betriebslaboratorium. Das enteisente Wasser ist geschmacklich 
insoweit ver bessert, als die Eisenver bindungen beseitigt sind; aber der salzig
bittere Geschmack (durch die Anwesenheit von Chlornatrium und Chlorma
gnesium) ist immer noch vorhanden. 

Vollstandig entfernen laBt sich durch diese Liiftungsoxydation das Eisen 
nicht, aber immerhin wird das Nortonwasser von seiner groBten Eisenmenge 
befreit, so daB es fiir Butterwaschzwecke im Notfalle zu gebrauchen ist. 
Auf jeden Fall ist bei der Enteisenungsanlage eine fortgesetzte Uberwachung 
und Kontrolle notwendig, wenn man nicht schwere BetriebsstOrungen herauf
beschworen will .. Das Wasser, welches die Enteisenungsanlage verlassen hat, 
besitzt im allgemeinen immer noch einen schwach gelblichen Farbenton, 
hervorgerufen durch Spuren von Eisenverbindungen, und soweit es urspriinglich 
geringe bakterielle Verunreinigungen enthielt, diirfte es aber nach der Ent
eisenung durch die Filtration und durch das Ausfallen von Eisenhydroxyd
schlamm auch in bakteriologischer Hinsicht vollstandig gereinigt sein. 

In einigen Nortonbrunnenwassern Hollands ist hochstwahrscheinlich humin
saures Eisen vorhanden, und dieses diirfte, da es sich auch durch Enteisenung 
(Liiftungsoxydation) nicht entfernen laBt, betriebstechnisch in der Butterei 
gefahrlich sein (Metallgeschmack der Butter). Ein solches Wasser mit humin
saurem Eisen lieBe sich nur durch "Verschneidung" mit hartem Wasser 
eisenfrei machen; solche Versuche sind aber manchmal aus Betriebsriicksichten 
schwer durchzufiihren. Die groBten friesischen Fabriken benutzen tatsachlich 
das direkte Nortonbrunnenwasser, nachdem es durch die Enteisenungsanlage 
von dem allergefahrlichsten und schadlichsten Bestandteile, dem Eisenkarbonat, 
befreit wurde. Allerdings wird die Sache schlimm, wenn die Enteisenungsanlage 
nicht ordentlich funktioniert; es tritt dann in der Butter der Metallgeschmack 
auf, welcher bei den Priifungsmustern der periodischen Butterpriifungen ofters 
zu beobachten ist, aber er kann durch regelmaBige Kontrolle der Anlage ver
mieden werden. In diesem Sinne arbeitet speziell das Kase- und Butterlager
exporthaus in Leeuwarden in Friesland, welches durch regelmaBige Unter
suchungen der Butter aus den einzelnen angeschlossenen Fabriken auf Eisen
verbindungen, diejenigen Molkereien herauszusuchen bestrebt ist, welche mit 
schlecht gereinigtem Nortonwasser in der Butterei eine Qualitatsverminderung 
des Produktes verursachen; die Molkereibetriebe, welche Butter mit zu hohem 
Eisengehalt in das Kaselagerexporthaus einliefern (der Eisengehalt darf ein 
bestimmtes Maximum nicht iiberschreiten), werden auf diesen Umstand auf
merksam gemacht und miissen nach den Weisungen des Kasereitechnikers ihre 
Enteisenungsanlage in Ordnung bringen. 

AuBer dem Metallgeschmack beobachtet man auch manchmal einen eigen
artigen "Wassergeschmack" (watersmaak) bei den Mustern, welche bei der 
Butterpriifung einlangen; dieser Wassergeschmack hat seine Ursache in Spuren 
von Schwefelwasserstoff, welche bei eisenhaltigen Tiefbrunnenwassern keine 
Seltenheit sind. ~Ianche Fabriken verwenden aus diesem Grunde zum Butter
waschen nur mit besonderer Sorgfalt und Reinlichkeit gesammeltes Regen
wasser, welches selbstverstandlich erst nach Sterilisation zur Anwendung 
gelangt. 
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Wie aus der vorstehenden Besprechung hervorgeht, ist man in bezug auf 
die Wasserfrage in Holland gezwungen, unter sehr schwierigen Verhiiltnissen 
ein gutes, einwandfreies Produkt herzustellen, und nur durch systematische 
Kontrolltatigkeit erreicht man trotz aller Hindernisse und Schwierigkeiten ein 
exportfahiges Fabrikat. 

Die Untersuchung von Betriebswasser auf gelostes Eisen sollte in allen 
verdachtigen Fallen unbedingt von jedem Molkereipraktiker ausgefiihrt werden 
konnen. 1m praktischen Molkereibetriebe bemerkt man einen groBeren Eisen
gehalt im Wasser (Nortonbrunnenwasser) meistens schon beim Einstromenlassen 
von Kesseldampf in Wasserreservoire oder GefaBe (z. B. beim Anwarmen von 
Wasser fUr Waschzwecke). Ein solches Wasser wird sehr bald braun und triibe 
durch Eisenhydroxydschlammausscheidung. Wasser von mangelhaft funk
tionierenden Enteisenungsanlagen verrat sich hier sofort. 

Das hygienisch unbedenkliche, betriebstechnisch jedoch gefahrliche Eisen 
muB unbedingt herausgefunden werden. Die entscheidende Frage, ob orga
nischer Schmutz oder brauner Eisenockerschlamm im Wasser vorhanden 
ist, muB in Zweifelsfallen durch eine einfache Untersuchung gelost werden konnen. 

1m allgemeinen gibt es eine einfache Methode, urn sich fUr praktische Zwecke 
iiber den Eisengehalt im Wasser zu informieren; sie hat leider den Nachteil, 
daB zu ihrer Ausfiihrung eine gewisse Zeit, mindestens doch 24 Stunden, er
forderlich ist. 

Man schiittelt das Wasser in einer halbgefiillten Flasche energisch mit Luft 
und beobachtet dann, ob sich eine Triibung und spaterhin ein Niederschlag von 
braunem Eisenoxydhydrat bildet. 

Die fiir die Praxis einfachste und scharfste Priifung auf Eisen 
im Wasser, welche sich sehr rasch ausfiihren laBt, ist die Chinosol
reaktion. 

In absolut reinem Wasser lOst sich Chinosol mit zitronengoldgelber 
Farbe auf, in eisenhaltigem Wasser mit schwarzlich-schmutzig-oliv
griiner Far be. 

Chinosol (von gelber Farbe in Tablettenform) ist ein bekanntes, ungiftiges 
Desinfektionsmittel und iiberall erhaltlich (Chinosolfabrik Hamburg). 

Unbedingt sollte jedes Gebrauchswasser auf seine Eignung fiir Butter
waschzwecke durch die Chinosolreaktion gepriift werden. 

Das Chinosol ist haltbar, nicht hygroskopisch und hat den Vorzug, daB 
es sich in der Tablettenform bequem transportieren laBt. (Speziell fUr Betriebs
kontrollore und Revisionsbeamte sehr wichtig!) 

Der Identitatsnachweis von Eisenoxydhydrat in einem braunen Wasser
bodensatz wird in der Weise erbracht, daB man eine Tablette Chinosol in zirka 
1 bis 2 cm3 Wasserschlamm auflost. 

1st der Schlamm nichts Organisches, sondern hauptsachlich Eisen, so 
wird eine intensive griine bis schwarzgrtine Farbung auftreten. Das Chinosol 
lost infolge seiner sauren Eigenschaften das in unlOslicher Form vorhandene 
Eisen auf und es kommt zur Bildung von schwarzem Oxychinolineisen. 

Das Eisen als Wasserbegleiter ist im allgemeinen viel haufiger vorhanden, 
als man annimmt, denn eisenhaltiges Wasser tritt sowohl im Urge birge (Granit
formation) als auch in jiingeren Formationen auf, und zwar vor allem im Diluvium 
und den alluvialen Ablagerungen. Daher ist z. B. fast tiberall in den Grund
wassern der norddeutschen Tiefebene Eisen anzutreffen; in Osterreich 
haufig im Burgenland. Da die Befreiung eisenhaltiger Grundwasser von ihrem 
Eisengehalt nur mit Hilfe besonderer Enteisenungsanlagen, die einen gewissen 
Aufwand von Anlage- und Betriebskosten erfordern, moglich ist, so ist in wirt-
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schaftlieher Beziehung eisenfreies Grundwasser eisenhaltigem vorzuziehen. 
Bei der Wasserfrage ist es Pflicht zu untersuchen, ob eisenfreies Grundwasser 
zu gewinnen ist oder nicht. Man muB aber stets daran denken, daB sich 
mitunter der Eisengehalt erst bei starkerer Beanspruchung ein
stellt und daher auf die Mogliehkeit der spateren Erriehtung 
einer Enteisenungsanlage Riicksicht nehmen. 

Ob man es mit eisenfreiem oder eisenhaltigem Grundwasser zu tun hat, wird 
in vielen Fallen bereits eine oberflachliche Besichtigung des Versuchsfeldes lehren. 
Quellen und sonstige Grundwasseraustritte, welche eisenhaltiges Wasser fiihren, 
sind meist schon daran erkenntlich, daB die Quellrander und die Seiten
wan de der Abzugsgraben mit rostbraunem Eisenocker bedeckt sind. 

Abb. 1 
Enteisenungsanlage. Patent Dabeg, Type K fur grWere Leistungen 

~'i 

Abb. 2. Enteisenungsan
lage, Patent Dabeg, Type D 

fUr kleine Leistungen 

Die beigefiigten Abbildungen zeigen uns: 1. eine groBere Enteisenungsanlage 
der Firma "Dabeg", Wien, mit Motor und Kompressor (Abb. 1); 2. eine 
Anlage derselben Firma fiir kleinere Quantitaten ohne Motor und Luftkompressor 
(Abb. 2). 

Es wird hier die Beliiftung in der Weise bewerkstelligt, daB man das Wasser 
aus einer Brause in einem feinen Regen und einem zirka 2 m hohen, freien Fall 
herabrieseln laBt; das auf diese Weise geliiftete Wasser passiert zur Reinigung 
von Eisenschlamm einen Filterkorper und ist dann als praktisch eisenfrei zu 
betrachten. Ais Filtermaterial wird bei beiden Anlagen Sand verwendet. 

Bei Gelegenheit von Molkereibetriebsrevisionen sollten regelmaBig auch 
durch die betreffenden Kontrollbeamten Wasserproben fiir die chemisehe und 
bakteriologische Untersuehung entnommen werden und aueh von den einzelnen 
Molkereien ware es sehr angezeigt, wenn sie ofter wie bisher Wasserproben 
fiir die ehemisehe Untersuchung an die Untersuehungsstationen einsehieken 
wiirden. Von seiten der landliehen Molkereien wird eine direkte EinfluBnahme 
auf die Milehlieferanten in der Weise stattfinden miissen, daB man sieh etwa 
stiehprobenweise bei Auftreten von Milchfehlern (fadenziehende Milch, geringere 
Haltbarkeit) aueh iiber die Brunnenverhaltnisse in den Bauernhofen informiert, 
speziell bei Rahmlieferung in die Molkereien wird reines Wasser zur Reinigung 
der Transportgesehifre eine zwingende Notwendigkeit. 
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c. Wasserreinigung 
Wenn hier des naheren die Wasserreinigung besprochen werden soll, so 

muE vorausgeschickt werden, daE aIle Wasserreinigungsmethoden eigentlich 
nur Not behelfe sind, die nicht immer zuverlassig sind. Wie iiberall, so gilt 
auch hier der Grundsatz: "Vorbeugen ist besser als heilen", das heiBt 
die Verunreinigung von Wasserversorgungsanlagen (Brunnen usw.) mit allen 
nur denkbaren Mitteln zu vermeiden, ist die erste und wichtigste Grundforderung, 
die aufgestellt werden muB. 

Die ganzen Filterungssysteme, mogen sie auch noch so vollendet her
gestellt sein (Koks-, Kies-, Sand-, Kieselgur-, Kohlefilter usw.) "arbeiten" nur 
gut und sicher unter einer standigen bakteriologischen nberwachung 
und Kontrolle und erfordern eine teilweise kostspielige Instandhaltung, 
Wartung und Allfmerksamkeit. 

1. Langsamfilter 

Bei der zentralen Wasserversorgung von groBeren Ortschaften, Ge
meinden, Stadten usw., haben sich die als Langsamfilter ausgebildeten Sand
filter (Abb. 3) bestens bewahrt. Bei diesem System werden zuerst Feldsteine, 
dann Grobkies, dann Feinkies, dann 
Grob- und Feinsand in verschiedener 
Rohe in gemauerten Filterbassins 

iibereinandergeschichtet, wobei die _~~~~~~~~~~;~~~ oberste Schichte, die Feinsand-
schichte, mindestens 1 m dick ist. rtf 
Richtig arbeiten konnen die Filter 
erst, wenn sich iiber dem Sand eine 
Decke, die sogenannte "Fil ter
haut" gebildet hat. Diese gallert
artige Filterhaut (Schleimhaut) fangt 
namlich aIle Verunreinigungen und 
Schmutzstoffe aus dem Wasser bei 
der Filtration auf. Auch die Bak
terien und andere Mikroorganismen 
werden durch Ankleben festge

Abb. 3. Gewohnliches Sandfilter, Vertikalschnitt. 
E Einlauf des Wassers, A Auslauf, M Seitenmauer, 
B Lehillstampfnng. 1. Feldsteine, 2. grober Kies, 
3. feiner Kies, 4. grober Sand, 5. feiner scharfer Sand, 

FH Filterhaut 

halten. Diese Filterhaut muB nun ab und zu durch Abschalen der obersten 
Sandschichte entfernt werden, weil sie dann iiberladen ist, und bei Wieder
inbetriebsetzung des Filters reinigt und "arbeitet" dasselbe erst dann wieder 
vollstandig, wenn sich eben von neuem eine frische "Schlammschichte" 
als "Filterhaut" gebildet hat. Diese Sandlangsamfilter sind also Filter
systeme, bei welchem der eigentliche Reinigungseffekt neben rein mechanisch
physikalischen Vorgangen in erster Linie durch chemisch-biologische (bak
teriologische) Prozesse bewirkt wird. Die Bedienung dieser Filter verlangt 
natiirlich ein gewisses bakteriologisches Verstandnis und sehr sorgfaltige und 
sachgemaBe merwachung. Die Anlage beansprucht auch einen verhaltnismaBig 
groBen Raum und aus allen diesen Griinden kommt dieselbe fiir die praktische 
Anwendung im Molkereibetrieb seltener in Frage. 

Am ehesten noch wiirden diese Langsamfilter fiir Emmentaler- oder 
Rartkasereien in Gebirgsgegenden zur Anwendung gelangen konnen, wo 
manchmal Quellwasser, welches sich im "Einzugsgebiet" der Quellen stark mit 
Oberflachenwasser (Bachwasser) vermischt, in Rochreservoiren gesammelt und 
von dort dann in die Kaserei hinuntergeleitet wird. 
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Man wird sich in diesen Fallen mit einer geringeren Leistungsfahigkeit 
des Filters zufriedengeben konnen, weil der Spill- und Nutzwasserverbrauch 
in Hartkasereien entschieden kein so groBer ist als in Molkereien. 

Abb. 4. Sandschnelifilter, Patent "Dabeg". E Ein
tritt des Rohrwassers; XX Verteilung ilber den 
Sand; H Abzugsrohr, in welches von beiden Seiten 
Siebrohre F miinden. Von H gelangt das gereinigte 
Wasser in das Reinwasserablaufrohr, das durch den 
Schieber K verschlossen werden kann. Zum 'Vas chen 
des Sandes wird dieser Schieber, sowie der Schieber E 
geschlossen und das Wasser zuniwhst durch die 
Rinne H von unten nach oben durch den Sand 
gelassen. Zum Schlull wird. der im konischen Teile B 
des Filters befindliche Saud durch Wasser, welches 
durch Duse N zugefiihrt wird, aufgewirbelt und 
durch das Rohr an die Oberflache des Sand.k6rpers 
gebracht, so dall mit der Zeit eine vollkommene 

Umwalzung der Sandfiillung erzeugt wird 

Es gelingt bei der langsamen 
Sandfiltration, die Keimzahl von 6000 
bis 20000 pro I cm3 im Rohwasser 
auf zirka 200 Keime pro I cm3 im 
Reinwasser herabzudriicken! 

2. Schnellfilter 

Dagegen haben sich fiir die 
Reinigung von Gebrauchswasser die 
sogenannten Schnellfilter sehr 
rasch eingebiirgert. Sie haben vor 
den Langsamfiltern ganz wesentliche 
Vorteile. Ihre Filtrationsge
schwindigkeit ist bedeutend 
groBer, ihr Raumbedarf gering und 
die Ubersiedlungsmoglichkeit der 
gesamten Filteranlage bei Betriebs
anderungen gegeben, die Instand
haltung und Wartung leicht und 
bequem. Bei diesen Sandschnellfiltern, 
deren Sandschichte bis zu 2 m Dicke 
hat, laBt man keine "Filterhaut" 
wachsen; infolgedessen ist auch ein 
rascheres Arbeiten mit diesem System 
moglich gemacht und erfordert ihre 
Bedienung nicht so groBe Aufmerk
samkeit. 

Bei den meisten dieser Sand
schnellfilterkonstruktionen ist eine 
Vorrichtung zur gleichzeitigen Reini
gung und Waschung des Filtersandes 
eingebaut (Abb.4). 

3. Bakterienfilter 

Wahrend nun zur oberflachlichen Reinigung eines Gebrauchswassers von 
groberen organischen Schmutzstoffen, Eisenockerschlamm, Erde, Tonteilchen, 
Lehm, Humus usw. die gewohnlichen Sand- und Kiesfilter in den meisten Fallen 
vollstandig geniigen, zumindest das Wasser fiir "das Auge" reinigen, so erfiillen 
natiirlich diese Filter ihren Zweck nicht mehr in allen jenen Fallen, wo es sich 
urn die Gewinnung von absolut bakterienfreiem Wasser handelt. Hier 
miissen dann Filtersysteme beniitzt werden, welche absolut keimdicht sind, 
das heiBt aIle Wasserbakterien bei der Filtration mit Sicherheit zuriickhalten. 
DaB nur Filtermaterial von besonderer Beschaffenheit dies en Bedingungen 
entspricht, erscheint wohl ohne wei teres selbstverstandlich. 

Von den Filtern haben sich wohl die Berkefeld-Filter (System Nordt
meyer-Berkefeld) (Abb. 5), aus gebranntem Kieselgur (Infusorienerde) her
gesteIlte, inwendig hohle Zylinder, die sogenannten Filterkerzen, am besten 
bewahrt (Herstellungsfirma Berkefeld-Filtergesellschaft G. m. b. H. und Celler 
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F~lterwerke, Celie, Provinz Hannover), jedoch ist hier unbedingt zu beachten, 
daB dieselben nul' 3 bis hochstens 8 Tage - natiirlich je nach der Filter
leistung und Beanspruchung - ein vollstandig keimfreies Wasser liefern, dann 
wachsen eben die Bakterien durch die Filtermasse hindurch und der ganze 
Filtrationseffekt ist gleich Null. 

Die Filterkerzen miissen nun, solI das Filter 
tatsachlich seinen Zweck erfiillen, mindestens 
aIle 8 Tage, unter Umstanden aIle 3 Tage, 
durch zirka einstiindiges Kochen in zirka 
2%iger Sodalosung sterilisiert werden. 

Die in den Filterzylinder eingewachsenen 
Wasserbakterien und Algen werden auf diese Weise 
abgetotet. 

Auch miissen die Filterkerzen (Filterzylinder), 
da sie manchmal nach kurzer Zeit vollstandig 
verschlammen, sehr oft griindlich mit einer Luffa
biirste abgebiirstet werden. Durch die Verstopfung 
der Poren der auBeren Filterflache nimmt die 
Leistungsfahigkeit sehr bald abo 

Die Berkefeld-Filter (Kieselgurfilter) 
sind wohl die derzeit beste Filterkonstruk
tion, sie sind keimdicht, das heiBt sie vermogen 
aIle im Wasser vorkommenden Bakterien zuriick
zuhalten. Bei den groBen, fiir gewerbliche Zwecke 
beniitzten Filtern laBt sich eine volls tandige 
Sterilisierung durch AnschluB an die Dampf
leitung bewirken (Sterilisation des Filters durch 
stromenden Wasserdampf). 

Fiir die Industrie werden eigene Filter
kerzenbatterien (bis zu 39 Filterzylinder in 
einem emaillierten GuBeisen- oder verzinntem 
Kupfertopf eingebaut) konstruiert und auch fiir 
direkten Einbau in die Wasserleitung geliefert. 

Abb.5 
Berkefeldfilter mit 9 Kerzen, zer
legt. Der Einsatz mit den Kerzen 
ist gegen den Filtertopf gut abge
dichtet. Das Wasser geht seitlich 
in den Filtertopf, dringt durch die 
hohlen Kerzen von auJ3en nach 
innen und sammelt sich im Deckel
teil, von wo es "bgeflihrt wird. 
(Broschure Berkeieldfilter, S. 15.} 

Bei eisenhaltigem Wasser ist die Filtration ein notwendiges Ubel und wohl 
nicht zu umgehen. Die Berkefeld-Filter Hefern bei sachgemaBer Instandhaltung 
und ofterer Sterilisation ein vollstandig bakterienfreies Gebrauchswasser. 

Sehr empfehlenswert zur Beschaffung keimfreien Trinkwassers und zur 
Trinkwasserreinigung (speziell fiir Meierhofe, Landhauser, Gutswirtschaften usw.} 
sind auch die Wasserentkeimungsfilter "Seitz-EK" (Abb. 6) der Seitz
werke G. m. b. H., Filter- und Asbestwerke, Kreuznach (Rheinland), Theo Seitz, 
Wien III. 

Dieses Filter "Seitz-EK" besteht aus auswechselbaren Asbestentkei
mungsschichten, welche nach der Erschopfung einfach weggeworfen und 
durch neue, von der Fabrik steril gelieferte Schichten ersetzt werden. Die Hand
habung dieser Filter ist eine sehr einfache, da die zeitraubende Reinigung und 
Sterilisation der Filterkorper vollstandig wegfallt. 1m AnschluB an Enteisenungs
anlagen sind diese Filter zur Erzielung kristallklaren Wassers sehr zweckmaBig. 

4. Unwirksame Reinigungsverfahren 

In landlichen Gegenden herrscht noch vielfach der Brauch, verunreinigtes, 
iibelriechendes und mit fauligen Stoffen vermischtes Brunnenwasser aus Kessel-
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(Schacht-) Brunnen dadurch angeblich zu "reinigen" oder zu "schonen", 
daB man groBere Korbe mit Holzkohle in den Brunnen versenkt und einige 
Zeit in dem Brunnenwasser laBt. Diese Manipulation ist eigentlich ein Unfug, 
denn eine wirkliche Reinigung im bakteriologischen Sinne wird man auf diese 
Weise selbstverstandlich nicht erreichen, sondern das Wasser wird nur ge
schmacklich verbessert, indem eben die Holzkohle die fauligen Geruch- und 
Geschmackstoffe des Wassers teilweise anzieht und auf diese Weise das Wasser 
wohl nur fiir das Auge "reinigt"; die gefahrlichen Bakterienkeime - und auf 
diese kommt es ja ausschlieBlich an - konnen sich ungehindert weiterentwickeln, 
und man betriigt sich durch eine solche Wasserreinigung eigentlich nur selbst. 

Abb. 6. SEITzscher Entkeimungsfilter 

Ein noch groBerer Unsinn ist das Hineinwerfen von groBeren Stiicken 
Viehsalz (Pfannenstein der Salinen) in das Brunnenwasser, angeblich um 
dasselbe geschmacklich zu verbessern und gegen Faulnis zu schiitzen, 
:sozusagen zu "konservieren". W enn das Wasser eines Brunnens zur Faulnis 
neigt, dann ist es eben stark verunreinigt und man wird hier natiirlich in erster 
Linie die Ursache der Verunreinigung feststeUen und diese dann radikal be
:seitigen. 

5. Chemische Reinigungsverfahren 

Sehr oft wird Chlorkalk zur Wasser- und Brunnenreinigung in Vorschlag 
.gebracht. Die Reinigung und Desinfektion verschmutzter Brunnen durch 
Chlorierung mit Chlorkalk (und nachtragliche Entfernung des Chlors durch 
doppeltschwefligsauren Kalk oder unterschwefligsaures Natrium, "Antichlor"), 
darf iiberhaupt nur unter Aufsicht eines sachverstandigen Chemikers durchgefiihrt 
werden und ist ein nich t ganz ungefahrliches Beginnen in einem Molkereibetrieb; 
es soUte daher lieber vollstandig unterlassen werden. 

Neuerdings ist das Verfahren der Entkeimung von Trink- und Nutzwasser 
durch Chlorzusatz in verbesserter Ausfiihrung zur Anwendung gelangt. Es wird 
bei dieser neueren, verbesserten Methode dem zu reinigenden Rohwasser Chlor-
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gas (aus Stahlflaschen) im DberschuB zugesetzt, so viel, als zur sicheren Ab
t6tung der Keime notwendig ist, und das uberschussige Chlor wird nach
traglich nicht durch chlor bindende Reinigungschemikalien (Natrium
thiosulfat usw.), sondern auf sehr einfache Weise nach einem patentierten Ver
fahren (Dr. R. u. O. ADLER) durch Filtration uber aktive Kohle vollstandig 
und restlos beseitigt. Die Versuche diesbezuglich sind abgeschlossen und es 
gelang, stark verunreinigtes Rohwasser nicht nur absolut keimfrei, sondern, 
was das Wichtigste ist, auch nachtraglich wieder absolut chlorfrei zu machen. 
Eine Geschmacksverschlechterung des Wassers ist nicht zu befiirchten. Die 
Firma Dabeg, Maschinenfabrik A. G., Wien VI, Wallgasse 39, ist bereits auf diese 
Wassersterilisation eingerichtet. Da aber natiirlich derartige Anlagen immerhin 
noch ziemlich kostspielig sind und auBerdem eine gaDZ besonders sorgfaltige, 
aufmerksame Bedienung und Dberwachung erfordern, so eignen sich solche 
Apparate nur fiir Anwendung in gr6Beren Fabriksetablissements, wo man ge
zwungen ist, bakteriologisch nicht einwandfreies Wasser unbedingt 
verwenden zu mussen, und wo zur standigen Wartung solcher Anlagen 
entsprechend geschultes und intelligentes Personal zur Ver
fugung steht. 

Es ware vorlaufig noch verfruht, die allgemeine Anwendung dieser Chlor
desinfektion fiir Gebrauchswasser im Milchwirtschaftsbetrieb ohne weiteres 
anzuempfehlen; nur in extremen, zwingenden Fallen diirfte man sich fiir diese 
Chlorierung entschlieBen k6nnen. Die Nutzwasserentkeimung mit Chlor ist, 
wenigstens was den Molkereibetrieb anbelangt, entschieden noch eine offene 
Frage! 

Entschieden gefahrlich ist es aber auf jeden Fall, mit Chlor
kalk gereinigtes und nachtraglich mit unterschwefligsaurem 
Natrium entchlortes Wasser etwa fur Butterwaschzwecke ver
wenden zu wollen. Hier kame uberhaupt nur das moderne, paten
tierte Depurationsverfahren nach Dr. ADLER in Frage. 

