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SUMMARY

by Peter Zbinden

The aim of this work was

• to investigate carcass quality of primiparous sows, non pregnant gilts and

fattening pigs,

• to calculate economic results of a production system with only primiparous sows

and

• to calculate genetic improvement of a herd with only primiparous sows

Gilts have finished their first cycle of reproduction before reaching the adult weight

Carcass value of primiparous sows should be closer to fattening pigs than to old

sows An experiment to investigate the combined production of piglets and pork was

carried out between 1991 and 1994 on the experimental farm 'Chamau' of the Swiss

Federal Institute of Technology, Zurich, with Swiss Large White Pigs The gradual

slaughtering allowed to compare 40 fattening pigs, 36 non pregnant gilts and 122

primiparous sows The results of fattening, reproduction and slaughter performance

were used to calculate economic results and expected genetic improvement in a

system with only primiparous sows

Carcasses of primiparous sows were fatter than carcasses of fattening pigs but

leaner than carcasses of gilts (54 9 %, 57 0 % and 53 5 % premium cuts

respectively) Meat of primiparous sows was darker, had a higher ultimate pH and a

higher waterholding capacity than meat of fattening pigs No difference was found in

the content of intramuscular fat between primiparous sows, gilts and fattening pigs

Dry matter in adipose tissues of fattening pigs was between 82 % and 86 % Dry

matter of adipose tissues of gilts was 2 to 6 points of percents higher than of

fattening pigs Dry matter of backfat of primiparous sows was 3 points of percents

higher than of fattening pigs and gilts, but dry matter of ham and shoulder fat of

primiparous sows was equal to fattening pigs The influence of nutrition on backfat

fatty acid composition should be higher than the differences between fattening pigs,
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gilts and primiparous sows found in the experiment. A positive correlation was found

between 'litter weight at weaning' and 'premium cuts' (r = 0.48) but a negative

correlation was found between 'litter weight at weaning' and 'content of dry matter in

back fat' (r = -0.47).

Calculation of gross margin gave different results depending on herd types while

calculation of profit was not depending on herd types. Net gain per sow and year in a

herd with only primiparous sows was sFr. 700.- lower than in a conventional herd. In

order to get the same net gain in both systems, slaughter price of primiparous sows

should be similar to fattening pigs. Reduction of mating age improves the economic

result of the system with primiparous sows.

The system with primiparous sows had a lower selection response per year than an

optimal conventional system but a higher selection response than a suboptimal

conventional system where pigs were selected among progeny of third or higher

parity sows. The system with primiparous sows had a selection response per year of

95 % of the optimal conventional system for fattening performance, 91 % for

slaughter performance and 84 % for reproduction performance.

It was concluded that

• primiparous sows which weaned eight or nine piglets had a good meat quality,

• the system with only primiparous sows could become an economical alternative to

the conventional system if the slaughter price of primiparous sows would be

similar to fattening pigs and

• a system with only primiparous sows realizes a lower selection reponse than an

optimal conventional system.



RESUME

de Peter Zbinden

Ce travail etait realise dans le but

• d' examiner la qualite de la carcasse des truies primipares, des jeunes truies non

portantes et des pores d'engraissement,

• d'estimer le rendement economique d'un systeme de truies primipares et

• d'estimer I'amelioration genetique d'un systeme de truies primipares.

Les truies terminent leur premier cycle de reproduction avant d'atteindre leur poids

adulte. La valeur charcutiere des truies primipares devrait etre plus proche de celle

des pores d'engraissement que de celle des vieilles truies. Entre 1991 et 1994, un

essai a ete realise a la station de recherche Chamau, EPF Zurich dans le but

d'evaluer la possibility de combiner la production de porcelets et de viande. Un

systeme de production avec des truies primipares a ete pratique avec la race du

pore ameliore. Les abattages, repartis sur une periode prolongee, ont permis de

comparer 122 truies primipares avec 40 pores d'engraissement et 36 jeunes truies

non portantes. Les resultats de la performance d'engraissement, de reproduction et

d'abattage etaient utilises pour calculer le rendement economique et pour calculer

I'amelioration genetique d'un systeme de truies primipares.

Les carcasses des truies primipares sont plus grasses que celles des pores

d'engraissement et plus charnues que celles des jeunes truies (parts de morceaux

nobles: 54.9 %, 57.0 % et 53.5 % respectivement). La viande des truies primipares

est plus foncee, elle presente un pH final plus eleve et dispose d'un meilleur pouvoir

de retention d'eau que celle des pores d'engraissement. Aucune difference

significative n'a ete mise en evidence pour la teneur en matiere grasse

intramusculaire entre les pores d'engraissement, les jeunes truies et les truies

primipares.
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Chez les pores d'engraissement, les tissus adipeux contiennent de 82 % a 86 % de

matiere seche. Chez les jeunes truies, la teneur en matiere seche des tissus adipeux

est plus elevee (2 a 6 points de pourcentage) que chez les pore d'engraissement.

Chez les truies primipares, la teneur en matiere seche du lard dorsal est plus elevee

(3 points de pourcentage) que chez les pore d'engraissement tandis que les teneurs

en matiere seche du lard du jambon et de I'epaule sont similaires a celles des pores

d'engraissement et des jeunes truies. L'influence de I'alimentation sur la composition

des acides gras du lard dorsal semble etre plus importante que les differences pour

ce meme parametre entre les pores d'engraissement, les jeunes truies et les truies

primipares. Une correlation positive a ete mise en evidence entre le 'poids de la

portee au sevrage' et la 'part de morceaux nobles des truies primipares' (r = 0.48)

tandis que la correlation entre le 'poids de la portee au sevrage' et la 'teneur en

matiere seche du lard dorsal est negative (r = -0.47).

Le calcul de la marge brute donne differents resultats selon le type d'exploitation.

Independant du type d'exploitation, le rendement net du systeme avec des truies

primipares est inferieur de Fr. 700.- (par truie et par annee) au systeme

conventionnel. Pour que les deux systeme atteignent le meme rendement net, les

truies primipares doivent etre vendues pour le prix des pore d'engraissement. La

reduction de Cage a la premiere saillie influence positivement le systeme avec des

truies primipares.

Le systeme avec des truies primipares apporte une reponse a la selection par annee

inferieure au systeme conventionnel optimal mais superieure au systeme

conventionnel qui n'est pas optimal. Pour la performance d'engraissement, le

systeme avec des truies primipares donne 95 % de la reponse annuelle a la

selection du systeme conventionnel optimal - pour la performance d'abattage

91 % et pour la performance de reproduction 84 %.
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En conclusion,

• les truies primipares produisent une carcasse de bonne qualite quand elles ont

sevre huit a neuf porcelets,

• au point vue rendement economique, le systeme avec des truies primipares n'est

une alternative au systeme conventionnel que si on recoit le prix des pores

d'engraissement pour les truies primipares et

• le systeme avec des truies primipares apporte une reponse a la selection

inferieure au systeme conventionnel optimal.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Arbeit hatte zum Ziel

• die Schlachtkorperqualitat von Erstlingssauen im Vergleich zu Jungsauen und

Mastschweinen zu erfassen,

• die Wirtschaftlichkeit eines Erstlingssauensystems sowie

• die zuchterische Bedeutung eines Erstlingssauensystem zu beurteilen.

Auf dem ETH-Versuchsgut Chamau wurde in den Jahren 1991-1994 mit Schweinen

der Rasse Schweizer Edelschwein ein Erstlingssauensystem betrieben. Nach dem

Prinzip der Stufenschlachtung wurden Versuchstiere entweder als Mastschweine,

als nichttrachtige Jungsauen oder als abgesaugte Erstlingssauen geschlachtet. Ober

sechs Serien konnten insgesamt 40 Mastschweine, 36 Jungsauen und 122 Erst¬

lingssauen in die Versuche miteinbezogen werden. Die Resultate der Mast-, Repro¬

duktions- und Schlachtleistung dienten als Grundlage der Wirtschaftlichkeits-

berechnungen sowie der Berechnungen des zu erwartenden Selektionserfolges.

Die Mastschweine wiesen den grossten (57.0%) und die Jungsauen den geringsten

Anteil an wertvollen Fleischstucken (53.5%) auf, wahrend die Erstlingssauen eine

Mittelstellung einnahmen (54.9%). Die Erstlingssauen wiesen einen um 0.16 Einhei-

ten hoheren End-pH-Wert im Hals und eine dunkleres Fleisch mit einem starkeren

Safthaltevermogen auf als die Mastschweine und Jungsauen. Im Gehalt an intra-

muskularem Fett wurden zwischen den drei Tierkategorien keine signifikanten

Unterschiede festgestellt.

Die Auflagefettgewebe der Mastschweine enthielten 82 % bis 86 % Trockenmasse,

wahrend diejenigen der Jungsauen um 2 bis 6 Prozentpunkte hdheren Gehalte an

Trockenmasse aufwiesen. Der Ruckenspeck der Erstlingssauen nahm mit einem um

3 Prozentpunkte hoheren Gehalt an Trockenmasse als derjenige der Mastschweine

eine Mittelstellung ein. Die Gehalte an Trockenmasse der Schinken- und
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Schulterauflagen der Erstlingssauen entsprachen denjenigen der Mastschweine Die

Unterschiede zwischen den Tierkategonen im Fettsauremuster der Ruckenspeck-

Aussenschicht waren im Vergleich zum Einfluss der Futterung unbedeutend Die

Merkmale 'Wurfgewicht beim Absetzen' und 'Anteil an wertvollen Fleischstucken'

korreherten positiv (r = 0 48), wahrend die Merkmale 'Wurfgewicht beim Absetzen'

und 'Gehalt an Trockenmasse im Ruckenspeck' negativ korreherten (r = -0 47)

Die Wirtschafthchkeitsberechnungen ergaben auf Stufe Bruttomarge je nach

Betnebstyp unterschiedhche Resultate, wahrend auf Stufe Gewinn fur alle

Betnebstypen rund dieselben Resultate berechnet wurden Auf Stufe Gewinn fuhrte

das Erstlingssauensystem zu einem um Fr 700 - je Muttersau und Jahr ungunsti-

geren Resultat als das konventionelle System Damit beide Systeme dasselbe wirt¬

schaftliche Ergebnis erzielen wurden, muss fur Erstlingssauen rund derselbe Preis

wie fur Mastschweine gelost werden Eine Reduktion des Erstbelegealters beein-

flusste die Konkurrenzsituation der beiden Systeme zugunsten des Ersthngssauen-

systems

Die zuchterischen Berechnungen ergaben fur das Erstlingssauensystem einen ge-

nngeren jahrlichen erwarteten Selektionserfolg als fur em optimales konventionelles

System, hingegen einen hoheren jahrlichen Selektionserfolg als mit einem subopti-

malen konventionellen System Das Erstlingssauensystem erreichte bei Merkmalen

der Mast-, Schlacht- und Reproduktionsleistung einen jarlichen Selektionserfolg von

95 %, 91 % beziehungsweise 84 % des jahrlichen Selektionserfolges des konventio¬

nellen Systems mit Selektion aus alien Nachkommen

Es wurde gefolgert, dass

• Erstlingssauen, welche acht bis neun Ferkel gesaugt haben, Schlachtkorper guter

Qualitat hefern,

• Erstlingssauen zum Preis von Mastschweinen vermarktet werden mussten, damit

das reine Erstlingssauensystem aus wirtschafthcher Sicht eine Alternative zum

konventionellen System darstellt und

• das Erstlingssauensystem gegenuber optimalen konventionellen Systemen keine

zuchterischen Vorteile aufweist



1. EINLEITUNG

In der Schweinehaltung werden die Tiere entweder zur Mast Oder zur Zucht ver-

wendet Die Mastschweine erreichen die Schlachtreife im Alter von ungefahr sechs

Monaten, wobei sie biologisch betrachtet im Jugendstadium sind In der Zucht

werden die Jungsauen im Alter von sieben bis acht Monaten belegt und haben ihren

ersten Reproduktionszyklus abgeschlossen bevor sie ausgewachsen sind Werden

die abgesaugten Erstlingssauen geschlachtet, sollte ihr Schlachtkfirperwert eher

dem von Mastschweinen als dem von Altsauen entsprechen Je nach Schlacht-

korperquahtat und erzielbarem Schlachterlos kOnnte es wirtschafthch sein, mit

Erstlingssauen gleichzeitig Ferkel und Fleisch zu produzieren (Fowter, 1986, Hovell

etal,1977)

In einem praxisonentierten Versuch wurde ein Erstlingssauensystem betneben und

auf die Durchfuhrbarkeit erprobt Anhand der Resultate der Mast-, Reproduktions-

und Schlachtleistung wurde beurteilt, ob die abgesaugte Ersthngssau em marktge-

rechtes und kostendeckendes Schlachtschwein ist Einerseits wurden die Schlacht-

korper der Erstlingssauen auf ihre Fleisch- und Fettquahtat untersucht Andererseits

wurde das Erstlingssauensystem wirtschafthch und zuchtensch mit einem konven¬

tionellen System verglichen

Die Arbeit hatte zum Ziel

• die Schlachtkorperquahtat von Erstlingssauen im Vergleich zu Jungsauen und

Mastschweinen zu erfassen sowie

• die Wirtschafthchkeit eines Ersthngssauensystems und

• die zuchtensche Bedeutung eines Ersthngssauensystems zu beurteilen



12 Einleitung

Im folgenden wurden die Begriffe 'Mastschweine', 'Jungsauen' und 'Erstlingssauen'

in Aniehnung an Friend et al. (1979) verwendet. Bis zum Lebendgewicht von 110 kg,

solange die Tiere als Mastschweine geschlachtet werden kOnnen, wird von Mast¬

schweinen gesprochen. Die Mastschweine werden zu Jungsauen, wenn ihr Lebend¬

gewicht 110 kg uberschreitet. Die Jungsauen werden durch das erstmalige Abfer-

keln zu Erstlingssauen.



2. SCHLACHTKORPERQUALITAT von

ERSTLINGSSAUEN

2.1. EINLEITUNG

Sauen haben ihren ersten Reproduktionszyklus abgeschlossen bevor sie ausge¬

wachsen sind. Werden Erstlingssauen geschlachtet, soilten ihre SchlachtkOrper eine

Qualitat aufweisen, die eher derjenigen von Mastschweinen als von Altsauen ent-

spricht. Bei einer SchlachtkOrperqualitat ahnlich derjenigen von Mastschweinen

konnten Erstlingssauen gleichzeitig zur Ferkel- und Fleischproduktion genutzt

werden (Fowler, 1986; Hovell et al., 1977). Gemass Brooks (1982) lieferten Erst¬

lingssauen, welche bei Eintritt der Geschlechtsreife im Alter von ungefahr sechs

Monaten belegt worden sind, rund 90 kg schwere SchlachtkOrper, wobei Mangel in

der Fleisch- und Fettquahtat aufgetreten sind. Nach Fowler (1986) kdnnen von Erst¬

lingssauen, die im Alter von sieben bis acht Monaten belegt und nicht zuruckhaltend

gefuttert worden sind, Schlachtkflrper guter Qualitat erwartet werden.

In einem eigenen Versuch wurde das Erstlingssauensystem praktisch betrieben. Die

Entwicklung der lebenden Sauen wahrend der Trachtigkeit und der Saugezeit wurde

erfasst. Das Prinzip der Stufenschlachtung nach Alterskategorien eriaubte, Tiere der

Kategorien 'Mastschweine', 'Jungsauen' und 'Erstlingssauen' miteinander zu

vergleichen. Anhand von Parametem der Fleischigkeit sowie der Fleisch- und

Fettquahtat wurden die SchlachtkOrper der Erstlingssauen beurteilt.

Der Versuch hatte zum Ziel

• die Schlachtkdrperqualitat von Mastschweinen, Jungsauen und Erstlingssauen zu

erfassen und miteinander zu vergleichen sowie

• bei den Erstlingssauen den Einfluss der Reproduktionsleistung auf die Schlacht¬

kdrperqualitat zu beurteilen.
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2.2. MATERIAL UND METHODEN

2.2.1. Versuchsplan und Herdenmanagement

Der vorhegende Versuch wurde auf dem ETH-Versuchsgut Chamau durchgefuhrt

Der Versuch begann mit dem Zukauf der Tiere im Herbst 1991 und wurde im Herbst

1994 mit der Schlachtung der letzten Versuchstiere abgeschlossen Aus sieben

Hochzuchtbetneben wurden 47 trachtige Jungsauen und drei Jungeber der Rasse

'Schweizer Edelschwein' zugekauft Zur optimalen Auslastung der Abferkelstalle

wurden die Jungsauen in zwei Gruppen zugekauft, wobei das Abferkein zeitlich um

105 Tage verschoben war Dieselbe Staffelung ergab sich wahrend des ganzen

Versuchs Die Ferkel der zugekauften Sauen bildeten die erste Generation von Ver-

suchstieren Der Versuch wurde uber drei Generationen durchgefuhrt, was mit der

zeithchen Staffelung der zwei Gruppen insgesamt sechs Serien ergab (Tab 2 1)

Tab. 2.1. Anzahl Versuchstiere sowie Anzahl wahrend des Versuchs ausge-

schiedene Tiere

Sene 1 Sene 2 Sene 3 Sene 4 Sene 5 Sene 6 Total

Versuchstiere bei Mastbeginn 40 40 40 40 40 40 240

Versuchstiere geschlachtet als

- Mastschweine 7 10 7 5 6 5 40

- Jungsauen 4 5 6 8 10 3 36

- Erstlingssauen 20 12 21 20 19 30 122

Im Versuch ausgeschiedene Tiere

im Gewichtsbereich von 25 kg -103 kg 2 6 3 5 1 17

nach dem Mastende und vor dem Ab-

ferkeltermin

3 4 2 1 10

nicht abgeferkelt 1 1 1 1 4

weniger als 5 Ferkel, Ferkel umverteilt 2 2 4 1 9

wahrend der Saugezert aus gesund-
hertlichen Gninden ausgeschieden

1 1 2

Bei einem Lebendgewicht von 16 kg - 20 kg wurden weibhche Ferkel zur Aufzucht

ausgewahlt, mOghchst immer zwei Tiere aus demselben Wurf Die ausgewahlten

Tiere mussten eine gute Gesaugeanlage und em durchschnitthches Wachstum auf-

weisen
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Pro Sene wurden 40 weibhche Ferkel aufgezogen, wovon acht Tiere als Mast¬

schweine, sechs nichttrachtige Tiere als Jungsauen und 24 Tiere als Erstlingssauen

geschlachtet werden soilten Uber die sechs Senen konnten msgesamt 40 Mast¬

schweine, 36 Jungsauen und 122 Erstlingssauen in die Auswertungen miteinbezo-

gen werden (Tab 2 1) Bei Mastende wurde das Fundament der Schweine beurteilt

Tiere mit mangelhaftem Fundament wurden zur Schlachtung als Mastschweine

bestimmt Die Trachtigkeitsdiagnose vier Wochen nach dem Belegen entschied,

welche Tiere als Jungsauen geschlachtet wurden Die trachtigen Tiere ferkelten ab,

saugten ihren Wurf vier Wochen lang und wurden zwei Wochen nach dem Absetzen

als Erstlingssauen geschlachtet

Zwei Wochen vor Begmn der Deckpenode bis zum Ende der Deckpenode besetzten

drei Alteber die frei gewordenen Buchten des Jungsauenstalles, um die Brunst der

Jungsauen zu stimulieren Zusatzhch wurde taghch mindestens ein Korperkontakt

zwischen Jungsauen und Ebem ermoghcht Auf eine Injektion hormoneller Brunst-

stimulanzien wurde verzichtet Die Jungsauen wurden im Alter von durchschmttlich

218 Tagen belegt Bei der Belegung der Jungsauen dienten Strohballen als Hilfsmit-

tel, damit audi altere, fur Jungsauen zu schwere Eber eingesetzt werden konnten

Wann immer mOghch fand eine Doppelbelegung statt Alle Sauen wurden mit den zu

Begmn zugekauften oder selbst remontierten Ebem belegt Die Deckpenode und

demzufolge die Abferkelpenode einer Sene dauerte drei Wochen Um Inzucht-

depressionen zu verhindern, wurden Paarungen, die bei den Nachkommen einen

Inzuchtgrad grosser als 3 % ergeben wurden, ausgeschlossen Ein durchschnitt-

licher Bestand von acht Ebern war erforderhch, um pro Tag mehrere Sauen belegen

zu kOnnen

Das Abferkein wurde uberwacht Emige Erstlingssauen zeigten gegenuber ihren

Ferkein em agressives Verhalten Den agressiven Sauen wurden Beruhigungsmittel

verabreicht und fur emige Stunden em Mundgurt angeschnallt Die Sauen mit

weniger als funf lebend geborenen Ferkel schieden als Versuchstiere aus und deren

Ferkel wurden auf andere Wurfe umverteilt Insgesamt neun Sauen brachten

weniger als funf Ferkel lebend zur Welt (Tab 2 1) Die Ferkel wurden nach der

Geburt individueli gekennzeichnet
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2.2.2. Tierhaltung und -gesundheit

Wahrend der Aufzucht bis zur dreizehnten Trachtigkeitswoche wurden die Tiere zu

zweit in 3.2 m2 grosse Zweiflachenbuchten gehalten. Danach kamen die Sauen ein-

zeln in 3.2 m2 grosse Abferkelbuchten, wobei 0.8 m2 fur das Ferkelnest benOtigt

wurde. In der Abferkelbucht konnten sich die Sauen frei bewegen. Nach dem Abset¬

zen wurden die Sauen einzeln in Aufzuchtbuchten umgestallt, wahrend die Ferkel

bis zu Mastbeginn in den Abferkelbuchten verblieben. Alle Buchten wiesen feste

Boden auf.