AuBer Chlorkalk hat man zur Reinigung eines Gebrauchswassers, speziell 
zur Beseitigung von organischen Substanzen, ubelriechenden und faulig 
schmeckenden Stoffen, tonigen Trubungen sogar mit Erfolg Kaliumperman
ganat (ubermangansaures Kali) angewendet, und zwar in einer Menge 
von 1 kg Permanganat pro 1000 m3 Wasser. Es spaltet bei Anwesenheit 
von organischen Stoffen freien Sauerstoff ab, das Manganoxyd bildet 
Flocken, welche die .Schmutzstoffe und Tonteilchen mit zu Boden reiBen und 
das Wasser somit klaren und reinigen. Es hat das ubermangansaure Kali natiirlich 
auch eine ziemlich ausreichende Desinfektionswirkung, und bei der Wasser
reinigung mit Permanganat werden aIle ublen und fauligen Geruche vollstandig 
beseitigt. Wenn man schon wirklich das Gebrauchswasser durch Zusatz von 
Chemikalien reinigen und desinfizieren will, so ist entschieden die Anwendung 
von Permanganat bedeutend harmloser und ungefahrlicher als die
jenige von Chlorkalk! Auch diese Wasserreinigung darf nur unter Aufsicht 
und Anleitung eines Chemikers durchgefuhrt werden und auch nur im Notfalle, 
wenn man eben unbedingt dazu gezwungen ist, unreines Wasser verwenden zu 
mussen. Vollstandig fehlerhaft ware es natiirlich, wenn ad libitum etwa "aus 
dem Handgelenk" die Reinigungschemikalien dem Wasser zugesetzt wiirden; 
durch einen Vorversuch muE die jeweils notwendige Zusatzmenge ermittelt 
werden, auch beansprucht die chemische Wasserreinigung eine gewisse Zeit bis 
zur vollstandigen Klarung. Bei Permanganat beginnt die Ausscheidung nach 
etwa 3 Stunden wirksam zu werden. 
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Bei Reinigung und Desinfektion eines Kesselbrunnens mit Permanganat 
muB man sich immer vor Augen halten, daB auch hier keine radikale Abhilfe 
zu erwarten ist, wenn nicht zu allererst die bauliche Anlage und Konstruktion 
des Brunnens einer griindlichen Renovierung unterzogen wird (1solierung gegen 
Abwasser-, KanalwasserzufluB). 

Die Anwendungsmoglichkeit des einen oder anderen Verfahrens entscheidet 
nur der technische Fachexperte einer cheInischen Versuchsstation auf Grund 
einer vorgenommenen cheInischen Analyse des betreffenden Wassers. 

Natiirlich sind tTherschiisse des cheInischen Praparates im Wasser bei 
unrichtiger Dosierung und falscher Arbeitsweise unter Umstanden vielschadlicher 
und gefahrlicher als die organischen Schmutzstoffe und Bakterien im nicht
gereinigten Rohwasser! Eine solche Wasserreinigung hieBe: "Den Teufel durch 
Beelzebub austreiben"; bei der ChIorkalkreinigung bekommt das gereinigte 
Wasser einen faden, laugenhaften Geschmack und dieser muB durch Kalzium
bisulfit (doppeltschwefligsauren Kalk) beseitigt werden. (Die Kosten der 
chemischen WasseiTeinigung belaufen sich beim Chlorkalkverfahren auf zirka 
60 g per 1000 m3 Wasser, bei Permanganat auf zirka S 3 pro 1000 m3 Wasser.) 

Ein vom sanitaren und bakteriologischen Standpunkte aus 
ganz einwandfreies Wasser erhalt man durch keines der chemischen 
Reinigungsverfahren. 

Neuerdings ist das Katadynverfahren als modernste Wassersterilisation 
in Anwendung gekommen. Es wird hier eine Filtration des Wassers iiber silber
haltigen Quarzsand oder eine Durchrieselung des Wassers iiber besonders 
praparierten Silberstaub (geblahtes "hochaktiviertes Silber") nach einem 
Verblasverfahren hergestellt, durchgefiihrt. 

Das Katadynverfahren (Filtration iiber Silber) beruht auf der von C. v. 
NAGEL! beobachteten oligodynamischen "stark Bakterien totenden" desinfi
zierenden Wirkung von Metallen, z. B. Silber, und man kann durch minimalste 
Mengen von Metall (Silber), die auf Menschen absolut ungiftig sind, "Wasser 
keimfrei" machen, und es ist die iiberaus wichtige Frage der Wassersterilisierung 
hier auf einem idealen Wege gelOst. 1st die aktive Oberflache durch Schlamm
ablagerung verringert worden, so geniigt mechanische Reinigung und Behandlung 
mit verdiinnter Salzsaure zur Wiederbelebung des Silberfilters. Das Katadyn
verfahren stellt einen neuen und den bisher wohl vollkommensten Weg zur 
Wassersterilisierung dar; das Verfahren bedarf keiner Bedingung. Der Sterili
sierungseffekt ist unabhangig von bestimmten Temperaturen, das sterilisierte 
Wasser erleidet an Geschmack, Geruch und Aussehen keinerlei EinbuBe. Das 
Verfahren kann praktisch auf beliebige Wassermengen angewendet werden. 
MiiBten groBere Wassermengen, z. B. bis zu einigen hundert Kubikmetern, pro 
Tag keimfrei gemacht werden, so benutzt man, wenn notig, unter Einschaltung 
eines Vorfilters Behalter aus Beton usw., die mit Formkorper;n aus Porzellan 
ausgefiillt werden, welche mit dem Silber iiberzogen sind. Gleich wichtig ist 
das Verfahren fiir den Gebrauch in Fabriken kiinstlicher Mineralwasser, Kunst
eisindustrie, Brauereien, Molkereien, die auf keimfreies Wasser angewiesen sind. 

6. Wasserreinigung durch Abkochen 
Das beste und sicherste Mittel zur Reinigung und Verbesserung eines ver

dachtigen und infizierten Wassers ist wohl das Abkochen, kann aber infolge 
der groBen Unkosten bei groBereu Wassermengen wohl nicht immer zur An
wendung gelangen. 1mmerhin kann man in die Lage kommen, zu dieser Wasser
sterilisation zu greifen, wenn man Betriebswasser zum Butterwaschen keim-
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frei machen will. Durch nachtragliche Tiefkiihlung des abgekochten Wassers 
wird es fiir Butterwaschzwecke brauchbar sein. Ein abgekochtes und tief
gekiihltes Wasser hat auch einen eventuellen iiblen Geruch nach Schwefel
wasserstoff, welcher der Butterqualitat nachteilig sein wird, vollstandig verloren. 
Man wird eine wesentliche Verbesserung eines schwefelwasserstoffhaItigen 
Wassers fiir Butterwaschzwecke allein schon erzielen, wenn man dasselbe 
zur Entliiftung und Entgasung iiber einen offenen Berieselungsmilchkiihler 
flieBen laBt. 

Wie schon erwahnt, greift man in hollandischen Molkereien in der Not 
manchmal zu sterilisiertem Regenwasser, welches man in Zisternen gesammelt 
hat. Das Sterilisieren des Wassers. wird auf jeden Fall dort, wo 
es sich um Butterwaschwasser handelt, unbedingt dem Filtrieren 
vorzuziehen sein! 

Natiirlich gentigt ein halbstiindiges Verweilen eines Wassers bei 63° bis 
65° C in einem Dauerpasteur nicht zur Entkeimung; die sehr widerstands
fahigen Wasserbakterien werden erst bei Siedetemperatur mit Sicherheit ab
getotet. Das Wasser muB 10 Minuten im Sieden erhalten werden, also 100° C. 
Man wird eventuell die Rotationspasteure (zum Hochpasteurisieren) dazu 
verwenden konnen und wird die DurchfluBgeschwindigkeit so regeln, daB das 
Wasser einige Zeit im Apparat verbleibt. Derartige Manipulationen sind und 
bleiben Not behelfe, welche natiirlich nur in auBergewohnlichen Fallen ihre 
Berechtigung haben. Die Brunnen vor Verunreinigung zu schiitzen, ist einzig 
und allein der richtige V organg! 

Oft ist auch die Ansicht verbreitet, daB durch Abpumpen des Brunnen
inhaltes und Beseitigung des Schlammes am Boden der Brunnenstube eine 
geniigende Reinigung erzielt wiirde; daB man hier ebenso einen TrugschluB 
macht, braucht wohl nicht naher erortert zu werden.· Ohne gleichzeitiger 
Sanierung der Abwasserverhaltnisse in nachster Umgebung des Brunnens ist 
auch hier keine radikale Abhilfe zu erwarten. 

7. Wasserreservoire und Wasserleitungen 

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die in den Molkereien aufgestellten 
WasservorratsreseJ.'lvoire. Meistens im Dachboden untergebracht, werden 
dieselben vielfach vollstandig vernachlassigt und bilden dann sehr haufig durch 
die Entwicklung von Algen eine Gefahrenquelle fUr den Betrieb. Durch die 
Faulnis der Algenmassen kann ein derartiges Wasser einen sehr iiblen Geruch 
annehmen und teilweise unbrauchbar werden. Die eisernen Wasserreservoire 
sollen mit einem ordentlichen Innenanstrich versehen sein, welcher, wenn er 
abblattern soUte, wieder griindlich erneuert werden muB; ebenso sollen sie zum 
Schutze von Staub womoglich abgedeckt sein, auch soIl das Licht abgehalten 
werden, um das Algenwachstum zu vermeiden. Periodisch miissen die Wande 
Yom Algenschieim (Algenfilz) abgebiirstet werden und man kann zur Be
seitigung iiblen Geruches dieselben auch mit Kalkmilch (ge16schtem Kalk) 
und heiBem Wasser reinigen. 

Die oft empfohlene Abtotung der Algen mit Kupfervitriol ist zwar sehr 
wirksam, sollte aber bei Wasserreservoiren in einer Molkerei vorsichtshalber 
iiberhaupt nicht angewendet werden. Man wird feststellen konnen, daB schon 
ganz minimale Mengen von einem Ge brauchswasser, welches mit faulendem 
organischen "AIgenfilz" (z. B. aus einem schlecht gereinigten Wasserreservoir) 
verunreinigt ist, frisches, reines Wasser geschmacklich vollstandig verderben 
konnen! Daher ist hier speziell rei Butterwaschwasser besondere 
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Vorsicht am Platze. Auch das Wasser aus alten, nicht reingehaltenen Kessel
und Schachtbrunnen, speziell mit Holzauskleidung des Brunnenschachtes 
(holzernen Spreizen fiir das Brunnenrohr), kann Algengeruch und Geschmack 
(fischigen Geruch) annehmen und ist im Buttereibetrieb entschieden gefahrlich 
und von hOchstem Nachteil fiir die Qualitat. 

Brunnenwasser, welche mitfauligen, stickstoffhaltigen organischen Su bstanzen 
(Fakal-, Jauche-, Diingerstoffen) oder durch OberflachenwasserzufluB in groBerer 
Menge verunreinigt sind, zeigen iiberhaupt sehr haufig eine starkere Neigung 
zur Algenentwicklung, weil solche Wasser durch ihren Gehalt an organischen 
Schmutzstoffen einen sehr giinstigen Nahrboden fiir das Wachstum der Algen 
bilden. Frisch aus dem Brunnen ep.tnommen, sind diese Wasser meist voll
standig rein und klar, weil ja im Erdboden bei vollstandigem AbschluB 
von Licht, Luft und teilweise auch durch die Kalte des Wassers die 
Bedingung6u fiir die Entwicklung dieser Pflanzen vollstandig fehlen; kommen 
jedoch solche Wasser in offene Bassins, welche - womoglich mangelhaft 
gegen Staub geschiitzt, der Luft und den direkten Sonnenstrahlen 
ausgesetzt - in Dachboden (bei warmerer Temperatur) aufgestellt sind, so 
sind dann alle Faktoren zu einer massenhaften Algenvermehrung vorhanden. 

Fiir den Innenanstrich von eisernen Wasserreservoiren diirfen nur blei
und arsenfreie Farben (Lacke) verwendet werden. 

Inertol (Teerpraparat) ist empfehlenswert fiir diese Zwecke. 
Die Grundierung der Anstrichflache mit Mini umfirnis (Mennige) fiir 

Wasserreservoire ist verboten. 
Nach Tunlichkeit trachte man, eiserne Wasserreservoire durch solche aus 

Eisenbeton (mit Asphaltmastix oder Inertol isoliert) zu ersetzen. 
Holzerne Wasserbottiche sind unter allen Umstanden zur Wasserauf

bewahrung ungeeignet und daher unbedingt auszuschalten! 
Wasser mit freier Kohlensaure lOst Eisen und infolgedessen wird es beim 

langeren Stehen in eisernen Wasserleitungsrohren oder schlecht gestrichenen 
eisernen Wasserreservoirenleicht rostig (durch ausgeschiedenes Eisenoxydhydrat) ; 
gegen diese unliebsamen Erscheinungen schiitzt bei Wasserreservoiren ein aus
giebiger, mehrmaliger Innenanstrich mit dem Teerpraparat Inertol. Eiserne 
Wasserleitungsrohren werden durch einen AuBenanstrich mit Inertol impragniert. 
Uberhaupt hat sich in der Wasserinstallationstechnik der Anstrich mit Inertol 
bestens bewahrt. 

Inertol ist keine Olfarbe, sondern ein schwarzes, glanzendes, lackartiges 
Anstrichmittel (Fabrik: Stammheim bei Ludwigsburg, Wiirttemberg, Deutsch
land). 

8. Moorige Wasser 
Ab und zu kommen moorige Wasser zur Anwendung. Alle Wasser, welche 

Huminsubstanzen gelost enthalten, sind gelbbraun gefarbt und haben 
meistens einen muffig-moderigen, moorigen Geruch. Solche Wasser sollen zum 
Bcitterwaschen grundsatzlich nicht verwendet werden; sie diirften auch 
Kaseblahungen verursachen. 

Huminstoffe und auch der muffig-moderige Geruch lassen sich zwar aus 
einem Gebrauchswasser durch Zusatz von Alaun (schwefelsaure Tonerde) ent
fernen. Eine solche Klarung, Entfarbung und Reinigung des Wassers kann aber 
nur zur Not dort angewendet werden, wo es sich um gewohnliches Spiilwasser 
handelt, bei Wasser fiir Butterwaschzwecke jedoch unterlasse man, wenn 
irgend moglich, solche Reinigungsprozeduren und schalte das Wasser yom 
Gebrauch aus. 
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Wasser mit Huminsubstanzen kommen vor bei braunkoblehaltigem oder 
moorigem Untergrund (in Moorgebieten) oder auch in Schlickablagerungen (Alluvium
boden in Scblesien, Norddeutschland, auch in Meeresgegenden). 

Auf keinen Fall diirfen nun Wasser, welche durch Huminsubstanzen (Humus
saure, Moorbestandteile, Moorsaure) gelb gefarbt sind, mit eisenhaltigen Wassern 
verwechselt werden; Wasser mit Huminsubstanzen sind bereits bei der Entnahme 
aus dem Untergrund vollstandig reingelb, klar und bilden auch nach 
langerem Stehen absolut keinen Bodensatz und keine Flocken! Eisen
haltige Wasser geben bingegen immer einen braunen Bodensatz von Eisenocker
scblamm (und sind "frisch vom Brunnen" vollstandig farblos!). Mit moorigen 
Wassern (Humussaure-, Huminsubstanzen enthaltend) liiL\t sich in einem Fabriks
betrieb iiberbaupt nichts Rechtes anfangen. Sie sind natiirlich auch fiir Kessel
speisezwecke unbrauchbar und schadlich, weil dieselben infolge ibrer sauren 
Reaktion die Kesselwandungen des Dampfkessels angreifen und mit der Zeit durch 
die fortschreitenden Korrosionen zerstoren. Nach der Reinigung mit Alaun ist eine 
Verwendung als Kesselspeisewasser eher moglich. Huminstoffe und Moorsauren 
in einem Gebrauchswasser greifen natiirlich auch Mortel und Beton an, welcher 
Umstand bei der Aufbewahrung solcber Wasser in Reservoiren beriicksichtigt 
werden muD. 

D. Spezielle Vorschriften fUr die Bl'unnen- und Wasserquellfassungen 
1. Der Brunnenschacht muE von Sicker-, Diinger-, Jauche- und Senkgruben 

bei feinporigem Boden mindestens 12 m, bei Kiesboden mindestens 15 m 
entfernt angelegt werden. Unter diese Entfernung kann bei feinporigem Boden 
nur dann herabgegangen werden, wenn die 
Sammelstellen fiir die genannten AbfiiJIe 
in Zement gemauert und mit einem fest
gestampften Tonmantel (Lehmmantel) von 
Y2 m Dicke umgeben sind. AuEerdem muE 
zwischen beiden Anlagen ein Streifen "ge
wachsenen" Bodens von mindestens 4 m 
Breite stehen bleiben. 

2. Die AuEenseite des Brunnenmantels 
ist mit einem 30 cm bis Y2 m starken Ton
schlag (aus plastischem, nicht sandigem 
Lehm) zu versehen, der von der Erdober
Wiche ab mindestens 4 m tief (je nach der 
Grundwasserschichte) eingestampft werden 
muE (Abb. 7). 

Es ist auch ein gebauter Brunnen auf 
diese Weise zu verbessern (Abdichtung des 
Brunnenmantels auf der AuEenseite mit 
einer Y2 m starken Schichte von gestampftem 
Lehm, Tonschlag, Lettenmantel). 

Das Einstampfen eines Lehmmantels 
(LettenumhiUlung) auf der AuDenseite des 
Schachtmauerwerkes zwecks Abdichtung der 
Brunnenkammer ist als wichtigste und zuver

Abb. 7. Vertikalschnitt durch einen (vor
schriftsmallig) gut angelegten Kesselbrun
nen: a Grundwasser_ b Mauerwerk mit 
Zementverputz. c Lehmschlag (gestampfter 
Lehmmantel von 'I. bis 1 Meter Dicke). 
d Schlammsinkkasten (Gnllie) mit Rost. 
Siphonverschlull undAbflllJ.lrobr (mit einem 
gestampften l,ebmmantel abgedichtet). 
Zwecks Lilitung des Brunnenkessels mull 
bei einem richtig konstruierten Brunnen 
ein Ventilationskanal (Scbornstein) aus dem 

Scbacbte ins Freie gefuhrt werden 

lassige MaDnahme zur Verbesserung eines scblecbten Brunnens in erster Linie 
durchzufiihren. 

In vereinzelten Fallen kann eine Reinigung und Verbesserung schlecht
scbmeckenden Brunnenwassers auch dadurch erreicht werden, daD man den 
Brunnenscbacht mit einem Mantel von gebranntem Kalk (Weinkalk) umgibt 
und den Boden des Scbacbtes mit einer 10 cm hoben Kalklage und dariiber mit 
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einer 20 cm dicken Sandschichte bedeckt. Durch diese Reinigung erzielt man natiirlich 
keine Verbesserung des Brunnenwassers in bakteriologischer Hinsicht 
und auch keine D esinfektion, sondern lediglich eine En teisen ung, d. i. eine 
Ausscheidung der gelOsten Eisenverbindungen. Kalkreiche Wasser (harte Wasser 
mit einem hohen Gehalt an kohlensaurem Kalk) sind nahezu immer eisenfrei, 
weil durch die im Wasser geli:isten kohlensauren Kalk- und Magnesiaverbindungen 
die Eisenverbindungen zur Ausscheidung gebracht werden. Durch dies en Kalk
mantel wird das Wasser auf einfache Weise "gehartet" und in weiterer Folge von 
Eisensalzen befreit. 

Beziiglich der Entfernung von Aborten und Jauchegruben gilt im allgemeinell 
der Grundsatz: "J e wei ter en tfern t, desto besser!" Bei starkerer Inanspruch
nahme von Brunnentiefbohranlagen (wie es bei Molkereien vorkommt) kann z. B. 
nach einiger Zeit der Fall eintreten, daB durch die Zentrifugalpumpen Wasser aus ent
fernteren Bodenregionen angesaugt wird, so daB dementsprechend schon von aHem 
Anfang an das Schutzgebiet solcher Brunnenanlagen ausgedehnter angelegt werden 
muB. Innerhalb des Schutzgebietes miissen Jauche-, Diinger-, Senkgruben usw. absolut 

Abb. 8. VorschriftsmaJ3ig richtige Anordnung des Nlltzwasserbrnnnens in einem 
Molkerei- (Kaserei-) Betrieb. (Weit entfernt, zirka 30 bis 50 Meter vom Abwasser
kanal, Jauchegrube und Diingerhaufen.) a Gemauerter Brunnenschacht mit Zement· 
verplltz. (1m Brunnenschaeht ist die Zentrifugalpumpe mit Elektromotor aufmontiert.) 
b Lehmschlag (gestampfter Lehmmantel) von II, bis 1 Meter Dicke. c Kamtlrevisions
(Inspektions-) Schacht in Betonausfuhrung mit Sand- (Schlamm-) Grube. d Haupt
abwasserkanal (Rohrstrang von salzglasierten, saurefesten Steinzeugrrihl'en). Del' 
Abwasserkanal lauft in die Klaranlage oder zu einem gr6J3eren Vorfluter (Flumauf, 
Bach). e Jauchengrube (in Betonausfuhrung). t Diingerstatte. M ~ Molkerei- (Kaserei-) 

Gebttude. W ~ Wirtschaftsgebaude 

ausgeschaltet werden. Die geringst zulassige Distanz von 12 bis 15 m 
ist hauptsachlich als Richtschnur fiir die Anlage von Trinkwasser
brunnen innerhalb geschlossener Siedlungen (Bauernhi:ife, Gutswirt
schaften, Landhauser usw.) gedacht, wo manchmal beengte raumliche 
Verhaltnisse eine bedeutende Rolle spielen. Man wird unter Um
standen, soweit dies natiirlich die lokalen Verhaltnisse (Platzfrage 
usw.) gestatten, in einem Molkerei- oder sonstigen Lebensmittel
betrieb eine Entfernung der Brunnen- und Wasserver'sorgungsanlagen 
von Unratstatten (Jauche-, Senkgruben) im Hi:ichstausmaB von 
30 bis 50 m grundwasserstromaufwarts von der verunreinigenden 
Stelle (Jauche-, Abortgrube usw.) verlangen miissen (Abb. 8)! 

Die Entscheidung all dieser Fragen muB fallweise von dem Gutachten eines 
hydrologischen Sachverstandigen einer Brunnenbau-Tiefbohrungs-Firma abhimgig 
gemacht werden. 

Die Durchlassigkeit des Bodens fUr Bakterien und Infektionskeime ist im 
allgemeinen sehr gering; normaler, unbearbeiteter, "gewachsener" (nicht 
aufgeschutteter) Boden besitzt eine besonders starke Absorptions- und 
Filtrationskraft, so daB man bei entsprechend weiter Entfernung 
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der Brunnen von Abfallstatten und auch entsprechender Brunnentiefe die 
Garantie einer vollstandig hinreichenden Reinigung durch die Boden
filtration besitzt. Die selbstreinigende Kraft des Erdreiches hat jedoch selbst
verstandlich ihre Grenzen. Werden dem Boden zu viel organische Stoffe zu
gefiihrt, wird er zu stark verunreinigt, so versiegt diese Kraft, der Boden ver
sumpft! 

Man hat daher schon sehr viel im Interesse der Beschaffung reinen Gebrauchs
wassers gewonnen, wenn man bestrebt ist, durch zweckmaIlige Anlage von 
Brunnen die giinstigsten Bedingungen fiir die natiirliche Bodenfiltration zu schaffen. 

In landlichen Molkerei- und Kasereibetrieben darf das Wasser von Wiesen
quellen unter keinen Umstanden verwendet werden; dieses Wasser kommt 
aus den obersten Bodenschichten und ist daher kein Grundwasser, sondern 
Oberflachenwasser. Nach starkeren Niederschlagen (Schneeschmelze, Regen
giissen) sind 80lche Quellen immer stark triib, verfarbt und zeigen haufig Tem
peraturschwankungen (auch zeigt solches Wasser haufig starke Schaum
bildung). Die Gefahr der·Einschwemmung von Verunreinigungen aus gediingten 
und bejauchten Wiesen ist hier besonders grof). Bei allen Wassern von Wiesen
quellen fehlt eben auch der natiirliche Schutz durch eine geniigend hinreichende 
Bodenfiltration und sie sind mindestens ebenso verdachtig wie Brunnenwasser 
in der Nahe defekter Diingergruben. 

Einwandfreies Quellwasser im eigentlichen Sinne kommt immer 
aus tieferen Erdschichten. Mittels Tiefkolbenpumpen oder PreBluft (Mam
mutanlagen) kann das Wasser auch aus Tiefen ii ber 45 m geho ben werden. 

Der Verwendung von FluB- odeI' Bachwasser (Oberflachenwasser) 
zu GenuB- und Reinigungszwecken stehen schwerwiegende hygienische Bedenken 
entgegen. FluB- und Bachwasser ist in so hohem Grade der Verunreinigung 
durch Zufliisse aus gediingten Ackern, bejauchten Wiesen, Bauerngehoften, 
Fabriksbetrieben usw. ausgesetzt, daB seine Verwendung als Spiilwasser im 
Milchwirtschaftsbetrieb iiberhaupt nicht in Frage kommt. Erst wenn Brunnen
fassungen in der Nahe von Fliissen oder Seen angelegt werden, erhalt man auf 
diese Weise ein natiirlich filtriertes Oberflachenwasser oder zumindest 
eine Mischung von Oberflachenwasser mit reinem Grundwasser. AIle Brunnen 
in der Nahe von FluBlaufen fiihren FluBwasser, welches durch die Bodenfiltration 
(Uferfiltration) gereinigt wurde und infolgedessen als Gebrauchswasser immerhin 
eher zu verwenden ist als das direkte FluBwasser. Sehr giinstig liegen 
die Verhaltnisse, wenn das Grundwasser unter einer undurchlassigen Schichte 
(Lehm, Ton, Mergel, fester Fels) liegt; aus diesem Grunde ist ja auch das Wasser 
aus artesischen Brunnen gegen Verunreinigungen mit ziemlicher Sicherheit 
geschiitzt! Man hat bei Erbohrung eines artesischen Brunnens im Molkereigelande 
schon 8ehr viel im Interesse der Beschaffung reinsten Gebrauchswassers gewonnen, 
nur muB auf einen eventuellen Eisengehalt solcher Wasser geachtet werden. 

Auch Tiefbrunnen bohranlagen (Nortonbrunnen, Schlagbrunnen) sind 
natiirlich gegen seitliche Zufliisse von verunreinigendem Oberflachenwasser 
bedeutend besser geschiitzt als Schacht- und Kesselbrunnen und liefern unter 
Umstanden ein vollstandig keimfreies Wasser aus sehr tiefen Erdschichten. 
In sehr vielen Fallen hat das Wasser aus Tiefbrunnenbohranlagen einen 
entschieden hoheren Reinheitsgrad als das gewohnliche Quell
wasser. 

Die Schacht- und Kesselbrunnen in den Bauernhofen der :Milch
lieferanten miissen in baulicher Hinsicht den sanitaren Anforderungen vollstandig 
entsprechen und gerade hier ist ein besonders strenger MaBstab anzulegen; es 
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ware iiberhaupt dringend notwendig, daB eine regelmaBige Revision der liind
lichen Brunnenanlagen durch eigene Inspektionsorgane (Milchrevisor, Brunnen
meister) durchgefiihrt wiirde, damit auf diese Weise verwahrloste, primitive 
und verseuchte Dorfbrunnen mit Sicherheit herausgefunden werden konnen und 
ihre eventuelle sanitatspolizeiliche Absperrung veranlaBt werden kann! 

Unbedingt muB der Brunnenschacht gemauert sein; sogenanntes Trocken
mauerwerk mit offenen Fugen oder Moosausfiillung ist unstatthaft, vollstandig 
schlecht ist eine Schachtwand aus Feldsteinen (mit Moos oder Torf verstopft). 
Holzauskleidung des Brunnenschachtes ist zu vermeiden! 

In nicht verschaltem Schachtmauerwerk von primitiv ausgefiihrten, schlecht 
gebauten Brunnen ohne Ziegelbau (Schacht aus Feldsteinen) siedeln sich 
nun selbstverstandlich aIle moglichen tierischen Lebewesen (Schnecken, Wiirmer, 
Mauerasseln, Insektenlarven, Mause, Kroten usw.) an und die Kadaver dieser 
Tiere fallen dann gelegentlich in den Brunnenschacht hinunter; das Wasser 
solcher Brunnen kann durch diese kleinen Kadaver dann unter Umstanden 
derart stark verunreinigt werden, daB es einen ekelhaften, fauIigen, 
kohlartigen Geruch und aasartigen Geschmack bekommt und voll
standig ungenieBbar wird. Man glaube ja nicht, daB solche und ahnliche 
Verhaltnisse etwa ein Kuriosum darstellen. Bei alten, verwahrlosten Dorf
brunnen, welche gar oft das Wasser zum Reinigen der Milchgeschirre und fiir 
sonstige Reinigungszwecke (Waschen der Euter der Kiihe) liefern, kann man 
solche Dinge ofter beobachten. 

Ein Bedecken der Brunnenstuben und QueIlkammern zur Winterszeit 
mit Diinger (Stallmist) zum Schutze gegen Frost ist absolut verboten und 
darf zu diesem Zwecke nur reines Stroh, Torfmull, Sagemehl oder 
Waldmoos verwendet werden. Mit dieser ekelhaften Manipulation sollte 
endlich einmal SchluB gemacht werden; wie leicht gerade hier die gefahrlichen 
Blahungserreger del' Coli-aerogenes- Gruppe auf dem Wege iiber die 
Milchgeschirre und GefaBe, also indirekt, in eine stallmaBig vollstandig rein 
gewonnene Milch hineingebracht werden konnen, sollte doch etwas mehr iiber
legt werden! Speziell die Kasereileiter miiBten solchen Brauchen etwas mehr 
nachspiiren, sie werden sich dann manche Vorkommnisse im Betrieb erklaren 
konnen, welche mnen bisher vielleicht fremd waren. So dicht ist ja kein Kessel
brunnenschacht abgedeckt, daB nicht doch Diingerbestandteile in den Brunnen 
hineinsickern konnten. Nach dem Auftauen und Nachlassen des Frostes ist 
man ja meist zu bequem, den Stallmist wieder zu entfernen, und gerade in diesem 
Momente ist die Gefahr der Verunreinigung besonders groB. 

Man sollte solche, anscheinend ganz geringfiigig und nebensachlich er
scheinende Dinge doch nicht zu oberflachlich betrachten. 

ll. Abw3.sser-, Schmutzwasserreinigung im Molkereibetrieb 
Die unschadliche Beseitigung und Reinigung der Abwasser, Spiilwasser und 

Schmutzwasser kommt fiir stadtische Molkereien kaum in Frage, da hier diese Wasser 
del' Schwemmkanalisation zugefiihrt werden. Ganz andel'S liegen diesbeziiglich 
die Verhaltnisse bei den landlichen Molkerei- und Kasereibetrieben; hier ist vielfach 
kein geeigneter Vorfluter (Bach, FluB, Wassergraben) vorhanden, man ist sehr oft 
gezwungen, die Abwasser und Schmutzwasser del' Molkerei in einen kleinen Bach 
mit geringer FluBgeschwindigkeit und wenig Wasser, manchmal auch nul' in einen 
kleinen, offenen Wassergraben odeI' einen Weiher hineinlaufen zu lassen. Zu welchen 
Unzutraglichkeiten und Beanstandungen von seiten del' Anrainer dies fiihren kann, 
ist nul' zu bekannt. Diese kleinen Wasserlaufe werden durch die stark faulnis
fahigen Abwasser, welche lVIilchreste, Fett-, Butter- und Quarkteilchen, Soda, Koch-
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salz, SchmierOl usw. enthalten, manchmal vollstandig verpestet uud derart ver
schmutzt, daB speziell im Sommer infolge der starken Geruchbeliistiguug (haupt
sachlich bei Witteruugsumschlag) solche offene Abwasserriunsale zu berechtigten 
Klagen uud Beschwerden gegen die Molkerei fUhren. Bei Einleituug I:lolcher faulender 
Abwasser in kleiuere Bache ist die Fischerei stark gefahrdet und auch das auf der 
Weide befiudliche Vieh, welches sehr oft zum Tranken an kleine Wasserlaufe und 
Bache gefiihrt wird, kann gesundheitlichen Schaden erleiden. Auch an die Moglich. 
keit der Ubertragung von Krankheiten auf diesem Wege ist zu denken, gelangen 
ja doch die milchhaltigen Spiilwasser der Transportkauuen vollstandig uupasteurisiert 
in die Abwasserkanale der Molkerei. 

Die Uberladuug kleiner Wassergraben und Bache mit den stark fauluisfahigen 
Abwasseru der Molkerei fUhrt zu einer ganz bedenklichen Versumpfung uud Ver
schlickung des Bodens; die angrenzenden Wiesengriiude werden versauert und 
verschlammt, durch den verhaltuismaBig hohen Stickstoffgehalt dieser Schmutz
wasser kommtes dann zum Wachstum von grobstengeligen Unkrautpflanzen (so
genannten "Mistpflanzen", wie Barenklau, Kalberkropf und sauren Grasern). Solche 
Bache und Graben sind sehr haufig am Rande uud am Boden mit einer dichten, 
auBerst iibelriechenden, filzartigen Schleimschichte iiberzogen, hervorgerufen durch 
das iippige Wachstum von Abwasserpilzen. Man kann den Eiulauf der faulenden 
Schmutzwasser in eiuen reinen FluBlauf deutlich verfolgen an der Wucherung von 
diesen filzig-zottig-schaffellartigen, schmutzigweiBen bis grauen A bwasserpilzen. 
Dort, wo die Selbstreinigung der Wasser vorgeschritten ist, verschwinden diese 
Abwasserpilze von selbst, weil sie kerne Lebensbedingungen mehr in dem reinen 
Wasser vorfinden. Gar zuviel darf man nun natiirlich von der Selbstreinigung der 
Fliisse nicht erwarten. Die Ausnutzung der selbstreinigenden Kraft der Fliisse ist 
nur dann moglich, wenn der das Abwasser aufnehmende FluB sehr wasserreich ist; 
das ist eine Vorbedingung, welche nicht in sehr vielen Fallen vorhanden ist. In 
stark verschmutzten, staguierenden Abwassergraben und stark schwefelwasser
stoffhaltigen Stauflachen trifft man oft die Rattenschwanzlarven der Schlamm
fliege, die sogenannten "Rattenschwanze" (Eristalis tenax). Man trifft auch sehr 
haufig von Miicken- uud Insektenlarven die blutroten Larven der Zuckmiicken 
(Federbuschmiicken [Chironomiden]), zirka 1 cm lang. Auch Stechmiicken- (Gelsen-) 
Larven konnen in Massen auftreten. Die Miicken tanzen in dichten Wolken, oft 
Rauchsaulen vergleichbar, an warmen Sommerabenden iiber dem Wasser uud 
kommen gelegentlich auch in benachbarte Molkereiraumlichkeiten. Nach dem Ab
sterben bei der Faulnis dieser Miickenbrut im Schlamme unter mangelhaftem Luft
zutritt entwickelt sich ein ganz abscheulicher, penetranter Geruch! Am Boden von 
stagnierenden Schmutzwassergraben bemerkt man einen tiutenschwarzen, fauligen 
und mit Schwefeleisen durchsetzten Schlamm mit Schwefelwasserstoffgeruch, welcher 
auf seiner Oberflache mit einem kreidigweiBen Filz iiberzogen ist (wie mit einem 
Spinngewebe, durch Beggiatoa-Schwefelbakterienwucherung). 

GroBe Unannehmlichkeiten mit den Abwassern ergeben sich oft bei landlichen 
PreBhefe- und Spiritusfabriken, bei Brauereien und Zuckerfabriken. Dem Verfasser 
ist ein Fall von einer landlichen PreBhefefabrik bekannt, wo ein kleinerer Bach mit 
geringem Wasserstand durch die einflieBenden, ungereiuigten Abwasser der Fabrik 
im Laufe der Jahre derart stark verschlammt, versumpft und verschlickt wurde, daB 
nach allen starkeren Regengiissen und Niederschlagen durch das starker anschwellende 
Bachwasser so starke Stauungen eingetreten sind, daB die benachbarten Wiesen 
dann regelmaBig iiberschwemmt wurden. Die Eigentiimer der Wiesen lieBen den 
vVassergraben nie reinigen, sie erklarten prompt, dies ware in erster Linie die Ange
legenheit der Fabrik; die Fabrik wieder stellte sich auf den Standpunkt, daB 
sie zur Reinigung des Grabens, welcher ja kilometerweit verschlammt war, selbst
verstandlich kern Personal zur Verfiigung hatte und sich urn solche Dinge iiber
haupt nicht kiimmern konne. Langandauernde Prozesse der Anrainer mit der Fabrik, 
wiederholte Eingaben an das Kulturbauamt usw. fiihrten schlieBlich dazu, daB die 
Fabrik zum Bau einer Abwasserklar anlage auf eigene Kosten von der Behorde 
gezwungen wurde. 

28* 
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So schlimme Komplikationen im kulturtechnischen Sinne konnen sich wohl 
bei den Abwassern aus Molkereien nicht ergeben, da man es hier mit stark ver
diinnten Spiilwassern und dann mit einer bedeutend geringeren Menge zu tun hat. 
Die Molkereiabwasser besitzen zum Unterschied von Abwassern der 
Spiritus-, Zuckerindustrie und Brauerei immerhin eine relativ geringe 
Faulnisfahigkeit. 1m Molkereibetrieb sucht man ja ohnehin aus Grunden der 
Rentabilitat die unvermeidlichen Milchverluste, welche sich beim Entleeren der 
Kannen, beim Reinigen der Apparate, Rahmbehalter, Pasteure usw. ergeben, auf 
ein Minimum zu reduzieren, so daB das eigentlich faulnisfahige Material im Abwasser, 
die Milch- und Molkenreste, in verhaltnismaBig geringerer Menge und dann in ent
sprechender Verdiinnung vorhanden ist, wodurch sich auch zum Teil wieder die ver
haltnismaBig geringere Neigung der Molkereiabwasser zur Faulnis zum Unterschied 
von anderen organischen Fabriksabwassern (aus Brauerei-, Spiritusbremierei-, 
Zuckerfabrik-) und Kuchenspul-, Klosett- und Schlachthausabwassern erklart. 
Ein besonders storender Bestandteil in den Molkereiabwassern ist die Milchsaure, 
welche die Zersetzungs- und Faulnisprozesse stark verzogert, ebenso das Milchfett. 
Diese beiden spezifischen Bestandteile sind es gerade, welche die Reinigung der 
Molkereiabwasser ·zu einem schwierigen Problem gestalten. 

Durch faulende, stagnierende Abwasser kann eine gefahrliche Verseuchung 
der Brunnen heraufbeschworen werden, speziell nach einem Hochwasser ist diese 
Gefahr besonders groB. Von allen Forderungen bei der Abwasserbeseitigung steht 
naturlich in erster Linie das Gefahrenmoment fUr die Brunnen und fUr die Fischzucht. 
Aile diese Umstande drangen nun in sehr vielen Fallen zur Errichtung von eigenen 
A bwasserklaranlagen fur landliche Molkereibetriebe. 

1. Die Faulkammer 

Fiir Molkereien kommt nur eine biologische Abwasserreinigung 
in Frage; das derzeit verbreitetste ist das Faulkammerverfahren. Diese 
Faulkammern (Septic tanks) sind gegen Luft und Licht abgeschlossene Raume, 
in denen die schwebenden Stoffe sich absetzen und die organischen Schmutz
stoffe zum Teil vergast und mineralisiert werden (Schwefelwasserstoff-, Sumpf
gasgarung). Diese Vorgange werden beschleunigt, wenn in der Faulkammer 
immer Reste des verfaulten Wassers zuriickbleiben und das nachfolgende Wasser 
infizieren. Auf der Wasseroberflache in der Faulkammer bildet sich eine mehrere 
Zentimeter starke schaumige Schichte, unter deren Schutz die Zersetzung vor 
sich geht (unter der Mitwirkung anaerober Faulnisbakterien). Die Faulkammern 
werden in armiertem Beton (Eisenbeton) gebaut (nach Art der Senkgruben). Der 
Beton muB abgeschliffen werden; die Wande konnen auch mit saurefestem Beton 
"Prodorit" (Firma Prax, chemische Versuchs- und Verwertungsgesellschaft, 
Wien I) ausgekleidet werden. Auch Inertolanstrich ist selbstverstandlich 
sehr zweckmaBig! Nach einem neuen Verfahren hat sich bei der Herstellung 
der Zementbehalter ein Zusatz von 1 bis 2% Schmierseife zum Zementbinde
wasser als sehr empfehlenswertes Betondichtungsmittel erwiesen. Auch der 
Beton- und Mortelzusatz "Fluresit" (Osterreichische Fluresitgesellschaft m. b. H., 
'Vien), ein Fluorwasserstoffpraparat, dem Betonmischwasser zugesetzt, bewirkt 
einen sicheren Schutz der Zementbehalter gegen die zersetzenden chemischen 
Einfliisse von organischen Sauren usw. und ist ebenfalls ein gutes Dichtungs
und Isolierungsmittel (der Beton wird besonders hart durch die Bildung von 
Fluorkalzium beim AbbindeprozeB "Verkieselung"). Inertolanstrich ist am 
besten nach dem Abbinden des Zementglattstriches anzubringen. 

Der obere Teil der Kammer ist konisch, die eigentliche Kammer ein zylin
drischer Behalter mit mindestens 220 em Tiefe (vom Wasserspiegel an gerechnet) 
und einem Durchmesser von 125 em (Abb. 9). Mit dem oberen konischen Teil be-
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tragt die eigentliche Tiefe der Kammer dann zirka 330 cm. Die Kammern mussen 
mit einem gut schlieBenden Eisendeckel (Durchmesser 60 cm) versehen sein. 
Der Zulauf und Ablauf der Kanalwasser muB in salzglasierten Steinzeug- (Ton-) 
Rohren erfolgen. Die Kammer muB derart groB gebaut sein, daB sie die Spul
wasser fUr mindestens 48 Stunden faBt. ZweckmaBig wird man mehrere Faul
kammern hintereinander ein
schal ten. Die in einer 48stun
digen Betriebsperiode an
fallenden Abwasser muB die 
Faulgrube anstandslos ver
arbeiten konnen. Damit nun 
die Schmutzwassermenge 
einer 48stiindigen Betriebs
periode (also der Kanal
wasserzufluB von 4 Ar beits
tagen it 12 Stunden, in df)r 
Klaranlage Platz hat, muB 
der Fassungsraum der Faul
kammern dementsprechend 
groB angelegt werden. Bei 
einem Fassungsraum fUr das 
Abwasser von 4 Betriebs
tagen betragt die Dauer der 
Garung des Faulwassers in 
den ersten Kammern infolge- Abb. 9. F aulkammern ,~~tg·:!~~~~~geschaltet, Durchschnitt 

dessen 96 Stunden (4 Tage + 
+4 Nachte). Wahrend der Nachtzeit ist infolge des Umstandes, daB keine 
Stromung durch ZufluB und AbfluB in den Kammern stattfindet, eine bessere 
und raschere Vergarung moglich. • 

Zur Bestimmung des Gesamtfassungsraumes der Klaranlage rechnet man 
mit einer durchschnittlichen Abwasser- (Schmutzwasser-) Menge von 8 Liter 
pro 1 kg Butterproduktion. Man kann auch rechnen, daB die Abwassermenge = 

= Y3 der verarbeiteten Milchmenge betrage; also ergeben sich pro 100 Liter 
verarbeiteter Milch (zur Butterfabrikation) zirka 30 Liter Abwasser (Schmutz
wasser). Rat also eine Molkerei eine Tagesproduktion von 500 kg Butter, so 
ergeben sich dadurch pro Tag zirka 500 X 8 = 4000 Liter (4 m3 Schmutzwasser). 
Wohlgemerkt, exklusive Kuhlwasser vom Milch-Rahmkuhler, 
Kondens- und Kondensatorwasser, welche nicht zu den Schmutz
wassern gerechnet werden und auch nicht in die Klaranlage ein
flieBen durfen! Um nun die Abwassermenge von 4 Arbeitstagen, also einer 
48stundigen Betriebsperiode = 16 m3 , unterbringen zu konnen, muB der Gesamt
fassungsraum der Faulkammern in diesem Falle auf 16 m3 bemessen werden. 
Ein mit 220 cm Tiefe und 125 cm Durchmesser dimensionierter, zylindrischer 
Faulbehalter (Septic tank, Faulkammer) hat demnach einen Nettofassungsraum 
von 2,7 m3 • Der Raum im konischen, oberen Teil der Faulkammer mit 1,10 m 
Rohe, vom Wasserspiegel ab bis zum eisernen AbschluBdeckel gerechnet, ist 
natiirlich nicht mit Flussigkeit gefiillt, da derselbe als Steigraum fiir den Schaum 
und die Faulnisgase des Schmutzwassers und auch zum Druckausgleich bestimmt 
ist; in gleicher Rohe mit dem Wasserspiegel (220 cm vom Boden der Kammer 
gerechnet) ist der Auslauf und Einlauf von einer Kammer in die andere. Bei 
dem Beispiel einer Buttermolkerei mit 500 kg Tagesbutterproduktion und 4 m3 

Abwassermenge pro 1 Tag mussen demnach, um die Abwassermenge einer 
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48stiindigen Betriebsperiode = 16 m3 unterbringen zu k6nnen =~ = 6 Septic 
2,7 

tanks (Faulkammern) it 2,7 m3 aufgestellt werden. 
Als Norm gilt: 

Ein Septic tank a 2,7 m3 Nettoinhalt entspricht = 27~O = 675 Liter Schmutz-

wasser pro Betriebstag und = 6~5 = 85 kg Butterproduktion pro Betriebstag. 

2. Das biologische Oxydationsfilter 

Es ware nun ein groBer lrrtum zu glauben, daB das Abwasser, welches 
nach 24 Stunden aus der Faulkammer (Septic tank) ausflieBt, tatsachlich in 
biologischem Sinne vollkommen gereinigt ist; die Abfliisse, welche aus der Klar
anlage herauskommen, haben selbstverstandlich immer noch fauligen Cha
rakter, einen hohen Grad von Faulnisfahigkeit, welche eben mit dem Faul
verfahren (der fauligen Garung) untrennbar verbunden ist. Es muB nun zur 
eigentlichen biologischen Nachreinigung der in der Klaranlage (Faulkammer-

M (j 

Abb.10. Abwasser·Klmanlage mit 2 Faulkammern Spt und Tropfk6rper F. Drim· 
rohr D zur Abfuhr des klaren Wassers in den Bach B. M Molkerei. G Absitzschacht 

system) angefaulten, sozusagen "vorgereiften" oder "angebriiteten" Abwasser, 
welche ja noch sehr stark iibelriechend und triib (auch schaumig) sind, zum 
AbschluB eine Filtration durchgefiihrt werden. Zu dieser biologischen Filtration 

wird ein sogenannter Oxydationsk6rper 
(Tropfk6rper), welcher aus sehr hartem 
Material (Kies, Koks, Schlacken) besteht, 
eingeschaltet. 

Der ganze biologische Reinigungsvorgang 
Abb.11. Abwasser·Klaranlage, Draufsicht; (Abb. 10 und 11) spielt sich demnach in zwei 
Spt Faulkammern, F' Tropfkiirper, B Bach 

Prozessen ab: 
1m ersten Teil der Reinigung wird das frische Abwasser in der Faulkammer 

der Klaranlage (unter AbschluB von Licht und Luft) durch die Tatigkeit der 
anaeroben Bakterien so weit angefault und vergoren, daB die stickstoffhaltigen, 
organischen Verbindungen zum Teil zersetzt und vergast werden unter Ab
spaltung von Schwefelwasserstoff, Ammoniak, Sumpfgas, Kohlensaure usw. 
Es sind dies also Reduktionsvorgange, wie iiberhaupt aile Faulnisprozesse, 
und es werden hierbei die stickstoffhaltigen organischen Stoffe (ebenso wie 
Milchzucker, Fett) der Abwasser in einfachere organische Verbindungen zerlegt; 
dieser "Abbau" der EiweiBstoffe und organischen Verbindungen durch die 
faulige Garung bis zu den Wasserstoffendprodukten Schwefelwasserstoff und 
Sumpfgas (Kohlenwasserstoff) ist nun derjenige Vorgang, welcher sich in der 
Faulkammer abspielt. 

1m zweiten Teil der biologischen Reinigung werden nun in den biologischen 
Filtern, den sogenannten Oxydationsk6rpern, die durch die faulige Garung 
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gebildeten, stark iibeIriechenden Faulnisprodukte durch die Tatigkeit der aeroben 
Bakterien in anorganische Verbindungen iibergefiihrt und mineralisiert; es sind 
dies hier also Oxydationsvorgange und es bilden sich hauptsachlich salpetrig
saure (Nitrite) und salpetersaure Salze (Nitrate) aus den organischen Stickstoff
verbindungen der Abwasser. Der nach faulen Eiern riechende Schwefelwasser
stoff wird durch Entliiftung und Oxydation beseitigt und das triibe Abwasser 
wird somit durch die Filtration gereinigt, klar und geruchlos. Diese 
Vorgange der biologischen Reinigung durch die Filtration verlangen nun selbst
verstandlich reichlichsten Zutritt von Luft (Sauerstoff), wodurch ohne 
weiteres leicht verstandlich wird, daB zum Aufbau eines sogenannten Oxydations
filters (Oxydationskorpers) mit Vorliebe Koks, Schlacken genommen werden, 
da diese Fiillmaterialien an und fiir sich durch ihre HohIraume stark lufthaltig 
sind und die, wie wir sehen werden, sehr wichtige groBe Oberflachenausdehnung 
besitzen. Diese Kcks-Schlacken-Filter werden nun in Form von Beeten angelegt 
mit einer Schiittung des Fiillmaterials von 1,25 m Hohe, wobei man zirka 1 m 
der Schiittung mit Koks. und Schlacken auffiillt und 25 em mit Grobkies und 
Sand; zur Berechnung der Flachenausdehnung des Filterbeetes kann man nach 
praktischenErfahrungen annehmen, daB zirka 50 Liter Fa ul was s er in 24 Stunden 
zur Reinigung 1 m2 Filterflache beanspruchen (also 1,25 m3 Filtermaterial 
bei 1,25 m Hohe). Bei dem Beispiel der Buttermolkerei mit 500 kg Tages-

produktion und 4 m3 taglicher Abwassermenge sind demnach: 4~~O = 80 m2 

Filteroberflache notwendig, also ein quadratisches Filterbeet von 9 m Lange 
und 9 m Breite. Diese Zahlen sollen natiirlich nur ganz allgemeine Anhalts
punkte geben, es wird sich eine Abanderung in der Praxis von Fall zu Fall je 
nach der chemischen Zusammensetzung und der Konsistenz der Abwasser er
geben. Natiirlich wird man bestrebt sein, das Filterbeet, da es sehr viel Platz 
in Anspruch nimmt, nach Moglichkeit zu verkleinern; dies darf aber natiirlich 
nicht auf Kosten des Reinigungseffektes geschehen! Ein ideales Filter
material fiir diese Oxydationskorper ist und bleibt Koks und 
Schlacken (Kesselrostschlacke), und man kann bei Verwendung dieser 
Materialien gegeniiber einem reinen Sandkiesfilter ganz bedeutend an Quadrat
meter Filterflache ersparen. Das weite Filterbeet kann auch in der Weise um
gangen werden, daB die Schlacken in viereckigen, zirka 2 bis 3 m hohen, aus 
Latten gezimmerten J3ehaltern so eingelegt werden, daB am Boden die 
groBen Schlackenstiicke sich befinden und dann die Hauptfiillung aus etwa 
faustgroBen Stiicken besteht. Die oberste Schicht solI ein zirka 10 mm groBes 
Korn haben. Sand und Schotter kann dann hier vollstandig wegbleiben. 

Das aus der Faulkammer ausflieBende Abwasser muB nun auf dem Filter
beet gleichmaBig verteilt werden, damit die ganze Filteroberflache tatsachlich 
ausgeniitzt wird; es geschieht dies am leichtesten mit Hilfe von Verteilungsrinnen, 
welche yom diagonalen Mittelpunkt des Filterbeetes strahlenformig auseinander
laufen, das Abwasser muB zu diesem Zwecke in die Mitte des Schlackenfilter
beetes mit Hilfe einer geschlossenen Rohrleitung eingeleitet werden. Zur end
giiltigen Ableitung des gereinigten Abwassers aus dem Schlackenfilter in einen 
Vorfluter (Wassergraben, Bachlauf) muB das ganze Filterterrain, auf dem die 
Schlacke aufgeschtittet ist, mit einer Drainagerohrleitung entwassert werden; 
es ist die Drainage nach den gleichen Gesichtspunkten anzulegen wie bei Wiesen
und Ackerentwasserungen. 

Das abgefaulte und filtrierte Kanalwasser kann unbedenklich in einen 
FluB- oder Bachlauf eingeleitet werden, nur muB man natiirlich neben del' peri
odischen Reinigung der Klarkammer von Sand, Schlamm und Schmutz das 
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abflieBende Wasser auch ofter auf Faulnisfahigkeit priifen, um sich von 
der Wirksamkeit der Anlage iiberzeugen zu konnen. Man macht zu diesem 
Zwecke im Laboratorium die Faulprobe: 

Das zu untersuehende Kanalwasser wird in einer Glasflasehe mit eingesehliffenem 
Stopfen (zirka 50 g Inhalt) mit 0,3 ems (zirka 6 Tropfen) einer 0,05%igen wasserigen 
Losung von Methylenblau versetzt und fest verschlossen 3 Stunden bei 37° C 
in einem Brutsehrank aufbewahrt! .AIle Wasser, welehe bei der Faulprobe Sehwefel
wasserstoff entwiekeln, sind nach dieser Zeit vollkommen entfarbt. Durch 
die reduzierende Wirkung der Faulnis (Sehwefelwasserstoff) wird der Methylen
blaufarbstoff vollstandig entfarbt. Bei genugend abgefaulten, biologiseh gereinigten 
Kanalwassern mull man ein vollstandig negatives Resultat bei der Methylen
blaupro be verlangen konnen. (Das Wasser mull blau gefarbt bleiben.) 

Die Faulprobe (Bebriitungsprobe) mit Methylenblau ist in vielen Fallen 
ein sehr zweckmaBiges, sicheres Mittel, um Fischereiinteressen ten und Vieh
weide besitizern gegeniiber bei Reklamationen und Beanstandungen den 
strikten Beweis erbringen zu konnen, daB das Molkereiwasser tatsachlich bio
logisch gereinigt ist und keine Schadigung durch nachtragliehes Nachfaulen 
und Schwefelwasserstoffentwicklung mehr hervorrufen kann. 

Speziell der Schwefelwasserstoff ist ein starkes Gift fiir 
Fische; durch die Faulnis und Zersetzung der stickstoff- und schwefelhaltigen 
organischen Stoffe wird der Sauerstoff im FluB- und Bachwasser, welches 
mit nicht geniigend gereinigtem Abwasser vermischt ist, vollstandig ver
braucht und durch diese "Sauerstoffzehrung" (Sauerstoffmangel) ersticken 
dann die Fische. Von einem geniigend abgefaulten Abwasser muB man ver
langen konnen, daB die EiweiBstoffe vol1standig zersetzt sind, und daher 
eine nachtragliche Schwefelwasserstoffentwicklung unmoglich ist. 

In Danemark ist die Faulkammerreinigungsmethode (biologische Klar
anlage) stark in Anwendung gekommen und die bier beschriebenen zylindrischen 
Faultanks werden dort mit bestem Erfolge allgemein verwendet. 