Die Klimaanlage gewahrleistete im Aufzuchtstall Raumtemperaturen von 19°C-

23"C und im Abferkelstall 22"C-230C bei einer relativen Lufffeuchtigkeit von

60 % - 80 %. Mit einer Warmelampe wurde das Ferkelnest bei der Geburt bis

32
° C geheizt, anschliessend wurde die Temperatur den Bedurfnissen der Ferkel

angepasst.

Bei Serienwechseln wurden die Stalle gereinigt und desinfisziert (TEGO® 51, Th.

Goldschmidt AG, Essen, Deutschland). Zwei Wochen vor dem Abferkein wurden die

Jungsauen gegen Ekto- und Endoparasiten behandelt (ivomec® Injektionslosung,

Merck & Co., Inc., Rahway, USA). Weil in der ersten Generation mehrere Falle von

Parvovirose auftraten, wurden die Jungsauen der folgenden Generationen gegen

Parvovirose immunisiert (parvovax®, Rhone merieux, Lyon, Frankreich).

Den Ferkein wurde am ersten Lebenstag ein landesubliches Eisenpraparat verab-

reicht und die Spitzen der Eckzahne abgeschnitten. Die mannlichen Ferkel wurden

in der dritten Lebenswoche kastriert. In der funften Serie verursachten auftretende

Coli - Enterotoxamien Ausfalle bei ca. 25 kg Lebendgewicht. Die Lucken konnten mit

Reservetieren geschlossen werden. Hingegen musste sowohl mit medizinischen

Massnahmen als auch durch Einschrankung der Futtermengen reagiert werden. Als

Folge wurden die Tiere der letzten Serie im Bereich von 25 kg bis 103 kg Lebend¬

gewicht weniger intensiv gefuttert als geplant.

Der Versuchsstall wies, bedingt durch die vielen Besucher, keinen offiziellen Status

einer Schweinegesundheitsorganisation auf. Bei den Schlachtungen wurden von
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den insgesamt 198 Versuchstieren 3 Lungen konfisziert, was auf geringe Probleme

mit Atemwegserkrankungen hinweist.

2.2.3. Fattening

Die Futterung erfolgte zweimal taglich. Weil die Futterrationen abgewogen werden

mussten, wurde ausschliesslich pelletiertes Alleinfutter eingesetzt. Bis zu einem

Lebendgewicht von 65 kg wurde Jagerfutter verabreicht (Tab. 2.2 und Tab. 2.3), da-

nach bis in die dreizehnte Trachtigkeitswoche Ausmastfutter, anschliessend Mutter¬

sauenfutter und nach dem Absetzen bis zum Schlachten wiederum Ausmastfutter.

Von jeder Futterlieferung wurde eine Probe entnommen und von der Eidgenossi-

schen Forschungsanstalt fiir Nutztiere in Posieux analysiert. Die Resultate (Tab. 2.2)

entsprachen den zuvor aus der Rezeptur berechneten Werten, ausgenommen der

hohe Gehalt an Rohprotein beim Jager- und Muttersauenfutter sowie der durchwegs

hohe Gehalt an Polyensauren. in den drei Futtermischungen wurden durchschnitt-

lich 1 g Polyensauren pro MJ Verdauliche Energie Schwein (VES) analysiert, wobei

beim Ausmast- und Muttersauenfutter grosse Schwankungen zwischen den einzel-

nen Lieferungen auftraten (Standardabweichung: 0.22 g / MJ VES). Mit der Analyse

der Polyensauren in den Futtermischungen wurde begonnen, nachdem die ersten

Schlachtungen einen hohen Gehalt an Polyensauren im Ruckenspeck ergaben.

Gemass ursprunglichem Versuchsplan war vorgesehen, Aufzuchttiere von 25 kg bis

65 kg Lebendgewicht ad libitum zu futtern und anschliessend bis zur dreizehnten

Trachtigkeitswoche Tagesrationen von 2.5 kg Futter je Tier zu verabreichen. Die

zwei ersten Serien wurden nach dem ursprunglichen Rationenplan gefuttert. Weil

haufig Beinschwachen auftraten, wurde beschlossen, die FQtterungsintensitat zu

reduzieren und die Serien drei bis sechs nach dem Rationenplan der Tab. 2.3 zu

futtern.
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Tab. 2.2. Zusammensetzung und NShrstoffgehalt der eingesetzten Alleinfutter

Angaben In g je kg Fnschsubstanz Jager- Ausmast¬ Muttersauen¬

futter futter futter

Futterrezepturen:

Gerste (mehr als 67 kg pro Hektolrter) 400 440 475

Hafer 140

Weizen 208 300 125

Weizenkleie 50 50

Sajaextraktionsschrot 43 % 160 100 100

Trockengras 50

Kartoffelflocken 50

Kartoffelprotein 60 50

Schweinefett 8 30 30

Knochenfett 10

Flschmehl 45

Trockenhefe 25

Mineralsalze, Vitamine, Zusatzstoffe 42 '> 30 30

Aus der Rezeptur berechneter NShrstoffgehalt:

Rohprotein 195 172 172

Rohfaser 36 34 56

VES 2)
(MJ / kg Fnschsubstanz) 136 137 12 5

Polyensauren (g / MJ VES 2)) 0 87 0 89 0 92

Nahrstoffanalysen (Mittelwert und Standardabweichung):

Anzahl Lieferungen (= Anzahl Analysen) 11 16 16

Trockenmasse 889 ±13 3 886 ± 9 5 892 ± 5 9

Rohasche 58 ±6 5 51 ±2 7 68 ±3 8

Rohprotein 201 ± 5 6 178±48 195 ±13 3

Rohfaser 37 ±2 6 36 ±3 9 55 ±2 8

Rohfett 49 ±6 9 46 ±1 5 29 ±4 8

VES 2)
(MJ / kg Fnschsubstanz) 13 7 ±0 28 13 7 ±0 22 126±019

Anzahl Analysen3) 5 8 10

Linolsaure (C18 2) 11 72 ±0 65 12 04 ± 2 63 10 61 ±2 42

Linolensaure (C 18 3) 1 34 ± 0 21 1 39 ±0 18 1 65 ± 0 31

Polyensauren (g / MJ VES 2)) 1 00 ± 0 06 1 02 ± 0 22 1 04 ± 0 22

1' inklusive 100 mg Furazolidon
2) VES = Verdauliche Energie Schwein
3>
Analysen des Fettsauremusters erst nach den ersten Schlachtungen
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Tab. 2.3. Rationenplan (J = Jagerfutter, A = Ausmastfutter, M = Muttersauenfutter)

Aufzucht und TrSchtigkeit Futtermengen ini kg Fnschsubstanz pro Tier und Tag

25 kg Lebendgewicht" 1.0 kg J

65 kg Lebendgewicht
" 2.2 kg J/A 2)

ab 75 kg Lebendgewicht 2.5 kg A

Mastende bis zur Deckpenode 2.2 kg A

Wahrend der Deckpenode 2.5 kg A

Ende Deckpenode bis 13. Trachtigkeitswoche 2.2 kg A

14. Trachtigkeitswoche 2.5 kg M

15.-16. Trachtigkeitswoche 2.8 kg M

SSugezeit Sauen mil!: weniger als 7 Ferkel 7 bis 11 Ferkel mehrals 11 Ferkel

1. Woche 3.0 kg M 3.5 kg M 3.5 kg M

2. Woche 3.5 kg M 4.0 kg M 4.5 kg M

3. Woche 4.0 kg M 5.0 kg M 5.5 kg M

4. Woche 3.5 kg M 3.5 kg M 3.5 kg M

Absetzen bis Schlachten 2.5 kg A

1> wOchentliche Anpassung der Futtermenge linear zur Gewichtsentwicklung (bei 25 kg Lebendge¬
wicht 1 kg Futter pro Tier und Tag, pro 1 kg Lebendgewichlszunahme wurde die Futtermenge um 30

g pro Tier und Tag gesteigert)

2)
Umstellung von Jager- auf Ausmastfutter

2.2.4. Datenerhebung an lebenden Tieren

Die Ferkel wurden bei Geburt und bis zum Absetzen wochentlich gewogen.

Wahrend der Aufzucht wurde das Lebendgewicht der Tiere vierzehntaglich erfasst.

Ab dem Lebendgewicht von 95 kg wurden die Sauen anlasslich der Ultraschall-

messungen gewogen. Die Ultraschallmessungen wurden bei ca. 95 kg Lebend¬

gewicht, zwei Tage nach dem Belegen, drei bis funf Wochen vor dem Abferkein, am

Tage nach dem Abferkein, beim Absetzen sowie zwei Tage vor dem Schlachten vor-

genommen. Dazu stand ein Ultraschall - Scanner zur Verfugung (Aloka SSD-630,

Aloka Co., Ltd., Tokyo, Japan), der sowohl Distanz- als auch Fiachenmessungen

eriaubte. Die Messungen erfolgten an der linken Kdrperseite auf der Hdhe der

letzten Rippe. Ab der wirbelseitigen Muskelhulle des langen Ruckenmuskels

(Musculus longissimus dorsi) wurde ein 10 cm breites und 12 cm tiefes Schnittbild
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angefertigt. Die Schnittbilder wurden auf Video aufgezeichnet und anschliessend

ausgemessen. Die Ruckenspeckdicke wurde inklusive dritte Fettschicht erfasst. Der

Wert fOr die Ruckenspeckdicke entsprach dem Durchschnitt dreier Steilen (Mitte des

Schnittbildes sowie je 3 cm links und rechts der Mitte). Der erfasste, 10 cm breite

Teil des langen Ruckenmuskels bildete die Muskelflache.

2.2.5. Schlachtung und Zerlegung

Die Tiere erhielten 24 Stunden vor der Schlachtung ihre letzte Futterration. Mit be-

triebseigenen Fahrzeugen wurden die Tiere in den 30 km entfernten Schlachthof der

Stadt Luzern gefuhrt. Wahrend des halbstOndigen Transports und der einstundigen

Wartezeit im Schlachthof wurden die Tiere in Gruppen gehalten. Die Betaubung der

Tiere erfolgte mittels elektrischem Strom (Hochvoltbetaubung).

Nach der Schlachtung wurde das Gewicht des warmen Schlachtkorpers sowie des

Teilstucks 'Kopf erhoben. Die SchlachtkOrper hingen anschliessend bis zur

Zerlegung rund 24 Stunden im Kuhlraum bei einer Temperatur von 2
' C und 90 %

relativer Luftfeuchtigkeit. Die Korperlange wurde vor der Zerlegung an der liegenden

Schlachthaifte als Strecke zwischen cranialem Ende der Schambeinfuge und inner-

stem Punkt der cranialen Gelenkpfanne des ersten Halswirbels gemessen. Die

Fachleute der Schweizerischen Mast- und Schlachtleistungsprufanstalt in Sempach

zerlegten die linke Schlachtkorperhaifte nach der Schnittfuhrung von Gerwig (1966)

in die Teilstucke Schmer, Hals, Bauch, Fusse, Schulterfett, Schulter, Schinkenfett,

Schinken, Ruckenspeck und Karree. Die Teilstucke Schulter, Schinken und Karree

bilden die wertvollen Fleischstucke.

2.2.6. Erhebung der Fleisch- und Fettqualitat

Die Erhebung der Merkmale zur Charakterisierung der Fleischqualitat erfolgte in

Aniehnung an die routinemassigen Erhebungen der Schweizerischen Mast- und

Schlachtleistungsprufanstalt in Sempach (Schworer, 1982). Der Sauregrad des

Fleisches wurde durch eine Doppelmessung des pH - Wertes erfasst. Im langen

Ruckenmuskel wurde auf der Hohe der zehnten Rippe der pH - Wert sowohl
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45 Minuten post mortem als auch 24 Stunden post mortem erfasst. Am cranialen

Ende des Karrees wurde der pH - Wert 24 Stunden post mortem gemessen. Als

Mass fur die Festigkeit des Muskels diente der 45 Minuten post mortem gemessene

Rigorwert. Die Doppelmessung erfolgte am Musculus semimembranaceus mit einem

Gegendruck - Apparat (Rigormeter). Die Skala reicht von 1 bis 15 mm, wobei hohe

Werte auf einen uberstiirzten Eintritt der Totenstarre hinweisen (Schworer, 1982).

Die Farbhelligkeit (in Unigalvo, EEL Unigalvo 200 Galvanometer, Diffusion Systems

Ltd., London) wurde 24 Stunden post mortem an der Querschnittflache des langen

Ruckenmuskels auf der Hohe der zehnten Rippe gemessen. Als Mass der Farbhel¬

ligkeit wird das reflektierte Licht im Verhaitnis des ausgestrahlten Lichts gemessen.

Niedrige Werte entsprachen dunklem, hohe Werte hellem Fleisch.

Fur weitere Untersuchungen wurden vom Karree auf der H6he der zehnten Rippe

ein Rippenstuck und ein Zwischenrippenstuck entnommen. Das Zwischenrippen-

stuck wurde im Labor der Schweizerischen Mast- und Schlachtleistungsprufanstalt in

Sempach mittels Kapillarvolumetermethode auf das Safthaltevermogen untersucht.

Der auf das frisch angeschnittene Fleisch gelegte Gipskdrper sog extrazelluiare

Flussigkeit auf. Nach zwei Minuten wurde der Flussigkeitsstand in der Steigsaule

registriert. Werte um 60 pi - 75 pi gelten fiir normales Fleisch. Werte uber 100 pi

deuten auf nasses Fleisch hin.

Das entnommene Rippenstuck wurde im Labor der Gruppe fur Ernahrungsbiologie

der ETH Zurich analysiert. Die von Sewer (1993) beschriebenen Methoden dienten

zur Bestimmung des Gehaltes an Trockenmasse, Rohasche, Stickstoff und intra-

muskularem Fett. Als intramuskuiares Fett wurde die Summe der Fraktionen von

Neutral- und Komplexlipiden gemessen. Vom intramuskuiaren Fett wurden je

Fraktion das Fettsauremuster und daraus der Doppelbindungsindex und das Oxida-

tionspotential bestimmt.

Wahrend der SchlachtkOrperzerlegung wurden je ein Langsstuck vom Ruckenspeck,

vom Schinken- und Schulterauflagefett sowie ein Querstiick vom Schmer herausge-

schnitten. Die Proben wurden im Labor der Gruppe fur Ernahrungsbiologie der ETH

Zurich auf den Gehalt an Trockenmasse untersucht. Der Ruckenspeck wurde in eine
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aussere und eine mnere Schicht unterteilt Von der ausseren Schicht des Rucken-

specks wurde das Fettsauremuster bestimmt und daraus der Doppelbindungsindex,

das Oxidationspotential sowie die Fettzahl berechnet (Sewer, 1993)

2.2.7. Statistlsche Auswertungen

Die Daten wurden nach dem hnearen Modell mit den fixen Faktoren Tierkategone k

(Mastschweine, Jungsauen, Erstlingssauen) und Serie s (y=p+k+s+ Rest)

ausgewertet (SAS, 1988) Mittels F-Test wurden die Merkmale auf signifikante Tier¬

kategone - Effekte gepruft Die LSQ - Mittelwerte der drei Tierkategonen k wurden

mittels t-Test auf signifikante Unterschiede gepruft Gesicherte Unterschiede

zwischen den LSQ - Mittelwerten traten nur bei signifikanten Tierkategone - Effekten

auf (F-Test), weshalb nur die Resultate des t-Tests aufgefuhrt werden Als Mass fur

die Streuung mnerhalb eines Merkmals wurde die Reststandardabweichung

(Quadratwurzel des 'Mean Square Errors') berechnet Die Korrelation zwischen zwei

Merkmalen wurde getrennt fur jede Tierkategone k aus den Residuen des Modells

'y = u. + s + Rest' berechnet und auf signifikante Unterschiede zu Null gepruft

Bei den Merkmalen mit signifikanten Tierkategone
* Serie' - Interaktionen wurden

Fussnoten angefugt, um auf die Interaktionen hinzuweisen Fur alle Merkmale

wurden die Resultate des Modells ohne Interaktionen aufgefuhrt, da zwischen den

Modellen mit und ohne Interaktionen (y = p + k + s + k*s + Rest und

y = p + k + s + Rest) nur kleine Unterschiede in den LSQ - Mittelwerten zu verzeich-

nen waren (Anhang 2)
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2.3. ERGEBNISSE UND DISKUSSION

2.3.1. Mastlelstung und Ultraschallmessungen bei Mastende

Ergebnisse

Bei den Merkmalen 'Lebenstageszunahme', 'Masttageszunahme',

'Ruckenspeckdicke95kg' und 'Ruckenmuskelfiache^' wurden zwischen den spdter

als Mastschweine, Jungsauen und Erstlingssauen eingeteilten Tiere keine signifi¬

kanten Unterschiede nachgewiesen (Tab. 2.4). Die erste Ultraschaltmessung sollte

bei Tieren mit einem Lebendgewicht von ca. 95 kg erfolgen. Die Mastschweine und

Erstlingssauen wogen durchschnittlich je 96.4 kg, wahrend die Jungsauen mit

durchschnittlich 94.5 kg Lebendgewicht signifikant leichter waren.