Lediglich zwecks besserer Verteilung, Verdiinnung und einheitlicher Durch
mischung baut man mehrere kleine Kammern an Stelle von einer oder zwei 
groBeren. Bei diesem Batteriensystem der Faulkammern in diskontinuierlichem 
Betrieb wird eine systematische Verdiinnung des einflieBenden Rohwassers 
mit den mehr oder weniger stark vergorenen (abgefaulten) Wassern der einzeInen 
Kammern erzielt. Folgende trberlegung solI dies beweisen: Mit 4 m3 Abwasser 
fiillt sich die Kammer Nr. 1 vollstandig und Kammer Nr. 2 zur Halite am ersten 
Tag (2,7 m3 + 1,3 m3), am zweiten Tag vermischen sich weiter nachflieBende 4 mS 

Rohwasser mit dem bereits 24 Stunden in Garung befindlichen, also vorgereiften 
Schmutzwasser von Kammer Nr. 1 und Nr. 2 und fiillen dann Kammer Nr. 2 
und Kammer Nr. 3 vollstandig; dieser ProzeB geht so fort, bis in Kammer Nr. 1 
am fiinften Tage eine 96stiindige Gardauer (48stiindige Betriebsperiode + 48 Nacht
stunden) erreicht ist und die ersten Partien des gereinigten Abwassers Kammer 
Nr. 6 verlassen konnen. Man hat in den einzeInen Kammern nach der ersten 
viertagigen Periode bei Arbeitsbeginn der Molkerei somit Wasser von 96-, 72-, 
48- und 24stiindiger Gardauer. (Es ist das Prinzip ahnlich den Diffussions
batterien in der Zuckerfabrikation.) Es erscheint nun naheliegend, die 6 Faul
tanks zu 2,7 m3 (= 16 m3 Abwassermenge von 4 Tagen) dadurch iiberfliissig zu 
machen, daB man einfach ein einziges, dementsprechend groBeres, gemauertes 
oder betoniertes Sammelbassin mit rechteckigem Vertikal- und Horizontalschnitt 
und den Dimensionen 6 m Lange, 1,23 m Breite und 2,20 m FliissigkeitshOhe 
(also 16 m3 Fassungsraum plus dem notigen Steigraum fiir die Schaumbildung) 
aufstellen wiirde. Dem ist jedoch nicht so, denn die praktische Erfahrung 
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hat gezeigt, daB die auf 6 einzelne, zylindrische Tanks zu 2,7 m3 aufgeteilte Ab
wassermenge von 16 m3 infolge des gleichmaBigen Durchflusses besser verteilt 
und besser durchmischt wird, was auch einer gleichmaBigen "Durch
impfung" und Vermengung von Rohwasser mit abgefaultem Wasser gleich
kommt. Auch laBt sich der Schaum in den einzelnen Kammern leichter dampfen 
und zuriickdrangen als in einem einzigen groBen Sammelbassin und ebenso 
ist die Verteilung des Bodenschlammes eine bessere und dessen Entfernung 
leichter moglich. 

Die Abwassermenge von 16 m3 kann hingegen ohne weiteres auf 3 groBere 
Faulkammern zu 5,4 m3 aufgeteilt werden; es wird sich bei einer groBeren 
Molkerei iiberhaupt empfehlen, nicht mit kleineren Tanks it 2,7 m3 , 

sondern mit entsprechend groBer dimensionierten, mit zirka 5 m3 Fassungsraum 
zu arbeiten, schon wegen Materialersparnis. Das Wesentliche ist nur, daB die 
Abwassermenge von 4 Betriebstagen auf einzelne kleinere Tanks verteilt wird. 
Die 2,7 m3 Tanks konnen zweckmiWig bei kleineren Molkereibetrieben zur An
wendung gelangen. 

Wenn die 6 Septic tanks einmal vollstandig gefiillt sind (also nach den ersten 
96 Stunden des Arbeitsbeginnes einer neuen Klaranlage), so vollzieht sich dann 
der Arbeitsvorgang in der Weise, daB nach zirka je 24 Stunden automatisch 
4 m3 Rohabwasser von der Molkerei in den ersten und zweiten Tank einflieBen 
und je nach der DurchfluBgeschwindigkeit, Temperatur im Wasser usw. wieder 
4 m3 abgefaultes Reinwasser gleichzeitig aus dem fiinften und sechsten Tank 
ausflieBen; es treffen also dann auf 12 m3 Faulwasser immer 4 m3 frisches Ab
wasser, was einer Verdiinnung von 1: 3 entspricht. 

Urn den Inhalt der Faulkammer nicht unnotig zu verdiinnen, 
und auch zur moglichst raschen fauligen Vergarung der Kanal
wasser ist es vollstandig falsch, das absolut reine Kiihlwasser yom 
Rahm-Milch-Kiihler, Berieselungskondensator in die Faulkammer 
einflieBen zu lassen; auch das Regenwasser von den Dachrinnen 
gehort nicht in die Faulkammer. Die Kiihlwasser fiihre man getrennt 
in einem separaten Rohrkanal von den Kiihlern ab und vereinige dieselben erst 
mit den iibrigen gereinigten Kanalwassern nach dem Verlassen der Klaranlage. 
Durch das Einleiten von reinem Kiihlwasser in die Klaranlage wird, da ja 
doch dadurch die unreinen Kanalwasser zu kurze Zeit in der Faulkammer ver
bleiben, infolge Erhohung der DurchfluBgeschwindigkeit, das vorzeitige 
Abschwemmen nicht geniigend gereinigter Partien in den Vorfluter verursacht_ 
Durch die Einleitung von reinem Kiihlwasser in die Klarkammer wird auch die 
Menge der Abwasser nur unnotig vergroBert, so daB eine groBere und teurere 
Klargrube erforderlich wird. Zur fauligen Garung ist warmere Temperatur 
notwendig, und durch das einflieBende Kiihlwasser wiirde der Grubeninhalt zu 
stark abgekiihlt. 

Da die Molkereiabwasser, meistens stark mit Spiilwasser verdiinnt, in die 
Klaranlage gelangen, ist es eine unbedingte Notwendigkeit, die in der Molkerei 
vorhandenen, samtlichen Abort-Klosett-Anlagen an die Klaranlage anzuschlieBen_ 
Man erreicht dadurch eine kraftige Impfung mit Faulnisbakterien und somit 
rasche, griindliche faulige Zersetzung der verdiinnten Abwasser. Bei nicht ordent
lich "arbeitenden" Klaranlagen ist auf diesen Umstand ganz besonders zu achten_ 
Abwasser ohne beigemischten Abortinhalt vergaren nicht vollstandig und ver
lassen ungereinigt die Anlage. Wenn KlosettanschluB nicht moglich, miiBte 
man eventuell mit Jauche impfen. 

Das HineingieBen von Desinfektionsmitteln (Chlorkalk16sung, rohe 
Karbolsaure, Karbolkalk, Kreolin, Lysol, Saprol, Pissoirol usw.) in die Faul-
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kammern del' Klaranlagen zwecks Zerstorung und Beseitigung del' iiblen Geriiche, 
welche sich bei einer richtig "arbeitenden" Klaraniage selbstverstandlich sehr 
stark bemerkbar machen miissen, ist nicht nur absolut iiberfliissig und 
unokonomisch - denn es wiirden ja nur wirklich groBere Mengen diesel' 
Desinfektionsmittel wirksam sein -, sondeI'll auch vollstandig fehlerhaft und 
zweckwidrig, yom bakteriologischen Standpunkte aus betrachtet; man will ja 
doch in del' Faulkammer del' biologischen Klaranlage eine moglichst rasche und 
flotte Vergarung und Vergasung del' stickstoffhaltigen organischen Stoffe (EiweiB, 
Kasein) und del' Kohlenhydrate durch die Tatigkeit del' anaeroben Faulnisbakterien 
und dadurch in weiterer Folge durch die Mineralisierung del' organischen Stick
stoffkorper eine moglichst vollstandige Reinigung und Klarung del' Kanalwasser 
erzielen. Durch den Zusatz von desinfizierenden und konservierenden Mitteln 
zu dem faulenden Abwasser wiirde del' erwiinschte FaulnisprozeB, die sogenannte 
"Abfaulu.ng del' Abwasser", nul' unnotigerweise unterbrochen und gehemmt, 
ganz abgesehen davon, daB natiirlich diese giftigen Desinfektionsmittel dann beim 
AusflieBen del' geklarten Abwasser aus del' Faulkammer in einen kleineren V 01'

fluter (Bachlauf) die Fischerei in del' bedenklichsten Weise gefahrden konnten und 
auch das Milchvieh durch ein Trankwasser, welches mit derartigen Stoffen ver
unreinigt ist, unbedingt Schaden nehmen miiBte. 

Einem besonderen Umstand ist noch Aufmerksamkeit zu schenken bei del' 
Eigenart del' Molkerei - speziell Kasereiabwasser, namlich ihrem verhaltnis
maBig groBen Gehalt an Milchsaure und Milchzucker (von del' Kasereimolke 
und den Sauermilchresten herriihrend). Da wir in del' Faulgrube eine alkalische 
Reaktion zur Einleitung einer kraftigen fauligen Garung wiinschen, wird die 
Anwesenheit von Milchsaure nul' storend sein und die erforderliche faulige Zer
setzung, welche zur Reinigung notwendig ist, nur nachteilig beeinflussen und 
verlangsamen. Wenn z. B. einmal durch Spiilwasser mit groBen Mengen saurer 
Milch odeI' Sauermolke ein starker SaureiiberschuB in del' Faulkammer 
auf tritt, kann es leicht vorkommen, daB die gewiinschte faulige Garung gar nicht 
odeI' mindestens nur sehr langsam eintritt. Hier wird man sich in del' Weise 
helfen miissen, daB man den SaureiiberschuB durch Neutralisation mit Kalk
milch beseitigt. Es schadet iiberhaupt nich t, wenn man in die Faulkammer of tel' 
KalkInilch hineinschiittet; man wird dadurch nur eine raschere und kraftigere 
Vergarung erreichen. Zur Wiederbelebung "toter", nicht "arbeitender" Faul
kammern ist del' Kalk vortrefflich geeignet. Uberschiisse von Kalkmilch (ge
loschtem Kalk) bis zur stark alkalischen Reaktion in die Faulkammern hinein
zubringen, ist selbstverstandlich falsch; man will j a keine chemische Reinigung 
und Klarung des Abwassers durch Ausscheidung und Ausfallung del' schwebenden 
Bestandteile und Schmutzstoffe erreichen. Ein mit groBem KalkiiberschuB 
vermischtes Abwasser wiirde nicht mehr £aulen, da die Tatigkeit del' Abwasser
faulnisbakterien vollstandig unmoglich gemacht ware. Derartige Kalkiiber
schiisse zuzusetzen, ist nicht nul' im hochsten Grade unwirtschaftlich, sondern 
ganz das Gegenteil von dem, was man eine "biologische Reinigung" des Abwassers 
nennt. 

Die konzentrierte Schwefelsaure von den Milchfettbestimmungen 
aus dem Betriebslaboratorium del' Molkerei gehort nicht in den Klar
behalter, weil sie natiirlich in noch hoherem Grade als die Milchsaure die Faulnis
bakterientatigkeit in del' Faulkammer unterbindet und verlangsamt, ganz ab
gesehen davon, daB ihrem zerstorenden EinfluB auf die Dauer iiberhaupt nichts 
widersteht und Betonrohrkanale, Betonwande del' Klargrube nach einiger Zeit 
vollstandig zerfressen werden. Man gebe diese Abfallschwefelsaure in die 
Jauchengrube, dort wird sie noch am ehesten durch Bindung des fliichtigen 
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Ammoniaks einen landwirtschaftlichen Nutzen bringen, wahrend sie wo anders 
nur Unheil stiftet. Ihr Zusatz muB aber mit Vorsicht geschehen, da die Jauche 
dabei stark schaumt und sehr viel Kohlensaure abgibt. (Man rechnet 10 Liter 
IOfach verdunnte Schwefelsaure pro 1 m 3 Jauche.) 

In einer gut "arbeitenden" Faulkammer muB eine lebhafte, stfumische 
Entwicklung von Gasblasen und eine starke Schaumbildung bemerkbar sein, 
ein Zeichen, daB die Vergarung der faulnisfahigen Stoffe in der richtigen Weise 
verlauft; eine trage, langsame Vergarung (erkenntlich durch mangelhafte Schaum
und Gasbildung und schwachen Faulnisgeruch) wird man sofort bemerken, 
wenn das Faulwasser entweder mit bakterientotenden, desinfizierenden Stoffen 
(Karbolsaure, Schwefelsaure usw.) vermischt wurde oder wenn infolge unrichtiger 
Konzentration desselben (zu hoher Gehalt an Milchsaure oder zu stark mit reinem 
SpUlwasser verdunnt) die giinstigen Bedingungen ffu die Entwicklung der gas
bildenden Faulnisb3,kterien nicht vorhanden sind. Um das Ausstromen ubel
riechender Gase aus der Faulkammer nach Moglichkeit zu verhindern und 
ebenso Fliegenansammlung zu vermeiden, genugt der VerschluB mit einem 
eisernen Schachtdeckel vollstandig. Unbedingt notwendig ist es auf jeden Fall, 
daB man den Schlamm aus den Faulkammern regelmaBig zirka aIle 3 Monate 
herausholt, weil begreiflicherweise durch diese Schlammansammlungen und 
Stinkstoffe der Fassungsraum der Klargrube ganz betrachtlich verringert wird 
und die Wirksamkeit der Faulgrube dann mangelhaft ist. Am einfachsten wird 
der Faulschlamm mit einer Schlammpumpe (Spezialkonstruktion) ausgeraumt 
und kann dann als gutes Dungemittel verwendet werden; allerdings empfiehlt 
sich nicht die direkte Verwendung ffu Dungezwecke, sondern eine vorher
gehende Kompostierung, wie z. B. bei Teichschlamm. Durch die Moglichkeit, 
den Klargrubenschlamm in landwirtschaftlicher Hinsicht ausnutzen zu konnen, 
wird der immer wieder erhobene Einwand teilweise widerlegt, daB Abwasser
klaranlagen zu den unproduktiven, passiven Betriebseiririchtungen gehoren, 
welche nur das Unkostenkonto belasten. 

Die Anlage und der Betrieb von Abwasserklaranlagen ist natfulich nicht 
nur in erster Linie eine Angelegenheit der offentlichen Wasserhygiene 
und Wasserpolizei, oder etwa, wie man dies so haufig hort, eine schikanose 
MaBnahme oder Anordnung der Sanitatsbehorden, sondern auch eine ele men tare 
Forderung der modernen Land wirtschaft, welche mit Recht Anspruch 
erheben muB auf die groBen Mengen von Pflanzennahrstoffen, welche in 
Form von organischem Stickstoff (aus den verwesenden EiweiBstoffen) 
durch die unzweckmaBige Beseitigung der Betriebswasser alljahrlich verloren 
gehen! 

Angenommen eine Buttermolkerei mit 500 kg Butterproduktion pro Tag. Es 
ergibt sich bei dieser BetriebsgroBe eine tagliche Abwasser- (Schmutzwasser-) Menge 
(natiirlich exklusive Kiihlwasser und Kondenswasser) von zirka 4 m3 

(pro 1 kg Butterproduktion= 8 Liter Schmutzwasser). Bei einem durchschnittlichen 
Gehalt von zirka 62 mg organischen Stickstoff pro 1 Liter Schmutzwasser ergibt 
dies pro Tag 250 g Stickstoff und pro Betriebsjahr iirka 90 kg organischen Stick
stoff, welche Menge beim Einlaufen der Schmutzwasser in einen Wassergraben auf 
Nimmerwiedersehen verschwindet und hochstens den niederen Abwasserpilzen, 
Algen, Sumpfpflanzen (Froschloffel) und Sauergrasern usw. als Nahrstoff dient, 
aber niemals fiir die landwirtschaftlichen Kulturgewachse herangezogen werden 
kann. Bei Annahme eines Preises von 2 S pro 1 kg Stickstoff bedeuten 90 kg orga
nischen Stickstoff einen Geldverlust "Von 180 S pro Betriebsjahr. 

Durch den zweckmaBigen Betrieb von Abwasserklaranlagen mit Ge
winnung von Faulschlamm laBt sich eine einigermaBen gunstige Stickstoff
ausbeute bei einem sehr geringen Kostenaufwande erreichen, wobei jedoch 



444 WIENINGER-NERESHEIMER: Wasser im MiIchwirtschafts- und Molkereibetrieb 

nicht vergessen werden darf, daB durch die Ausfaulung des Klargrubenschlammes 
ein Teil von dem organischen Stickstoff durch Vergasung verlorengeht. Ein 
Teil des Schlammes wird durch Bakterientatigkeit immer wieder verfliissigt, 
gelOst, was ja auch notwendig ist, da im entgegengesetzten FaIle die Klaranlage 
nach kurzer Zeit voIIstandig verschlammen und unwirksam werden miiBte! 

Nach langer fortgesetzten Beobachtungen betragt der Stickstoffverlust 
durch die faulige Garung in der Klaranlage zirka 50 bis 60%, wobei ein Teil 
als gasformiger Stickstoff bei der Garung in die Luft entweicht, ein anderer 
Teil als Salpetersaure (Nitrate) mit dem gereinigten Abwasser in den Vor
fluter gelangt. Es laBt sich also immerhin die Halfte von dem gebundenen 
organischen Stickstoff durch die biologische Klaranlage im Laufe des Betriebs
jahres durch den Faulschlamm abfangen und landwirtschaftlich verwerten! 

AuBer den Stickstoffverlusten kommt noch der Verlust von Milchfett (mit 
dem Abwasser) in Fraga und auch diese Ziller ist nicht gerade gering zu veranschlagen. 
Die Splilwasser aus der Butterei, Rahmsauerungsraum, Zentrifugenraum, fiihren 
unter Umstanden, je nach der Arbeitsweise, groBere Fettmengen abo Bei einer Molkerei 
mit 500 kg Butterproduktion pro Tag (und 4 m3 taglicher Splilwassermenge) laBt 
sich unter Zugrundelegung eines Fettgehaltes von zirka 0,02% im Splilwasser 
(Schmutzwasser) pro Betriebsjahr ein durchschnittlicher Abgang von 300 kg Fett 
errechnen, welche Menge als Abfallfett fiir Seifenfabrikation mit S 210 in 
Rechnung gestellt werden kOnnte (1 kg Abfallfett g 70). 

Allerdings ist die Wiedergewinnung der Fettmengen aus dem Molkereiabwasser 
eine ziemlich problematische Sache, da die im Handel befindlichen Fettfanger, 
wie sie ja in groBeren Kiichenbetrieben, Schlachthausern usw. haufig verwendet 
werden, wohl das Speisefett, welches in der Kalte erstarrt und abgeschopft werden 
kann, aus den Kiichensplilwassern leicht herausholen konnen, nich t so leich t 
a ber das Milchfett (in seiner emulsionsartigen Verteilung). Am ehesten diirfte 
dies vielleicht noch mit einem Fettfanger erreicht we:t:den konnen, welcher nach Art 
eines Olabscheiders (Abdampfentolers) fUr Kondenswasser konstruiert ist. Man 
wird im Laufe der Monate mit einem solchen Fettfanger, welcher in die Abwasser
leitung eingebaut ist, eine iibelriechende Fettschmiere gewinnen konnen, welche fiir 
Fabrikation minderwertiger Seifen (Schmierseife) noch brauchbar ist. Allerdings muB 
der Fettfanger vor dem Eintritt des Schmutzwassers in die Klaranlage 
im Abwasserkanal eingeschaltet werden, weil bei der fauligen Garung das Fett unter 
Bildung iibelriechender, fliichtiger Fettsauren vollstandig zersetzt wird. 

Die direkte Reinigung der Molkereiabwasser ohne Klaranlage durch die 
natiirliche Bodenfiltration und die gleichzeitige landwirtschaftliche Aus
niitzung der Diingerwirkung durch Anlage von Rieselfeldern (Bewasserungs
anlagen), wie dies ja bei den stadtischen Kanal- und Abortwassern (Berlin, 
Breslau usw.) in groBem Umfange durchgefiihrt wird, ist hier vollstandig aus
geschlossen, weil durch die Konzentration der Molkereiabwasser hochstens eine 
Auslaugung und Entkalkung (Versauerung) des Bodens, niemals aber 
eine verniinftige Diingung erzielt werden konnte! Bei der Wiesen
bewasserung mit Molkereischmutzwasser wiirden die Poren des Bodens durch 
die Fettstoffe bald vollstandig verstopft werden. Bei Wiesenbewasserung und 
Betrieb von Rieselfeldern mit Kasereiabwassern muB noch beriicksichtigt werden, 
daB speziell durch den hohen Kochsalzgehalt der Kasereispiilwasser die 
Pflanzennahrstoffe des Bodens stark ausgelaugt werden und infolgedessen in 
den Untergrund abwandern; auf die Dauer tritt dann natiirlich eine vollstandige 
Verarmung des Bodens an Nahrstoffen ein. Ein kochsalzhaltiges Wasser wirkt 
schon in einer Menge von 0,5 g (pro I Liter) starker losend auf die Pflanzen
nahrstoffe des Bodens. Ein langere Zeit hindurch mit kochsalzhaltigem Kaserei
abwasser iiberrieselter oder bewasserter tonreicher Boden kann mit der Zeit 
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vQllstandig wasser- und luftundurchlassig werden; auch wirkt Chlor
natrium in vielen Fallen direkt nachteilig fiir wachsende Pflanzen! Auf jeden 
Fall wiirde das Heu von Wiesen, welche langere Zeit mit Molkereiabwasser 
uberschwemmt werden, nahrstoff- und speziell kalkarm sein und ware 
dann nicht hoher zu bewerten als minderwertiges, verregnetes Heu nasser 
Jahrgange; auch ist durch solches Abwasser, wenn uberhaupt, so nur eine ganz 
einseitige Stickstoffdungung moglich, welche bei Wiesen durch Phosphor
saure- (Thomasmehl-) Beigaben ausgeglichen werden muBte. Grund und Boden 
sind heute, wo alles auf hochste Rentabilitat eingestellt ist, viel zu kostbar, 
die Anlage von Drainagen viel zu teuer, als daB man hektoliterweise Schmutz
und Spillwasser uber Wiesenterrain flieBen lassen konnte, ohne eine wesentliche 
Dungung, welche in einem Verhaltnis zu den Unkosten einer solchen Anlage steht, 
damit erreichen zu konnen. 

Aus den angefUhrten Grunden wird sich auc-h bei kleineren Molkereien und 
Kasereien die Anlage einer Sickergrube zur Beseitigung der Abwasser nicht 
empfehlen. Sie wird durch die Entwicklung von Faulnisgeruchen und Faulnis
organismen zu manchen Ubelstanden fUhren. 

So bequem dies allerdings ware, so laBt sich eben eine Klaranlage doch 
nicht umgehen, weil nur hier die organischen Stickstoffverbindungen teilweise 
in eine fUr landwirtschaftliche Dungezwecke greifbare Form ubergefUhrt werden 
konnen. 

Vollstandig uberflussig sind Klaranlagen natiirlich dann, wenn der Molkerei
oder Kasereibetrieb in nachster Nahe eines groBeren FluBlaufes oder auch eines 
raschflieBenden groBeren Baches liegt, in welchem selbstverstandlich die ge
samten Abwasser ohne vorhergehende Reinigung eingeleitet werden konnen. 
Die Vorbedingungen fiir die Ausnutzung der selbstreinigenden Kraft der Flusse 
sind dann gegeben, wenn der FluB sehr wasserreich ist oder schnell flieBt; diese 
gunstigen Verhaltnisse sind natiirlich nicht in sehr vielen Fallen vorhanden. 
Als Richtschnur kann gelten, daB die Menge des FluBwassers (niedrigster Stand) 
sich zum Kanalwasser wenigstens wie 15: 1 verhalten soIl (also eine 15fache 
Verdunnung). 

Wenn Sekundenliter-Abwasser X 15 =dem Produkt aus Breite des FluB
bettes x Tiefe X Sekundenmeter-Geschwindigkeit des FluBlaufes, so ist im all
gemeinen der Einlauf des Schmutzwassers zulassig. Auch diese Zahl ist selbst
verstandlich nur ein ganz allgemeiner Anhaltspunkt. 

Das Schmutzwasser ist im Stromstrich abzufUhren, das heiBt, es ist die 
Einlaufmundung (Auslauf) des Kanals stets in die Mitte des Stromes zu ver
legen, um Ablagerungen von Schlamm, Algen und Schlick am FluBufer zu 
verhindern. Mit Hilfe einer Schleppleitung und eines angesetzten Rohrknies 
laBt sich dies sehr leicht erreichen. Allerdings ist hier zu berucksichtigen, daB 
bei hoherem Wasserstand und Hochwasser der Abwasserkanal unter Umstanden 
ruckgestaut werden konnte. Zum Schutze gegen Stauungen des Kanals sind 
Ruckstauklappen (Froschmauler) zu montieren. 

Das Einlaufenlassen von Kanalwassern in den FluBlauf in unmittelbarer 
Nahe oberhalb von Ortschaften, Bade- und Waschanstalten, Wasserpump
werken fiir Industriebetriebe usw. ist selbstverstandlich nicht nur eine Ruck
sichtslosigkeit gegen die Allgemeinheit, sondern kann auch zu ganz berechtigten 
Beschwerden und Klagen gegen die Molkerei fUhren. 

Die hier, dem allgemeinen Gebrauche der Laien folgend, angewandte Be
zeichnung "Filter" konnte insoferne zu MiBverstandnissen AnlaB geben, als 
eine eigentliche Filtration, namentlich bei den in Faulkammern vorbehandelten 
Abwassern, gar nicht oder nur in letzter Linie in Frage kommt. Der wesentliche 
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ProzeB, del' sich in dem Korper abspielt, ist ein biologischer, eine Aufnahwe 
del' gelosten organischen Substanzen durch die auBerordentlich reiche und mannig
faltige Organismenwelt, die die einzelnen Schlackenstiicke iiberzieht, und die 
Umwandlung diesel' toten organischen Materie in lebende, daneben erfolgen 
auch Oxydationsvorgange. 

Bei einem "eingearbeiteten" biologischen Korper wird die gelOste organische 
Substanz (und gleichzeitig auch groBe Mengen von meist iiberlriechenden Gasen) 
von dem Benetzungshautchen, das die Schlackenstiicke iiberzieht, !nit groBer 
Begier festgehalten, so daB die Fliissigkeit, auch wenn sie den Korper rasch 
passiert, schon geruchlos und faulnisunfahig austritt. Auf diesem Benetzungs
hautchen sammelt sich nun binnen kurzer Zeit eine reiche Flora und Fauna an, 
die aus den verschiedensten Bakterien, Pilzen, niedersten und niederen Tieren, 
von den Einzelligen bis hinauf zu den Wiirmern und Insektenlarven, besteht. 
Aile diese Organismen verbrauchen die hier festgehaltenen Stoffe und bauen 
sie teils weitgehend ab, teils verwenden sie sie unmittelbar als Nahrung. 

Die Leistungsfahigkeit eines regelmaBig beschickten, eingearbeiteten Tropf
korpers ist iiberraschend groB. Fiir geniigende Durchliiftung muB gesorgt sein. 
Man baut daher derzeit lieber freistehende als etwa in unterirdische Raume 
eingeschlossene Tropfkorper und trachtet sogar durch radial ins Innere der
selben fiihrende Tonrohrleitungen den Gaswechsel zu fordern, da ja unmittelbare 
Oxydationsvorgange auch eine Rolle spielen. 

Unter giinstigen Umstanden, das heiBt bei geringer Belastung del' Ab
wasser mit ungelosten Substanzen und mit Fett, kann sogar von einer Vor
reinigung abgesehen und das Abwasser frisch auf die Filterkorper aufgebracht 
werden. In diesem FaIle ist e8 natiirlich - im Gegensatz zu del' Reinigung 
vorgefaulter Abwasser - unerlaBlich, Kiihl- und Kondenswasser VOl' del' Auf
bringung auf die Tropfkorper mit dem eigentlichen Abwasser zu mischen, ebenso 
wie ihre Vermis chung mit mechanisch vorgeklarten hauslichen (Klosett
und Kiichen-) Abwassern nul' von Vorteil ist. Wo etwa noch Reinwasser zur 
weiteren Verdiinnung zur Verfiigung steht, ist diesel' Weg auf jeden Fall vorzu
ziehen. Freilich kann auch hier des Guten zu viel geschehen und eine so starke 
Verdiinnung erreicht werden, daB die wirksamen Organismen des biologischen 
Korpers nicht mehr in geniigender Menge wachsen, um ihre Aufgabe zu erfiillen 
- was noch nicht mit einer volligen Ausschaltung del' Faulnisfahigkeit des 
Abwassers identisch ware. Man wird gut tun, die Entscheidung iiber die Art 
del' Abwasserbehandlung nul' im Einvernehmen mit einem Fachmanne zu treffen. 

GroBere Mengen Fett sind immer geeignet, die Wirkung eines biologischen 
Filterkorpers zu stOren odeI' ganz aufzuheben. Namentlich das hier in Betracht 
kommende, dem Abwasser in Form einer Emulsion beigemischte Fett wiirde sich 
auf die Schlackenoberflache niederschlagen, den Gasaustausch verhindern und 
die unentbehrliche Tier- und Pflanzenwelt ersticken odeI' in ihrer Entwicklung 
behindern. 

Wenn auch, wie bereits erwahnt, die Ausscheidung diesel' Fette ihre 
Schwierigkeiten bietet und durch die gewohnlichen Fettfange nul' in ganz un
geniigendem MaBe erfolgt, so ist doch im einzelnen FaIle mindestens zu iiberlegen, 
ob nicht die direkte Aufbringung del' Abwasser auf Tropfkorper nach Einschaltung 
eines DampfentOlers billiger und mit weit weniger Unannehmlichkeiten und 
Risiko verbunden ist als die Vorschaltung von Faulkammern. Sichel' ist, daB 
die Reinigung nicht gefaulter Abwasser in Tropfkorpern vielleichter und radikaler 
erfolgt, und daB erheblich an del' GroBe del' Filter gespart werden kann. 

Die biologische Reinigung auf Filter- (Tropf-) Korpern erfolgt also wohl in 
den meisten Fallen billiger und zuverlassiger ohne vorherige Faulung bzw. 
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Gahrung. Die kostspielige Apparatur der septic tanks falIt weg, und die Ober
flache der Filterbeete kann geringer sein. Dafiir allerdings ist der mechanischen 
V orreinigung (Klarung) der Abwasser eine viel hOhere Aufmerksamkeit zu 
schenken, da mitgefiihrte ungelOste Stoffe und Fett den biologischen ProzeB 
hier, der mit Faulnis nichts zu tun hat, erheblich storen wiirden. Es ist fast 
immer moglich, ein Abwasser von ungelosten Schwimm- und Sinkstoffen in 
ausreichender Weise zu reinigen, ohne daB man seine Zuflucht zur Ausfaulung 
nehmen miiBte. Das einfachste Mittel zur Abscheidung der festen Stoffe ist 
das Absitzenlassen, das in einem Raume erfolgt, in dem die DurchfluBgeschwindig
keit des Abwassers entsprechend verlangsamt wird. Natiirlich kommt es hierbei 
wesentiich auf das spezifische Gewicht und auf die anderen Faktoren an, die 
die Sinkgeschwindigkeit beeinflussen, wie Wassergehalt, Form und GroBe der 
Teilchen. An sich ist die Aufgabe, sofern es sich nicht um ausgesprochene 
Schwebestoffehandelt, fiir den Techniker nicht schwer zu lOsen; doch kann 
iiber Form und GroBe der Absitzbecken bei der wechselnden Beschaffenheit 
der Abwasser nur von Fall. zu Fall entschieden werden. 

Viel wichtiger ist aber die Frage, die bei Abwassern mit organischen Stoffen 
auftaucht: Wird nicht der am Boden des Beckens abgeschiedene Schlamm alsbald 
in Faulnis oder Garung iibergehen und das frisch zugefiihrte Abwasser immer 
wieder rasch infizieren und zur Faulnis bringen ~ Die Aufgabe, dies en Ubelstand 
zu vermeiden, ist durch eine Anzahl von Konstruktionen gelOst worden, bei 
denen der ausgefallene Schlamm alsbald aus dem Bereiche des dariiber hin
flieBenden Abwassers gerat und nun, isoliert wie er ist, der Zersetzung anheim
fallt. Dies bringt dann den wesentlichen V orteil, daB wenigstens ein Teil des 
Schlammes vergast bzw. mineralisiert wird, so daB die Menge des zu entfernenden 
Schlammes stark herabgesetzt wird. Diese "Emscherbrunnen" in wen mannig
faltigen Variationen konnen mit V orteil zur Klarung der Abwasser dienen, 
die dann ungefault biologisch gereinigt werden. Schwimmstoffe konnen auf 
einfache Weise durch Tauchwande zuriickgehalten und a,bgeschopft werden. 

Von der Namhaftmachung bestimmter Firmen, von denen die Apparatur 
zur Abscheidung fester Stoffe zu beziehen bzw. zu errichten ware, wird hier 
abgesehen. Grundsatzlich sei abel' gesagt, daB es sich keinesfalls empfiehlt, 
etwa die nachstbeste Baufirma, die mit Zement oder Beton umzugehen versteht, 
mit der Herstellung der Anlage zu betrauen, sondern daB hier unbedingt ein 
mit der Abwasserklarung und -reinigung vertrauter Spezialfachmann zu Rate 
zu ziehen ist. 

DaB der abgeschiedene Schlamm bei entsprechender Behandlung einen 
nicht zu vernachlassigenden Diingewert besitzt, sei nochmals betont. 

Die Behandlung nicht vorgefaulter Abwasser auf Tropfkorpern bietet 
iibrigens auch noch den wesentlichen Vorteil, daB Geruchsbelastigungen nicht 
auftreten. Wenn ein Tropfkorper stinkt, so geht daraus allein schon hervor, 
daB er nicht richtig gehalten ist und nicht gut funktioniert. 

In den Abfliissen biologischer Tropfkorper sind stets Flecken und kleine 
Fladen fester Substanz enthalten, die, neben humosen Flocken und Verwitterungs
produkten der Schlacke, im wesentlichen aus den abgeschwemmten Leichen 
der in ihm wirksamen Organismen bestehen. Bei groBen Anlagen ist unter 
Umstanden eine Zuriickhaltung dieser - selbstverstandlich ihrerseits wieder 
faulnisfahigen - festen Substanzen notig, namentlich, wenn es sich um einen 
kleinen, wasserarmen Vorfluter handelt. In der Praxis diirfte derartiges bei 
Molkereien kaum je in Frage kommen. 

Wie bereits angedeutet, braucht ein neu in Betrieb genommener biologischer 
Korper anfangs eine gewisse Zeit, bis er sich eingearbeitet hat, das heiBt bis 
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sich die typische Tier- und Pflanzenwelt in ihm angesiedelt und geniigend vel'
mehrt hat. Je weniger del' Korper von del' Luft und vom gewachsenen Boden 
abgeschlossen ist, um so kiirzere Zeit wird dazu notig sein. Bei etwaiger Vel'
schlammung des Korpers kann das ihn zusammensetzende Material derb ab
gespritzt und dann wieder verwendet werden, worauf natiirlich eine neue Reifung 
eintreten muB. Durch Verwitterung kann das Material allmahlich seine Porositat 
und bedeutende Oberflachenentwicklung verlieren, worauf eine Erneuerung 
erfolgen muB. 

Eine del' wesentlichsten Bedingungen guter Funktion del' Tropfkorper ist 
die gleichmaBige Verteilung des Abwassers iiber ihre Oberflache, die durch 
sehr vielerlei verschiedene Vorrichtungen erzielt wird. Bei groBerer Abwasser
menge und KorpergroBe stellt diese Verteilung ein nicht immer leicht zu losendes 
Problem dar, dem del' Techniker groBe Aufmerksamkeit zuzuwenden hat . 

. Bei ei!1er Hohe des Korpers von 1,8 bis 2 m kann man auf 1 m3 Schlacken
material etwa Y2 m3 Abwasser taglich rechnen, vorausgesetzt, daB eine geniigende 
Verdiinnung durch Kiihl- und Kondenswasser und womoglich die Vermischung 
mit geklarten, das ist von unge16sten Bestandteilen befreiten Klosettabwassel'll 
vorgenommen wird. In diesem FaIle werden auch keine wesentlichen Besorgnisse 
wegen des Milchsauregehaltes del' Abwasser auftreten. 

Sollte in einzelnen Fallen wegen zu geringer Verdiinnungsmoglichkeit 
doch ein zu hoher Sauregehalt die biologische Reinigung storen, so ware dem 
vermutlich schon durch Vorschaltung eines Filters aus Kalksteinen - die aIler
dings sehr oft gewechselt werden miiBten - abzuhelfen. Neutralisation mittels 
Kalkmilch ist allerdings sicherer, abel' nur da, wo die notige Aufmerksamkeit 
aufgewendet werden kann, um eine Uberalkalisierung zu vermeiden. 

Geht die Behandlung del' Abwasser in biologischen Korpern VOl' allem 
auf die Unschadlichmachung del' in ihnen enthaltenen aggressiven, zersetzungs
fahigen ge16sten Stoffe aus, um Unzutraglichkeiten, die aus del' Einleitung del' 
Abwasser in einen nicht allzu wasserreichen Vorfluter entstehen, zu vermeiden, 
so hat sich bei del' Behandlung del' stadtischen bzw. hauslichen Abwasser ein 
Weg ergeben, del' die mit den bisher besprochenen Verfahren notwendig vel'
bundene ZerstOrung diesel' organischen Stoffe durch ihre sachgemaBe Verwertung 
ersetzt. Diese ist die von BRUNO HOFER in die Abwassertechnik eingefiihrte 
Behandlung del' vorgeklarten Abwasser in Fischteichen. Es handelt sich hier 
um die Ausnutzung des Diingewertes del' gelosten organischen Stoffe, also zunachst 
um ihre Umsetzung in lebende pflanzliche Substanz, die ihrerseits wieder 
tierischen Konsumenten, in letzter Linie Nutzfischen, zur Nahrung dienen solI. 
Es kommt also bei diesem Verfahren keinesfalls eine Fiitterung del' Fische mit 
Abfallstoffen in Frage, sondel'll eine Diingung im eigentlichsten Sinne des Wortes. 
Die ge16ste organische Substanz dient zunachst im wesentlichen den niederen 
Pflanzen, wie Bakterien, Pilzen und Algen, zur Nahrung, diese wieder werden 
von einzelligen und vielzelligen kleinen Tieren, wie Iniusorien, Radertieren, 
niederen Krebsen u. dgl., gefressen, diese wieder von groBeren Tierformen, wie 
Wiirmel'll, Insektenlarven usw., die ihrerseits wieder die Nahrung del' eingesetzten 
Fische, insbesondere Karpfen, darsteIlen. 

Es ist bei del' Reinigung von Abwassel'll in Karpfenteichen von ganz be
sonderer Wichtigkeit, daB del' biologische ProzeB, del' hier nul' in rohen Umrissen 
angedeutet werden konnte, nicht durch Faulnis- odeI' Garungserscheinungen 
und die mit ihnen verbundene Entwicklung giftiger Stoffe und den Verbrauch 
des Sauerstoffes behindert werde. Vorgefaultes odeI' bereits in beginnender 
Faulnis befindliches Abwasser ist unter allen Umstanden auszuschlieBen; das 
Abwasser darf nul' frisch, nach moglichst kurzem Passieren einer Anlage zur 
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Zuruckhaltung der Sink- und Schwebestoffe, in die Teiche eingeleitet werden. 
Bei der Reinigung stadtischer Kanalwasser nach dieser Methode wird das doppelte 
bis vierfache Quantum Reinwasser vor der Einbringung in die Teiche beigemischt, 
und es wird sorgfaltig darauf geachtet, daB eine entsprechende Verteilung des 
zuflieBenden Abwassers mit dem ganzen im Teiche befindlichen Wasserquantum 
jederzeit stattfindet, daB also nirgends Stellen mit besonders hoher Abwasser
konzentration oder tote Winkel mit stagnierendem Wasser sich finden, da an 
solchen Stellen sehr rasch Sauerstoffzehrung eintreten wtirde. Diese wtirde 
sowohl den der Reinigung dienenden biologischen V organg empfindlich storen 
als auch das Leben der Fische gefahrden oder wenigstens ihr Wachstum behindern. 

Es muB daher der Form des Teiches und der Lage der Einleitungsstellen 
sowie des Abflusses groBte Aufmerksamkeit zugewendet werden. Es muB von 
den Einleitungsstellen zum Ablaufe eine standige, langsame Wasserbewegung 
stattfinden, die nirgends tote Winkel entstehen laBt. Die einfache Rechteckform 
des Teiches mit einem in der Mitte der einen Schmalseite gelegenen Ablauf ist 
daher nicht zu empfehlen, sondern durch Abschneiden der beiden Ecken an 
der Ablaufseite sollte eine Annaherung an das Dreieck angestrebt werden. Auch 
ist die EinfUhrung des Abwassers in den Teich an einem einzigen Punkte aus 
dem gleichen Grunde unzweckmaBig; man ftihrt bei derartigen Anlagen heute 
ganz allgemein einen Zulaufgraben rings urn einen groBen Teil der Peripherie 
des Teiches, von dem aus eine ganze Anzahl kleiner Zulaufoffnungen in regel
maBigen Abstanden in den Teich gehen. 

Die theoretische Idealform des Teiches ware die Kreis- oder Vieleckform 
mit dem Ablaufe in der Mitte am Ende eines dorthin fUhrenden Radialdammes 
und mit Einleitungen rings urn den ganzen Teich herum. Selbstverstandlich 
werden die Gelandebeschaffenheit, die Gefallsverhaltnisse u. dgl. wesentlich mit
bestimmend auf die Form des Teiches einwirken; doch mussen die oben dar
gelegten Grundsatze beachtet werden, wenn ein klagloses ·Funktionieren einer 
Teichanlage gewahrleistet sein solI. 

Die ZUleitung soIl so erfolgen, daB eine moglichst energische Anreicherung 
des Abwassers mit Sauerstoff erfolgt und daB in ihm enthaltene feine feste 
Stoffe sich nicht sofort zu Boden setzen; eine gute Methode ist die Zuleitung 
durch Rohren bis zu etwa 2 bis 3 m vom Ufer entfernt; aus den Rohren solI das 
Abwasser erst auf horizontale Brettchen fallen, auf denen es zu Tropfenform 
zerstaubt wll.'d. Die Teiche sollen nicht tief sein, da Durchsonnung und Durch
warmung des Wassers bis zum Grunde eine wesentliche Voraussetzung der 
biologischen Reinigung ist. Yom flach verlaufenden Ufer bis zum Ablaufe, 
der natUrlich an der tiefsten Stelle sein muB, kann eine allmahliche Vertiefung 
bis zu 1,5 oder hochstens 2 m stattfinden. AlIzu geringe Tiefe, bis zu 60 em 
und noch weniger, ware zwar theoretisch der Reinigung nur gunstig, fUhrt aber 
in der Praxis zu einem schadlichen und kaum mehr zu bekampfenden tiber
wuchern der harten Teichflora, wie Schilf, Rohr, Binsen, Kalmus. Die weiche, 
untergetauchte Wasserflora dagegen, wie Hornkraut, Tausendblatt, Laich
krauter u. dgl., ist im Abwasserteiche willkommen, schon als Sauerstofferzeuger 
und auch wegen anderer Eigenschaften. Sie solI neu angelegten Abwasserteichen 
sogar eingepflanzt werden.' . 

Auch die fUr Selbstreinigung des Wassers hauptsachlich in Betracht 
kommenden Tiere, wie Schnecken, Wasserasseln, Wasserflohe, Schlammwtirmer 
usw., werden besser gleich zu Beginn in den Teich eingesetzt, damit er von 
Anfang an gut funktioniert. 

Als Untergrund fUr die Abwasserteiche ist jeder Boden, auch der schlechteste 
Schotterboden, gut genug, da ja aIle erforderlichen Nahrstoffe fUr die Pflanzen-
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und Tierwelt vom Wasser mitgebracht werden, so daB ein Gehalt des Bodens 
an auslaugbaren Nahrstoffen gar nicht in Betracht kommt. In verhaltnismaBig 
kurzer Zeit wird der Untergrund, auch bei grobem Schotterboden, wasser
undurchlassig, da feine Schlammteilchen und die iippig wuchernden Kieselalgen 
und sonstigen niederen Pflanzen aIle Hohlraume verschlieBen. Allerdings darf 
im Interesse der Hygiene nicht vergessen werden, daB dies ein ProzeB ist, der 
immerhin nicht von heute auf morgen vollendet sein kann, und daB also in der 
ersten Zeit nach Inbetriebsetzung der Teiche ein Durchsickern von Abwasser 
und damit eine Infektion des Grundwassers erfolgen kann. 

Nicht fiir die Reinigung von Abwassern zu brauchen sind Teiche, die sich 
nicht entsprechend erwarmen, also z. B. solche, die durch kalte Quellen gespeist 
werden. Ebenso sind allzu tiefe Teiche, bei denen eine ausgiebige Durchsonnung 
bis zum Grunde nicht eintritt, auszuschlieBen. Vor allem miissen die Teiche 
vollstandig ablaBbar sein, schon um die Fischernte regelmaBig und restlos ent
nehmen zu konnen, aber auch um etwa auftretende Vbelstande beseitigen zu 
konnen. Man' zieht am besten am Teichboden Graben, die bei der Ablassung 
das Wasser vollstandig zur Ablaufvorrichtung leiten und die dauernd in gutem 
Zustande gehalten werden sollen. Von groBtem Vorteil ist die Moglichkeit 
ausgiebiger Reinwasserzuleitung, damit bei etwaigem Auftreten von Sauer
stoffnot oder lokalen Faulniserscheinungen sofort eine griindliche Durchspiilung 
des Teiches eingeleitet werden kann. 

Natiirliche, nicht ablaBbare Gewasser, etwa Seen, mit Abwasser zu be
schicken, ist ganz und gar zu widerraten. Man kann freilich bei einem tieferen 
See das Abwasser so einleiten, daB es alsbald in der Tiefe verschwindet, so daB 
mehr oder weniger lange Zeit nichts von ihm zu bemerken ist. Man muG aber 
dann unbedingt damit rechnen, daB sich in der Tiefe Zersetzungsvorgange 
abspielen, die zur Entwicklung von Schwefelwasserstoff und zur radikalen 
Aufzehrung des Sauerstoffes fUhren, so daB mit der Zeit alles Leben im See 
vernichtet wird. 

Richtig angelegte und behandelte Abwasserteichanlagen bringen bei der 
Reinigung stadtischer bzw. hauslicher Abwasser einen durchschnittlichen Ertrag 
von 600 kg Karpfen je 1 ha und Jahr; der Abbau der faulnisfahigen Substanzen 
erfolgt in dem MaBe, daB das abflieBende Wasser in seiner chemischen und 
biologischen (auch bakteriologischen) Beschaffenheit reinem Bachwasser gleicht. 
In einzelnen Fallen ist bereits diese Behandlung auch fiir Molkereiabwasser 
mit durchaus befriedigendem Erfolge versucht worden. 

Schwierigkeiten bietet die Berechnung der im speziellen FaIle notwendigen 
TeichgroBe. Bei stadtischen Kanalwassern pflegt man nach den Erfahrungen 
HOFERs in StraBburg, Amberg usw., NERESHEIMERS in Briinn, anzunehmen, 
daB die vorgeklarten Abwasser von 2000 Personen auf 1 ha Teichflache voll
kommen gereinigt werden. Bei der sehr wechselnden Zusammensetzung und 
Konzentration der stadtischen Kanalwasser einerseits und der Molkereiabwasser 
anderseits ist es aber nicht moglich, hieraus fiir die Molkereiabwasser eine 
Schliisselzahl zu berechnen. Es wird unumganglich sein, im einzelnen FaIle 
durch Analysen die Zusammensetzung der zu behandelnden Abwasser zu er
mitteln und hiernach unter Beiziehung eines erfahrenen Abwasserbiologen die 
GroBe des zu verwendenden Teiches und des notigen Verdiinnungsgrades mit 
Reinwasser festzustellen. Immerhin wird der erstere Wert bei der auBerordent
lichen Leistungsfahigkeit der Teiche innerhalb weiter Grenzen schwanken konnen, 
ganz besonders wenn fiir eine moglichst geringe Belastung mit festen Stoffen 
und Fett gesorgt ist. Es laBt sich mit Sicherheit annehmen, daB bei einigermaBen 
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giinstigen Gefalls- und TelTainverhaltnissen diese Mcthode sich fiir die Reinigung 
von Molkereiabwii.ssern sehr bewahren wird. 

Beziiglich Anlage von "A bwasserfischteichen" (Verwertung der Molkerei
abwasser zur Produktion von Fischen und zur Karpfenmast) ware das Gutachten 
einer fischerei-biologischen Versuchsstation oder einer Fischereilehrkanzel an 
einer I10chschule einzuholen. 

Entscbieden ware es interessant, wenn in der Praxis Versuche in dieser 
Ilinsicht durchgefiihrt wiirden, das heiBt dort, wo die natiirlichen Verhaltnisse 
eine Moglichkeit dazu ergeben. Aller Wahrscheinlichkeit und Voraussicht nach 
kann man nach den Erfahrungen, welche bei der rationellen Bewirtschaftung 
von Abwasserfischteichen durch Speisung mit stadtischen Fakalabwassern 
gemacht worden sind (StraBburg im ElsaB, Stadt Miinchen, Bayern), auch bier 
bei Molkereien mit einer hohen Produktivitat und Rentabilitat derartig be
wirtschafteter Fischteiche rechnen. 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen der einzelnen Bundeslander OstelTeichs 
bedarf jede Einleitung von Abwassern (Kanalwasser), Industrieabwasser in 
ein offentliches Gewasser (FluB, Teich, Bach, See) der besonderen, speziellen 
wasserrechtlichen Bewilligung der politischen Behorde ersOOr Instanz, das 
ist der im Sprengel gelegenen zustandigen Bezirkshauptmannschaft bzw. der 
Wasserpolizei. Da die Abfiihrung der Abwasser in ein offentliches Gewasser 
(FluB, Bachlauf), auf dessen Reinheit die Allgemeinheit Anspruch erhebt, 
konsenspflichtig ist, das heillt der besonderen behordlichen Bewilligung 
bedarf, macht sich jeder strafbar, welcher entgegen diesen Bestimmungen 
die in Frage kommenden Abwasser ohne Erlaubnis der zustandigen Behorde 
einem offenen Gewasser iibergibt, speziell wenn sich durch diese Einleitung 
Schaden fiir die Allgemeinheit ergeben sollOOn. 

1m Wege der gesetzlichen Bestimmungen der politischen Behorde wird das 
Projekt der Einleitung von Kanalwassern, z. B. einer Molkerei, in einen FluBlauf 
kommissioniert und dann nach dem Gutachten der Sachverstandigen der Wasser
behorde entweder der direkte Einlauf (ohne Reinigung) gestattet oder im 
Bedarfsfalle der Bau einer separaOOn Klar- (Reinigungs-) Anlage angeordnet. 

ID. Kanalisation der Molkereien und die Beseitigung der 
Betriebsabwiisser 

Man kann nicht von der Wasserversorgung und Brunnenhygiene sprechen, 
ohne zugleich eine andere, sehr wichtige Frage in Angriff zu nehmen, namlich 
die Anlage der Kanalisation und die Beseitigung der Betriebsabwasser. 
Gerade in dieser Ilinsicht werden manchmal schwere Fehler begangen; man ist 
froh, wenn man die Abwasser auf irgendeine Weise losbringt, aber beriicksichtigt 
dabei manchmal sehr wenig den vorschriftsmaBigen baulichen Zustand und die 
zweckmaBige Anlage der gesamten Abwasserkanalisation. 

Undichte, gebrochene Abwasserkanale in Molkereien sind 
eine standige Gefahr nicht nur fiir die Brunnen- und Wasser
versorgungsanlagen, sondern es ist auch infolge der enormen 
Entwicklung und Vermehrung der Ratten die Moglichkeit zu einer 
weit um sich greifenden Bodenverseuchung und Verjauchung 
gegeben. 

Die stark milchsaure- und milchzuckerhaltigen Abwasser und Spiilwasser 
der Topfenkammern in Molkereien zerstoren Zement- und Betonrohren in kurzer 
Zeit und es konnen dann durch diese defekten Kanale Brunnenverunreinigungen 
entstehen. 

29' 
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Die Ratten durchwiihlen und untermh~ieren den Boden, graben weite Gange 
im Erdreich, kommen bei den Kanallochern an die Oberflache und fallen sehr 
oft in Milchbassins, Topfenwannen usw. Man hat bei Typhusepidemien 
sehr oft Zusammenhange zwischen Brunnen und undichten'Vnratkanalen durch 
die Rattengange nachweisen konnen. In den Kanalen, besonders in den Haus
kanalen, hausen bekanntlich immer Ratten. Sind die Muffen der Tonrohren 
gebrochen - Bruche treten meistens auf beim Versacken der Kanale -, so 
gelangen die Ratten in das Erdreich der Kellerraume, wiihlen Gange und bauen 
sich unter den Boden warme Nester; es entstehen auf diese Weise ganze Ratten
herde und Brutstatten. Es kann nicht eindringlich genug darauf aufmerksam 
gemacht werden, daB gerade Topfenkammern infolge des Einschwemmens fester 
Bestandteile (Quarkteilchen) in die Kanale manchmal geradezu paradiesische 
Verhaltnisse fUr die Rattenverseuchung schaffen. 

c 
Abb. 12. Vollstandig fehlerhafte (sanitatswiclrige) Anlage des Nutzwasserbrunnens in 
einem Molkerei- (Kaserei-) Betrieb. Der Brunn en liegt in;t Hofe der Molkereianlage, in 
allernachster Nahe (nur einige Meter entfernt) von Jauchegrube, Diingerhaufen und 
Abwasserkanal; die gesetzlich vorgeschriebene, geringst zulassige Entfernung von 

12 bis 15 mist hier nicht eingehalten! 
a Schlecht gebauter Abwasserkanal (glasierte Steinzeugrohre). In der Mitte ist der 
Rohrstrang durch Bruch der Muffe eingeknickt und durch diese "Sackung" flieJ3t der 
Inhalt des Kanales teilweise in das umgebende Erdreieh ab, b Fehlerhafter, in Ziegel
mauer ausgeflihrter Hauptabwasserkanal (mit eif6rmigem Profil von 0'60 bis 1 m Hohe) 
ohne Zementverputz, c Kesselbrunnen mit mangelhafter Schachtauskleidung (Mauer
werk ohne Zementverputz), Brunnenmantel ohne Lehmstampfung, Ii, Jauchegrube 
(mit Feldsteinausmauerung, ohne Betonabdichtung), elf Jancherohrleitnng vom Stall-

gebaude mit Diingerstatte, M Molkerei- (Kaserei-) Gebaude, S Stallgebaude 

Abwasserkanale durfen nur in einer Entfernung von min
destens 10 bis 12 m bei Brunnenanlagen vorbeigefuhrt werden. 