Tab. 2.4. Ultraschall- und Lebendgewichtsmessungen der drei Tierkategorien

(LSQ - Mittelwerte und Reststandardabweichung)

Mast¬

schweine

Jungsauen Erstlings¬
sauen

Reststandard¬

abweichung

Anzahl Tiere 40 36 122 198

Lebenstageszunahme, g
1>

Masttageszunahme, g
1>

598 -

841 -

597

829

- 596

833

- 35

60

Messungen bei 95 kg Lebendgewicht

Lebendgewicht, kg 96.4 b 94.5 a 96.4 b 3.20

Ruckenspeckdicke, mm 11.7 - 11.7 - 12.2 - 2.04

Ruckenmuskelfiache, cm2 34.0 - 33.8 - 33.8 - 2.50

Messungen 2 Tage vor dem Schlachten

Alter, Tage (Durchschnitt) 174 254 372

Lebendgewicht, kg 101.3 a 148.2 b 167.1 c 11.04

Ruckenspeckdicke, mm 11.7 a 17.5 b 17.0 b 3.88

Ruckenmuskelfiache, cm2 1> 33.9 a 37.4 b 33.0 a 3.17

Unterschiedliche Buchstaben in einer Linie bedeuten statistisch gesicherte Unterschiede (p<0.05)
"

signifikante Tierkategorie'Serie - Interaktionen vorhanden
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Diskussion

Eine Ausgeghchenheit zwischen den drei Tierkategonen ist von grosser Bedeutung,

da die Tiere erst im Verlauf des Versuchs in die entsprechende Kategorie eingeteilt

wurden (Kapitel 2 2 1) Die Ultraschallmessung bei ca 95 kg Lebendgewicht brachte

zwischen den drei Tierkategonen keine signifikanten Unterschiede in den Merk¬

malen 'Lebenstageszunahme', 'Masttageszunahme', 'Ruckenspeckdicke' und

'Ruckenmuskelfiache' hervor, was bezuglich Gewichtszuwachs und mittels Ultra¬

schall ermittelte Korperzusammensetzung auf eine zufailige Auswahl der Tiere

schhessen lasst Bei den Merkmalen 'Lebenstageszunahme' und 'Masttages¬

zunahme' wurden signifikante Tierkategone
* Sene - Interaktionen vorgefunden Der

Grund durfte in den Anderungen der Futterungsintensitaten im Verlauf des Ver-

suches hegen (Kapitel 2 2 2 und 2 2 3) Zudem waren die Kategonen der Mast¬

schweine und Jungsauen in emzelnen Serien schwach besetzt (Tab 2 1)

Zum Zeitpunkt der ersten Ultraschallmessungen waren die Jungsauen leichter als

die Mastschweine und Erstlingssauen Leichtere Tiere wiesen weniger haufig

Fundamentmangel auf als schwerere Tiere (Wallstra 1980), weshalb leichtere Tiere

nicht als Mastschweine geschlachtet wurden Die leichteren Tiere durften wahrend

der zeitlich vorgegebenen Belegpenode weniger haufig trachtig geworden sein

Nichttrachtige Tiere wurden als Jungsauen geschlachtet

2.3.2. Flelschigkelt und Fleischqualltat

Ergebnisse

Schlachtkorpergewicht und Schlachtausbeute

In den Merkmalen 'Schlachtkorpergewicht' und 'SchlachtkOrperiange' unterschieden

sich die drei Tierkategonen signifikant vonemander (Tab 2 5) Die kalten Schlacht¬

kOrper der Mastschweine wogen 78 2 kg und massen in der Lange 95 0 cm, diejeni¬

gen der Jungsauen 117 1 kg und 106 0 cm sowie diejenigen der Erstlingssauen

128 2 kg und 115 1 cm Die Erstlingssauen wiesen mit 76 6 % eine signifikant

genngere Ausbeute auf als die Mastschweine (81 8 %) und die Jungsauen (81 0 %)
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Fleischigkeit

Die SchlachtkOrper der Mastschweine wiesen mit 57 0 % den hochsten und die¬

jenigen der Jungsauen mit 53 5 % den kleinsten Anteil an wertvollen Fleischstucken

auf, wahrend die Erstlingssauen mit 54 9 % eine Mittelstellung einnahmen (Tab

2 5) Dieselben Unterschiede waren bei den Teilstucken 'Schinken' und 'Karree'

anzutreffen Im Unterschied zu den wertvollen Fleischstucken nahm das TeilstQck

'Schulter1 bei den Erstlingssauen einen grosseren Anted ein als bei den Mast¬

schweinen und Jungsauen In umgekehrtem Verhaitnis zu den wertvollen Fleisch¬

stucken waren die Anteile an Auflagefett Die Jungsauen wiesen den hochsten und

die Mastschweine den kleinsten Anteil an Auflagefett auf Das Teilstuck 'Bauch'

nahm bei den Erstlingssauen den kleinsten Anteil em

Fleischbeschaffenheit

Die pH - Messungen 45 Minuten post mortem ergaben keine signifikanten Unter¬

schiede zwischen den drei Tierkategonen (Tab 2 5) Demgegenuber ergaben die

pH-Messungen 24 Stunden post mortem hohere Werte fur die Erstlingssauen als fur

die Mastschweine und Jungssauen Die Unterschiede zwischen Erstlingssauen und

Mastschweinen betrugen im Kotelett auf der HOhe der 10 Rippe (pH2<io rd*.)) 0 04

Einheiten und im Hals (pH2(H.i»)) 0 16 Einheiten Weitere signifikanten Unterschiede

zwischen den Tierkategonen wurden in der Farbhelhgkeit und im Safthaltevermogen

nachgewiesen Das Fleisch der Erstlingssauen war dunkler als dasjenige der Mast¬

schweine und der Jungsauen und wies ein starkeres Safthaltevermogen auf als

dasjenige der Mastschweine Bei den SchlachtkOrpem der Erstlingssauen korreherte

der pH2(ioRipp.) - Wert mit der Farbhelhgkeit und mit dem Safthaltevermogen negativ,

was bedeutet, dass mit hOherem pH2(ioRipp.) - Wert das Fleisch dunkler war und ein

starkeres Safthaltevermogen vorlag (Tab 2 6) Zwischen dem End-pH-Wert und

dem Gehalt an Trockenmasse sowie dem Gehalt an Stickstoff wurden negative

Korrelationen gefunden (r pH2<io rvp.)
= - 0 27, r n pH2(io ripp.)

= - 0 20)
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Tab. 2.5. Flelschigkeit und FleischqualitSt der drei Tierkategorien (LSQ - Mit-

telwerte und Reststandardabweichung)

Mast¬

schweine

Jungsauen Erstlings¬
sauen

Reststandard¬

abweichung

Anzahl Tiere 40 36 122 198

Schlachtausbeute, %
1> 81 8 b 81 0 b 76 6 a 43

Schlachtkorpergewicht (kalt), kg 78 2 a 117 1 b 128 2 c 93

SchlachtkOrperiange, cm 95 0 a 1060 b 1151 c 31

Anteile in % des Schlachtkitrpergewichtes (kalt, Sempacher Schnitt):

Wertvolle FleischstOcke 57 0 c 53 5 a 54 9 b 23

Schulter 12 1 a 11 9 a 12 5 b 07

Schinken 197 b 179 a 18 0 a 1 1

Karree 25 2 c 23 6 a 24 4 b 12

Auflagefett2) 11 9 a 14 4 b 138 b 1 9

Bauch 183 b 193 c 175 a 09

Korrelationen zwischen dem Anteil wertvoller Fleischstucke und:

Ultraschall-RUckenspeckdicke -0 88 *** -0 62 *** -0 87

Uttraschall-Ruckenmuskelfiache +0 09 - +011 - -012

Merkmale der Fleischqualrtat

- Fleischbeschaffenheit:

PH1(10 Rippe) 611 - 6 15 - 6 17 - 0 19

PH2 (10 Rippe)
" 5 49 a 5 46 a 5 53 b 0 10

PH2 (Hals) 5 65 a 5 73 b 5 81 c 016

Farbhelhgkeit (Unigalvo) 30 07 b 29 40 b 27 54 a 3 86

Safthaltevermogen, u.l 60 93 b 53 49 ab 48 06 a 18 28

- Fleischzusammensetzung (in Anteil der Fnschsubstanz):

Trockenmasse % 1) 25 76 b 26 30 c 25 16 a 0 86

Stickstoff, %
1) 3 69 b 3 73 b 3 58 a 011

Intramuskulares Fett, % 1 76 - 163 - 1 80 - 0 57

Unterschiedliche Buchstaben in einer Lime bedeuten statistisch gesicherte Unterschiede (p<0 05)
***

= p<0 001,** = p<0 01,* = p<0 05,- = p2>0 05

11
signifikante Tierkategone

* Sene - Interaktionen vorhanden
21
Summe der TeilstUcke Ruckenspeck, Schinken- und Schulterauflagefett
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Tab. 2.6. Korrelationskoeffizienten zwischen Parametem der Schlachtleistung
von Erstlingssauen

n = 122 Erstlingssauen pHi pH2 pH2 Uni- SHV TM N ImF RSA

komgiert um Seneneffekle m|<j m\(i Hals galvo

PH1(10 Rippe mid)

PH2(10 Rippe mid) 018

pH2(Hals) 010 0.36

Farbhelligkeit (Unigalvo) -0.43 -0.47 -015

Safthaltevermogen (SHV) -0.41 -0.31 0 04 0.46

Gehalt an Trockenmasse im

KotelettfTM) -0 07 -0.27 -0 16 0.19 0.19

Gehalt an Stickstoff (N) -0 02 -0.20 0 01 -0 05 0.2S 0.60

Gehalt an intramuskularem Fett (ImF) -015 -015 -0 15 0.2S 0 04 0.62 -0 02

Gehalt an Trockenmasse in der Aus-

senschicht des RUckenspecks (RSA) -0 02 -0 12 -0 09 -012 017 0.48 0.40 0.2S

Anteil wertvolle FleischstUcke 0 04 014 0 01 0 03 -0.21 41.51 -0.50 -0.28 -0.70

Fette Korrelationskoeffizienten sind signifikant verschieden von Null (p < 0 05)
mid = musculus longissimus dorsi

Fleischzusammensetzung

Das Fleisch der Erstlingssauen wies den tiefsten, dasjenige der Jungsauen den

hOchsten Gehalt an Trockenmasse und Stickstoff auf (Tab 2 5) Bei den Erstlings¬

sauen lag zwischen dem Gehalt an Trockenmasse und Stickstoff eine Korrelation

von r TM N
= + 0 60 vor (Tab 2 6) Im Gehalt an intramuskularem Fett gab es keine

signifikanten Unterschiede zwischen den drei Tierkategorien Beim Fleisch der Erst¬

lingssauen korreherte der Gehalt an intramuskularem Fett signifikant positiv mit dem

Gehalt an Trockenmasse (r^ = 0 62) Zwischen dem Gehalt an intramuskularem

Fett und dem Gehalt an Stickstoff gab es keine signifikante Korrelation

Bei den Erstlingssauen gab es zwischen den Merkmalen der Fleischzusammen¬

setzung, der Fleischbeschaffenheit und der Zusammensetzung der Fettgewebe emi¬

ge Korrelationen, welche signifikant von Null verschieden waren Fleisch mit einem

hoheren Gehalt an intramuskularem Fett war heller (r ,mF unig^n
= + 0 25) Erstlings¬

sauen mit einem hdheren Anted an wertvollen Fleischstucken wiesen Fleisch mit
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tieferem Gehalt an Trockenmasse, Stickstoff und intramsukuiarem Fett (r Awf tm
=

- 0 51, r awf, n
= - 0 50, r Awf imF

= - 0 28) sowie Ruckenspeck mit tieferem Gehalt an

Trockenmasse auf (r AwF rsa
= - 0 70) als Erstlingssauen mit genngerem Anteil an

wertvollen Fleischstucken

Diskussion

Schlachtkorpergewicht

Bei der Klassierung der SchlachtkOrper war sowohl der Gewichtsunterschied zwi¬

schen Erstlingssauen und Mastschweinen von 49 kg als auch der Unterschied in der

Schlachtkorperiange von 20 cm von grosser Bedeutung Die SchlachtkOrperlange

der Erstlinggsauen bewirkte, dass die Erstlingssauen nicht mit den Mastschweinen

sondern mit den Altsauen geschlachtet wurden, nachdem die Schlachtkette fur

Altsauen eingerichtet worden war Die Schlachtkorper der Jungsauen waren 29 kg

schwerer und 11 cm langer als diejenigen der Mastschweine Die Erstlingssauen

wurden grOsstenteils mit den Altsauen geschlachtet und mit dem Preis von Altsauen

entgolten Bedingt durch die Organisation der Schlachtkette durften sowohl Erst¬

lingssauen als auch Jungsauen eher als Altsauen denn als Mastschweine eingeteilt

werden

Zwischen Brooks et al (1973, 1975, 1977) und dem vorliegenden Versuch bestan-

den unterschiedliche Ausgangslagen Brooks etal (1973,1975,1977) gingendavon

aus, Erstlingssauen fruh zu belegen und als schwere Mastschweine (bis 112 kg

Mastendgewicht) auf den Markt zu brmgen Der vorhegende Versuch hatte zum Ziel,

das Wachstum der Jungsauen nach Mastende zu nutzen, was zu schwereren

Schlachttieren fuhrte Die im vorliegenden Versuch produzierten SchlachtkOrper von

Ersthngsauen mussten daher in einer speziellen Kategorie vermarktet werden In der

Schweiz bestand ein Markt fur mittelschwere (120 kg - 150 kg Lebendgewicht) und

schwere (uber 150 kg Lebendgewicht) Schlachtschweine In die Kategorie der

mittelschweren und schweren Mastschweine wurden hauptsachhch Jungsauen ein¬

geteilt, die me abgeferkelt hatten In den letzten Jahren haben die Kategonen der

mittelschweren und schweren Schlachtschweine an Bedeutung verloren und sind bis



Schlachtkorperqualitat 29

auf spezielle Nischen vom Markt verschwunden (GSF, 1995, Schurtenberger, 1995)

Damit fehlt heute die MOglichkeit, abgehende Erstlingssauen als mittelschwere oder

schwere Mastschweine auf den Markt zu bnngen Em Produktionssystem mit Erst¬

lingssauen kann daher nicht auf bestehende Marktstrukturen zuruckgreifen, sondem

muss Marktnischen oder neue Markte erschhessen

Fleischigkeit

Die SchlachtkOrper der Erstlingssauen wiesen im Vergleich zu denjenigen der

Jungsauen einen hoheren Anted an wertvollen Fleischstucken und einen genngeren

Anted an Fettgeweben auf, was mit Resultaten von Brooks et al (1975) uberem-

stimmt Der hohe Anteil an wertvollen Fleischstucken der Erstlingssauen wird

dadurch erklart, dass fur die Milchproduktion Fettgewebe im Verhaitnis zu Muskel-

geweben bevorzugt abgebaut wurde (Beyer et al, 1993, Verstegen et al, 1985) Bei

Erstlingssauen stellt em hoher Anted an wertvollen Fleischstucken nicht unbedingt

em positives Qualitatskntenum dar Nach Brooks et al (1975) weisen Erstlingssauen

einen hoheren Anteil an Knochen auf als Jungsauen, weshalb bei Ersthngsauen mit

einem hohen Anted an wertvollen Fleischstucken nicht unbedingt auf muskulOse

SchlachtkOrper geschlossen werden kann Unter Berucksichtigung des Korperreser-

veabbaus wahrend der Saugezeit der Erstlingssauen (Kap 2 3 4) durften die Erst¬

lingssauen ein hOheres Fleisch-Knochen-Verhaltnis aufgewiesen haben als die

Jungsauen Zur umfassenden Beurteilung der Fleischigkeit der Erstlingssauen

musste das Gewicht der Knochen und daraus das Fleisch - Knochen - Verhaitnis

erfasst werden Die Resultate der Ultraschallmessungen ergaben bei den Jung¬

sauen grOssere Ruckenmuskelfiachen als bei den Erstlingssauen (Tab 2 4) Aus

technischen Grunden konnte nur ein 10 cm breites Stuck des langen Ruckenmus-

kels erfasst werden (Kapitel 2 2 4), was sich fur grosse Tiere mit breiten Muskeln

vorallem fur Erstlingssauen nachteihg auswirkte

Der Anteil des Teilstucks 'Bauch' war bei den Erstlingssauen am kleinsten und bei

den Jungsauen am grossten Den Schlachtkorpern der Erstlingssauen wurde das

Gesauge weggeschnitten, wahrend denjenigen der Jungsauen und Mastschweinen

die GesSugeanlage belassen wurde Das Stuck, das den Erstlingssauen
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im Unterschied zu den Mastschweinen und Jungsauen zuviel weggeschnitten wurde,

durfte einen genngen Gewichtsanted aufgewiesen haben Dies sollte die Vergleich-

barkeit uber die drei Tierkategonen nicht beeintrachtigen Die Unterschiede

zwischen den drei Tierkategonen konnen dadurch erklart werden, dass wahrend der

Laktation aus dem Teilstuck 'Bauch' Korperreserven abgebaut wurden

Bei den Mastschweinen war der Anted an wertvollen Fleischstucken grosser und der

Anted an Fettgeweben kleiner als bei den Jungsauen Die Ergebnisse entsprachen

den Untersuchungen uber das relative Wachstum verschiedener KSrpergewebe

(Fewson et al, 1990, Krieter et al, 1989), wonach bei zunehmendem KOrpergewicht

die Fettgewebe im Verhaitnis zu den Muskelgeweben starker wachsen

In der herkommhchen Schweinefleischproduktion ist vorallem der Lebensabschnitt

bis gegen 110 kg Lebendgewicht von Bedeutung Spatreife Rassen weisen gegen-

uber fruhreifen Rassen Vortede im Wachstum von 100 kg - 150 kg Lebendgewicht

auf Kreuzungen mit Duroc weisen im Mastbereich von 100 kg - 150 kg Lebendge¬

wicht ein grOsseres Wachstum und eine gunstigere Futterverwertung auf als Kreu¬

zungen mit Pietrain, Edelschweme und Landschweine (Bellof und Burgstaller, 1992)

Damit ist die Frage nach der optimalen Rasse in einem Erstlingssauensystem auf-

geworfen, wobei aus der Sicht der Mastleistung nach einer spatreifen und aus der

Sicht der Reproduktionsleistung nach einer fruhreifen Rasse verlangt wird

Fleischbeschaffenheit

Das Fleisch der Erstlingssauen wies leicht hbhere End-pH-Werte, eine dunklere

Farbe und em starkeres Safthaltevermogen auf als dasjenige der Mastschweine

Das Fleisch mit einem erhOhten End-pH-Wert war dunkler und wies ein starkeres

Safthaltevermbgen auf Tendenzmassig wies das Fleisch der Erstlingssauen in

Richtung DFD hm DFD (= dark, firm, dry) ist em Fleischfehler und steht fur dunkles,

testes und trockenes Fleisch Verursacht wird DFD - Fleisch hauptsachhch durch

Stress vor dem Schlachten zum Beispiel infolge der Belastung durch den Transport

oder wahrend der Wartezeit im Schlachthaus Sind in den Muskeln wenig Energie-

reserven (= Glykogen) verfugbar, wird nach der Schlachtung wenig Glykogen zu

Mdchsaure abgebaut und der End - pH - Wert liegt zu hoch, wobei die Halsmuskula-
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tur starker reagiert als die Ruckenmuskulatur (End-pH-Wert grosser als 6 2,

Hofmann, 1986) Inwieweit das dunklere Fleisch der Erstlingssauen

durch das Alter oder durch die Entwicklung wahrend der Trachtigkeit und der

Saugezeit bedingt ist, kann anhand des vorliegenden Versuchsdesigns nicht beur-

tedt werden Schwerere SchlachtkOrper (Aziz und Ball, 1995) oder em hoheres Alter

(SchwOrer et al, 1995c) fuhrten in anderen Versuchen zu dunklerem Fleisch, was

die Unterschiede zwischen Mastschweinen und Erstlingssauen erklaren kann Die

Versuchstiere wurden 24 Stunden vor der Schlachtung zum letzten Mai gefuttert,

was gemass Fischer et al (1986) kemen Einfluss auf den End-pH-Wert hatte Die

Erstlingssauen wurden ab dem Emstallen in die Abferkelbuchten einzein gehalten

und kamen erst fur den Transport ins Schlachthaus wieder in Klemgruppen zusam-

men Es wurden Rangkampfe zwischen den Tieren beobachtet, was als Stressitua-

tion eingestuft werden kann und zu erhOhten End-pH-Werten vorallem in der Hals-

muskulatur gefuhrt haben kOnnte Um Rangkampfe kurz vor der Schlachtung zu

verhmdern, bietet sich die Gruppenhaltung an Nach dem Absetzen soilten diejeni¬

gen Sauen zu einer Gruppe zusammengefasst werden, welche miteinander

geschlachtet werden

Fleischzusammensetzung

Gemass Lawrie (1974) steigt mit zunehmendem Alter der Gehalt an intramuskularem

Fett an, was in Widerspruch zu den Versuchsergebnissen steht Dass die Jung¬

sauen nicht einen hOheren Gehalt an intramuskularem Fett aufwiesen als die Mast¬

schweine, durfte durch die rationierte Futterung bedingt sem, da sich eine Futter-

restnktion ungunstig auf den Gehalt an intramuskularem Fett auswirkt (Affentranger,

1994) Im Gehalt an intramuskularem Fett waren die Erstlingssauen den Mast¬

schweinen und Jungsauen ebenburtig Die Frage, ob sich der Gehalt an intramusku¬

larem Fett im Verlauf des Lebens der Erstlingssauen veranderte, kann mit dem

vorliegenden Versuchsplan nicht beantwortet werden

Das Fleisch der Jungsauen enthielt einen hOheren Gehalt an Trockenmasse als

dasjenige der Mastschweine Der Unterschied stimmt mit den Aussagen von Lawrie

(1974) uberein, wonach der Gehalt an Trockenmasse mit steigendem Alter zunimmt
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Das Fleisch der Erstlingssauen wies den tiefsten Gehalt an Trockenmasse auf, was

auf die Entwicklung wahrend der Trachtigkeit und Saugezeit zuruckgefuhrt und

hauptsachlich mit dem Korperreserveabbau wahrend der Saugezeit erklart werden

kann (Brendemuhl et al., 1989; Mullan, 1991; Kap. 2.3.4).

Bei den SchlachtkOrpern der Erstlingssauen bestanden zwischen dem Anteil an

wertvollen Fleischstucken und dem Safthaltevermogen eine positive, zwischen dem

Anteil an wertvollen Fleischstucken und dem pH2(ioRipp.) - Wert eine, wenn auch nicht

signifikant positive sowie zwischen dem pH2<ioripi») - Wert und dem Gehalt an

Trockenmasse im Kotelett eine negative Korrelation. Dies kOnnte darauf hinweisen,

dass Tiere mit grossem Korperreserveabbau einer erhOhten DFD - Tendenz unter-

worfen sind. Zwischen dem Anteil an wertvollen Fleischstucken einerseits und dem

Gehalt an Trockenmasse und an intramuskularem Fett im Kotelett andererseits

wurden bei den Erstlingssauen signifikant negative Korrelationen vorgefunden, was

von Mastschweinen bekannt ist (Sewer, 1993). Zwischen dem Anteil an wertvollen

Fleischstucken und dem Gehalt an Stickstoff im Kotelett fand Sewer (1993) keine

Beziehung. Dass bei den Erstlingssauen der Anteil an wertvollen Fleischstucken eng

negativ mit dem Gehalt an Stickstoff korrelierte, wird auf den Korperreserveabbau

wahrend der Saugezeit zuruckgefuhrt (Brendemuhl et al., 1989; Mullan, 1991).

Zwischen den Merkmalen der Fleischbeschaffenheit und der Fleischzusammen-

setzung bestanden bei den Erstlingssauen schwach signifikante Korrelationen. Das

Fleisch mit einem hohen Gehalt an intramuskularem Fett war heller als dasjenige mit

einem tiefen Gehalt an intramuskularem Fett, was durch eine starkere Marmorierung

erklart wird (SchwOrer et al., 1988).
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2.3.3. Fettqualitat

Ergebnisse

Gehalt an Trockenmasse in den Fettgeweben

Die Auflagefettgewebe der Mastschweine enthielten 82 % bis 86 % Trockenmasse

(Tab. 2.7). Die Auflagefettgewebe der Jungsauen wiesen mit 88 % bis 92 % den

hOchsten Gehalt an Trockenmasse auf und ubertrafen diejenigen der Mastschweine

um 5 bis 6 Prozentpunkte. Der ROckenspeck der Erstlingssauen nahm mit 86 % und

88 % und der Schmer mit 89 % eine Mittelstellung ein, wahrend die Schinken- und

die Schulterauflage mit 82 % beziehungsweise 83 % einen ahnlichen Gehalt an

Trockenmasse aufwiesen wie diejenige der Mastschweine.

Tab. 2.7. Qualitat der Fettgewebe der drei Tierkategorien (LSQ-Mittelwerte und

Reststandardabweichung)

Mast¬

schweine

Jungsauen Erstlings¬
sauen

Reststandard¬

abweichung

Anzahl Tiere 40 36 122 198

Gehalt an Trockenmasse, Angaben in % der Fnschsubstanz:

ROckenspeck, aussen
"

83.0 a 88.5 c 86.3 b 3.63

ROckenspeck, innen 85.2 a 91.2 c 87.7 b 3.54

Schmer 86.3 a 92.1 c 89.0 b 3.89

Schinkenauflage 82.0 a 88.5 b 82.8 a 5.34

Schulterauflage 82.4 a 88.1 b 82.4 a 4.08

Fettsauretypenmuster der RUckenspeck-Aussenschicht, Angaben in Mol-%

Gesattigte Fettsauren 36.2 b 35.6 b 35.0 a 1.50

Monoensauren 48.3 a 49.6 b 49.6 b 1.77

Polyensauren 15.5 b 14.8 a 15.4 b 1.32

Kennzahlen der Fettqualitat der RUckenspeck-Aussenschicht:

Doppelbindungsindex 82.3 ab 81.5 a 82.8 b 2.49

Oxidationspotential 64.0 ab 63.4 a 64.4 b 1.91

Fettzahl 63.8 ab 63.2 a 64.1 b 1.81

Unterschiedliche Buchstaben in einer Linie bedeuten statistisch gesicherte Unterschiede (p<0.05)
''

signifikante Tierkategorie'Serie - Interaktionen vorhanden
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Fettsauretypenmuster des RUckenspecks

Die Ruckenspeck-Aussenschicht der Mastschweine enthielt 36.2 % gesattigte Fett-

sauren, 48.3 % Monoensauren und 15.5 % Polyensauren (Tab. 2.7). Die Rucken¬

speck-Aussenschicht der Jungsauen wies einen um 0.7 Prozentpunkte tieferen

Anteil an Polyensauren und einen um 1.3 Prozentpunkte hoheren Anteil an Monoen¬

sauren auf als diejenige der Mastschweine, wahrend bei den gesattigten Fettsauren

kein Unterschied zu verzeichnen war. Bei den Erstlingssauen war der Anteil an

gesattigten Fettsauren um 1.2 Prozentpunkte kleiner und der Anteil an Monoen¬

sauren um 1.3 Prozentpunkte grosser als bei den Mastschweinen, wahrend bei den

Polyensauren kein Unterschied zu verzeichnen war. Die Unterschiede ergaben sich

aus den anteilsmassig wichtigen Fettsauren, der Palmitin-, Stearin-, Oel- und Linol-

saure (Anhang 1). Das Oxidationspotential war zwischen Erstlingssauen und Mast¬

schweinen sowie zwischen Jungsauen und Mastschweinen nicht signifikant

verschieden, wahrend die Erstlingssauen ein um eine Einheit signifikant hoheres

Oxidationspotential aufwiesen als die Jungsauen und Mastschweine.

Intramuskulaj-es Fett

Innerhalb Tierkategone stellten die Komplexlipide unabhangig des gesamten Ge-

haltes an intramuskularem Fett einen konstanten Anteil dar. Bei den Erstlingssauen

betrug der Anteil an Komplexlipiden 0.27 % (Tab. 2.8, Abb. 2.1). Die Mastschweine

wiesen einen geringfugig aber signifikant hOheren Gehalt an Komplexlipiden auf als

die Jung- und Erstlingssauen. Der Gehalt an Neutrallipiden variierte und bestimmte

den gesamten Gehalt an intramuskularem Fett. Im Gehalt an Neutrallipiden bestand

zwischen den drei Tierkategorien kein signifikanter Unterschied. Das intramuskuiare

Fett der Mastschweine enthielt 37.3 % gesattigte Fettsauren, 46.3 % Monoensauren

und 16.4 % Polyensauren. Das intramuskuiare Fett der Jungsauen wies einen um

2.0 Prozentpunkte tieferen Anteil an gesattigten Fettsauren und einen um 1.7

Prozentpunkte hoheren Anteil an Monoensauren auf als dasjenige der Mast¬

schweine, wahrend fur die Polyensauren ahnliche Werte vorlagen. Bei den

Erstlingssauen war der Anteil an gesattigten Fettsauren um 1.8 Prozentpunkte und

der Anteil an Polyensauren um 1.5 Prozentpunkte tiefer sowie der Anteil an Mono¬

ensauren um 3.3 Prozentpunkte hOher als bei den Mastschweinen. Da der Anteil der
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Komplexlipiden im Gesamtfett genng ist, sind die Resultate auf die Unterschiede bei

den Neutrallipiden zuruckzufuhren

Tab. 2.8. Qualitat des intramuskulaien Fettes der drei Tierkategorien gemessen
im langen RUckenmuskel auf der H6he der zehnten Rippe (LSQ-Mlttelwerte und

Reststandardabweichung)

Mastschweine Jungsauen Erstlingssauen Reststandard¬

abweichung

Anzahl Tiere 40 36 122 198

Gehalt an intramuskularem Fett im Kotelett (in % der Fnschsubstanz)

Neutralhpide 144 - 1 34 - 1 53 - 0 50

Komplexlipide 0 32 b 0 28 a 0 27 a 004

Gesamtlipide 176 - 162 - 180 - 0 57

Fettsauretypenmuster (Angaben in Mol-%)

- Neutrallipide im Kotelett:

Gesattigte Fettsauren 38 8 b 369 a 37 3 a 2 45

Monoensauren 53 4 a 55 6 b 55 8 b 260

Polyensauren
'' 78 b 75 b 68 a 144

- Komplexlipide im Kotelett:

Gesattigte Fettsauren1' 30 8 c 28 3 b 26 4 a 120

Monoensauren1' 18 7 b 16 8 a 190 b 1 80

Polyensauren
"

50 4 a 548 b 54 6 b 3 91

- alle Lipids im Kotelett:

Gesattigte Fettsauren 37 3 b 35 3 a 35 5 a 2 09

Monoensauren 1> 46 3 a 48 0 b 49 6 c 3 51

Polyensauren 1] 16 4 b 166 b 14 9 a 3 71

Kennzahlen der Fettqualitat

- Neutrallipide im Kotelett:

Doppelbmdungsindex 72 3 ab 73 3 b 713 a 386

Oxidationspotential 564 - 57 0 - 55 1 - 4 80

- Komplexlipide im Kotelett:

Doppelbmdungsindex 1614 a 170 2 b 174 1 c 63

Oxidationspotential 97 3 a 102 3 b 103 8 b 84

- alle Lipide im Kotelett:

Doppelbmdungsindex " 90 3 ab 918 b 88 7 a 79

Oxidationspotential" 645 ab 65 7 b 63 9 a 43

Unterschiedliche Buchstaben in einer Lime bedeuten statistisch gesicherte Unterschiede (p<0 05)
1>

signifikante Tierkategone'Serte - Interaktionen vorhanden
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Abb. 2.1. Fettfraktionen im langen RUckenmuskel von Erstlingssauen in Ab-

hflngigkeit des Gehaltes an intramuskularem Fett

0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

Gehalt an intramuskularem Fett (%)

Diskussion

Gehalt an Trockenmasse in den Fettgeweben

Prabucki (1991) forderte, dass die zur Verarbeitung bestimmten Fettgewebe 84 % -

90 % Fett enthalten soilten. Rund 2 % - 3 % der Trockenmasse besteht nicht aus

Fett (Wood et al., 1989). Somit sollte das Fettgewebe zu 86 % - 92 % aus Trocken¬

masse bestehen. Die Fettgewebe der Mastschweine enthielten 82 % - 86 %

Trockenmasse und erfullten somit die Anforderung an die Fettqualitat nicht

(Prabucki, 1991), wahrend die Fettgewebe der Jungsauen mit 88 % - 92 %

Trockenmasse die Anforderung erfullten. Die Fettgewebe der Erstlingssauen

nahmen eine Zwischenstellung ein. Ruckenspeck und Schmer erfullten die Anforde-

rungen an die Fettqualitat, die Schinken- und Schulterauflagen hingegen nicht. Der

Ruckenspeck stellt fiir die Verarbeitung sowohl qualitativ als auch quantitativ das

wichtigste Fettgewebe dar. Fur die Vermarktung von Erstlingssauen durfte wichtig

sein, dass der Ruckenspeck die Anforderung an den Gehalt an Trockenmasse

erfullte, wahrend die mangelnde Qualitat der Schinken- und Schulterauflagen zweit-

rangig sein durfte.
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Im vorliegenden Versuch wurden die Erstlingssauen mit weibhchen Mastschweinen

verghchen, welche rationiert gefuttert wurden Sowohl in konventionellen Systemen

als auch in Erstlingssauensystemen sind rund die Hatfte der Mastschweine kastnerte

mannliche Tiere Gemass Sewer (1993) war der Gehalt an Trockenmasse des

Ruckenspecks rationiert gefutterter Kastraten um 0 9 - 1 6 Prozentpunkte und von

ad libitum gefutterter Kastraten um 2 3 - 3 1 Prozentpunkte hOher als von rationiert

gefutterten weibhchen Tieren Im vorliegenden Versuch wies der Ruckenspeck

rationiert gefutterter Erstlingssauen einen um 2 5 - 3 3 Prozentpunkte hdheren

Gehalt an Trockenmasse auf als derjenige rationiert gefutterter weiblicher Mast¬

schweine Der Ruckenspeck rationiert gefutterter Erstlingssauen durfte somit ver-

gleichbare Werte aufweisen wie derjenige von ad libitum gefutterten, kastnerten

mannhchen Mastschweinen

Fettsauretypenmuster des RUckenspecks

Eine gute Fettkonsistenz wird erreicht, wenn der Anteil ungesattigter Fettsauren

unter 59 % hegt (Hauser und Prabucki, 1990) Um zu gewahrleisten, dass das

Schwemefett eine genugende Oxidationsstabihtat aufweist, soil der Doppelbmdungs¬

index kleiner als 80 beziehungsweise die Fettzahl klemer als 62 sein (Hauser und

Prabucki, 1990) Diese Anforderungen wurden im vorliegenden Versuch mit keiner

Tierkategone erreicht Unterschiede zwischen den Tierkategonen sind statistisch

gesichert und betrugen bei den einzeinen FettsSuretypen maximal 1 6 Mol-% oder in

der Fettzahl eine Emheit Die Unterschiede zwischen den Tierkategonen sind in

Anbetracht des mOghchen Emflusses durch unterschiedlichen Gehalt an Polyen¬

sauren im Futter (Bee, 1993, Perdnx und Stoll, 1995, Vogg, 1989) genng In Versu-

chen von Vogg (1989) wurden Futtermittel mit 8 8 g, 14 0 g beziehungsweise 18 5 g

Polyensauren pro kg Futter eingesetzt Es resultierten Anteile an Polyensauren in

der Ruckenspeck-Aussenschicht von 10 2, 13 6 beziehungsweise 16 6 Mol-%,

welche voneinander signifikant verschieden waren Die Fettgewebe der Erstlings¬

sauen durften bei geeigneter Futterung Fettsauretypenmuster aufweisen, die den

Anforderungen der Verarbeitung entsprechen und von vergleichbaren weibhchen

Mastschweinen nicht wesentlich abweichen In der Ruckenspeck-Aussenschicht der
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rationiert gefutterten weibhchen Tieren fand Sewer (1993) einen um 1.7 Mol-

Prozentpunkte hoheren Gehalt an Polyensauren als bei ad libitum gefutterten

Kastraten. Im vorliegenden Versuch wurden keine Unterschiede zwischen Mast¬

schweinen und Erstlingssauen gefunden. Daher durfte das Fettsauretypenmuster

rationiert gefutterter Erstlingssauen die geringere Qualitat aufweisen als das Fett¬

sauretypenmuster von ad libitum gefutterten, kastrierten mannlichen Mastschweinen.

Das Teilstuck 'Bauch' gewinnt zunehmend an Bedeutung, wenn es einen hohen

Fleischanteil aufweist (Schworer et al., 1995a). Bei Mastschweinen nimmt das

Oxidationspotential des Teilstucks 'Bauch' eine Mittelstellung zwischen dem hohen

Oxidationspotential der Ruckenspeck-Aussenschicht und dem tiefen Oxidations¬

potential des Schmers ein (Schworer et al., 1995b). Die Erstlingssauen durften

wahrend der Saugezeit Korperreserven aus dem Bauch abgebaut haben (Kapitel

2.3.2), was den Fleischanteil im Teilstuck 'Bauch' erhOht und das Fettsauremuster

und damit das Oxidationspotential beeinflusst haben durfte. Um fur Erstlingssauen

genaue Aussagen vornehmen zu konnen, musste das Teilsttick 'Bauch' eingehender

untersucht werden. In den Versuchen von Brooks und Smith (1977) wies das Teil¬

stuck 'Bauch' von Erstlingssauen eine unbefriedigende Qualitat auf.

Intramuskulares Fett

Im intramuskularen Fett kann zwischen Depotfett, hauptsachlich aus Neutrallipiden

bestehend, und Strukturfett, hauptsachlich aus Komplexlipiden bestehend, unter-

schieden werden (Hauser, 1991). Die Komplexlipide sind am Aufbau der Zellen

beteiligt. Sie sind in ihrer Zusammensetzung und in der Menge konstant. Die Neu¬

trallipide hingegen sind Umwelteinflussen ausgesetzt (Hauser, 1991; Kammerer,

1991). Bei den Erstlingssauen korrelierte der Gehalt an intramuskularem Fett mit

dem Gehalt an Neutrallipiden sehr eng (r = 0.99), wahrend zwischen dem Gehalt an

intramuskularem Fett und dem Gehalt an Komplexlipiden keine gesicherte Bezie-

hung bestand (r = 0.12). Die Fraktion der Neutrallipide war fur die Variation im

Gehalt an intramuskularen Fett verantwortlich.

Das intramuskuiare Fett beeinflusst Haltbarkeit und Festigkeit der Fleischprodukte.

Die Erstlingssauen wiesen mit dem etwas geringeren Oxidationspotential des
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intramuskularen Fettes einen leichten Vorteil gegenuber den Mastschweinen und

Jungsauen auf Die Genussquahtat nimmt gemass Cameron und Enser (1991) zu,

wenn der Anted an Monoensauren steigt und der Anted an Polyensauren abnimmt

Der tiefere Anted an Polyensauren sowie der hOhere Anted an Monoensauren bei

den Erstlingssauen gegenuber den Jungsauen und Mastschweinen durfte bei den

Erstlingssauen zu Vorteilen in der Genussquahtat gefuhrt haben Friend et al (1979)

beurteilten Bratenstucke der Lende, des Schmkens und des Bauches von Mast¬

schweinen, Jungsauen und Erstlingssauen auf die sensonschen Merkmale

'Geschmack', 'Saftigkeit' und 'Zartheif Im Geschmack und in der Saftigkeit bestan¬

den zwischen den Tierkategonen keine wesentlichen Unterschiede Die drei Bra¬

tenstucke der Erstlingssauen waren weniger zart als diejenigen der Mastschweine

und Jungsauen Rhim et al (1987) untersuchten Schweine im Alter von 120 bis 320

Tagen und zeigten auf, dass das Alter keinen Einfluss auf die Saftigkeit und die

Zartheit ausubte, wahrend die alteren Tiere schmackhaftigeres Fleisch aufwiesen

Zur Herstellung von luftgetrockneten Dauerfleischwaren, zum Beispiel Rohwurst-

spezialitaten, verwendeten Bellof und Burgstaller (1992) ausschhesshch kastnerte

mannliche Tiere Weibhche Tiere waren ungeeignet (Bellof und Burgstaller, 1992),

da ihr Fleisch eine ungunstige Fleischbeschaffenheit aufweist und die Fermentation

ungunstig beeinflusst wird, falls sie zum Zeitpunkt der Rausche geschlachtet werden

(v Lengerken et al, 1980) Die landiaufige Memung, dass das Fett der zum Zeit¬

punkt der Rausche geschlachteten weibhchen Tiere Geschmacksfehler aufweist,

wurde von Lundstrom et al (1993) nicht bestatigt LundstrOm et al (1993) stellten

bei weibhchen Tieren unabhangig der Rausche geringe Frequenzen von

Geschmacksfehlern fest Im vorliegenden Versuch wurden die Erstlingssauen zwei

Wochen nach dem Absetzen geschlachtet, womit die meisten Tiere die erste

Rausche nach dem Absetzen bereits hmter sich hatten Fur em remes Erstlingssau¬

ensystem ist bei weibhchen Tieren der Einfluss des Reproduktionszyklus auf die

Fleischquahtat von besonderem Interesse, wozu weiterfuhrende Versuche unter-

nommen werden mussten
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2.3.4. Zusammenhang zwischen Reproduktions- und Schlachtleistung

Ergebnisse

Bis zum Messzeitpunkt drei bis funf Wochen vor dem Abferkein legten die Sauen an

Lebendgewicht, Ruckenspeckdicke und Ruckenmuskelfiache zu (Abb 2 2) In den

letzten Wochen vor dem Abferkein veranderte sich das Wachstum Obwohl die

Sauen welter an Gewicht zulegten, blieb die Ruckenspeckdicke gleich und die

Ruckenmuskelfiache nahm sogar leicht ab Wahrend der Saugezeit fand ein Gewe-

beabbau statt Durchschnitthche Abnahmen des Lebendgewichts von 20 4 kg, der

Ruckenspeckdicke von 5 9 mm und der Ruckenmuskelfiache von 5 4 cm2 wurden

verzeichnet In der Zeit nach dem Absetzen bis zum Schlachten verminderte sich

das Lebendgewicht um weitere 2 kg, die Ruckenspeckdicke blieb gleich, wahrend

die Muskelflache um 2 cm2 zunahm

Abb. 2.2. Entwicklung von Lebendgewicht und Ruckenspeckdicke und -flSche

bei den Erstlingssauen (n = 122)

X-Achse: Alter in Tagen

Messzeitpunkte:

1 bei 95 kg Lebendgewicht
2 beim Belegen
3 ca 4 Wochen vor dem Abferkein

4 kurz nach dem Abferkein

5 beim Absetzen

6 vor dem Schlachten

a) Lebendgewicht (kg)

200

100-

0 100 200 300 400

b) Ruckenspeckdicke (mm)

100 200 300 400

c) Ruckenmuskelfiache (cm),»i D «

100 200 300 400

' Die Ruckenspeckdicke und die Ruckenmuskelfiache wurden mittels Ultraschall auf der linken

KOrperseite auf der HOhe der letzten Rippe gemessen
2>
Nur Teil des langen RUckenmuskels gemessen