Die Abwasser und Spulwasser der Molkereien und Kasereien durfen nur 
in salzglasierten, saurefesten, hartgebrannten Steinzeugrohren (glasierte 
braune Tonrohren, Klinkerrohren) abgeleitet werden; die Verwendung von 
gewohnlichen Zement- und Betonrohren (asphaltierten Zementrohren), Eisen
rohren, Eternitrohren ist nur zur Ableitung von reinem Kiihlwasser (vom Milch
kuhler), Niederschlagswassern (von Dachrinnen) gestattet; die Rohrmuffen der 
Steinzeugrohren mussen gut mit geteerten, kreosot-impragnierten Stricken und 
Zementmortelumhilllung abgedichtet werden (eventuell Asphalt- oder Trokal
verguB). Zur Ableitung der gesammelten Abwasser in den HauptstraBenkanal 
sind asphaltiert geteerte Eisenrohren ausnahmsweise unter der Bedingung 
gestattet, daB dieselben in den Kellerraumlichkeiten freilaufend langs der 
Mauern (an Schlauchringen befestigt), angeordnet werden. 

Innerhalb der Gebaude liegende Steinzeugrohren sind zum Schutze gegen 
Bruch und Sackung mit einer mindestens lO cm dicken Lettenumhullung zu 
umgeben. 1st der Boden von Grundwasser durchzogen, so werden die Rohren 
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mit grobem, reinem Kies umgeben; bei schlechtem Untergrunde sind die Rohren 
auf gestampfte Sandlagen, Piloten u. dgl. zu legen. 

Sind die Kanalrohren laut Vorschrift ordnungs
gemaB mit Teerstrick und Asphalt gedichtet, so ist 
nicht so leicht mit Rohrbriichen zu rechnen, wenn sie 
auch nicht ausgeschlossen sind, zumal dann nicht, wenn 
die Hauser auf schlechtem Untergrunde stehen. Das 
Verschmieren der Rohrmuffen mit Lehm ist voll
standig fehlerhaft, und man bestehe bei Anlage der 
Kanalisation mit allem Nachdrucke darauf, daB diese 
Art der Dichtung auf keinen Fall durchgefiihrt wird. 
Das Rohrsystem muB bei Neuanlage der Kanalisation 
zur Priifung auf Dichtheit unter Wasserdruck gesetzt 
werden. Lehmverschmierte Rohrmuffen werden sehr 
leicht undicht. 

Ein sehr empfehlenswerter Muffenkitt zur Ab
dichtung von Steinzeugrohren ist auch Xeroton (Firma 
Teerag A. G., Wien III). Xeroton hat als Muffendich
tungsmittel den besonderen V orzug, daB es immer 
weich und plastisch bleibt, also nie abspringen kann 
und sprode wird. Xeroton ist auch gegen aIle Tempe
ratureinfliisse sehr widerstandsfahig. 

Zum Schutze gegen das Eindringen von RaUen aus 
den StraBenkanalen in die Hauskanale sollten unbe
dingt Rattenabsperrvorrichtungen (Absperrklappen, 
Sperrventile) eingebaut werden (siehe Abb. 13 und 14). 

Aber nicht nur fehlerhafte Abwasserkanale 
konnen Brunnen verunreI11lgen; im Sinne einer 
modernen Brunnenhygiene ist es z. B. auch vollstandig 
fehlerhaft und verwerflich, wenn man in landlichen 
Molkereien und Kasereien die faulnisfahigen Abwasser 
(Kanalwasser) des Betriebes einfach in nachster Nahe 
des Gebaudes auf freiem Wiesengelande in einem 
offenen, stagnierenden Abzugsgraben, in flachen Beeten, 
Gruben oder Tiimpeln versickern laBt. DaB hier benach
barte Brunnen besonders gefahrdet sind, ist ohne 
weiteres verstandlich. Insoweit nicht giinstige Ver
haltnisse den direkten Einiauf solcher Abwasser in 
einen rasch flieBenden Vorfluter (groBeren Bach oder 
FIuBlauf) oder in die Kanalisation einer groBeren Ort
schaft gestatten, miissen dieselben zur separaten 
Reinigung in eine richtig konstruierte und nota bene 
richtig funktionierende Kiaraniage eingeleitet 
werden; erst nach dieser Reinigung darf man die Ab
wasser in einen kleineren Bach oder Wassergraben 
(Teich, Weiher) einflieBen lassen. 

Abb.13. SAsssche Patent
Rattenabsperrvorrichtung. 

V orderansicht. 
GuJ3eiserner Reinigungs
kasten mit eingebauten 
Sperrstaben aus harter 
Bronze und mit scharfen 
Spitzen. Die Sperrstabe 
sind auf einer Achse nur 
in der AbfluJ3richtung des 
Abwassers beweglich. Bei 
gewohnlicher Wasserspli
lung wird somit der Kanal 
dnrch die Stabe vollstandig 

abgeschlossen. 
(Aus der Zeitschrift fiir 
Seuchenbekampfung. Jabr

gang 7) 

Die Ansammlung von Fakalien (aus Aborten) Abb. H. SAsssche Patent
in Senkgruben innerhalb des Molkereihofes solI, mag Rattenabsperrvorrichtung. 

V orderansicht 
nun die Latrinengrube noch so vorschriftsmaBig gegen 
die Uberflutung durch den Grundwasserstrom abgedichtet sein, wenn dies 
nur irgendwie moglich ist, vollstandig vermieden werden. Man verzichte hier 
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lieber auf die landwirtschaftliche Nutzung des Fakaldiingers. Die gesamten 
Spiilwasser aus Klosett und Kiiche sollen, mit den iibrigen Spiilwassern der 
Molkerei vereinigt, dem Hauptstrang der Abwasserkanalisation angeschlossen 
und in die Klaranlage eingeleitet werden. Unter gar keinen Umstanden 
diirfen alte, aufgelassene, versiegte Schacht- oder Kesselbrunnen 
als Versitz- oder Schwindgruben fiir Abwasser beniitzt werden; 
solche Brunnen sind bei AuBerbetriebsetzung sofort zu verschiitten! 

Diese Ausfiihrungen sollen nun zeigen, daB es auch eine der notwendigen 
Aufgaben des Molkereipraktikers ist, sich urn die Wasseranlage etwas naher zu 
bekiimmern; meistens wird dieses Gebiet ganz stiefmiitterlich behandelt, weil 
man der ganzen Angelegenheit nie eine besondere Bedeutung beigemessen hat. 
Einen bei Griindung einer Molkerei neu angelegten Brunnen iiberlaBt man meistens 
jahrelang seinem Schicksal und bedenkt nicht, daB der urspriinglich reine Grund
wasserstroUl durch die Uberladung des Erdreiches mit faulnisfahigen Stoffen 
aus undichten KanMen, Kloaken usw. im Laufe der Jahre unbedingt verunreinigt 
werden moB. Hier ist nun die Gefahr fiir die stadtischen Molkereibetriebe nicht 
geringer zu veranschlagen als fiir die Molkereien auf dem Lande. Das dichte 
stadtische Kanalnetz bildet eine fast ebenso groBe Gefahr fiir die Molkereibrunnen 
wie die reichlich gediingten Acker, Jauchegruben und primitiven Abortanlagen 
in landlichen Verhaltnissen. . 

Die Wasserfrage ist in Milchwirtschaft und Molkerei natiirlich nicht nur von 
rein wirtschaftlich-betriebstechnischem Interesse (Qualitatsverminderung der 
Fabrikate durch unreines Wasser), sondern es kommt ihr auch eine allgemeine, 
tiffentlich medizinisch-hygienische Bedeutung zu. (Gefahr der 
'Obertragung infektitiser Darmerkrankungen, Typhus, Dysenterie usw. durch 
verseuchtes Wasser, entweder bei direktem Genusse oder bei Verwendung ala 
Spiilwasser in Molkereien.) _ 

Die Gefahrlichkeit infizierten Gebrauchs- (Spiil-) Wassers fiir die Reinigung 
von Milchgeschirren wird ohne weiteres leicht verstandlich, wenn man bedenkt, 
ein wie vorziiglicher Nahrboden die Milch fiir aIle, auch krankheitserregende 
Bakterien iiberhaupt ist. In wiederholten Fallen entstanden Typhusinfektionen 
durch die Milch, welche in GefaBen und Kannen aufbewahrt wurde, die mit 
typhusverseuchtem Wasser ausgespiilt wurden. 

1m Garungsgewerbe, z. B. in der Bierbrauerei, hat die medizinisch
hygienische Seite der Beschaffung reinen Gebrauchswassers eine geringere 
Bedeutung, weil im reifen Lagerbier (durch seine Kalte, Kohlensaure- und Alkohol
gehalt) Typhusbazillen nach ganz kurzer Zeit vollstandig absterben (Unter
suchungen von Prof. H. ZIKES, zitiert nach PAUL LINDNER, Mikroskopische 
Betriebskontrolle). Unreines, infiziertes Spiilwasser bedeutet in der Bierbrauerei 
somit mehr eine rein betriebstechnische Gefahr! 

Diese Tatsache solI nun den Beweis erbringen, daB man in Molkerei und 
Milchwirtschaft bei der Wasserbeurteilung eigentlich noch viel strenger und 
rigoroser vorgehen sollte als im iibrigen Lebensmittelgewerbe und in der Getranke
industrie; wenn schon nicht strenger, so aber doch zumindest nicht nachlassiger! 

1m Sinne der Typhusbekampfung ware ein gedeihliches Zusammenarbeiten 
der Sanitatsbehtirde mit der Molkerei sehr am Platze und wiirde dem Ansehen 
der Milchwirtschaft in den weitesten Kreisen der Konsumenten entschieden 
nur- ftirderlich sein! 

Die rein wirtschaftliche, betriebstechnische Seite spielt bei der Wasserfrage 
allein schon eine ausschlaggebende Rolle in der Milchwirtschaft; das rasche 
Sauerwerden und die geringe Haltbarkeit der Milch im Sommer - die altbekannte 
Klage der stadtischen Sammelmolkereien - diirfte in vielen Fallen (neben 
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anderen Faktoren) sicherlich auch zumTeil auf die noch recht primitiven Brunnen
und Wasserverhiiltnisse in den Bauerngehoften der Milchlieferanten zuriickzu
fiihren sein, es ist eben manchmal iiberhaupt kein reines Wasser zum Waschen 
der Milchgeschirre im Bauernhof vorhanden. In den genossenschaftlichen 
Milchkiihlhausern sind natiirlich die Verhiiltnisse in dieser Beziehung entschieden 
besser, aber was hat dies hier fiir einen besonderen Zweck, wenn die Milch in 
das Kiihlhaus in Kannen eingeliefert wird, die bereits ill Bauernhof mit unreinem 
Brunnenwasser gewaschen und gespiilt wurden 1 Die Untersuchungsergebnisse 
der landwirtschaftlich-chemischen Bundesversuunsstation in Wien, welche seit 
Jahren in anerkennenswerter Weise bei den Milchrevisionen in den Genossen
schaften gleichzeitig Wasserproben aus den Brunnen der Milchlieferanten zur 
chemischen Untersuchung entnimmt, beweisen zur Geniige, daB vielfach noch 
sehr stark verunreinigte Brunnenwasser, speziell mit einem sehr hohen Gehalt 
an Nitraten (salpetGrsauren Salzen) in den landlichen Bezirken gang und gabe 
sind. Bekanntlich sind ja Nitrate im Wasser ein gutes diagnostisches Hilfsmittel 
zum sicheren Erkennen einer Milchverfalschung durch Verwasserung. Von 
diesem Gesichtspunkte aus betrachtet, werden auch die Wasseruntersuchungen 
in erster Linie durchgefiihrt, wobei jedoch nicht verkannt werden solI, daB durch 
diese periodischen Wasseranalysen auch wertvolle Aufschliisse und Anhalts
punkte fiir die allgemeine Wasserhygiene (Vorschlage zur Auflassung und Sperrung 
alter, schlechter Brunnen, Brunnenreinigung und Verbesserung von Wasser
fassungsanlagen) gewonnen werden konnen. 
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Rinderrassen in 7, 8, 14, 18-22, 
24, 25, 27, 30 
Ziegenrassen in 33-37 

Dexterrind 6 
Dicrocoelium 196 
Digitalis 281 
Dilatationszapfen 332 
Dill 281 
Distol 196 
Distomum hepaticum 196 
- lanceolatum 196 
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Dithmarschen-Rind 25 
Doeritt-Plattenbelag 172 
Dominante Vererbung 47 
Doppelmelkeimer 388 
Doppelmelkmaschinen 387 
Drainagerohrleitung 439 
Dreibockreiter 104 
Drome- Schaf 44 
Drontheimer Rind 5 
Druckmelkmaschinen 376 
Driisenblaschen 337 
Druseneuter 63 
DrQsengewebe der Mamma 226 
Drusenlobuli 226 
Ductus lactarii 227, 228 
-- papillar~210.214,224, 225,228--237 
Diingerstatte, Lage zum Stall 167 
Diinnlufterzeuger bei Melkmaschinen 379 
Diirener Krankheit'114 
Diirrheubereitung 104 
Dunstschlote 148, 182 
-- Isolierung 149 
-- Wirksamkeit 149 
Durchfall, Heilung 198 
Durchimpfung der Abwasser 441 
Durchschnittswerte der Nahrstofftabellen 

97 
DUl'chtrittigkeit der Ziegen 66 

EGLE-Melker 375 
Eierstockentziindung 205 
Eimeria bovis 195 
Einquellen der Futtermittel 106 
Einraummelkbecher 377, 381 
Einsauerung 105 
EinschieBen der Milch 273, 277, 341, 344 
Einseitige Stickstoffdiingung 103 
Eintragung in das Herdbuch 74 
Einzelfiitterung 131 
Einzelmelkmaschinen 387 
Einzelpulsator 382 
Einzugsgebiet der Quellen 423 
Eisen- und Kohlensaure 419, 430 
Eisenalge 419 
Eisenbeton 430 
Eisenhaltiges Grundwasser 418, 422 
-- Wasser 418 
Eisenockerschlamm 418, 421, 422, 431 
Eisenoxydhydrat 418 
Eisenrostschlamm 418 
-- und Bakterien 419 
Eisensulfat gegen Lungenwurm 196 
Eitrige Klauenentziindung 162 
-- MilchdIiisenentziindung 296 
EiweiB, biologischer Wert 101 
-- verdauliches 100 
-- Vertretbarkeit 100 
EiweiBbedarf der Tiere 100 

Riweillkorper, denaturierte 94 
-- eigentliche 93 
-- zusammengesetzte 94 
Eiweillminimum, physiologisches 101 
EiweiBverhaltnis 98 
Eiweillzulagen und Milchmenge 119 
Elbermarschrind 25 
Elektrosan 155 
Elektroventilatoren 151 
Elitezucht 80 
Emmentaler, Fiitterung 133 
-- und Blahen 417 
Emscher Brunnen 447 
Endothelien 248 
England, Rinderrassen in 5, 6, 12--16,22 
-- Ziegenrassen in 34, 39 
Enteisenung, Wasser nach 420 
Enteisenungsanlagen 419 
Enteisenungseffekt, Kontrolle des 420 
Enthornung des Milchviehs 192 
Enzian 281 
Enzyme 94 
Epithelzellengenese der Kolostrumkor-

perchen 260 
Erbanlagen 46 
Erbmasse 48 
Erbsen 112, 114, 120 
Erbwert 53 
Erdbodentrocknung des Heues 104 
Erdniisse 114 
ErdnuBkuchen 120, 122 
Erektion der Zitzen 276 
Ergosterin 96 
Ergotinsaure 201 
Ergotismus 201 
ErguBpriifer der Melkmaschinen 400 
Erhaltungsfutter 98, 125 
Eringer Rind 9 
Ernte griiner Pflanzen 103 
Erzeugungsfutter 98, 125 
Erzgebirger Ziege 36 
Esparsette 109 
Euter 63, 224, 239--245, 336, siehe auch 

MilchdrQse 
-- Arteriensystem 239 
-- Bau und Melken 336 
-- Desinfektion des 340 
-- Empfindlichkeit des 203 
-- Erektion des 277 
-- LympfgefaBsystem 242 
-- Nervensystem 244 
-- Venensystem 241 
Euterdesinfektionsbeutel 340 
Euterentziindungen 156, 293--298 
-- Behandlung 160 
-- brandige 160, 296 
-- chronische 297 
-- Infektion 156 
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Euterentziindungen, Massieren bei 158 
- parenchymatose 159, 294 
- Untersuchung der Kiihe auf 159 
- Verbreitung 156 
Euterkatarrh 160, 293 
Euterkokken 360 
Euterlymphknoten 304 
Euterquetschungen 203 
Euterschutz 360, 361 
Euterviertel, Ergiebigkeit der einzelnen 

354 
- Unterschiede im Milchertrag 355 
Extraktionsschrote 114 
Extraktstoffe, stickstofffreie 95 
Extrapuerperale Laktation 274 

Fadenziehende Milch 417 
Faulnisbakterien 436 
Faltenfilter FUNKE 371 
Familienstammbiicher 75 
Farbenriickschlage 18 
Farbfehler 18 
Fasciola hepatica 196 
Fasciolin 196 
Fauliger Geschmack des Wassers 419,434 
Faulkammern 436 
- Batteriensystem 440 
- Fassungsraum 437 
- Reaktion 442 
- Zeichen einer guten 443 
- und Fliegen 443 
- und Kiihlwasser 441 
Faulkammerverfahren 436 
Faulprobe 440 
Faulschlamm und Stickstoff 443 
Fausten 331, 347 
Feine Konstitution 60 
Felder, schadliche Pflanzen auf 199 
Fenchel 281 
Fenster im Stall 164 
Fermente 94 
Fetteuter 63, 347 
Fettfanger 444 
Fettgehalt, Vererbung 55 
- und Butterausbeute 56 
- und Trockenmasse 56 
Fettmelken 336 
Fettschwanz- und FettsteiBschafe 45 
Feuchtigkeitsmesser 143 
Fibroadenome 307 
Fibrome der Mamma 314 
Fibrozyten 252 
Fiebermiicken 197 
FIEDLER-Sieb 372 
Filicin 196 
Filter 370 
Filterhaut der Sandfilter 423, 424 
Filterkerzen 424 

Handbuch der Milchwirtschaft 1/2 

Filterkerzen; Beniitzungsdauer 425 
- Desinfektion 425 
Filterkerzenbatterie 425 
Filterstoffe 369 
Filternngssystem ffir Wasserreinigung 423 
Filtrieren und Keimzahl 369 
Finnland, Rinderrassen in 5, 13 
Fischerei- und Molkereiabwasser 435,448 
Fischiger Geruch des Wassers 430 
Fischmehl 117 
Fischteiche und Abwasser 449 
Fisteln der papilla mammae 287 
Fjallrind 5 
Flachwarze 287 
Flandrisches Rind 6, 17 
Fleischeuter 63, 347 
Fleischmehl 117 
Fliegen, Bekampfung 165 
- und Milchertrag 165 
Fliegenleim 166 
Fliegenplage 165 
Flit 166 
Flohschnacke 197 
Fluoreszierende Bakterien 417 
Fluresit 436 
Flullwasser 433 
Forderung der Milchviehzucht, Mall

nahmen 72 
Follikelflftssigkeit 267 
Formaldehydpraparate 162, 164 

, Formfehler der papilla mammae 287 
Formulsin 163 
Frankenziege 36 
Frankreich, Milchschafrassen in 43, 44 
- Rinderrassen in 6, 16, 17, 31 
- Ziegenrassen in 37, 38 
Freiburger Rind 8 
- Ziege 35 
Frellgitter 173 
Friesisch-hollandisches Rind 7 
- - Variationsbreite 49, 55 
Friesisches Milchschaf 3, 40 
Frischmilchlieferung in Stadte 59 
Fruchtnahrstoffbildner 264 
Fructus juniperi 283 
FURSTENBERGsche Rosette 229 
Fiitterung, allgemeine Richtlinien 123 
- Einflull auf Milchertrag 118 
- nach Leistung 119, 130 
- und Hartkase 123, 132 
- und Melkzeit 123 
- und Vorzugsmilch 132 
- und Wasserbedarf 134 
Fiitterungsdauer 134 
Futter, Bedarf an Trockenmasse 128 
- BekOmmlichkeit 122 
- Nahrstoffe und deren Verwendung 93 
- Schmackhaftigkeit 122 
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Futter und Vitamine 102 
Futteraufwand 78 
Futtereinheiten 79, 100 
Futtergang 169, 179 
Futterhangebahn 183 
Futterkalk, phosphorsaurer 117, 128 
Futterkohl 110 
Futtermehle 113, 122, 282 
Futtermenge und Trockenmasse 128 
- und Verdauung 128 
Futtermittel, anorganische Bestandteile 93 
- Aufbewahrung 103 
- Beschreibung der einzelnen 106 
- EinfluB auf Milchmenge und -be-

schaffenheit 103, 118, 121, 122 
- Erzeugungskraft 99 
- Fettgehalt 94, 127 
- Gewinnung 103 
- Haltbarkeit 104 
- Lagerung 104 
- Masse 128 
- Mineralstoffe 101, 121, 128 
- Nahrwert 97 
- organische Bestandteile 93 
- Reizstoffe 121 
- stickstoffhaltige Bestandteile 93 
- Verdaulichkeit 97 
- Vertretbarkeit 99 
- Vitamingehalt 96 
- Wirkungswert 99 
-- wirtschaftseigene 103 
- Zubereitung 103 
Futterriiben 107, 109, 110 
Futterschiidlichkeiten 123 
Futtertische 169 
Futtertiirme 105 
Futterverbrauch und Butterausbeute 56 
Futterverwertung 56, 78 
Futtervoranschlag 79, 130 
Futterwechsel 134 
Futterzeiten 133 
Futterzulagen, Hohe der 119 

Garfutter 106, 130 
- und Trachtigkeit 130 
Garkammern und -gruben 105 
Garung, Stickstoffverlust durch faulige 

444 
Galaktoblasten 260 
Galaktogene Mastitisinfektion 292 
Galaktorrhoe 246, 317 
Galega officinalis 281 
Gallertkrebs 313 
Galt, gelber 157, 294 
- - Bekampfung 158 
- - Feststellung 158 
- - Milchveranderung durch 157 
- - sporadischer 159 

Galt, gelber, Vorbeugungsmittel 159 
- - und Milchertrag 157 
Galtstreptokokken 157, 294 
Gebarmutterentziindung 205 
Gebarmuttertuberkulose 153 
Gebarmuttervorfall 206 
Gebrochenes Melken 355 
Geburt 69, 206 
- Eingreifen bei 206 
- N ahrung nach 206 
- - vor 69 
Geburtsanzeige 75, 88 
Geestvieh 25 
Gelber Galt 157, 294 
- }(orper 205 268 
Gems- und rehfarbige Ziegenschlage 35 
Gene 46 
Genotyp 49 
Gerate, Reinigung und Sterilisierung 412 
Germer 199 
Gerste 112 
Geschlossene Tuberkuloseherde 303 
Gesundheit, Zeichen der 186 
Getreidekorner als Futter III 
Getreidepflanzen als Futter 109 
Gewachsener Boden 432 
Gewitterbremsen 197 
Giftpflanzen 123, 199 
- Vermeidung 199 
Githagin 200 
Glasprobe 366 
Glatzflechte 189 
Glaubersalz 283 
Glaubwiirdigkeit 56 
Gleichartigkeit der Erbanlagen 50 
Gloucestershirerind 5 
Glutamin 94 
Glykoformal 163 
Goldschwefel 281 
Grabner-}(etten 175 
Graditzer Luftklappen 150 
GRAFsche Follikel 205 
Granadaziege 38 
Grasseuche 198 
Graubraunes Gebirgsvieh 8, 27 
Grauschwarzfarbung der }(ase 418 
Graviditat 246 
Graviditatslaktation 274 
Grobe }(onstitution 60 
Gronninger Rind 7 
GroBbritaunien, Rinderrassen in 5, 6, 

12-16, 22 
GroBmelkbetriebe 184 
Griinfiitterung 129 
- und Nahrstoffbedarf 129 
Grundfutter 106, 129 
Grunfutter 98, 125 
Grunfutterpflanzen 129 
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Griinfutter bei Hochstleistungen 131 
Griinmais 109 
Grundwasser, eisenbaltiges 418, 422 
Gruppenfiitterung 78, 131 
- Futternormen 131 
Gruppenpulsator 384 
Guernsey-Rind 6, 15 
Guggisberger Ziege 36 
Gynakomastie 286 

Haarhygrometer 143 
HaarJinge 188 
Hackseln und Futterverwertung 105 
Hamatogene Mastitisinfektion 293 
Hamoglobinurie 195 
Hamostatischer Apparat 354 
Hafer 112 
Hahnenfullarten 200 
HALLERscher Venenring 223 
Halsrahmen, Amerlkanische 174 
Haltbarkeit der Milch und Wasser 454 
Hanauer Quarzlampe 207 
Handelsfuttermittel 103 
Handmelken 331 
Handmelkmonat 398 
Handmelkschlauch von THIEL 351 
Hanfkuchen 115 
Hamol 284 
Hanna-Berner-Rind 31 
Hansa-KleinkaIteanlage 409, 410, 415 
Hanteln 277 
HARNIs-Melkmaschine 381 
Harnstoff 98, 283 
Harrizit-Stallfullboden 173 
Harte Butter 115, 120 
- Krebse 310 
Hartmelkigkeit 317 
Harzziege 36 
Hausbiiffel 1 
Hausrind 1 
Haut der Milchtiere 64 
Hautpflege des Milchviehs 187 
HAVERssche Kanale 315 
Hederich 198 
HEGELUNDSches Melkverfahren 348 
- - Mehrertrag 349 
- - Vorteile 349 
Heideschafe, nordeuropaische 45 
Heillwasserspeicher 414 
Hemmungsstoffe der Sekretion 264 
HENKELS Milchsieb 371 
Herbstzeitiose 123, 200 
Herdbuch 75, 82, 84, 86 
Herdbuchfiihrung 73 
Herdbuchgesellschaften 73 
Herdenwettbewerbe 80 
Hertegeit 37 
Herverrind 7 

Heterozygot 46 
Heu 78, 104-108, 130 
- Scbatzung des Nahrstoffgehaltes 78 
Hexenmilch 220, 263 
HINMAN-Melkmaschine 381 
HinterwaIder Rind 8 
Hirschziege 37 
Histiozyten 252 
Hochstieistungen, Erzielung von 131 
- Grundfutter 131 
- Leistungsfutter 132 
Hohe der Futterzulagen 119 
Hohenfleckvieh 8, 29 
Hohenschlage des Landviehs in Mittel-

Deutschland 8 
Hohensonne, kiinstliche 207 
Hornerpflege des Milchviehs 192 
Hohlwarze 287 
Hollandisch-Indien, Milchvieh in 11 
Hollandische Aufstallung 168 
Holland, Milchschafrassen 42 
- Rinderrassen 7, 18, 24 
- Ziegenrassen 34 
Holstein-Friesen-Rind 22 
HOLsTEN-Melkmaschine 381 
Holzboden ill Stall 144 
H olzkohle 426 
Holzwolle 203 
Homozygot 46 
Hopfenluzerne 10.9 
Hormone 262--271 
- des Fetus 271 
- der Ovarien 267 
- der Plazenta 266 
Hormonzellen, primare 270 
- sekundare 270 
Hornbrand 75 
Hornleiter 192 
Hornrichter 192 
HortoMgyer Zackeischaf 43 
HUBNERS Milchsieb 372 
Hiilsenfriichte 109, 112 
Huminsaures Eisen 420 
Huminsubstanzen im Wasser 430, 431 
Hund, Mamma des 219, 225, 235, 313 
Hyperamie ·277 
Hypergalaktie 277 
Hypermastie 212, 284 
Hyperplasie 264, 265, 267, 288, 295 
Hyperthelie 212, 284 
Hypogalaktie 317 
Hypophyse 271 