Schlachtkorperqualitat 41

Tab. 2.9. Reproduktionsleistung der Erstlingssauen sowie Korrelationskoeffi¬

zienten zwischen Parametem der Reproduktions- und der Schlachtleistung

n = 122 Erstlingssauen

komgiert um Seneneffekte

Gewichts-

vertust

in der Lak-

tation

Anzahl

lebend

geborene
Ferkel

Wurf¬

gewicht
bei Ge-

burt

Anzahl

abgesetzte
Ferkel

Wurf¬

gewicht
beim Ab¬

setzen

Resultate der Reproduktionsleistung

Mittelwert 20 4 kg
Standardabweichung 8 9 kg

91

27

13 7 kg
39kg

83

21

603kg
12 4 kg

Korrelationskoeffizienten

Schlachtkorpergewicht (kalt) -0.55 -018 -0.26 -0.31 -0.47

- Fleischbeschaffenheit:

PH1 (10 Rippe) 0 07 0 03 0 07 004 010

PH2(10 Rippe) 010 0 09 013 0 08 011

pH2(Hals) 0 05 -013 -0 08 -0 09 -0 04

Farbhelhgkeit (Unigalvo) -0 01 0 03 0 03 0 02 -0 01

Safthaltevermogen -016 -0 07 -0 07 -0 08 -014

- Fleischzusammensetzung:

Gehalt an Trockenmasse -0.48 -017 -0.24 -0.26 -0.48

Gehalt an Stickstoff -0.39 -0.19 -0.28 -0.38 -0.43

Gehalt an intramuskularem Fett -0.31 -0 16 -0.20 -0 12 -0.30

- Schlachtkorperzusammensetzung

Anteil an wertvollen Fleischstucken 0.47 0 11 0.25 0.23 0.48

Anteil des Teilstucks Bauch -0.22 0 00 -011 -0 09 -0.22

- Ruckenspeck - Aussenschicht:

Gehalt an Trockenmasse 4.49 •0.20 -0.28 -0.26 -0.47

Anteil an gesattigten Fettsauren 015 0 13 0.20 0 07 009

Anteil an Monoensauren -0.34 4.19 -0.29 -011 -0.24

Anteil an Polyensauren 0.28 012 0 17 0 07 0.21

- Neutrallipide des intramuskularen Fettes:

Anteil an gesattigten Fettsauren 017 0 05 012 0 03 017

Anteil an Monoensauren -0.31 -017 -0.27 -010 -0.25

Anteil an Polyensauren 0.33 0.25 0.32 015 0.22

- Komplexlipide des intramuskularen Fettes

Anteil an gesattigten Fettsauren 0.27 -0.20 -0 09 -016 -013

Anteil an Monoensauren -0 14 0.18 016 014 0 05

Anteil an Polyensauren -0 04 -0 04 -0 09 -0 03 0 03

Fette Korrelationskoeffizienten sind signifikant verschieden von Null (p < 0 05)
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Die Erstlmgssauenwurfe zahlten bei Geburt 9 1 Ferkel (±2 7 Ferkel) und beim

Absetzen 8 3 Ferkel (± 2 1 Ferkel, Tab 2 9) und wogen bei Geburt 13 7 kg (± 3 9 kg)

und beim Absetzen 60 kg (± 12 kg) Wahrend der Saugezeit nahmen die Erstlings¬

sauen 20 5 kg (± 8 9 kg) an Korpergewicht ab Erstlingssauen mit einer hohen

Reproduktionsleistung wiesen leichtere SchlachtkOrper auf als solche mit einer

genngen Reproduktionsleistung (Tab 2 9, Abb 2 3) Die Merkmale der Schlachtkor¬

perzusammensetzung korreherten signifikant mit den Merkmalen der Reproduktions¬

leistung Eine hohe Reproduktionsleistung ging einher mit einem hoheren Anteil an

wertvollen Fleischstucken und mit einem tieferen Gehalt an Trockenmasse, Stick¬

stoff und Fett im Kotelett Bei einer hohen Reproduktionsleistung enthielten die Fett¬

gewebe tiefere Anteile an Trockenmasse Der Gehalt an Polyensauren der Rucken¬

speck-Aussenschicht und der Gehalt an Neutrallipiden des intramuskularen Fettes

korreherten negativ und der Gehalt an Monoensauren derselben Gewebe positiv mit

den Merkmalen der Reproduktionsleistung Zwischen den Merkmalen der Fleisch-

beschaffenheit und der Reproduktionsleistung bestanden keine signifikanten Korre¬

lationen

Von den Merkmalen der Reproduktionsleistung wies das Merkmal 'Wurfgewicht beim

Absetzen' betragsmassig die grossten Korrelationen auf Korrelationen in demselben

Bereich wies das Merkmal 'Gewichstverlust wahrend der Laktation' auf

Abb. 2.3. Beziehung zwischen Merkmalen der Schlacht- und der Repro¬

duktionsleistung der Erstlingssauen (n = 122)

,
£4.0

2 IS

If 3.0 +

100 100

Wurfgewicht beim Absetzen (kg)
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Diskussion

Beyer et al (1994) quantifizierten das Wachstum wahrend der Trachtigkeit Ab dem

84 Trachtigkeitstag bis zur Geburt wurden 70 % - 75 % der gesamten Mengen an

Trockenmasse Protein und Fett der Konzeptionsprodukte angelegt Auch im vorlie¬

genden Versuch durfte das foetale Wachstum hauptsachlich im letzten Viertel der

Trachtigkeit stattgefunden haben, da das Gewicht der Erstlingssauen kurz nach dem

Abferkein ungefahr ihrem Gewicht vier Wochen vor dem Abferkein entsprach

(Abb 2 2)

Im vorliegenden Versuch bauten die Erstlingssauen wahrend der Saugezeit durch¬

schnittlich 20 5 kg Korperreserven ab Liegt ein Proteindefizit vor, werden haupt¬

sachlich Muskelgewebe abgebaut, wahrend bei einem Energiedefizit hauptsachlich

Fettgewebe abgebaut werden (Brendemuhl et al, 1989, Mullan, 1991) Im vor¬

liegenden Versuch waren gemass Ultraschallmessungen sowohl Fett- als auch

Muskelgewebe vom Korperreserveabbau betroffen Wahrend der saugezeit redu-

zierte sich die Ruckenspeckdicke um 25 % und die Ruckenmuskelfiache um 15 %

(Abb 2 2) Der bedeutende Abbau an KOrperreserven warf die Frage nach den

Auswirkungen auf die Schlachtleistung auf Die Merkmale der Fleischbeschaffenheit

korreherten mit den Merkmalen der Reproduktionsleistung nicht, was bedeutet, dass

von einer hohen Reproduktionsleistung kaum negative Auswirkungen auf die

Fleischbeschaffenheit zu erwarten sind Demgegenuber wirkte sich eine hohe

Reproduktionsleistung positiv auf den Anted an wertvollen Fleischstucken und ne-

gativ auf das Schlachtgewicht, die Fleisch- und die Fettzusammensetzung aus Am

engsten korreherte das Reproduktionsmerkmal 'Wurfgewicht beim Absetzen' mit den

Merkmalen der SchlachtkOrperzusammensetzung Die Zusammenhange sollen an-

hand eines Beispiels verdeuthcht werden Setzte eine Ersthngssau einen um 10 kg

schwereren Wurf ab, war ihr SchlachtkOrper um durchschnittlich 5 kg leichter und

das Kotelett enthielt durchschnittlich 0 15 Prozentpunkte weniger intramuskuiares

Fett (Abb 2 3) Die Resultate zeigen einen Antagonismus zwischen Reproduktions¬

leistung und Schlachtkorperqualitat auf
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Im vorliegenden Versuch setzten die Erstlingssauen im Durchschnitt 8.3 Ferkel ab

und lieferten SchlachtkOrper, welche denjenigen der Mastschweine ebenburtig

waren (Tab. 2.5). Demzufolge ist wichtig, die Wtirfe bezuglich Anzahl Ferkel aus-

gleichen zu konnen, um ErstlingssauenschlachtkOrper von einheitlicher Qualitat zu

erreichen. Eine Steigerung der Reproduktionsleistung birgt die Gefahr von Schlacht-

kOrpern mit schlechter Qualitat.

Laktierende Erstlingssauen, welche sieben bis elf Ferkel saugten, erhielten gemass

Rationenplan (Tab. 2.3) und Gehaltswerten des Muttersauenfutters (Tab. 2.2) pro

Tag durchschnittlich 50 MJ Verdauliche Energie Schwein (VES) und 688 g Rohpro¬

tein (Maximum in der dritten Laktationswoche mit 63 MJ VES und 860 g Rohprotein

pro Tag). Boltshauser et al. (1993) empfehlen fiir Sauen mit acht Ferkein taglich 65

MJ VES und 780 g Rohprotein sowie fur Sauen mit elf Ferkein 83 MJ VES und 996 g

Rohprotein. Die zugefiihrten Nahrstoffmengen waren sowohl in der Energie als auch

im Rohprotein unterhalb den Bedarfswerten fur Sauen mit acht Ferkein, was zum

Abbau von Fett- und Muskelgeweben fuhrte. Das FutteraufnahmevermOgen der

Erstlingssauen ist kleiner als dasjenige von Altsauen und betragt wahrend der

Laktation gemass Fehse et al. (1992) maximal 5 kg lufttrockenes Alleinfutter pro Tier

und Tag. Im vorliegenden Versuch wurde das FutteraufnahmevermOgen ausser in

der dritten Laktationswoche nicht ausgeschfipft. Mit einem energiereichen Futter,

welches pro kg Fnschsubstanz 13.8 MJ VES enthait, konnen Sauen, welche taglich

5 kg Futter fressen, ihrem KOrper 69 MJ VES zufiihren, womit acht bis neun Ferkel

gesaugt werden kOnnen. Erstlingssauen mit acht bis neun Ferkein soilten bedarfsge-

recht gefuttert werden kOnnen (Fehse et al., 1992), womit ein bedeutender Korper¬

reserveabbau vermieden werden kann.
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2.4. ZUSAMMENFASSUNG UND FOLGERUNGEN

Auf dem ETH-Versuchsgut Chamau wurde zur Beurteilung der Schlachtkorper¬

qualitat abgesaugter Erstlingssauen em Versuch durchgefuhrt Nach dem Prinzip

der Stufenschlachtung wurden von 40 weibhchen Mastschweinen, 36 nichttrachtigen

Jungsauen und 122 abgesaugten Erstlingssauen die Schlachtkorperqualitat erfasst

Die SchlachtkOrper der Erstlingssauen waren um 50 kg schwerer und um 20 cm

langer als diejenigen der Mastschweine Die SchlachtkOrper der Mastschweine

wiesen mit 57 0 % den hOchsten und diejenigen der Jungsauen mit 53 5 % den ge-

nngsten Anteil an wertvollen Fleischstucken auf Die Schlachtkbrper der Erstlings¬

sauen nahmen mit 54 9 % eine Mittelstellung em Das Karree der Erstlingssauen

wies einen leicht hbheren End - pH - Wert, eine dunklere Farbe und ein hOheres

Safthaltevermogen auf, als dasjenige der Mastschweine Im Gehalt an intramusku¬

laren Fett bestanden zwischen den drei Tierkategonen keine signifikanten Unter¬

schiede Bei den Jungsauen enthielt die Aussenschicht des Ruckenspecks mit

88 4 % am meisten Trockenmasse, wahrend diejenige der Ersthngsauen um 2 Pro¬

zentpunkte und diejenige der Mastschweine um 5 Prozent-punkte tiefere Werte

aufwiesen Die Reproduktionsleistung hatte keinen Einfluss auf die Fleischbeschaf¬

fenheit Sie beemflusste hingegen den Anteil wertvoller Fleischstucke positiv und die

Fleisch- und Fettzusammensetzung negativ

Es wurde gefolgert, dass

• Erstlingssauen unter den verwendeten Versuchsbedingungen quahtativ gute

Schlachtkorper hefern, welche den vergleichbaren weibhchen Mastschweinen

ebenburtig sind,

• Erstlingssauen wegen dem Schlachtkorpergewicht als eigene Kategorie zu be-

trachten sind und

• sich eine zu hohe Reproduktionsleistung ungunstig auf die Fleisch- und Fettzu¬

sammensetzung auswirkt, weshalb die zur Schlachtung bestimmten Erstlings¬

sauen nicht mehr als acht bis neun Ferkel saugen soilten
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3. WIRTSCHAFTLICHKEIT UNTERSCHIEDLICHER

PRODUKTIONSSYSTEME

3.1. EINLEITUNG

Produktionsalternativen kOnnen sich nur durchsetzen, wenn der Ertrag die Kosten

abzugelten vermag. In der Schweinehaltung stellen die Remontierungskosten einen

beachtlichen Anteil der gesamten Kosten dar. In konventionellen Systemen ferkein

die Sauen durchschnittlich 3.8 mal ab (Grob, 1988). In einem Erstlingssauensystem

ferkein die Sauen einmal ab und werden anschliessend geschlachtet, um die Sauen

kombiniert zur Fleisch- und Ferkelproduktion zu nutzen. Ein wichtiger Unterschied

besteht darin, dass in einem Erstlingssauensystem mehr Jungsauen remontiert

werden mussen als in einem konventionellen System, wodurch hOhere Remontie¬

rungskosten entstehen (Kaufmann, 1990).

Um die Wirtschaftlichkeit der beiden Systeme zu vergleichen, wurden Modell-

rechnungen durchgefuhrt. Dazu wurden biologische, technische und wirtschaftliche

Grundgrossen berucksichtigt. Versuchsergebnisse lieferten fiir Erstlingssauen Werte

der Mast-, Schlacht- und Reproduktionsleistung.

Die Wirtschaftlichkeitsberechnungen hatten zum Ziel

• Bruttomarge und Gewinn der beiden Systeme abzuschatzen,

• den fur abgehende Erstlingssauen anzustrebenden SchlachterlOs zu ermitteln, bei

welchem beide Systeme dasselbe wirtschaftliche Ergebnis liefern und

• die Auswirkungen wichtiger Faktoren auf das wirtschaftliche Ergebnis mittels

Sensitivitatsanalyse zu untersuchen.
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3.2. MATERIAL UND METHODEN

3.2.1. Biologisch - technische und wirtschaftliche Grundgrossen

Die biologisch - technischen und wirtschaftlichen Grundgrossen sind in Tab 3 1

festgehalten Der Herdenumtrieb entspricht grundsatzhch dem Modell von Jalvingh

et al (1992) Um schweizerischen Verhaitnissen Rechnung zu tragen, wurden

Resultate von Grob (1988) bezuglich Abgangsraten und Reproduktionsleistung der

Sauen verwendet Fur Erstlingssauen wurden soweit als moghch eigene Versuchs-

ergebnisse eingesetzt

Tab. 3.1. Biologische, technische und wirtschaftliche GrundgrOssen

Parameter Werte der Basisvariante Quelle

Sauen

Abgangsraten, Wurfnr 1 bis 10 20/10/10/10/20/

30/40/50/50/100%

in Aniehnung an Grob (1988)

Altersstruktur, Wurfnr 1 bis 10 20/16/15/13/12/

10/ 7/ 4/ 2/ 1 %

ergibt sich aus den Abgangs¬
raten

Schlachtgewicht,
Wurfnr 1 bis 10

128/139/147/152/

ab5 Wurf154 kg

1 Wurf Versuch,
resthche in Aniehnung an

Jalvingh etal (1992)

0 Schlachtgewicht (gewichtet) 144 6 kg

Reproduktion

Brunsterkennungsrate (erst- /

bzw umrauschende Sauen)

0 98 / 0 9 Jalvingh et al (1992)

Abferkelrate (erst- / bzw umrau¬

schende Sauen)

0 85 / 0 65 Jalvingh etal (1992)

Erstbelegealter 218 Tage Versuch

haufigste Zert vom Absetzen bis

zur Brunst

5 Tage ten Napel etal (1995)

0 Zeit vom Absetzen bis zur

erfolgreichen Belegung

13 Tage berechnet aus de Vnes (1989)
sowie Jalvingh et al (1992)

Trachtigkeitsdauer 114 Tage

trachtig im Abferkelstall 6 Tage

Saugezeit 28 Tage Versuch

0 Zwischenferkelzert 155 Tage (=114+ 28+ 13)
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Tab. 3.1. Fortsetzung

Wurfgrosse beim Absetzen,
Wurfnr. 1 bis 10

8.3/9.8/10.2/10.2/10.2/

10.1/10.0/9.8/9.8/9.5

1. Wurf: Versuch;

Oblige: Grob (1988) (lebend ge¬
borene Ferkel minus Aufzucht-

veriuste, gesetzt auf das Niveau

desf. Wurfs)

0 Wurfgrosse beim Absetzen

(gewichtet), Wurfnr. 1-10

9.69

0 WurfgrOsse beim Absetzen

(gewichtet), Wurfnr. 2-10

10.04

Wachstum

Ferkelgewicht beim Absetzen

= Beginn Ferkelaufzucht

6.2 kg in Aniehnung an Kaufmann

(1990)

Dauer der Ferkelaufzucht 40 Tage berechnet

Ferkelverfuste wahrend der Fer¬

kelaufzucht

4% LBL (1995)

Tageszunahme wahrend der

Ferkelaufzucht

420 g Kaufmann (1990)

Tiergewicht bei Ende der Ferkel¬

aufzucht = Mastbeginn

23 kg Versuch

Tiergewicht bei Mastende 103 kg MLP (1996)

Lebenstageszunahme 590 g KVZ(1996)

Mastdauer 107 Tage berechnet

Tierverluste wahrend der Mast 2% LBL (1995)

Filtterung: Futterverzehr je Tier

Sauen (in den drei Phasen 'Absetzen bis Brunst' / Trachtigkeit / Saugezeit)

Erstlingssauen

aitere Sauen (Wurfnr. 2-10)

Ferkel (Ferkelaufzucht)

Mast

Eber

116/ 260 /102 kg

15-36/271/147-156 kg

30 kg

(Futterverwertung = 1.79 kg /kg)

224 kg
(Futterverwertung = 2.8 kg /kg)

2.9 kg/Tag

Versuch

Boltshauser et al. (1993)

Kaufmann (1990)

Versuch

Boltshauser et al. (1993)

Marktpreise fur Schweine, Mastschweinepreis = Schweineleitpreis

Mastschweine (pro kg SG)

Erstlingssauen (pro kg SG)

Altsauen (pro kg SG)

Ferkel bei 23 kg (pro Tier)

5.00 Fr. SBV(1995)

Ist-Situation: Altsauenpreis
Soil-Situation: variable Grosse

0.57 x 5.00 Fr. =2.85Fr. SBV(1995)

28.4 x 5.00 Fr. =142Fr. SBV(1995)

Zuchtsauen bei 103 kg (pro Tier) Mastschweinepreis + Zuchtpramie
(80 kg x 5.00 Fr./kg) +10 Fr. =410 Fr.
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Tab. 3.1. Fortsetzung

Futtermittelpreise, Mastfutterpreis = Futtermittelleitpreis, Nettopreise bei Bezugsmengen

von 100t/Jahrund41/Lieferung, losegeliefert, Rothenbiihler(1995):

Mastfutter 0.85 Fr./kg

Futter fQr: trachtige Sauen, Eber 0.94 x 0.85 Fr. = 0.80 Fr./kg

Futter in: Leerzeit, Saugezeit 1.00 x 0.85 Fr. = 0.85 Fr./kg

Ferkelaufzuchtfutter 1.10 x 0.85 Fr. =0.94Fr./kg

Zuchterische Rahmenbedingungen

Ersteinsatz der Eber 7 Monate

Nutzungsdauer der Eber 12 Monate

0 Generationsintervall der Eber 17 Monate

Anzahl jahriiche Wurfe pro Eber 50

Geschlechtsreife: Merzung von 0.02

unfruchtbaren weibl. Tieren

Geschlechtsreife: Merzung von 0.05

unfruchtbaren mannl. Tieren

Unter Verwendung der biologisch - technischen Grundgrossen (Tab. 3.1) wurde fiir

Sauen, Ferkel und Masttiere der Tierfluss im Herdenumtrieb berechnet (Abb. 3.1,

Tab. 3.2). Das Modell von Jalvingh et al. (1992) wurde insoweit vereinfacht, dass

eine Sau maximal an zwei Belegungsperioden teilnimmt, ansonsten sie aus der

Herde scheidet. Die Modellannahmen fuhren im konventionellen System zu 8.9

Mastschweinen und 0.2 Sauen und im Erstlingssauensystem zu 6.7 Mastschweinen

und 1.1 Sauen, die pro Wurf geschlachtet werden.
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Abb. 3.1. Umtrieb der Sauen, Ferkel und Masttiere der modellierten Herde

Sauen

+

Ferkel

*

Galtsauenstall *• Ferkelaufzuchtstall

t

*-

Schlachtung _

Schlachtung Abort
*-

Belegung

Umrauschen

Trachtigkerts-

_
kontrolle

Umstallen

I

Ende Ferkel¬

aufzucht

| Maststall

Ende Mast i^ -+

Schlachtung

+

Abferkelstall

*-

ferkelt nicht

Schlachtung
-

abgehende Sauen

Abs

Ferkein

stzen

Jungsauenstall

^
Schlachtung

Legende:

Gruppe belegt Stallplatze des entsprechenden Stalls, ist zugleich Zeitachse

Tiere wechseln den Stall

Wichtiges Ereignis in der Herde

auf die Zertachsen eingetragener Absetzrtiythmus von drei Wochen mrt t = 0

beim Einstallen (die maximale Anzahl Gruppen im Stall der Tierkategorie k kann

abgelesen werden (Kapitel 3 3, Tab 3 3))
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Tab. 3.2. Tierfluss in der modellierten Herde (ausgehend von 10 gemeinsam
abferkelnden Sauen)

je Gruppe
ESS KS

Zeitachse

in Tagen

Anzahl Sauen

Sauen zum Belegen

Umrauschen, Brunst nicht bemerkt -> nachste Gruppe

nicht trachtig -> Schlachtung

Abort -> Schlachtung

ferkelt nicht ab -> Schlachtung

ferkein ab -> absetzen

Schlachtung nach dem Absetzen

Zur Wiederbelegung nach dem Absetzen

aus letzte Gruppe: Umrauschen, Brunst nicht bemerkt

Jungsauen zum Belegen

Anzahl Nachkommen

Absetzen

Mastbeginn

Mastende

Schlachtung als Mastschweine

Mastende: Selektion von Jungsauen als Muttersauen

Belegung: ausscheidende Jungsauen -> Schlachtung

Jungsauen zum Belegen

12.50 12.50 t=0: Belegen

1.65 1.65 21

0.64 0.64 28

0.15 0.15 70

0.06 0.06 122

10.00 10.00 142

t=0: Absetzen

10.00 1.37 14

- 8.63 5

1.65 1.65

10.85 2.22

t=0: Geburt

83.40 96.88 28

80.06 93.01 68

78.46 91.15 175

67.39 88.88 175

11.07 2.27 175

0.22 0.05 218

10.85 2.22 218

ESS = Erstlingssauensystem; KS = konventionelles System

3.2.2. Herdenmanagement

Bei den Modellberechnungen wurde von einer Gruppenabferkelung ausgegangen.