Individualpotenz 49 
Individuelles Melken 384 
Inertol 430, 436 
Infektionsquellen 417 
Inguinalfalte 211 
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Inkarnatklee 109 
Insektenpulver 165 
Insektoform 166 
InteralveoHires Bindegewebe 248 
InterlobuHires Bindegewebe 250 
Intermediare Vererbung 47 
Intrakutanreaktion bei Tuberkulose 153 
Involution 252 
Inzestzucht 54 
Inzucht 54 
- und Krankheiten 54 
Inzuchtschaden 55 
Inzuchtzeichen 53 
Irland, Rinderrassen in 5, 6 
Italien, Milchschafrassen in 44 

Rinderrassen in 11 
- Ziegenrassen 38, 39 

JahresabschluB 80, 92 
J aroslawer Rind 4 
Jersey-Rind 6, 14 
J everlander Rind 20 
J odkalium 284 
J odmangel 102 
JOHNscher Aufsatz 149 
Jugoslavien, Milchvieh in II 
J ungviehregister 75 

Kadavermehl II 7 
Kalber, Aufzucht 70 
Kalberkropf 200 
Kalberpneumonie 161 
Kalberruhr 161 
Kalteautomat AS von Brown-Boveri 

4II, 415 
Kaltemaschinen 409-4II, 415 
Karntner Blondvieh 9 
- Schaf 42 
Kalben, Futter nach dem 69 
- - vor dem 132 
Kali 95, 96, 101 
Kalk 95, 101, 128 
Kalkmilch 162 
Kalkschlackenstampfmasse 146 
Kalmus 281 
Kalomel 283 
Kaltes Lager 202 
Kaltvergarung 105 
Kaltwasserbehandlung 158 
Kalumbaczer Miicke 197 
Kapland, Milchvieh in 11 
Karbolineum 149 
Karbolkalk 441 
Karbolsaure 441 
Kardatsche 187 
Karpfenriicken 65 
Kartoffeln 111 
Kartoffelkraut, befallenes 201 

Karzinome 309 
Karzinosarkom 313 
Katadynverfahren 428 
Katze, Mamma der 219, 225, 236 
Kegelsieb 371 
Keimdichte Filter 424 
Keimgehalt und Haltbarkeit 374 
Keimzellen 258 
KerIivermehrung in dem l\1ilchdrusen-

epithel 255 
Kerry-Rind 6 
Kesselbrunnen 433 
Kesselrostschlacke 439 
Kindermilchstalle 179 
Kindermilchstall WeiBenhof 179 
Kieselgurfilter 424, 425 
Klargrubenschlamm und Diingung 44B 
Klappertopf 200 
Klauen, Beschneiden der 191 
- und Milchertrag 191 
Klauenpflege 191 
Klauenputzer 191 
Klauenspaltentzundung 162, 192, 202 
Kleearten 108 
Kleien 113, 120, 122, 282 
Kleinlebewesen 97 
Kleinkaltemaschinen 409-411, 415 
Klima 103 
- und Milchertrag 2, 3 
KLIMMERsches Tuberkulose-

Bekampfungsverfahren 153 
Knaulgras 108 
Knebeln 333 
Knochenbriichigkeit 102 
Knochenweiche 102 
Knollenfriichte 11 0 
Knospenbrust der Mamma 221 
Kochen der. Futtermittel 106 
Kochsalz 117, 128, 283 
Kochsalz in Spiilwassern 444 
- und Dasselfliege 190 
Korliste 74 
Kornerfriichte III 
Korordnung 74 
Korperbau 60 
Korung 74 
Koffein 281 
Kohlartiger Geschmack des Wassers 434 
Kohlehydrate 95 
Kohlensaure 98 
- und Eisen 419, 430 
Kohlensauregehalt der Stalluft, Bestirn-

mung 147 
Kohlriibe III 
Kokoskuchen 115, 120, 122 
KokosOl 282 
Kokzidienruhr 195 
Kolchizin 200 
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Kolibakterien 159, 161, 292, 417, 434 
Kolostralkorperchen 259, 261 
Kolostralschaumzellen 260 
Kolostrumbildung 259 
Kolostrummilch 70, 259 
Kompressor 409, 422 
Kondensator 409 
Konstitution 60 
Kontrollabschnitt 78 
Kontrollbuch 79, 90 
Kontrollbuchfiihrung 79 
Kontrollkoffer 77 
Kontrollvereine 76, 77 
Kontumazstall 163 
Kopftafeln der Kuhe 184 
Koppeleinteilung 136 
Koppeln 136 
Korbzellen 247, 248, 251, 254, 256 
Korian 281 
Korkstoff 95 
Kornblume 200 
Kornrade 200 
Kotgraben 171 
Kratze 188 
Kraftfuttermischungen 106 
Kraftfuttermittel 129 
Kraftfutterzulagen, Wirtschaftlichkeit 

ll9 
Krankheiten, "Ubertragung durch 

Molkereiabwasser 435 
Krebs der Mamma 309 
Kreolin 441 
Kreolinsalbe 188 
Kreuzung 59 
Kreuzviertel 160 
Kriebelkrankheit 201 
Kriebelmucke 197 
Krippen 168 
Krippengitter 173 
KrippenhOhe, richtige 169, 172 
Krippenventilation 148 
Kruppe 65 
Kubeltrankung der Kalber 70 
Kuhe, Aufstellung und Euterkrankheiten 

179 
- - und Tuberkulose 179 
- Bedarf an Futtertrockenmasse 128 
- Beunruhigung und Milchertrag 184 
- Erhaltungsfutter 125 
- Erzeugungsfutter 126 . 
- Futter vor dem Kalben 132 
- Grunfuttermenge 129 
- Grundfutter 130 
- Luftbedarf 143 
- Nahrstoffbedarf 79, 125 
- ultraviolette Bestrahlung 207 
Kuhlanlage Mika 4ll, 415 
Kuhlung und 'Wasser 414 

Kuhlvorrichtungen 407 
Kummel 281 
Kuhfamilien 51 
Kuhlander Rind 31 
Kupferlecksalz 196 
Kupfervitriol 429 
Kurdjukschaf 45 
Kurzstande 142, 170, 177, 178 
- und l\filchbeschaffenheit 168 
Kutanreaktion bei Tuberkulose 153 
Kutin 95 

Lacanne-Millery-Schaf 44 
Lause 188 
Lager, kaltes 202 
- trockenes 169, 202 
- und Futterverbrauch 202 
Lagerkrankheiten 202 
Lakenfelder Rind 7 
Laktagoge Stoffe 281 
Laktagol 282 
Laktation 251, 263, 273 
- extrapuerperale 274 
Laktationsperiode 274 
Laktationsvitamin 96 
Laktifuge Stoffe 284 
Landeszucht 50 
Landshorthorn 14 
Langensalzaer Ziege 34 
Langhes, Schaf von 44 
Langhornrind 6 
Langsamfilter 423 
- und Emmentaler 423 
Langstand 170 
Larzac- Schaf 44 
Laub als Futter llO 
Lauragnais-Schaf 43 
Lavanttaler Rind 9 
Lebendgewicht 80 
Leberegelseuche 196 
- Bekampfung 196 
Lechtaler Rind 28 
Lehmdrahtwande 145 
Lehmstampfboden im Stall 144 
Leichtes Viertel 160 
Leichtmelkigkeit 338 
Leindotterkuchen ll5, 122 
Leinkuchen 120, 122 
Leinol 282 
Leinsamen lI3, 115 
Leistungsabzeichen 81 
Leistungsfutter 99, 125 
- bei Hochstleistungen 132 
Leistungsgewebe der Mamma 226 
Leistungskontrolle 56, 76 
Leistungskuhe, Trockenstellen 132 
Leistungsnachweis 62 
Leistungsregister 80 
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Leistungswettbewerbe 77 
Leistungszucht 73 
Leukozyten 250, 252, 256, 260, 295 
Leukozytentheorie von RAUBER 253, 260 
Leuzin 94 
Licht 72 
Lichtbehandlung der Kiihe 207 
Lieferungspriifer der Melkmaschinen 400 
Lignin 95 
Lincolnshire-Shorthorn 14 
Linsen 112 
Lipome der Milchdriise 315 
Lot, Schaf VOn 44 
Liiftungsart, amerikanische 150 
Liiftungsoxydation des Eisens 420 
Luffa"QUrste 125 
Luft 72 
Luftbedarf der Kiihe 143 
Luftklappen, Graditzer 150 
Luftschlote 148 
LuftzufiihrungskaniUe 148 
Lungenentziindung, ansteckende der 

Kalber 161 
Lungentuberkulose 152 
Lungenwurmseuche 195 
- Bekampfung 196 
Lupine 109, 112 
Lupinenentbitterung nach KELLNER 112 
Luzerne 108 
Luzerneheu 128, 130, 132 
Lymphdriisen 64 
Lymphgefaile der Mamma 223, 242 
Lymphknoten des Euters 243 
Lymphogene Mastitisinfektion 292 
Lymphozyten 229, 252, 255, 260, 261 
Lysol 441 

Maas-Rhein-Ijsselrind 7, 24 
Mause, Bekampfung 166 
Magermilch 117 
Mais 107, 120 
Maische 106 
l\1:aiskeimkuchen 115 
Maiskleie 113 
Maisproteinfutter 116 
l\iaizenafutter 116, 122 
Makromastie 288 
Makrophagen 260, 261 
Malaga-Ziege 38 
Malleus der Milchdriise 306 
Maltafieber 39 
Maltaschaf 44 
Maltaziege 38 
Malzkeime 117, 282 
l\Iamberziege 39 
Mamille 210, 222, 287 
Mamma 210-330, siehe Milchdriise 
Mammakrebs 309 

Mammarextrakte 223, 224 
Mammarhaar 214, 218 
Mammarknospe 213, 215, 217-219 
Mammartasche 211, 213, 216, 217 
Mammasarkome 315 
Mammokokken 159 
Mammutanlagen 433 
Mancha- Schaf 44 
Mandeln 115 
Mariahofer Rind 9 
Marschschlage, rotbunte 25 
Marsupialier 211 
Maschinenmelken 375 
- Eignung der Kiihe 393 
- und Sauberkeit 396 
Massieren bei Euterentziindung 158 
Mastitis 156, 289-306 
- botryomicotica 305 
- catarrhalis 160, 293 
- chronica 289 
-- chronica cystica 290 
- chronica indurativa 297 
-- gangraenosa 296 
- interstitialis infectiosa 289 
- necrotica 297 
-- obliterans 290 
-- parenchymatosa 159, 289, 294 
-- puerperalis 289 
- suppurativa 296 
- tuberculosa acuta diffusa 301 
- -- chronica 302 
Mastitis und Mensch 157 
Mastopathie 297 
Mauerfrail 145 
Mauern, feuchte 145 
Mauersalpeter 145 
Maul- und Klauenseuche 161 
- - Bekampfung 162 
-- - bOsartige 161 
-- - Erreger 162 
-- -- Verhiitung 162 
- - und Milchertrag 162 
Mechanische Theorie der Laktation 263 
Meerzwiebelpraparate 166 
Melasse 116, 128 
Melkanlagen, fahrbare 387 
-- ortsfeste und bewegliche 387 
- rollende 387 
-- tragbare 387 
- Weide- 388 
Melkbecher 376 
Melkbiichlein von HENKEL 349, 351 
Melkeimer 342, 364 
- Nachteile des Doppel- gegeniiber dem 

Einzeleimer 388 
Melk- und Seiheimer von HENKEL 365, 

370 
l\Ielken 203, 273, 275, 331, 339, 347 



Sachverzeichnis 471 

Melken, gebrochenes 355 
- Haufigkeit 361 
- Reihenfolge der Viertel 347 
- und Fettgehalt 278 
- und Keirngehalt 359 
- und Reinlichkeit 339 
Melkern, Heranbildung von 353 
Melkgerate 363 
- Dampfapparat 413 
Melkmaschinen 375-401 
- Anschaffung, Ratschlage fUr 393 
- Bauan 380 
- Betrieb 393, 394 
- Beurteilung 389 
- Doppel- 387 
- Druck- 3'76 
- Einmelken 394 
- Einrichtung 394 
- Einzel- 387 
- Ergu.BprUfer 400 
- im Dauerbetrieb 395 
- Leistung 392 
- Lieferungsprufer 400 
- Me.Binstrumente 399 
- Motor 394 
- mit Einraumbecher 381 
- mit Pulsleitung 385 
- mit Zweiraumbecher 378, 382, 386 
- N achteile 352 
- Priifung Berlin-Britz 398 
- - auf Ertrag 398 
- - auf Gesundheit 398 
- - auf Wirtschaftlichkeit 398 
- Pliifungsergebnisse 392 
- Pulsschreiber 399 
- Reinigung 396 
- Saug- 376 
- und Euterkrankheiten 391 
- und Leutefrage 389, 398 
- und Milchertrag 391 
- und Nachmelken 390 
- und Sauberkeit, Keimgehalt und 

Haltbarkeit der Milch 392 
Melkmaschinen: 

Alpha 382, 385, 386, 390 
Blue-Ribbon 380 
Burrell 378, 380 
Harnis 381 
Hinman 377, 381 
Holsten 381 
Moment 378, 382 
Ottawa 378 
Solo 378, 381 
Thistle 379, 386 
United 378 
Wallace 380 
Westfalia 383, 384 

Melkmethode nach HEGELUND 348 

Melkmethode, neue Allgauer 350 
Melkpersonal 362 
Melkreize und Milchsekretion 345 
Melkrohrchen 375 
Melkstadium und Fettgehalt 356, 358 
Melkstalle beirn Weidebetrieb 137 
Melkstuhl 363 
Melkwagen 388 
Melkwirkung der Melkmaschinen 380 
MENDELSche Vererbungsregeln 47 
Menformon 270 
Menschen, Mamma des 216, 220, 247, 

289, 298 
Menstruation 245 
Merkmalpaare 48 
Metallblechgeschmack der Milch 418 
Metalle, desinfizierende Wirkung von 428 
Metallgeschmack der Butter 418, 420 
Methan 97 
Micrococcus mastitidis 296 
Mikromamma 286 
Mikrothelie 287 
Milben 146, 188 
Milch, Aufbewahren der 411 
- Entstehung 252, 275 
- Fettgehalt beirn Melken 356 
- - und Butterausbeute 56 
- - und Trockenmasse 56 
- Gewinnung 331 
- Keirnzahl der erst ermolkenen 360 
- PrUfung beini Melken 342 
- Sinnenprobe 342 
- Stickigwerden 412 
Milchadern 64 
Milchausscheidung 275, 345 
Milchbehandlung, Energie- und Wasser-

bedarf 415 
- Kosten 416 
- beim Landwirt 401 
Milchbildung 210-330, 345 
- Phasen der 346 
- Theorien der 345 
- beirn Melken 275, 345 
Milchdruck irn Euter 277 
Milchdriise 210-330 
- Abstammung 210 
- Arteriensystem 222, 239 
- Atrophie und Hypertrophie 288 
- Bauplan und au.Bere Erscheinung 220 
- beirn Mann 224 
- Bindesubstanzgeschwiilste 314 
- Blutgefa.Be 239 
- Driisengangsystem 227 
- Einflu.B anderer DrUsen auf Sekretion 

271 
- Entwichlung 216, 217 
- Entziindungen und Mykosen 289,291 
- Geschwiilste 307 
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Milchdriise, Histologie 245 
- InfektiOse Granulome 298 
- Leistungsgewebe 245 
- LymphgefaBsystem 223, 242 
- MuskeIgewebe 238 
- Nervensystem 223, 244 
- Parasiten 316 
- Pathologie 284 
- Physiologie 262 
- Protoplasmastrukturen 257 
- Pseudokonkremente 257 
- Sekretbildung in der Driisenzelle 252 
- Stadien der Sekretbildung 254 
- Venensystem 241 
Milchdriisenhormone 264 
Milchdriisenparenchym 210, 222, 243 
Milchergiebigkeit, Beurteilung 63 
- Veranlagung 48, .93, 118 
- Vererbung 48, 55, 57 
Milchfahige Stoffe 264 
Milchfett, Beeinflussung durch Futter-

mittel 120 
- in Abwassern 436 
Milchfieber 206 
!lilchgewinnung 331 
Milchhiigel 212, 213 
Milchkammern, Bau 405 
- Kosten 407 
- Kraftversorgung 415 
- Musterbeispiele 402 
- fiir Vorzugsmilch 404 
MilchkanaIchen und -gange 337 
Milchkiihlung und Entliiftung 403 
- und Wasser 414 
Milchleiste 211, 212 
MilchleistungspIiifungen 76 
Milchlinie 211 
Milchmenge, Beeinflussung durch Futter-

mittel 121 
- Feststellung 77 
- Vererbung 48, 55, 57 
- im Euter 277 
- und Fettgehalt 2, 18, 59 
Milchprobezieher 367 
Milchproduktionswert d. Futtermittell0l 
Milchpumpe 367 
Milchrassen des Rindes 11 
Milchsaure 436, 442 
Milchsauregarung 105 
Milchschafrassen 40-~5 
Milchschmutz und Seihen 365, 368 
Milchschmutzbestimmung, Probenahme 

368 
Milchsekretion und Nervenreize 277, 344 
Milchshorthorn 6,. 13 
Milchstein 364 
Milchstiere 81 
Milchstrahl, der erste und Bakterien 341 

Milchstreifen 212 
Milchvieh, Behandlung 208 
- Bekampfung und Verhiitung von 

Krankheiten 195 
- Bestrahlung mit ultraviolettem Licht 

207 
- Ernahrung 93 
- Hornerpflege 192 
- Klauenpflege 192 
- Nahrstoffbedarf 125 
- Pflege des 141, 186 
- Pflege und Milchertrag 186 
- Reinhaltung von Schmutz 187 
- - - Ungeziefer 188 
- Schmarotzer 188 
- Zeichen der Gesundheit 186 
Milchviehkontrollvereine 56, 76 
Milchviehschlage, Auswahl der 58 
Milchviehstall 141-210 
- Anordnung 179 
- Aufstellung der Kiihe 179 
- Bodenbelage 172 
- Decke 146 
- Desinfektion 162 
- Forderungen an einen gut en 142 
- FuBboden 143 
- Lage 167 
- Luftbeschaffenheit 147 
- Luftzufiihrung 148 
- Raumbedarf 142 
- Temperatur 167 
- und Feuchtigkeit 143 
-. und Licht 163 
- und Milchbeschaffenheit 141 
- und U ngeziefer 164 
- Ventilation 146 
- Wande 145 
Milchzeichen 63 
Milchzisterne 210, 215, 228 
Milchzucker 442 
Mindestmengen eines Futtermittels 121 
Mineralstoffe und Gesundheit 102 
Miniumfirnis 430 
Mischgeschwiilste der Mamma :n6 
Mistpflanzen 435 
Modifikationen 48 
Mohn 200 
Mohnkuchen 121, 122 
Molke 117 
Molkereiabwasser und Faulnis 436 
Molkereien, Beseitigung der Abwasser 451 
- Kanalisation 451 
Monotreme Sauger 210, 211 
Montafoner Rind 28 
MontMliard-Rind 6 
Mont d'Or-Ziege 37 
MONTGOMERYSche Warzenhofdriisen 217, 

222 
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l\Ioorige Wasser 430 
- - Unterscheidung von eisenhaltigen 

431 
l\IORGAGNISche Knotchen 221, 224 
Milllereiabfalle 113 
Muffenkitt 453 
Muldenkipper 183 
Murbodner Rind 9 
Murcia-Ziege 38 
Murnau-Werdenfelser Rind 28 
Mutterkorn 201 
Muttermilch 70 
Mycobacterium Tuberculosis KOCH 152 
Myoepithelien 247, 248, 251, 254, 

313 
Myofibrome314 
Myxofibrome 314 
l\Iyxome 314 

Nachgeburt 206 
Nachmehle als Futtermittel 113 
N achmelken 278, 349 
Nahrstoffbedarf pro 1 kg Milch 126 
- und Temperatur 98 
Nahrstoffnormen 123 
Nahrstofftheorien del' Laktation 263 
Nahrstoffverbrauch 56 
Nahrstoffe des Futters 93 
- Wirkungswert 99 
N asse Wiesen 199 
N asses Lager 202 
N aLlmelken 336 
N atriumazetat 283 
Natrium bioarbonicum 283 
Nebennierenrinde 271 
N eoserapis 197 
Nettoenergiewert 100 
Neue Allgauer Melkmethode 350 
Neuseeland, Milchvieh in 11 
N eutral-Asphaltstrich 172 
Niederlandische Edelziege 34 
Niederungsschlage des Rindes 17 
NieLlwurz 199 
Nigerkuchen 115 
NISsENsche Korpel'chen 254 
Nol'd-Amerika, Milchvieh in 11, 13-15, 

22, 29 
N ol'ddeutsche Tiefebene, Wasser del' 

421 
Nord-Europa, Rinderrassen in 4 
Nol'mannel' Rind 6, 16 
Nortonbrunnen 419, 433 
Nol'tontiefbohl'brunnenwassel' 419, 421 
Norwegen, Rinderrassen in 5, 12 
Noval 156 
Nubische Ziege 39 
Nutzungstypen 2 
Nux vomica 283 

Oberflachenwasser 433 
Oberinntaler Rind 28 
Olabscheidel' fUr Kondenswassel' 444 
Olkuchen 114 
Olsamen 113 
Osterreich, Milchschafrassen in 42 
- Rinderrassen in 9, 10, 28, 30 
- Ziegenrassen in 34-37 
Offene Tubel'kulose 152, 299 
Ohrkerben 76 
Ohl'marken 75 
Oldenburger Wesel'mal'schrind 20 
Olonezel' hornloses Rind 4 
Ontogenese del' Milchdriise 211 
Ophthalmoreaktion bei Tuberkulose 153 
Opodeldok 284 
Organische Bestandteile del' Tl'ocken-

masse 93 
Osteoklasten 259 
Osteome 315 
OSTERTAGSches Tuberkulose-

Bekampfungsverfahl'en 153 
Ostlandsrind 5 
OstpreuLlisches Niederungsrind 20 
Ovarialhormone 267 
Ovarien 267 
Ovovivipare Saugel' 211 
Oxychinolineisen 421 
Oxydationsfiltel', biologische 438 
- und Bodenschlamm 447 
- und Fett 446-
Oxydationskorpel' del' Faulkammel'

filtration 438 

PAGETSche Kl'ankheit 310 
Palisadenwul'm 195 
Palmkernkuchen n5, 120, 122 
PalmkernOl 282 
Panal'itium 162, 192, 202 
Panol 166 
Pantoffelklauen 191 
Panzel'kl'ebs 310 
Papilla mammae 210, 217, 222, 230, 

231, 245, 287 
Paratyphusmastitis 156 
Parkrind 6 
Patentfalztafeln "Kosmos" 167 
Pektinstoffe 95 
Pentosane 95 
Pferd, Mamma des 217, 225, 233, 244 
Phagozyten 261 
Phlegm one del' Mamma 289 
Phosphor 284 
Phosphol'latwerge 166 
Phosphorsaure 95, 101, 128 
Phylogenese del' Milchdl'iise 210 
Phymatin 153 
Physostigmin 283 
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Pilokarpin 283 
Pilzrasen 306 
Pimpinelle 281 
Pinzgauer rehfarbige Ziege 37 
- Rind 9 
Pissoirol 441 
Pituitrin 272, 281 
Plazenta 264 
Plazentahormone 266 
Polen, Rinderrassen in 11 
Polnisches Rotvieh 11 
Polygala vulgaris 281 
Polymastie 284 
Porositat und Warme 146 
Portugal, Milchvieh in 11 
Postmenstruum 245 
Praemenstruum 246 
Preferenterklarung von Bullen 81 
PreBluft 433 
Prodorit 436 
Proliferationsimpulse 245, 246 
Proteide 94 
Protoplasmastrukturen des Epithels 257 
Pseudohypertrophie del' Mamma 288 
Pseudolaktation 265 
Pseudozitzen 286 
Psychrometer 143 
Pubertat 221 
Pulsator 380, 382 
Pulsleitung 385 
Pulslufterzeuger 379 
Pulsschreiber 400 
Pura sana 371 
Putzen des Milchviehs 187 
- und Milchertrag 187 
Putzmaschinen 187 
Pyogenesmastitis 160, 296 
Pyoktamin 156 
Pyroplasmose 195 

Quarzsand, silberhaltiger als Filter 428 
Quecksilberdampfquarzlampen 207 
Quellhaar 419 
Quellwasser, einwandfreies 433 

Rachitis 128 
Racka-Schaf 43 
Raude 188 
Raps- und Rilbsenkuchen U5, 120 
Rassenmerkmale 61 
Ratten, Bekampfung 166 
Rattenabsperrvorrichtungen 453 
Rattennistfalle 166 
Rattenschwanze 435 
Rauhfuttermittel 129 
Raygraser 108 
Realisationsfaktoren der Euterbakte

rien 292 

Recessive Vererbung 47 
Reduktionsteilung der Chromosomen 46 
Refrigerator 409 
Regenwasser lmd Butterwaschen 420, 429 
Regulierventil del' Kaltemaschinen 409 
Reinasche 95 
Reinhaltung von Schmutz und Un-

geziefer 187 
Reinheit del' Gameten 47 
Reinigung der Seiher 373 
Reinigungsmittel fur Gerate 412 
Reinigungszentrifugen 373 
Reinmelken 348 
Reinprotein 93 
Reinzucht 59 
Reisverarbeitung, Abfalle 113 
Reizstoffe und Fettgehalt 121 
- und l\1ilchmenge 121 
- und Milchsekretion 262, 264 
Reizstofftheorien del' Laktation 263, 264 
Rekordkuhe 21, 28, 31 
Relative Leistung 79 
Retentionszysten 228 
Rhinantin 200 
Rhonziege 37 
Ricinusstaude 281 
Riedgraser 200 
Riedstreu 203 
Rieselfelder 444 
Rieselgras 108 
Rieselturme fur Enteisenung 420 
Rind, Bedarf an Futtertrockenmasse 128 
- Milchdruse 217, 224, 228, 244, 246, 

248, 275, 291, 298, 313 
- Nahrstoffbedarf 125 
- Winterfutter 130 
Rinderflechte 189 
Rinderlause 188 
- Mittel gegen 188 
Rinderleistungsbuch, deutsches 21 
Rindermalaria 195 
Rinderrassen 4--31 

Allgauer Rind 27 
Angler Funenrind 5, 27 
Angler Rind 7, 26 
Ayrshire-Rind 5, 6, 12 
Belgisches Rind 7 
Berner Rind 29 
Blaues englisches Rind 6 
Blondvieh 9 
Bordeaux-Rind 16 
Breitenburger Rind 25 
Bretagne-Rind 6, 16 
Britisches Friesenrind 6, 22 
Buckelrind 1 
Cassel, Rind von 17 
Cholmogorenrind 4 
Condroz, Rind von 7 
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Rinderrassen 
Deutsches Rotvieh 11 
Dexterrind 6 
Dithmarscher Rind 25 
Drontheimer Rind 5 
Elbmarschrind 25 
Eringer Rind 9 
Fjallrind 5 
Flandrisches Rind 6, 17 
Freiburger Rind 8 
Friesisch-hollandisches Rind 7, 49, 55 
Geestv:ieh 25 
Gloucestershirerind 5 
Graubraunes Gebirgsvieh 8, 27 
Gronninger Rind 7 
Guernsey-Rind 6, 15 
Hanna-Berner-Rind 31 
HerveI' Rind 7 
Hinterwalder Rind 8 
Hohenfleckvieh 8, 29 
Hohenschlage in lVIitteldeutschland 8 
Holstein-Friesen-Rind 22 
J aroslawer Rind 4 
Jersey-Rind 6, 14 
J everlander Rind 20 
Kiirntner Blondvieh 9 
Kerry-Rind 6 
Kuhlander Rind 31 
Lakenfelder Rind 7 
Landshorthorn 14 
Langhornrind 6 
Lavanttaler Rind 9 
Lechtaler Rind 28 
Lincolnshire-Shorthorn 14 
Maas-Rhein-Jjssel-Rind 7, 24 
Mariahofer Rind 9 
Marschschlage, rot bunte 25 
Milchshorthorn 6, 13 
Montafoner Rind 28 
MontMliard-Rind 6 
Murbodner Rind 9 
Murnau-Werdenfelser Rind 28 
Niederungsschlage 17 
Normanner Rind 6, 16 
Oberinntaler Rind 28 
Oldenburger Wesermarschrind 20 
Olonezer hornloses Rind 4 
Ostlandsrind 5 
OstpreuBisches Niederungsrind 20 
Parkrind 6 
Pinzgauer Rind 9 
Polllisches Rotvieh 11 
Rorosrind 5 
Rotbraunes ostfriesisches Rind 7, 25 
Rotbuntes Niederrheiner Rind 24 
- Niederungsrind 7, 17, 23, 25 
- ostfriesisches Rind 24 
- sudoldenburgisches Rind 24 