Sauen, welche im weiteren Herdengeschehen eine Gruppe bilden sollen, werden

miteinander von ihren Ferkein abgesetzt. Bei einer gegebenen Herdengrosse

bestimmt der Absetzrhythmus die Anzahl Sauengruppen sowie die Anzahl Sauen in

einer Gruppe (Lucker, 1994). Der dreiwOchige Absetzrhythmus fuhrt gegenuber ein-

oder zweiwOchigen Absetzrhythmen zu grdsseren Sauen- und Ferkelgruppen. Bei
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der Gruppenbildung schranken kleine Bestande die Planungsmdglichkeiten ein. Um

schweizerischen Verhaitnissen mit kleinen Betrieben gerecht zu werden, wurde der

dreiwochige Absetzrhythmus ausgewahlt. Die Zwischenferkelzeit kann mittels

Herdenmanagement hauptsachlich durch die Saugezeit verandert werden, weil die

Zeitspanne vom Absetzen bis zur ersten Brunst sowie die Trachtigkeitsdauer

biologisch vorgegeben sind. Wird eine Saugezeit gewahlt, welche eine ganzzahlige

Anzahl Sauengruppen zur Folge hat, sind die Zeitabstande zwischen den einzelnen

Umtrieben konstant, was eine gleichmassige Auslastung der Stalle ergibt.

In den vorliegenden Berechnungen wurde die Saugezeit auf 28 Tage festgelegt, was

bei einer Zeitspanne vom Absetzen bis zur ersten Brunst von funf Tagen sowie einer

Trachtigkeitsdauer von 114 Tagen (Tab. 3.1) zu einer Zwischenferkelzeit von 147

Tagen fuhrte. Die Anzahl Sauengruppen wird berechnet, indem die Zwischenferkel¬

zeit durch den Absetzrhythmus geteilt wird (Lucker, 1994), was im vorliegenden Fall

sieben Sauengruppen ergab. Anhand des Absetzrhythmus, der Zwischenferkelzeit,

des Tierflusses (Tab. 3.2) sowie der BestandesgrOsse wurde der durchschnitthche

Tierbestand je Tierkategorie k und daraus der Stallbedarf berechnet (Tab. 3.3).

Durchschnittlicher Tierbestandje Tierkategorie k:

Stallbelegungsdauerk
Durchschnittlicher Tierbestand,, = Gruppengrosse,, •

—

H Absetzrtiythmus

(Lucker, 1994)

wobei bei wachsenden Tieren (Ferkelaufzucht, Mast):

4f-Gk
Stallbelegungsdauerk

rzk

k = Tierkategone
TZ = t&glicher Gewichtszuwachs der Tiere in Kategorie k

ALG = GewichtsverSnderung der Tiere in der ZeU, in welcher sie der Kategorie k angehOren

Bei der Gruppenabferkelung mussen fur die maximale Anzahl Tiere jeder Tier¬

kategorie genugend Stallplatze vorhanden sein. Wird der Quotient zwischen dem

Tierbestand k und der Gruppengrosse k auf eine ganze Zahl aufgerundet, so erhait

man die maximale Anzahl Gruppen der Tierkategorie k (Tab. 3.3). Die Gruppen¬

grosse k multipliziert mit der maximalen Anzahl Gruppen k ergibt den Bedarf an



54 Wirtschaftlichkeit

Stallpiatzen fiir die Tierkategorie k. Der Stallbedart k beinhaltet eine Reserve

(Nachzugler, Stallreinigung). Die Stallreserve k berechnet sich wie folgt:

Stallreserve der Tierkategorie k (in Tagen):

Stallreserve k
= (Maximale Anzahl Grvppenk • Absetzrhythmus) - Belegungsdauerk

Um den Arbeitsaufwand pro Muttersau und Jahr zu berechnen (Kap. 3.2.5), wird im

weiteren die Anzahl jahrlicher Umtriebe benotigt.

Jahrliche Umtriebe eines Stallplatzes der Tierkategorie k:

Jahriiche Umtriebek = 365/ (Maximale Anzahl Grvppenk ' Absetzrhythmus)

Tab. 3.3. Kenngrossen der Stallbelegung des Modellbetriebes (10 miteinander

abferkelnde Sauen / Betrieb von 75 Muttersauen1))

Gruppen¬ Stallbele- 0 Tier¬ Maximale Stall¬ Stall- Jahrliche

grosse gungsdauer bestand Anzahl bedart reserve Umtriebe

einer Grup¬ Gruppen (Tier- pro Um¬ eines

pe in Tagen im Stall k piatze) trieb Stall¬

Tierkategorie k Tab. 3.2 Tab. 3.1
(Tage) platzes

Konventionelles System

Jungsauen 2.27 44 4.8 3 7 19 5.8

Gailsauen 10.85 113 58.4 6 65 13 2.9

saugende Sauen 10.00 34 16.2 2 20 8 8.7

abgehende Sauen 1.38 14 0.9 1 1.4 7 17.4

Ferkel in Aufzucht 93.01 40 177.2 2 186 2 8.7

Mastschweine 91.15 107 464.4 6 547 19 2.9

Erstlingssauensystem

Jungsauen 11.07 44 23.2 3 33 19 5.8

Galtsauen 10.85 113 58.4 6 65 13 2.9

saugende Sauen 10.00 34 16.2 2 20 8 8.7

abgehende Sauen 10.00 14 6.7 1 10 7 17.4

Ferkel in Aufzucht 80.06 40 153.5 2 160 2 8.7

Mastschweine 78.46 107 399.8 6 471 19 2.9

" 75 Muttersauen = durchschnittlicher Bestand an Galtsauen und saugenden Sauen
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3.2.3. Berechnung der Bruttomarge

In einem ersten Schritt wurden dem TiererlOs die Tier- und Futterkosten gegenuber-

gestellt und als Resultat die Bruttomarge berechnet

Bruttomarge je Muttersau und Jahr

= Anzahl Abferkelungen je Muttersau und Jahr •

{ pFe (1 -rF)• I YWurfgrOsse* • aJ + ^aw • rS„ (g„ • pSw -pZS)\

JV\'£,FVZM-pFuM
W-1 V / Schbchtwt l£, J ^«Mtt*i»B.-«IJMIr

J

a = Anteil der Sauen in Wurfnummerklasse w

FVZ = Futterverzehr

g = Schlachtgewicht abgehender Sauen

j = FOtterungspenoden (Leerzeit, Trachtigkeit, Saugezeit, Ferkelaufzucht)

p = fireis for Fu = Futtermittel, ZS = Zuchtsauen, S = abgehende Sauen, Fe = Ferkel

r = Abgangsrate S = Verkauf von Sauen zum Schlachten, F = Ferketveriust

w = Wurfnummer(klasse) der Sauen mrf n = f im Erstlingssauensystem und n = 10m

konventionellen System
Wurfgrosse = Wurfgrosse beim Absetzen

Von der Bruttomarge mussen weitere Direktkosten sowie die Strukturkosten abge-

zogen werden, um den Gewinn berechnen zu konnen Die Tierarztkosten, die

Abschreibung fur Eber, der Kostenanteil fur kunsthche Besamung, die Kosten fur

Verkehrsscheine und die Energie- und die Wasserkosten stammen aus dem

Deckungsbeitragskatalog der Landwirtschaftlichen Beratungszentrale Lindau (LBL,

1995) Die Bewertung der Produktionsfaktoren 'Stall' und 'Arbeit' wird in den

Kapiteln 3 2 4 und 3 2 5 beschneben

3.2.4. Bewertung des Produktionsfaktors 'Stall'

Der Investitionsbedarf des Produktionsfaktors 'Stall' lasst sich in den Investitions-

bedarf fur die Baukonstruktion, fur die Betnebseinnchtungen und fur die Stall¬

einrichtungen aufghedern (Hilty, 1994) Fur Stalleinrichtungen wurde eine der

Betnebsgrbsse von 75 Muttersauen entsprechende Losung im FAT-Preisbaukasten

(Hilty, 1994) ausgewahlt (Tab 3 4) Der Investitionsbedarf fur die Baukonstruktion

und die Betnebseinnchtungen wurde vom vollstandig durchgerechneten Maststall
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des FAT-Preisbaukastens (Hilty, 1994) abgeleitet (Anhang 3, Tab 3 4) Ent-

sprechend des Fiachenbedarfs je Tierplatz wurden die Kostenanteile der Bau¬

konstruktion und der Betnebseinnchtungen dem Tierplatz zugerechnet Der gesamte

Investitionsbedarf fur einen Tierplatz der Tierkategone k ergab sich aus der Summe

des Investitionsbedarts fur Stalleinrichtungen, fur Betnebseinnchtungen und fur die

Baukonstruktion Der gesamte Investitionsbedarf je Tierplatz der Tierkategone k

wurde anschliessend gemass den Jahreskostenansatzen auf den Betrag in Fr je

Tier und Tag umgerechnet

Stallkostenje Tierplatz der Tierkategone k undje Tag

, (lnvbedarf/Tierplatzk)m -(Am +Zm+Rm +Vm)
Sfa/fkosten/CTierp/arZ), • Tag) = V -

365

BK Allg BE Spez BE SE

20% 2 55% 67% 50%

43% 4 19% 36% 37%

04% 0 60% 25% 10%

01% 0 04% 02% 01%

m Kategonen des Investihonsbedarfs

BK = Baukonstruktion Beispiel, FAT (1994)
Allg BE = Allgemeine Betnebseinnchtungen Beispiel, FAT (1994)
Spez BE = Spezielle Betnebseinnchtungen Beispiel, FAT (1994)
SE = Stalleinrichtungen Tabellen, FAT(1994)

Jahreskostenansatze (Hilty, 1994)

A "Abschreibung
Z = durchschnittlicher Zinsansprvch
R = Reperaturen

V = GebSudeversicherung

Da fur Jungsauen ab Mastende bis zum Belegen keine geeignete Bucht im FAT-

Preisbaukasten (Hilty, 1994) vorhanden war, wurde eine Jungsauenbucht definiert

(Tab 3 4) Es wurde davon ausgegangen, dass die Jungsauen nach Mastende in

Gruppen gehalten, aber einzein gefuttert werden Fur die Stallemrichtung einer

Jungsauenbucht wurde der Investitionsbedarf fur Galtsauenbuchten verwendet Zur

Berechnung der Kostenanteile der Baukonstruktion und der Betnebseinnchtungen

(Anhang 3) wurde der fur Jungsauen definierte Flachenbedarf (Tab 3 4) verwendet

Die jahrlichen Stallkosten des Modellbetriebes ergaben sich aus dem uber alle Tier¬

kategonen k summierten Produkten von Stallbedart (Tab 3 3) und Stallkosten pro

Tierplatz und Jahr
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Tab. 3.4 AusgewShlte Aufstallungssysteme der einzelnen Tierkategorien (FAT-

Preisbaukasten; Hilty, 1994)

Ele¬

ment

Nr. Bezeichnung der Elemente

Tiere

je
Bucht

Fiache je
Tierplatz,
ohne Stall-

gang, in m2

Investitions¬

bedarf je
Tierplatz,

inFr.

Stallkosten

je Tierplatz
und Tag,

in Fr.

2.413 Abferkelbucht 2-reihig, Treibgang,
seitliches Ferkelnest

1 5.00 12162 2.98

2 452 Ferkelaufzucht: Teilrostboden,

Flat-Deck, 2-reihig

10 0.34 836 0.21

2.587 Vormast: Quertrog, Teilspalten- bo-

den, 2-reihig

10 0.67 1137 0.28

2.647 Ausmast: Quertrog.Teilspalten-
boden, 2-reihig

10 0.99 1555 0.38

2.512 Galtsauen: LiegeflSche, Einzelfress-

stande, Lochboden, 2-reihig

4 2.86 4708 1.14

2.53 Eberbucht: Teilspaltenboden,
1-reihig

1 10.35 9323 2.37

D
Jungsauenbucht: Liegefiache, Ein-

zelfressstande, Lochboden, 2-reihig
81) 2.00

1)
3676

2) 0.91

eigene Definition Investitionsbedarf fur Stalleinrichtungen gleich wie fiir Galtsauen

3.2.5. Bewertung des Produktionsfaktors 'Arbeit'

Als arbeitswirtschaftliche Grundlage dienten Daten der FAT (Schick, 1995). Es

wurden Werte der mittleren oder mittleren bis hohen Rationalisierungsstufe und der

BetriebsgrOsse von 75 Muttersauen mit entsprechenden Mastpiatzen gewahlt

(Anhang 4). Aus den Angaben fur 'Tagliche Arbeiten' (Futtern, Misten, Kontrollen,...)

und 'Sonderarbeiten' (Trachtigkeitskontrollen, Umstallen, Stallreinigung,...) wurde

der durchschnitthche tagliche Arbeitszeitbedarf berechnet (Anhang 4). Fur das

Belegen von Jungsauen wurde die doppelte Arbeitszeit wie fur das Belegen von

Altsauen eingesetzt, weil bei Jungsauen im Gegensatz zu frisch abgesetzten Sauen

nicht bekannt ist, wann die Brunst eintreten sollte und eine uber langere Zeit

dauernde Brunstkontrolle vorgenommen werden muss.

Fur jede Tierkategorie k wurde die jahrliche Arbeitszeit je Muttersau berechnet,

indem die tagliche Arbeitszeit pro Tier mit der Stallbelegung einer Gruppe, mit dem
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durchschnittlichen Tierbestand und der Anzahl Muttersauenumtriebe pro Jahr

multiphziert wurde Eine Arbeitsstunde wurde zu Fr 20 - entlOhnt

Tab. 3.5. Arbeitszeitbedarf basierend auf FAT - Erhebungen (Schick, 1995)

ESS = Erstlingssauensystem
KS = Konventionelles System

je Tier und Tag,
in Minuten

je Muttersau und Jahr,
in Stunden

Tierkategone k ESS KS ESS KS

Sau in Abferkelbucht (mit Ferkein) 714 7 14 94 94

Abgesetzte Ferkel 0 49 0 48 63 73

Mast 0 41 0 41 14 9 173

Galtsauen 2 95 2 86 16 3 150

Jungsauen (Mastende - Belegen)1> 1 19 146 22 06

Eber 4 85 4 85 1 4 14

Total 50 4 50 8

FUr Tagliche Arbeiten' wurden Daten der Kategone 'Mast2' verwendet

3.2.6. Betriebstypen

In der Praxis sind verschiedene Organisationsformen anzutreffen, welche die

Produktionsfaktoren unterschiedhch beanspruchen Um den Vergleich zwischen

Erstlingssauensystem und konventionellem System breit abzustutzen, wurden das

Erstlingssauensystem und das konventionelle System bei folgenden drei Typen von

Schweinebetneben verglichen

• Zuchtbetrieb ohne Eigenremontierung: keine eigene Remontierung, Verkauf

aller Ferkel, Zukauf von 103 kg schweren Jungsauen zum Mastschweinepreis

plus Zuchtpramie von Fr 10 - pro Tier

• Zuchtbetrieb mit Eigenremontierung: Aufzucht der doppelten Anzahl der zur

Bestandesremontierung benOtigten Tiere, Verkauf der ubngen Ferkel, Selektion

bei 103 kg Lebendgewicht die eine Haifte der Tiere wird zur Zucht verwendet, die

andere Haifte der Tiere wird geschlachtet

• Kombinierter Zucht- und Mastbetrieb: Ausmast aller Nachkommen, das heisst

Verkauf der Tiere ausschhesshch als Mastschweine und als abgehende Sauen
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Die Grosse der Modellbetriebe wurde mit 20 Abferkelbuchten festgelegt. Im konven¬

tionellen System wies der Zuchtbetrieb 75 Muttersauen, der Zuchtbetrieb mit Eigen¬

remontierung 75 Muttersauen und 23 Mastschweine sowie der kombinierte Zucht-

und Mastbetrieb 75 Muttersauen und 465 Mastschweine auf. Im Erstlingssauen¬

system wies der Zuchtbetrieb 75 Muttersauen, der Zuchtbetrieb mit Eigenremontie¬

rung 75 Muttersauen und 113 Mastschweine sowie der kombinierte Zucht- und

Mastbetrieb 75 Muttersauen und 400 Mastschweine auf.

3.2.7. Berechnungen im Uberbllck

In einem ersten Schritt wurden sowohl mit dem Erstlingssauensystem als auch mit

dem konventionellen System fur alle drei Betriebstypen die Bruttomarge und der

Gewinn berechnet. Als Alternative zum Gewinn wurde die EntlOhnung der Arbeits-

stunde ausgewiesen. In einem weiteren Schritt wurde der Preis fur Erstlingssauen

als variable GrOsse gesetzt und derjenige Preis fur Erstlingssauen berechnet, unter

welchem beide Systeme dasselbe wirtschaftliche Ergebnis liefem. Unter ceteris

paribus - Bedingungen wurden im Zuchtbetrieb ohne Eigenremontierung ausge-

wahlte Parameter um fixe Anteile variiert (=Sensitivitatsanalyse), um die Auswirkung

auf das wirtschaftliche Ergebnis zu untersuchen. Der Zuchtbetrieb ohne Eigen¬

remontierung wurde ausgewahlt, weil damit die Auswirkungen auf die Ferkel¬

produktion unabhangig der Schweinemast aufgezeigt werden kOnnen.
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3.3. ERGEBNISSE

3.3.1. Bruttomarge und Gewinn

Die Ergebnisse wurden in Fr. je Muttersau und Jahr festgehalten. Der Erlfis der

Zuchtbetriebe mit sowie ohne Eigenremontierung war mit dem Erstlingssauensystem

grosser als mit dem konventionellen System (Tab. 3.6). Demgegenuber war der

ErIOs des kombinierten Zucht- und Mastbetriebes mit dem Erstlingssauensystem

kleiner als mit dem konventionellen System. Die Kosten fur den Futter- und Tier-

zukauf waren im Erstlingssauensystem grosser als im konventionellen System. Die

Stall- und Arbeitskosten der Zuchtbetriebe waren mit dem Erstlingssauensystem

grosser als mit dem konventionellen System, wahrend die Stall- und Arbeitskosten

des kombinierten Zucht- und Mastbetriebes mit beiden Systemen ungefahr gleich

gross waren.

Das Erstlingssauensystem fuhrte zu tieferen Bruttomargen und zu tieferen Gewinnen

beziehungsweise zu hOheren Verlusten als das konventionelle System. Die Brutto-

margendifferenzen zwischen dem Erstlingssauensystem und dem konventionellen

System waren je nach Betriebstyp unterschiedlich. Im Zuchtbetrieb mit Eigenre¬

montierung betrug die Differenz Fr. 260.-, im Zuchtbetrieb ohne Eigenremontierung

Fr. 536.- und im kombinierten Zucht- und Mastbetrieb Fr. 701.-. Auf Stufe Gewinn

waren die Differenzen zwischen Erstlingssauensystem und konventionellem System

im Bereich von Fr. 676.- bis Fr. 713.- Die Differenzen streuten auf Stufe Bruttomarge

starker als auf Stufe Gewinn. Entsprechend variierte der fur Erstlingssauen not-

wendige Preis zwischen den Betriebstypen auf Stufe Bruttomarge stark und auf

Stufe Gewinn wenig, da per Definition der fur Erstlingssauen notwendige Preis die

Differenz zwischen Erstlingssauensystem und konventionellem System aufhebt. Auf

Stufe Bruttomarge war fur Erstlingssauen je nach Betriebstyp ein Preis von 74 % -

102 % des Mastschweinepreises notwendig. Auf Stufe Gewinn war je nach Be¬

triebstyp zwischen 100 % -103 % des Mastschweinepreises notwendig.

Die Arbeitsstunde wurde im konventionellen System je nach Betriebstyp zwischen

Fr. 10.14 bis Fr. 11.22 entlohnt. Im Erstlingssauensystem wurde fur alle Betriebs¬

typen ein Minusbetrag berechnet. Der fur Erstlingssauen notwendige Preis, damit in
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beiden Systemen die Arbeit zum gleichen Stundenansatz entlohnt wird, betrug

zwischen 99 % -102 % des Mastschweinepreises.

Tab. 3.6. Vollkostenrechnung der Ist-Variante (in Fr.) und notwendiger Preis fiir

Erstlingssauen (in Relation zum Mastschweinepreis), bei welchem das Erstlings¬

sauensystem und das konventionelle System dasseibe wirtschaftliche Ergeb¬
nis liefem

ES(-S)=Erstlingssauen(-System)

KS =Konventionelles System

Zuchtbetrieb ohne Ei¬

genremontierung, je
Muttersau und Jahr

ESS KS

Zuchtbetrieb mit Ei¬

genremontierung, je
Muttersau und Jahr

ESS KS

Kombinierter Zucht-

und Mastbetrieb, je
Muttersau und Jahr

ESS KS

Ferkelerlos

MastschweineerlOs

Sauenerlos

ErfOs Total

Futter-, Tierzukauf

Bruttomarge

notwendiger Preis fOr ES, damit

die Bruttomarge gleich ist

2635 3061

926 201

3561 3262

2607 1772

954 1490

0.914

1891 2908

1026 211

926 201

3843 3320

2541 1758

1302 1562

0.737

6247 8238

926 201

7173 8439

5052 5618

2121 2822

1.020

Tierarzt, Wasser,...
Stallkosten

Arbeitskosten

Gewinn

notwendiger Preis fur ES, damit

der Gewinn gleich ist

226 226

1065 928

710 670

-1047 -334

1.023

282 238

1242 964

793 687

-1015 -327

1.012

425 460

1810 1794

1008 1016

-1125 -449

1.004

Arbeitszeit in Stunden

EntlOhnung der Arbeitsstunde

notwendiger Preis fiir ES, damit

die EntlOhnung gleich ist

35.5 33.5

-9.47 10.05

1.016

39.6 34.4

-5.62 10.49

0.983

50.4 50.8

-2.32 11.17

1.006



62 Wirtschaftlichkeit

3.3.2. Sensitivitatsanalyse

Im Zuchtbetrieb ohne Eigenremontierung wurden ausgewahlte Parameter unter

ceteris paribus - Bedingungen um + 10 %, -10 % und - 30 % verandert Untersucht

wurden die Auswirkungen auf den gesamten Erlos und auf die gesamten Kosten

(Tab 3 7 a) sowie auf den fur Erstlingssauen notwendigen Preis, damit das Erst¬

lingssauensystem und das konventionelle System denselben Gewinn aufweisen

(Tab 3 7 b)

Veranderungen des Schwemeleitpreises wirkten sich direkt auf den ErIOs und in ab-

geschwachter Form auf die Kosten aus Sank der Schweineleitpreis zum Beispiel um

10 %, sanken alle Schweinepreise um 10 %, was bewirkte, dass im Erstlingssauen¬

system der ErIOs um 10 % und die Kosten um 2 3 % sanken Dabei stieg der fur

Erstlingssauen notwendige Preis von 102 8 % auf 104 6 % des Mastschweine¬

preises an

Veranderungen des Futtermittelleitpreises beeinflussten die Kosten, nicht aber den

Erlos und den fur Erstlingssauen notwendigen Preis Eine 10 %-ige Reduktion aller

Futtermittelpreise senkte die Kosten im Erstlingssauensystem um 3 4 % und im

konventionellen System um 4 3 %

Eine 10 %-ige Reduktion der WurfgrOsse senkte den Erlos um 7 4 % und die Kosten

um 1 8 % Fur Erstlingssauen wurde anstatt 102 8 % neu 102 1 % des Mast¬

schweinepreises notwendig sein Bei einer Senkung der Stallkosten fur Jung- und

Erstlingssauen um 10 % wurden 1 2 % der Kosten eingespart Die Auswirkung auf

den fur Erstlingssauen notwendigen Preis war genng

Eine fruhe Belegung der Jungsauen wirkte sich sowohl erIOs- als auch kosten-

senkend aus Wird das Erstbelegealter um 10 % gesenkt, waren fur Erstlingssauen

96 % des Mastschweinepreises notwendig Das Erstbelegealter wurde nicht um

30 % reduziert, well eine Erstbelegung mit 153 Tagen emerseits unreahstisch er-

schien und anderseits ganz andere SchlachtkOrper von Ersthngsssauen ergeben

wurde

Veranderungen der Parameter um + 10 %, -10 % und um - 30 % zeigten auf, dass

die Auswirkungen auf ErIOs und Kosten linear sind
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Tab. 3.7.a) Sensitivitatsanalyse: ausgewflhlte Parameter wurden um fixe An¬

teile variiert (ceteris paribus) - Auswirkungen auf den ErIOs und auf die Kosten

im Zuchtbetrieb ohne Eigenremontierung

ESS = Erstlingssauensystem
KS = Konventionelles System

Parameter (Angaben in %)

ESS KS

+10% +10%

ESS KS

-10% -10%

ESS KS

-30 % -30 %

Schweineleitpreis

ErIOs

Kosten

110.0 110.0

102.2 100.6

90.0 90.0

97,8 99.4

70.0 70.0

93.3 98.2

Futtermittelleitpreis

ErIOs

Kosten

100.0 100.0

103.4 104.3

100.0 100.0

96.6 95.7

100.0 100.0

89.9 87.0

WurfgrBsse

ErIOs

Kosten

107.4 109.4

101.8 103.2

92.6 90.6

98.2 96.8

77.8 71.9

94.6 90.5

Erstbelegealter

ErIOs

Kosten

100.2 100.0

103.5 100.9

99.8 100.0

96.6 99.1

Stallkosten der Gait- und

Jungsauen

ErIOs

Kosten

100.0 100.0

101.1 100.9

100.0 100.0

98.9 98.5

100.0 100.0

96.7 95.6

Tab. 3.7. b ) Sensitivitatsanalyse: ausgewalilte Parameter wurden um fixe An¬

teile variiert (ceteris paribus) - Auswirkungen auf den fur abgehende Erstlings¬
sauen notwendigen Preis, damit im Zuchtbetrieb ohne Eigenremontierung
beide Systeme denselben Gewinn aufweisen

Basis:1.028 = 100% + 10% - 10% - 30%

Parameter:

Schweineleitpreis 1.016 = 98.9% 1.042 =101.1% 1.082 =105.3%

Futtermittelleitpreis 1.028 =100.0% 1.028 =100.0% 1.028 =100.0%

WurfgrBsse 1.035 =100.7% 1.021 = 99.3% 1.007 = 98.0%

Erstbelegealter 1.099 =106.9% 0.956 = 93.0%

Stallkosten der Gait- und

Jungsauen

1.030 =100.2% 1.026 = 99.8% 1.023 = 99.5%
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3.4. DISKUSSION

3.4.1. Bruttomarge und Gewinn

Der wirtschaftliche Vergleich des Ersthngssauensystems mit dem konventionellen

System fuhrte auf Stufe Bruttomarge zu stark unterschiedlichen Resultaten, je nach-

dem ob der Vergleich im Zuchtbetrieb mit Eigenremontierung, im Zuchtbetrieb ohne

Eigenremontierung Oder im kombinierten Zucht- und Mastbetrieb vorgenommen

wurde (Bruttomargendifferenz von Fr. 260.-, Fr. 536.- und Fr. 701.-). Auf Stufe

Gewinn fuhrte der Vergleich der beiden Systeme in alien Betriebstypen zu rund den-

selben Resultaten (Gewinndifferenz von Fr. 688.-, Fr. 713.- und Fr. 676.-). Im Ver¬

gleich zwischen Erstlingssauensystem und konventionellem System muss somit der

Wahl des Betriebtyps und der Vergleichsbasis Beachtung geschenkt werden. Der

Grund liegt darin, dass in Obereinstimmung mit Kaufmann (1990) das Erstlings¬

sauensystem kleinere Wurfe sowie je Muttersau mehr Remonten und weniger Mast¬

schweine aufwies als das konventionelle System. Demzufolge unterschieden sich

die beiden Systemen nicht nur im ErIOs und in den Futterkosten, sondern auch in

den Stall- und Arbeitskosten. Eine Beurteilung der Wirtschaftlichkeit auf der in der

Schweinehaltung ublichen Stufe der Bruttomarge war nur fur den kombinierten

Zucht- und Mastbetrieb, nicht aber fOr die Zuchtbetriebe zuiassig. Die Resultate

zeigen auf, dass die Vollkostenrechnung notwendig ist, um einen umfassenden

Vergleich zwischen Erstlingssauensystem und konventionellem System zu erhalten.

Ein fur das Ausmass der Futter-, Stall- und Arbeitskosten wichtiger Faktor war die

Zeitdauer, in welcher die Sau weder trachtig ist noch Ferkel saugt, in der Folge

'Leerzeit' genannt. Ein durchschnittlicher Produktionszyklus des Ersthngssauen¬

systems wies eine Leerzeit von 57 Tagen auf, das heisst 43 Tage von Mastende bis

zum Belegen und 14 Tage nach dem Absetzen bis zum Schlachten. In einem durch¬

schnittlichen Produktionszyklus des konventionellen Systems betrug die Leerzeit

22 Tage (13 Tage fur 80 % der in der Herde verbleibenden Sauen und 57 Tage fur

den Remontierungsanteil von 20 %). Je grosser die Leerzeit des Ersthngssauen¬

systems im Vergleich zum konventionellen System wird, desto mehr verliert das
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Erstlingssauensystem an Konkurrenzfahigkeit gegenuber dem konventionellen

System

Die hohen Remontierungsraten des Ersthngssauensystems verursachten in den

Zuchtbetneben je Muttersau und Jahr nicht nur hohe Futterkosten, sondem auch

hohe Stall- und Arbeitskosten Es wurde davon ausgegangen, dass Jungsauen ab

Mastende einzein gefuttert werden und entsprechende Stall- und Arbeitskosten ver-

ursachen Die Einzeltierfutterung tst notwendig, wenn Jungsauen eine einheithche

Zuchtkondition aufweisen sollen

Im kombinierten Zucht- und Mastbetrieb wurden fur beide Systeme rund dieselben

Stall- und Arbeitskosten je Muttersau und Jahr berechnet Emerseits bewirkte die

Leerzeit der Jungsauen im Erstlingssauensystem erhOhte Stall- und Arbeitskosten

Anderseits waren im konventionellen System je Muttersau und Jahr mehr Nach¬

kommen vorhanden als mit dem Erstlingssauensystem, was zu hOheren Stall- und

Arbeitskosten fuhrte Die gegenlflufigen Faktoren glichen sich aus, was fur beide

Systeme zu denselben Stall- und Arbeitskosten je Muttersau und Jahr fuhrte Im

kombinierten Zucht- und Mastbetrieb fuhrte daher der Vergleich sowohl auf Stufe

Bruttomarge als auch auf Stufe Gewinn zu demselben Resultat

Fur abgehende Erstlingssauen wurde der Altsauenpreis emgesetzt, welcher 57 %

des Mastschweinepreises betragt Fur Erstlingssauen musste ein Preis von 99 % -

103 % des Mastschweinepreises gelost werden, damit beide Systeme denselben

Gewinn abwerfen Im Durchschnitt der Jahre 1977 - 1993 erzielten schwere

Schlachtschweine 95 % des Mastschweinepreises (GSF, 1995) In die Kategorie der

schweren Schlachtschweine wurden vorallem Jungsauen eingeteilt, die me geferkelt

haben Wenn Erstlingssauen als schwere Schlachtschweine vermarktet wurden,

kann em ErIOs erzielt werden, bei welchem das Erstlingssauensystem wirtschafthch

mteressant wird Die Preise fur schwere Schlachtschweine werden seit 1994 nicht

mehr erhoben (GSF, 1995, Schurtenberger, 1995), well diese Kategorie keine

Bedeutung mehr hat Unter aktuellen schweizerischen Marktbedingungen ist es

daher unrealistisch, fur Erstlingssauen einen Preis im Bereich des Mastschweine-
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praises zu erwarten. Das Erstlingssauensystem wird daher kaum als Alternative zum

konventionellen System betrieben werden konnen.

3.4.2. Sensitivitatsanalyse

Es konnte gezeigt werden, dass Anderungen der untersuchten Parameter im Bereich

von + 10 % bis - 30 % mit Ausnahme des Erstbelegealters einen geringen Einfluss

auf den notwendigen Preis fur Erstlingssauen haben. Eine Veranderung des

Futtermittelleitpreises beeinflusste die Konkurrenzsituation zwischen den zwei

Systemen nicht. Aussagen uber die Konkurrenzfahigkeit des Ersthngssauensystems

sind somit unabhangig von Preisschwankungen auf dem Futtermittelmarkt. Eine

Veranderung des Schweineleitpreises beeinflusste die Konkurrenzsituation

zwischen den zwei Systemen geringfugig. Sank der Schweineleitpreis um 10 % ab,

das heisst, fur alle Tierkategorien sanken die Preise um 10 %, stieg der fOr Erst¬

lingssauen notwendige Preis (auf Stufe Gewinn) von 102.8 % auf 104.2 % des

Mastschweinepreises an. Ein sinkender Schweineleitpreis wirkte sich in geringem

Ausmass ungunstig auf das Erstlingssauensystem aus. Bei den Stallkosten musste

davon ausgegangen werden, dass Einsparungen sowohl im Erstlingssauensystem

als auch im konventionellen System vorgenommen wurden. Nur wenn im Erstlings¬

sauensystem grossere Einsparungen mOglich sind als im konventionellen System,

konnte das Erstlingssauensystem an Konkurrenzfahigkeit gewinnen.

Eine Reduktion des Erstbelegealters begunstigte die Konkurrenzfahigkeit des Erst¬

hngssauensystems stark. Die Reduktion des Erstbelegealters um 10 % fuhrte zu

einer Erstbelegung im Alter von 196 Tagen, was eine um einen Brunstzyklus fru-

heren Belegung entspricht. Der fiir Erstlingssauen notwendige Preis reduzierte sich

von 103 % auf 96 % des Mastschweinepreises. Gemass Bigler et al. (1995) und

Brooks (1982) kann eine Erstbelegung mit 184 Tagen ohne wesentliche Einbussen

der Reproduktionsleistung angestrebt werden. Eine fruhe Erstbelegung durfte

Nachteile in der Schlachtkorperqualitat der Erstlingssauen nach sich Ziehen. In Ver-

suchen von Brooks et al. (1975, 1977) wiesen die 90 kg schweren SchlachtkOrper

von Erstlingssauen beachtliche Qualitatsmangel auf.
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3.4.3. Zyklische Preisschwankungen

Wenn ein Tier als Ersthngssau geschlachtet wird, wird es sechs Monate spdter zur

Schlachtbank gefuhrt als wenn es als Mastschwein geschlachtet worden ware.

Monatliche Erhebungen zeigen auf, dass innertialb von 6 Monaten der Schweine¬

leitpreis stark schwanken kann (SBV 1995). Unter der Voraussetzung, dass die Pro-

duktionsfaktoren 'Stall' und 'Arbeit' keine limitierenden Faktoren darstellen, wurden

folgende Uberlegungen durchgefuhrt. Bei schlechter Marktlage (Schweineleitpreis:

- 20%) wurde mit einem weibhchen Mastschwein Fr. 4.00 pro kg Schlachtgewicht

(SG) erzielt. Das weibliche Mastschwein wird nicht geschlachtet sondem belegt, um

fiir einen Zyklus in der Reproduktion eingesetzt zu werden. Sechs Monate spater,

bei guter Marktlage (Schweineleitpreis: + 20%), wird die Ersthngssau geschlachtet.

Bei guter Marktlage erzielen die Mastschweine Fr. 6.00 pro kg SG und Altsauen

Fr. 3.42 pro kg SG. Bei guter Marktlage ist das Angebot an Schlachtschweinen

knapp, was eine Preisdifferenzierung zwischen Altsauen und Erstlingssauen be-

gunstigen durfte. Falls bei guter Marktlage der Preis fur Erstlingssauen zwischen

Fr. 4.00 und Fr. 5.00 pro kg SG liegen wurde, ware dies mehr als der Preis von

Fr. 4.00, welcher sechs Monate fruher fur dasseibe Tier als Mastschwein erzielt

worden ware.

Umgekehrt ist die Situation bei sinkenden Preisen. Da auf dem Markt ein Angebots-

uberschuss an Schweinen besteht, kann nicht erwartet werden, dass fur Erstlings¬

sauen mehr gelost wird als fur Altsauen.
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3.5. ZUSAMMENFASSUNG UND FOLGERUNGEN

Zur Abkiarung der Fragestellung, ob die mit Erstlingssauen kombinierte Ferkel- und

Fleischproduktion eine Alternative zur herkOmmlichen Schweinehaltung darstellt,

wurden Wirtschafthchkeitsberechnungen unter Verwendung von Versuchsresultaten

durchgefuhrt. In Schweinezuchtbetrieben mit und ohne Eigenremontierung sowie im

kombinierten Zucht- und Mastbetrieb wurden fur das Erstlingssauensystem je

Muttersau und Jahr zwischen Fr. 260.- bis Fr. 701.- geringere Bruttomargen und

zwischen Fr. 676.- und Fr. 713.- geringere Gewinne beziehungsweise hflhere

Verluste berechnet als fur das konventionelle System. Es war notwendig, den Ver¬

gleich der beiden Systemen auf Stufe Gewinn vorzunehmen. Damit beide Systeme

denselben Gewinn erzielen, ware fur abgehende Erstlingssauen ungefahr der Mast¬

schweinepreis notwendig. Eine Reduktion des Erstbelegealters wirkte sich als ein-

ziger Faktor stark positiv auf die Konkurrenzsituation zwischen Erstlingssauen¬

system und konventionellem System aus.

Es wurde gefolgert, dass

• nur die Stufe Gewinn zu einem umfassenden Vergleich der beiden Systeme fuhrt,

• mit einer Reduktion des Erstbelegealters die Wirtschaftlichkeit des Ersthngs¬

sauensystems verbessert werden kann, wobei Einbussen in der Schlachtkorper¬

qualitat der Erstlingssauen zu erwarten sind und

• das Erstlingssauensystem aus wirtschaftlicher Sicht keine Alternative zum kon¬

ventionellen System darstellt.



4. SELEKTIONSERFOLG UNTERSCHIEDLICHER

PRODUKTIONSSYSTEME

4.1. EINLEITUNG

In der Schweinezucht tragt ein grosser Selektionserfolg wesentlich zur Effizienz-

steigerung bei. Auf den jahrlichen Selektionserfolg wirken sich kurze Generations-

intervalle sowie hohe Selektionsintensitaten positiv aus. In Erstlingssauensystemen

sind die Generationsintervalle kurz, wobei pro Wurf mindestens eine Jungsau

remontiert werden muss, was die Selektionsintensitat reduziert (Faust et al., 1993b).

In konventionellen Systemen mit Sauen verschiedener Altersklassen sind die Ge¬

nerationsintervalle langer als in Erstlingssauensystemen. Demgegenuber sind in

konventionellen Systemen die Remontierungsanteile kleiner als in Erstlingssauen¬

systemen, was die Selektionsintensitat und somit den Selektionserfolg erhOht.