Rinderrassen 
Rotes danisches Milchvieh 26 
- horuloses englisches Rind 26 
SchOnhengster Rind 31 
Schwarzbuntes Niederungsrind 7, 17 
- ostfriesisches Rind 19 
SchwarzweiBes jutisches Rind 22 
Schwedisches, rotes, horuloses Rind 5 
- Tieflandsrind 22 
Schweizer Braunvieh 9 
Schwyzer Rind 9, 27 
Simmentaler Rind 8, 29 
Sud-Devon-Rind 6 
Telemarkeurind 5 
Tiroler graubraunes Gebirgsrind 28 
Tuxer Rind 10 
Unterinntaler Fleckvieh 10, 30 
Vorarlberger graubraunes Gebirgsvieh 

9, 28 
Waldviertler Rind 10 
Waliser Rind 6 
Wilstermarschrind 25 
Wipptaler Rind 28 
Zillertaler Rind 10 

Rinderrassen in Australien 11 
- auf dem Balkan 11 
- im Baltikum 5, 27 
- in Belgien 7, 17, 23 
- in Danemark 22, 26 
- in Deutschland 7, 8, 14, 18-22, 24, 

25, 27, 30 
- in England 5, 6, 12-16, 22 
- in Finnland 5, 13 
- in Frankreich 6, 16, 17, 31 
- in GroBbritannien 5, 6, 12-16, 22 
-- in Hollandisch Indien 11 
- in Holland 7, 18, 24 
- in Irland 5, 6 
- in Italien 11 
- in Jugoslawien 11 
- in Kapland 11 
- in N euseeland 11 
- in Nordamerika 11, 13-15, 22. 29 
- in N ordeuropa 4 
- in Norwegen 5, 12 
- in Osterreich 9, 10, 28, 30 
- in Polen 11 
- in Portugal 11 
- in Rumanien 11 
- in RuBland 4, 11, 31 
- in Schweden 5, 12, 22 
- in Schweiz 8, 9, 27, 29 
- in Spanien 11 
- in Sudamerika 11 
- in del' Tschechoslowakei 10, 31 
- in Ungarn 10, 30 
Rindsbremsen 197 
Rittersporn 200 
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Rivanol 159 
Rorosrind 5 
Roggen als Futter 112 
Rohasche 95 
Roheistiefkiihler 408 
Rohfaser 95 
Rohfasergehalt und Verdaulichkeit 98, 

103 
Rohfaserverdauung 97 
Rohprotein 93 
Roquefortkase 4, 44 
Rosmarinol 284 
Rotationspasteure 429 
Rotbraunes ostfriesisches Rind 7, 25 
Rotbuntes Niederrheiner Rind 24 
- Niedel'Uilgsrind 7, 17, 23, 25 
- ostfriesisches Rind 24 
- siidoldenburgisches Rind 24 
Rote Ruhr 195 
Rotes danisches Milchvieh 26 
- hornloses englisches Rind 26 
Rotklee 108, 198 
Rotorliifter 149 
Roussilon-Ziege 38 
Riibenfiitterung und Milchertrag 130 
Riibengeschmack der Milch III 
- der Butter 417 
Riibenschnitzel 116 
RiiMI 282 
Riickenlinie 65 
Ruckstauklappen 445 
Ruhr, weH3e der Kalber 161 
- rote 195 
Ruktator 199 
Rumanien, Milchschafrassen in 43 
- Rinderrassen in 11 
Runkelriiben 110 
RuI3land, l\Iilchschafrassen in 42, 45 
- Rinderrassen in 4, 11, 31 

Saanenziege 32 
Siigemehlbeton 172 
Sagespane 203 
Saftfuttermittel 129 
Sammelgefall beim Melken 364 
Sandfilter fUr Enteisenung 422 
- fUr Wasserreinigung 423 
Sandfiltration und Keimzahl 424 
Sankt Galler Oberlander Ziege 36 
Saprol 441 
Sarkome 315 
SAsssche Rattenabsperrvorrichtung 453 
Saubere Lochung 418 
Sauerfutter 107 
- und Verdauung 107 
Sauerstoffzehrung durch Schwefelwasser-

stoff 440 
Saugen des Kalbes 358 

Saugen des Neugeborenen 273 
- gebrochenes und Fettgehalt 357, 358 
Saugeraufsatze 149 
Saugmelkmaschinen 376 
Saugvorrichtungen 69 
Savoyener Ziege 37 
Schachtbrunnen 433 
Schaf, Bedarf an Futtertrockenmasse 129 
- l\:filchdriise des 217, 225, 232, 238 
- Nahrstoffbedarf 125, 127 
- Winterfutter 134 
Schafgarbe 281 
Schafrassen 40--45 

Aveyron-Schaf 44 
Baskisches Schaf 43 
Bearner Schaf 43 
Bergamasker Schaf 44 
Biskaya-Schaf 43 
Bordaleira-Schaf 44 
Churraschaf 43 
Cigajaschaf 43, 138 
Debrecener Zackelschaf 43 
Drome-Schaf 44 
Friesisches Milchschaf 3, 40 
Heideschafe, nordeuropaische 45 
Hortobagyer Zackelschaf 43 
Karntner Schaf 42 
Kurdjukschaf 45 
Lacanne-Millery-Schaf 44 
Langhes, Schaf von 44 
Larzac-Schaf 44 
Lauragnais- Schaf 43 
Lot, Schlag von 44 
Maltaschaf 44 
Manchaschaf 44 
Rackaschaf 43 
Seelander Schaf 42 
Segalaschaf 44 
Sopravissanaschaf 44 
Stara-Zagoraer Schaf 43 
Steinschaf 42 
Stogosch-Schaf 43 
Uggowitzer Schaf 42 
Zackelschaf 42, 138 
Zomborer Schaf 43 

Schafrassen auf dem Balkan 42, 43, 45 
- in Deutschland 40-42 
- in Frankreich 43, 44 
- in Holland 42 
- in Italien 44 
- in Osterreich 42 
~ in Rumanien 43 
- in RuI3land 42, 45 
- in Spanien 44 
- in Ungarn 42, 43 
Scharbockskraut 200 
Schaumbildung des Wassers 433 
Scheidenkatarrh, ansteckender 155· 
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Scheidenscbleim, saurer 205 
Schierlinggewachse 200 
Schilddriise 271, 283 
Scblammkreide 71, 117, 128 
Scblafstellen im Stalle 151 
Scblagbrunnen 433 
Scblammfliege 435 
Scblammflocken 418 
Scblammpumpe 443 
Scblammschichte des Filters 423 
Scblatzen 157 
Scbleimstoffe 95 
Scblempe 116, 122 
Scblotzen 157, 342 
Schmutz, Reinhaltung von 187 
Schmutzprobe 366 
- von GERBER 367 
Schmutzwasserabfuhr im Strome 445 
Schmutzwasserreinigung 434 
Schnabelschuhklauen 191 
Schneero8e 199 
Schnellfilter 424 
Schonhengster Rind 31 
Schorrgraben 171 
Schrote 105, 120, 122 
Schroten des Futters 105 
Schulter der Milchtiere 66 
Schwammige Konstitution 60 
Schwanzanbindung 341 
Schwanzansatz 65 
Schwanzhalter 340, 364 
Schwarzbuntes Niederungsrind 7, 17 
- ostfriesisches Rind 19 
Schwarzfiirbung der Kase durch Eisen 

418 
Schwarzwaldziege 37 
SchwarzweiBes jutisches Rind 22 
Schweden, Rinderrassen in 5, 12, 22 
Schwedenreiter 104 
Schwedisches rotes hornloses Rind 5 
- Tieflandsrind 22 
Schwefel 281 
Schwefelwasserstoff 418, 420, 429, 436, 

439, 440 
Schwein, Mamma des 217, 225, 235 
Schweinsburger Aufstallung 171 
Schweiz, Rinderrassen in der 8, 9, 27, 29 
- Ziegenrassen in der 31-35 
Schweizer Braunvieh 9 
Schwergiebigkeit der Brust 317 
- des Euters 317 
Schwitzen der VVande 145 
Schwyzer Rind 9, 27 
Scirrhus 312 
SeeHinder Landziege 34 
- Schaf 42 
Segalaschaf 44 
Seihen der Milch 365, 368 

Seihen und Emmentaler 368 
- und Keimzabl 368 
- und Milchschmutz 365 
Seiher 370 
Sekretionsdruck nach TGETGEL 279 
Sekretionshemmungskorper 264, 265 
Selbstreinigimg des VV assers 435, 449 
Selbsttrankebecken "ABmann" 178 
Selbsttranke "Dickow" 178 
Selbsttranken lI8, 133, 177-179 
- und Futterersparnis 177 
- und Kaseblahungen 178 
- und Milchertrag 177 
Selektan 159 
Senf 109, 201 
Senfkuchen ll5 
Senkrncken 65 
Septic tanks 436 
Serradella 109 
Sesamkuchen ll5, 122 
Seuchenhaftes Verkalben 154 
- - Bekampfung 155 
- - und Milchertrag 154 
Sicherheit der Vererbung 57 
Silberstaub als Filter 428 
Simmentaler Rind 8, 29 
Sinalbin 201 
Sinigrin 201 
Sinnenprobe der Milch 342 
Soda 162 
Sojabohne 114 
Sojakuchen 120, 122 
Sokialbrot 166 
Sokialweizen 166 
Solanin III 
Sole-Kuhlanlagen 408 
Solo-Melkmaschine 381 
Sommerstalliutterung 129 
Sonderleistungsprufung 81 
Sonderwirkungen der Futtermittel 121 
Sonnenblumenkuchen 115, 120 
Sopravissanaschaf 44 
Sorghumhirse 109, 112 
Spanien, Milchschafrassen in 44 
- Rinderrassen in 11 
- Ziegenrassen in 38 
Spaltungsregel von MENDEL 47 
Sphacelinsaure 201 
Sphygmomanometer 278 
SpieBglanz 281 
Spitzwarze 287 
Sporgel 109 
Spreu 110, 130 
Sprungregister 75, 87 
Starkegewinnung, Abfalle 116 
Stiukewert der Futtermittel 79, 99, 125, 

126 
Stall 141-210 
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Stall, Anordnung 179 
- Aufstellung der Kiihe 179 
- Bodenbelage 172 
- Decke 146 
- Desinfektion 162 
- Feuchtigkeit im 143 
- Forderungen an einen guten 142 
- Fullboden 143 
- Lage 167 
- Luftbeschaffenheit 147 
- Luftzufiihrung 148 
- Raumbedarf 142 
- Schlafstellen im 151 
- Temperatur 167 
- Ventilation 146 
- Wande 145 
- und Licht 163 
- und Milchbeschaffenheit 141 
- und U ngeziefer 164 
Stallarbeiten, Zeiteinteilung 202 
Stallbuch 75, 89 
Stalldecke, Isolierung der 167 
Stallliitterung 129 
- und Weidegang 129, 198 
StallhOhe und Besatz 143 
Stallklauen 191 
Stallkleider 363 
Stallkrankheiten 144, 152, 188 
Stalluft 146 
- Forderungen an die 147 
- Kohlensauregehalt 147 
- Wasserdampfgehalt 147 
- und Milchertrag 147 
Stallordnung 184, 202 
Stallrichtung und Licht 179 
Stalltemperatur und Futterverbrauch 167 
- und Milchertrag 167 
Stammtafelnachweis 51 
Stanchions 174 
Standbelage 172 
Standbreite 171 
Standeinrichtung 141, 167 
- Forderungen an die 168 
Staphylococcus pyogenes albus 289 
Staphylokokken 159, 289, 292, 306 
Stara-Zagoraer Schaf 43 
Staubsaugeapparate fur Hautreinigung 

187 
Stauungsmastitis 289 
Stechapfel 201 
Stechfliege 165 
Stechmucken 197, 435 
- Bekampfung 197 
Steinbrand 201 
Steinkohlenteer 144 
Steinschaf 42 
Sterilisierkammern 413 
Stibiumarten 283 

Stickigwerden 'der Milch 412 
Stickstofffreie Nahrstoffe 94 
Stickstoffhaltige Bestandteile der Futter-

mittel 93 
- - nichteiweillartiger N atur 94 
Stiefelgeill 36 
Stiersucht 204 
Stimuline 264 
Stoffumsatz 98 
Stogosch-Schaf 43 
Stolper Milchfilter 372 
StoppelrUbe 111 
Stollen des Kalbes 358 
Strahlenpilzkrankheit 292, 304 
Streptococcus agala,ctiae KITT 157, 294 
- mastididis 157, 292 
- pyogenes 157 
Streptokokken 157, 292 
Streptokokkenmastitis 157, 294 
Streumittel 203 
Strichkanal 214, 229 
Striegel 187 
Strippen 332, 348 
Strippmilch 348 
Stroh 110, 130, 203 
- AufschlieBung von 106 
Stromagewebe 214 
Strongylus micrurus MEHLIS 195 
STRUVE-Filter 372 
Strychnin 281 
Stubenfliege 165 
Siidamerika, Rinderrassen in 11 
Sud-Devon-Rind 6 
Sumpfdotterblume 200 
Sumpfige Wiesen 199 
Sumpfschaehtelhalm 105, 123, 199 
Syphilis der Milchdriise 306 

Tatowierung 76 
Tagesfettmenge 77 
Tagesmilchmenge 77 
Tannin 201 
Taumellolch 200 
Teiche und Abwasser 448, 449 
Teichflora 449 
Telemarkenrind 5 
Tennenbronner Ziege 37 
Texasbaumwollsaatkuchen 120 
Texasfieber 195 
Textoblasten 313 
Textozyten 313 
Thistle-Melkmaschine 379 
Thymus 271 
Thyreoidektomie 288 
Tricresol 190 
Tiefbohrbrunnenanlagen 419, 433 
Tiefe und Lange der Brust 65 
Tiefkolbenpumpen 433 



Sachverzeichnis 479 

Tiefkiihlanlage "Hansa" 409, 415 
Tiefkiihler "Autopolar" 409, 415 
Tiefstall 169 
Timotheegras 108 
Tintengeschmack des Wassers 418, 419 
Tiroler graubraunes Gebirgsrind 28 
- rehfarbige Ziege 37 
Toggenburger Ziege 34 
Tonhohlsteine 167 
Tonnenkalorien 100 
Topfen und Eisen 418 
Topinambur 111, 121 
Torfstreu 203 
Trachtige Kiihe, Fiitterung 205 
- - Pflege 205 
Trachtigkeit 1)9 
Trachtigkeitsdauer 206 
Trii.chtigwerden, Mittel zum 205 
Trankbecher 178 
Trankfutter 106 
Trankrinnen von SCHONEFELD 178 
TrennungsbOgen 169, 172 
Trokar 199 
Trockenes Lager 169 
Trockengerftste 104 
Trockenlegung feuchter :Mauern 145 
Trockenmasse 93, 128 
- im Futter 128 
Trockenstellen, Zeitpunkt 206 
- der Leistungskiihe 132 
- bei Galt 159 
Trockentreber 104, 120 
Trocknung, kiinstliche 104 
Tropfkorper 438, 446 
- Bedingungen guten Funktionierens 

448 
- Leistungsfahigkeit 448 
Trypanblau 155, 195 
Trypanosomen 198 
Tschechoslowakei, Rinderrassen in der 

10, 31 
- Ziegenrassen in der 36, 37 
Tsetsefliege 198 
Tuberkel 302 
Tuberkulin 153, 300 
Tuberkulinprobe, Augenprobe 153 
- Intrakutanreaktion 153 
- Kutanreaktion 153 
- thermische 153 
Tuberkulose 152, 298 
- Bekampfung 73, 153 
- Infektion 300 
- offene 152 
- Schaden 152 
- Ubertragung 152 
- Vererbung 152 
-- und Euterviertel 300 
Tuberkulosebakterium 152 

Tuberkulosebakterium, Lebensdauer 154 
Tuberkulosetilgungsverfahren 73 
Tiidern 137 
- und Milchertrag 193 
Tliren im Stalle 164 
Tumore 315 
Tuxer Rind 10 
Typhusepidemien und Ratten 452 
Typus bovinus der Tuberkulose 152 
- humanus der Tuberkulose 152 
Tyrosin 94 

Uberasan 159 
Uberbildete Konstitution 60 
Uberragende Vererbungsfahigkeit 49 
U ggowitzer Schaf 42 
UHLANDER-Filter 370 
Ultraviolette Bestrahlung und Milclt

ertrag 208 
- - und Vitamine 207 
Ultraviolettes Licht, Schwankungen in 

der Intensitat 207 
Umweltbedingungen 72 
Unabhangigkeitsregel von MENDEL 47 
Unfruchtbarkeit 154, 205 
- U rsachen 205 
- und Fiitterung 205 
Ungarn, Milchschafrassen in 42, 43 
- Rinderrassen in 10, 30 
- Ziegenrassen in 37 
Ungeziefer 187 '. 
Unsaubere Lochung 418 
Unterinntaler Fleckvieh 10, 30 
Ur 1 
Urgebirge, Wasser im 421 

Variationsbreite 49, 55 
Ventilation, natlirliche 147 
- kiinstliche 148 
- und Stallkrankheiten 148 
Ventilationseinrichtungen, mechanische 

151 
Ventrase 161 
Veranderungsanzeige 75, 88 
Veranlagung und Aufzucht 48, 93 
Verdampfer 409 
Verdauung 97, 198 
- und Ausscheidungen 198 
Verdauungsstorungen, Verhiitung 198 
Verdorbene Futtermittel 122 
Verdrangungskreuzung 59 
Verdiinnung der Abwasser 446 
Vererbung 46 
- der Milchergiebigkeit 57 
- des Milchfettgehaltes 57 
Vererbungsregeln von MENDEL 47 
Vergiftung durch schadliche Futter-

pflanzen 198 
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Vergiftungen, Behaudlung 201 
Verkaiben, seuchenhaftes 69, 154, 206 
- - Bekampfung 155 
Verkieselung des Betons 436 
Verschlickerung des Bodens durch Ab-

wasser 435 
Verschneidung des Wassel's 420 
Verstopfungen, Heilung 198 
Versumpfung des Bodens durch Ab-

wasser 435 
Vertretbarkeit del' Futtermittel 99 
Verwerfen, Ursachen 69, 154, 206 
Viehsaiz 117, 128, 426 
Vitamine 96, 102, 108, 121, 128 
- Empfindlichkeit 96 
Vorariberger graubraunes Gebirgsvieh 9, 

28 
Vorgereifte Abwasser 438 
Vorzugsmilch, Fiitterung bei 132 

Wachoiderbeere 281 
Wachtelweizen 200 
Wande, Schwitzen del' 145 
Waldstreu 203 
W aId viertier Rind 10 
Waldwiesen 199 
Waliser Rind 6 
Walliser Schwarzhalsziege 36 
Wanderzellentheorie del' Milchbildung 

253 
Warm vergarung 105 
Warze, gespaitene 287 
Warzenhof 220, 223 
Warzenlippe 287 
Waschen del' Butter und Wasser 418, 

420, 421; 427-430 
- del' Futtermittel 106 
Waschgelegenheit fiir Melker 164 
Wasser 93, II 7, 417-455 
- Betriebsstorungen durch 417 
-- Priifung auf Fauinisfahigkeit 440 
- - - gelOstes Eisen 421 
-- Selbstreinigung des 435, 449 

- im Milchwirtschafts- und Molkerei-
betrieb 417 

- und Blahen 417 
- und Fettgehalt del' Milch 121 
- und Krankheiten 454 
- und Milchmenge 121 
- und Topfen 418 
Wasserbakterien und Pasteurisieren 429 
Wasserbauch 178 
Wasserentkeimungsfilter "Seitz" 425 
Wasserfenchel 281 
Wassergeschmack del' Butter 420 
Wasserieitungen 429 
Wasserquellfassungen, Vorschriften 431 
Wasserreinigung 417, 423 

Wasserreinigung, biologische 438, 446 
- durch Abkochen 428 
- - Filter 423 
- und Chlorkalk 426 
- und gebrannter Kalk 431 
- und Holzkohle 426 
- und Kaliumpermanganat 427 
- und Viehsaiz 426 
Wasserreinigungsverfahren, chemische 

426 
- - Kosten 428 
- unwirksame 425 . 
Wasserreservoire 429 
- Innenanstrich von eisernen 430 
Wasserriibe III 
Wasserschierling 200 
Wasserstoff 97 
Wasserversorgung groilerer Ortschaften 

423 
Wattefilter fiir Schmutzbestimmung 366 
Wechselweiden 135 
Weiche Butter 113-115, 120 
- Tumore 310 
Weidebetrieb 135, 193 
- Vorbereitung zum 136 
Weideeuterseuche 160 
Weideflechte 189 
Weidefutter 79, 107, 108 
- Bewertung 79 
Weidegang, Vorteile 135 
- und Mllchertrag 193 
- und Tuberkulose 193 
- und Vitamine 102 
Weidegras 107 
Weidekoppeln, Belag 193 
Weidekrankheiten 195 
Weidemelkanlagen 388 
Weiden, Ausnutzung durch Flachen-

aufteilung 136 
- Belag 136 
- Fiitterung nach Leistung auf 136 
- Trankgelegenheit 194 
Weiderot 195 
WeiLle kurzhaarige horniose Ziege 33 
- Ruhr del' Kalber 161 
- Schweizer Ziege 33 
WeiLlklee 109 
Weizen als Futter Il2 
Weizenkleie lI3, 120, 122, 282 
Wertigkeit del' Futtermittel 99 
Wick en lI2 
Wiederbelegen nach Abkalben 204 
Wiesenfutter 108 
Wiesenpflanzen, ungiinstige 200 
Wiesenquellen 433 
Wilstermarschrind 25 
WINKLERsche Anhangevorrichtung 176 
Winterfiitterung 107, 130 
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Wipptaler Rind 28 
WirkungSwert der Nahrstoffe 99 
Wirtschaftlichkeit der Fiitterung 124 
Wirtschaftstyp des Rindes 66 
WOLPERTScher Sauger 149 
W orthington-Duplex-Dampfpumpen 419 
Wruken 111 
Wundklee 109 
VVurzelfriichte 110 

Xanthin 94 
Xeroton 453 

Yohimbin 205, 283 

Zackelschaf 42, 138 
Zahmelkigkeit 317, 338 
Zaraibi 39 
Zebu 1 
Zecken 195 
Zelldekapitation 253 
Zellkern 255 
Zellulose 95 
Zementbetonboden im Stalle 145, 172 
Zementschlackenbeton 146 
Zentrifugalkraft und Milchreinigung 373 
Zickel, Aufzucht der 71 
Ziegen, Bedarf an Futtertrockenmasse 

129 
- GrUnfuttermenge 129 
- Mamma der 217, 225, 231 
- Nahrstoffbedarf 125 
- Winterfutter 134 
- und Sonne 138 
Ziegenrassen 31-40 

Agyptische Ziege 39 
Afrikanische Zwergziege 39 
Anglo-Nubian-Ziege 40 
Appenzeller Ziege 32 
Bearner Ziege 38 
Brienzer Mutten 35 
Bundner Ziege 36 
Erzgebirgische Ziege 36 
Frankenziege 36 
Freiburger Ziege 35 
Gems- und rehfarbige ZiegenschHige 35 
Granadaziege 38 
Guggisberger Ziege 36 
Harzziege 36-
Hertegeit 37 
Hirschziege 37 
Langensalzaer Ziege 34 
~alaga-Ziege 38 
Maltaziege 38 
Mamberziege 39 
M<;mt d'Or-Ziege 37 
Murcia-Ziege 38 
Niederlandische Edelziege 34 
Handbuch der Milchwirtschaft 1/2 

Ziegenrassen 
Nubische Ziege 39 
Pinzgauer rehfarbige Ziege 37 
RMnziege 37 
Roussilon-Ziege 38 
Saanenziege 32 
St. Galler Oberlander-Ziege 36 
Savoyener Ziege 37 
Schwarzwaldziege 37 
Seelander Landziege 34 
Stiefelgeill 36 
Tennenbronner Ziege 37 
Tiroler rehfarbige Ziege 37 
Toggenburger Ziege 34 
Walliser Schwarzhalsziege 36 
WeiBe kurzhaarige hornlose Ziege 33 
- Schweizer Ziege 33 
Zaraibi 39 
Zwergziege, afrikanische 39 

Ziegenrassen in Afrika 39 
- in Asien 39 
- auf dem Balkan 37-39 
- in Belgien 34, 37 
- in Danemark 34 
- in Deutschland 33-37 
- in England 34, 39 
- in Frankreich 37, 38 
- in Holland 34 
- in Italien 38, 39 
- in Osterreich 34--37 
- in der Schweiz 31-35 
- in Spanien 38 
- in der Tschechoslowakei 36, 37 
- in Ungarn 37 
Zillertaler Rind 10 
Zip£eln 332 
Zisterne 210, 215, 228, 337 
Zitzen 63, 210, 224, 228, 243, 285 
- abortive 224, 285 
- und Krankheiten 339 
Zitzenkanal 339 
- Verkleben des 343 
- una Bakterien 360 
Zitzenstenose 287 
Zitzenschwellkorper 242, 276 
Zleinde 173 
Zomborer Schaf 43 
Zoogloen 306 
Zuchtbenutzung, Alter bei der erst en 66, 

204 
- zu friihe 65, 67 
Zuchtbuch 75, 82, 84, 86 
Zuchtrichtung 58 
Zuchtstiere, Alter 66, 205 
- Futter 134 
- Leistungsfahigkeit 68, 205 
Zuchttiere, Forderungen an gute 62, 63 
Zuchtwahl 1, 58 

31 
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Zuchtwert eines Tieres 49 
Zuchtzentrum 80 
Ziichtervereinigungen 73 
Ziichtung, allgemeine Richtlinien 46 
- Auswahl der Schlage 58 
- - der Zuchttiere 59 
Zuckergewinnung, Abfalle 116 
Zuckerriibe 107, 109, 111 
Zuckmiicken 197, 435 
Zuhanteln 343 
Zuluftkani1le, Anordnung 150 

Zuriickhalten der Milch 353 
Zusammenwirken melUerer Erbanlagen 

57 
Zweiphasentheorie von NUESCH 280 
Zweiraummelkbecher 378, 382 
Zwergziege, afrikanische 39 
Zwicken 70 
Zygote 46 
Zysten 269 
Zystenbildung im Eierstock 205, 269 
Zystenmamma 290 
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Seite 48 Zelle 2 von unten richtig zuchtensch statt zuchtereich 
71 95, 98-100, 105 u. folg. Kohlehydrate Kohlenhydrate 
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