Fur ein Erstlingssauensystem und ein konventionelles System wurden biologische

und technische GrundgrOssen sowohl vom eigenen Versuch als auch aus der

Literatur (de Vries, 1989; Jalvingh et al., 1992; Grob, 1988) verwendet, um die

Selektionsintensitaten, die Generationsintervalle und die Genauigkeiten der Zucht-

wertschatzung zu berechnen. Die Untersuchungen ertolgten fur charakteristische

Merkmale der Mast-, Schlacht- und Reproduktionsleistung.

Die zuchterischen Berechnungen hatten zum Ziel,

• den jahrlichen Selektionserfolg sowohl fur ein Erstlingssauensystem als auch fOr

ein konventionelles System zu berechnen und miteinander zu vergleichen.
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4.2. MATERIAL UND METHODEN

4.2.1. Theoretische Grundlagen zur Berechnung des Selektionserfolges

Eine konventionelle Schweineherde setzt sich aus Sauen und Ebern verschiedener

Altersklassen w zusammen. In der jungsten Altersklasse sind am meisten Tiere vor-

handen, wahrend mit zunehmendem Alter die Klassen weniger stark besetzt sind

(Grob, 1988). Nachkommen von Eltern einer Altersklasse w werden in der Folge als

Nachkommenklasse w bezeichnet. Die verschiedenen Nachkommenklassen w

weisen unterschiedliche genetische Niveaus auf (Wegmann, 1996; Abb. 4.1). Der

genetische Unterschied zwischen den Nachkommen von Sauen zweier aufeinander-

folgenden Altersklassen entspricht dem Selektionserfolg pro Altersunterschied der

beiden Sauenklassen. Die Selektionsgrenze K ist fur die Selektionskandidaten aller

Nachkommenklassen dieselbe und wird auch als Differenz zum Mittelwert der Nach¬

kommenklasse, welche von Sauen der jungsten Altersklasse stammen (= K - u*

= K*), angegeben (Ducrocq und Quaas, 1988). Die Selektionsgrenze K ergibt sich

dort, wo die Anzahl selektierter Nachkommen dem Bedarf an Tieren entspricht.

Abb. 4.1. Verteilung der geschStzten Zuchtwerte von Nachkommen

von Sauen verschiedener Altersklassen w (nach Wegmann, 1996)
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Selektionserfolg pro Generation durch Selektion in Nachkommenklasse w auf dem Pfad p (in Ein¬

heiten der genetischen Standardabweichung):

Vpw
~

'pw
'

'pw
~

K* + (Pe~fw)

^9pw =
'pw • 'im

= V
. .

—
•

rP* (Ducrocq und Quaas, 1988)

0.(f+y«o-./>))

K *
= Selektionsgrenze als Abweichung vom Mittelwert der Nachkommen derjtingsten Ettem

Ag = Selektionserfolg pro Generation (in Einheiten der genetischen Standardabweichung)
i = Selektionsintensitat

r = Korrelation zwischen geschatztem und wahrem Zuchtwert

p = Setektionsptad
w = Nachkommenklasse

Uc = Mittelwert der Klasse von Nachkommen derjungsten Sauen

/ia = Mittelwert der Nachkommenklasse w

<p(x) = Dichte der standardisierten Normalverteilung

f(x) = kumulierte Dichtefunktion der standardisierten Normalverteilung

0*(x) = 1 - <n(x) = Remontierungsanteil

Aus Nachkommenklasse w selektierte Tiere als Anteil der aufdem Pfadp selektierten Tiere:

K +{Vc-Pw)

"p

(Ducrocq und Quaas, 1988)

a^ =Aus Nachkommenklasse w selektierte Tiere als Anteil der aufdem Pfad p selektierten Tiere

A, =Aufdem Pfad p selektierte Tiere ate Anteil der Kandidaten des Pfades p

m,.
= Kandidaten aus der Nachkommenklasse w als Anteil der Kandidaten des Pfades p

Selektionserfolg pro Generation auf dem Pfadp:

AaP=YjaP"'agl>"
w

Generationsintervall auf dem Pfad p:

'p
= 2-, aP"

'

Pw

w

/pw = Generationsintervall fur die Selektion aus Nachkommenklasse w aufdem Pfadp

Selektionserfolg pro Jahr:

dg =
-?—— (Rendel und Robertson, 1950)
S'p
p
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Die Selektionsgrenze K* wurde iterativ ermittelt (Ducrocq und Quaas, 1988) In

einem ersten Schritt wurde em Anfangswert fur den jahrlichen Selektionserfolg em-

gesetzt Es liessen sich die Verteilungen der geschatzten Zuchtwerte der verschie-

denen Klassen und daraus die Selektionsgrenze K* berechnen, bei welcher der

Remontierungsbedarf gedeckt wird Anhand der selektierten Tiere der verschiede-

nen Nachkommenklassen w liessen sich das Generationsintervall und der neue

jahrliche Selektionserfolg berechnen Die Iteration wurde fortgesetzt, bis der neue

jahrliche Selektionserfolg weniger als 0 001 Einheiten von demjenigen der vorher-

gehenden Iterationsrunde abwich

4.2.2. Berechnungen zur zuchterischen Beurteilung des Erstlingssauen-

systems

Fur das Erstlingssauensystem sowie das konventionelle System wurde der jahrliche

Selektionserfolg mit folgenden Rahmenbedingungen berechnet Als Herden-

umtnebsmodell wurde dasjenige der Wirtschafthchkeitsberechnungen (Abb 3 1,

Tab 3 1 und Tab 3 2) verwendet Der jahrliche Selektionserfolg wurde unter

Berucksichtigung von vier Selektionspfaden ermittelt Im konventionellen System

teilten die Wurfnummern die Sauen in Altersklassen und ihre Nachkommen in Nach¬

kommenklassen em Es wurden die Wurfnummern 1 bis 10 berucksichtigt, was zu

Nachkommenklassen w1 bis w10 fuhrte Der Altersunterschied zweier aufemander-

folgenden Altersklassen entsprach der durchschnittlichen Zwischenferkelzeit

(Tab 31 155 Tage) Das konventionelle System wurde mittels dreier Vananten

differenziert betrachtet In der ersten Vanante wurde aus alien Nachkommenklassen

selektiert In der zweiten Vanante wurde aus den Nachkommenklassen w2 bis w10

und in der dritten Vanante aus den Nachkommenklassen w3 bis w10 selektiert Mit

der zweiten und vorallem mit der dritten Vanante wurde beabsichtigt, Betnebe zu

beurteilen, die mit altbewahrten Muttertieren zuchten und dadurch eine konservative

Zuchtstrategie verfolgen Das Erstlingssauensystem wurde als konventionelles

System mit einer emzigen Altersklasse von Sauen und entsprechend einer emzigen

Nachkommenklasse w1 behandelt Um die Berechnungen zu veremfachen, wurde

bei den Ebern nur eine einzige Altersklasse mit einem durchschnittlichen Alter ein-

gesetzt Das Ziel bestand dann, zwei Systeme miteinander zu vergleichen, welche

sich im Altersaufbau der Sauen unterscheiden
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Zur Vereinfachung der Berechnungen wurden die Tiere ausschliesslich bei einem

Lebendgewicht von 103 kg selektiert. Das Herdenumtriebsmodell lieferte die Anzahl

benOtigter Remonten (Tab. 3.2). Durchschnittlich mussten pro Wurf im konventionel¬

len System 0.227 Jungsauen sowie 0.053 Jungeber und im Erstlingssauensystem

1.107 Jungsauen sowie 0.053 Jungeber selektiert werden. Alle Eltern eines

Geschlechts und einer Altersklasse w wiesen gleich viele Selektioskandidaten auf.

Am Ende der Mast stand pro Wurf ein Eber als Selektionskandidat zur Vertugung

und die ubrigen mannlichen Tiere waren in der dritten Lebenswoche kastriert

worden.

Die Genauigkeit der Zuchtwertschatzung entspricht der Korrelation zwischen

geschatztem und wahrem Zuchtwert (r»,«). Fiir drei verschiedene, einzein beruck-

sichtigte Merkmale wurde die Genauigkeit der geschatzten Zuchtwerte fur Nach¬

kommen von Sauen jeder Nachkommenklasse w gemass Selektionsindextheorie

berechnet (Tab. 4.1). Die Informationen, welche bei der Berechnung der Genauig¬

keit der Zuchtwertschatzung verwendet wurden, sind in Anhang 5 festgehalten. Auf

den Pfaden Vater-Sohn und Vater-Tochter wurde als Genauigkeit der Zuchtwert¬

schatzung der Wert der Nachkommenklasse w1 verwendet.

Bei den Merkmalen der Reproduktionsleistung und der Schlachtleistung ist keine

Eigenleistung vorhanden, weshalb alle Tiere des gleichen Wurfes denselben

geschatzten Zuchtwert aufweisen. Bei den Merkmalen der Reproduktionsleistung

und der Schlachtleistung wurden einzelne Wurfe selektiert. Zur Vereinfachung

wurde davon ausgegangen, dass pro selektiertem Wurf zwei Jungsauen und ein

Jungeber zur Zucht verwendet wurden. Beim Merkmal der Mastleistung waren

Eigenleistungen vorhanden, weshalb nicht Wurfe, sondern einzelne Tiere selektiert

wurden.
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Genauigkeit der Zuchtwertschatzung:

mit b = V~1 c

V = Varianz - Kovarianzmatrix der berOcksichtigten Beobachtungswerte
c = Kovarianzvektorzwischen berOcksichtigten Beobachtungswerten und dem zu schatzenden

Zuchtwert

Op2 = phaiKtypische Varianz des Merkmals

h2 = Heritabilitat

Tab. 4.1. Gemass Seiektionsindextheorie berechnete Genauigkeiten der Zucht¬

wertschatzung (ri,,) des Erstlingssauensystems (ESS) und der Nachkommen¬

klassen w1 bis w10 des konventionellen Systems

ESS, alle

Pfade

Nachkommenklassen w1-10 des konventionellen Systems fiir die Pfade Mutter-Tochter

und Mutter-Sohn, Nachkommenklasse w1 fur die Pfade Vater-Tochter und Vater-Sohn

123456789 10

Reproduktionsleistung (h2 = 0.1, Wiederholbarkeit = 0.17)

0.263 10.305 0.327 0.342 0.355 0.366 0.375 0.383 0.391 0.398 0.403

Mastleistung (h2 = 0.3, c2 = 0.1)

0.687 10.688 0.694 0.700 0.704 0.707 0.710 0.713 0.715 0.717 0.718

Schlachtleistung (h2 = 0.5, c2 = 0.05)

0.601 10.603 0.621 0.631 0.637 0.642 0.645 0.648 0.651 0.652 0.654

c2 = Anteil der Varianz der Wurfumweiteffekte an der phdnotypischen Varianz
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4.3. ERGEBNISSE

Der erwartete jahrliche Selektionserfolg war im konventionellen System mit Selektion

aus alien Nachkommenklassen am grOssten und im konventionellen System mit

Selektion aus den Nachkommenklassen w3 bis w10 am kleinsten (Tab 4 2) Das

Erstlingssauensystem schnitt schlechter ab als das konventionelle System mit

Selektion aus alien Nachkommenklassen Hingegen schnitt das Erstlingssauen¬

system besser ab als das konventionelle System mit Selektion aus den Nachkom¬

menklassen w3 bis w10 Die Rangierung des Ersthngssauensystems und des kon¬

ventionellen Systems mit Selektion aus den Nachkommenklassen w2 bis w10 war je

nach Merkmal unterschiedlich In der Mast- und in der Schlachtleistung wies das

Erstlingssauensystem den grOsseren und in der Reproduktionsleistung das konven¬

tionelle System mit Selektion aus den Nachkommenklassen w2 bis w10 den grOsse¬

ren jahrlichen Selektionserfolg auf In der Mastleistung naherte sich das Erstlings¬

sauensystem mit 95 % am starksten dem Selektionserfolg des konventionellen

Systems mit Selektion aus alien Nachkommenklassen In den Merkmalen der

Schlacht- und Reproduktionsleistung betrug der jahrliche Selektionserfolg des Erst¬

hngssauensystems 91 % beziehungsweise 84 % des konventionellen Systems mit

Selektion aus alien Nachkommenklassen

Tab. 4.2. Erwarteter j&hriicher Selektionserfolg bei drei wichtigen Merkmalen

unterschiedlicher Merkmalsgruppen (Selektion bei Mastende)

Reproduktions¬
leistung

Mastleistung Schlachtleistung

Hentabilrtat h2

Wurfumwelteffekt c2

Wiederholbarkeit

01

017

03

01

05

0 05

Jahriicher Selektionserfolg in Einheiten der genetischen Standardabweichung

Erstlingssauensystem 0 311 1127 0 712

KS, Selektion aus w1 -w10 0 370 1189 0 783

KS, Selektion aus w2 - w10 0 332 1 033 0 664

KS, Selektion aus w3-w10 0 299 0 919 0 577

KS = Konventionelles System
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Im Merkmal Mastleistung wurde starker aus Nachkommenklassen mit jungen Muttern

selektiert als in den Merkmalen Schlacht- und Reproduktionsleistung (Tab 4 3) Im

Merkmal Mastleistung stammten rund 60 % der selektierten Jungsauen aus derjeni¬

gen Nachkommenklasse mit den jungsten Muttem, wahrend im Merkmal Repro¬

duktionsleistung 25 % bis 29 % aus derjenigen Nachkommenklasse mit den jungsten

Muttern stammten Entsprechend wurde im Merkmal Reproduktionsleistung starker

aus Nachkommenklassen mit Muttern hoherer Wurfnummern selektiert als im Merk¬

mal Mastleistung Das Merkmal Schlachtleistung nahm eine Mittelstellung ein

Tab. 4.3. Nachkommenklassen w, aus denen die selektierten Jungsauen
stammen (Angaben Aus Nachkommenklasse w selektierte Tiere als Anteil

der auf dem Pfad Mutter-Tochter selektierten Tiere)

Merkmal

Selektionsstrategie

Nachkommenklassen w

123456789 10

Reproduktionsleistung

selektiert aus w1 bis w10

selektiert aus w2 bis w10

selektiert aus w3 bis w10

0 25 0 21 017 0 13 0 10 0 07 0 04 0 02 0 01 0 00

0 26 0 22 018 014 0 10 0 06 0 03 0 01 0 00

0 29 0 24 019 013 0 08 0 04 0 02 0 01

Mastleistung

selektiert aus w1 bis w10

selektiert aus w2 bis w10

selektiert aus w3 bis w10

0 61 0 26 0 09 0 03 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

0 59 0 27 010 0 03 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00

0 58 0 27 011 0 03 0 01 0 00 0 00 0 00

Schlachtleistung

selektiert aus w1 bis w10

selektiert aus w2 bis w10

selektiert aus w3 bis w10

0 45 0 26 0 15 0 08 0 04 0 02 0 00 0 00 0 00 0 00

0 40 0 27 016 010 0 05 0 02 0 00 0 00 0 00

0 39 0 27 0 18 010 0 04 0 02 0 00 0 00
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4.4. DISKUSSION

Je nach Definition des konventionellen Systems fiei der Vergleich zwischen Erst¬

lingssauensystem und konventionellem System unterschiedhch aus (Tab 4 2) Das

Erstlingssauensystem wies den genngeren jahrlichen Selektionserfolg auf als das

konventionelle System mit Selektion aus alien Nachkommen, wahrend das Erstlings¬

sauensystem den grOsseren jahrlichen Selektionserfolg aufwies als das konventio¬

nelle System mit Selektion aus den Nachkommen von Muttern mit drei oder mehr

Wurfen Daraus wird gefoigert, dass das Erstlingssauensystem gegenuber optimalen

konventionellen Systemen keine Vorteile im Zuchterfolg aufweist, hingegen gegen¬

uber suboptimalen konventionellen Systemen Vorteile im Zuchterfolg aufweisen

kann

Der genetische Unterschied zwischen zwei Nachkommenklassen beeinflusste die

Selektion im konventionellen System (Tab 4 3) War der genetische Unterschied

zwischen zwei Nachkommenklassen gross, was em grosser jahrhcher Selektions¬

erfolg bedeutet, wurden Nachkommen junger Eltern bevorzugt, wahrend bei kleinem

jahrlichen Selektionsertolg vermehrt Nachkommen selektiert wurden, die von Eltern

aiterer Altersklassen abstammen Im Merkmal mit dem grOssten jahrlichen

Selektionserfolg, der Mastleistung, kam das Erstlingssauensystem dem konven¬

tionellen System mit Selektion aus alien Nachkommenklassen am nachsten

Die vorliegenden Resultate stimmen nicht mit denjenigen von Faust el al (1992b)

uberein, welche aufzeigten, dass mit dem Erstlingssauensystem der jahrliche Selek¬

tionsertolg grosser ist als mit dem konventionellen System (Tab 4 4) Faust el al

(1992a,b, 1993a,b) simuherten eine Zuchtpopulation uber zehn Jahre Die

Altersstruktur der geschlossenen Herde entsprach der Praxis im US - Bundesstaat

'North - Carolina' Die Sauen wurden, bevor sie die vorgegebene Anzahl Wurfe er-

reichten, nur wegen Problemen der Fruchtbarkeit gemerzt Als Remonten wurden die

Tiere mit dem grOssten Selektionsindex ausgewahlt Nicht alle Arbeiten stimmen mit

den Resultaten von Faust et al (1992b) uberein In der Diskussion fuhrten Faust et

al (1992b) die Unterschiede auf voneinander abweichende Annahmen und unter¬

schiedliche Methoden zuruck
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Tab. 4.4. Selektionserfolg pro Jahr Uber eine Zeitspanne von

10 Jahren bei verschiedenen Zuchtsystemen (Faust et al, 1992b)

Anzahl lebend ge¬ Lebenstages¬

borene Ferkel, in as zunahme, in ag

Hentabilitat h2 0 07 0 38

Wurfumwelteffekt c2 0 04 0 26

crg der Nukleushnien 0 57 34 73

Jahrlicher Selektionserfolg im

Erstlingssauensystem 0 305 0 461

Jahrlicher Selektionserfolg des

konventionellen Systems mit

Sauen der Wurfnummern 1 bis 5 0 195 0 346

Gemass Olhvier (1974) wird der grosste jahrliche Selektionserfolg mit einem System

erzielt, in welchem Sauen zweimal abferkein In den Herdenumtnebsmodellen ver¬

schiedener Arbeiten wurden alte Sauen ersetzt, sobald genettsch bessere Jung¬

sauen vorhanden waren (Belonsky and Kennedy, 1988, de Roo, 1988, de Vnes

et al, 1990, ROhe, 1991) Daraus resultierte em optimaler Altersaufbau der Sauen-

herde Bei de Roo (1988) waren Sauen der Wurfnummerklassen ems bis funf zu

60 %, 20 %, 10 %, 6 % und 4 % vertreten Bei R6he (1991) betrugen die Anteile der

Sauen der Wurfnummerklassen ems bis drei 58 %, 28 % und 14 % Die Sauenherde

von de Vnes et al (1990) setzte sich aus 63 % Erstlingssauen mit einer durch¬

schnittlichen Wurfnummer von 1 6 zusammen Bei Belonsky and Kennedy (1988)

betrug das durchschnitthche Generationsintervall je nach Selektionsmethode

zwischen 1 1 und 1 6 Jahren Em System mit 100 % Erstlingssauen, em Erstlings¬

sauensystem also, kann maximal den jahrlichen Selektionserfolg eines Systems mit

optimierten Altersaufbau aufweisen In der vorliegenden Arbeit wurde fur das kon¬

ventionelle System ein praxisublicher Altersaufbau ubemommen (Grob, 1988) Die

Anteile der Sauen der Wurfnummerklassen ems bis zehn betrugen 20 %, 16 %,

15 %, 13 %, 12 %, 10 %, 7 %, 4 %, 2 % und 1 %, was stark von den Modellen mit

optimiertem Altersaufbau (Belonsky and Kennedy, 1988, de Roo, 1988, de Vnes

et al, 1990, ROhe, 1991) abweicht Trozdem wies das konventionelle System mit

Selektion aus alien Nachkommenklassen den hOheren jahrlichen Selektionserfolg

auf als das Erstlingssauensystem
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Faust et al. (1992b, 1993a,b) nahmen Wirtschafthchkeitsberechnungen fur eine in

die Stufen Nukleus, Vermehrer und Ferkelproduzenten organisierte Schweine-

haltung vor. In Systemen mit langen Generationsintervallen waren die wirtschaft-

lichen Ergebnisse vorteilhafter als in Systemen mit kurzen Generationsintervallen.

Als Grund wurden die hohen Remontierungskosten der Systeme mit kurzen Genera¬

tionsintervallen aufgefuhrt, was auch in Kapitel 3.4.1 aniasslich der Wirtschafthch¬

keitsberechnungen festgehalten wurde.

4.5. ZUSAMMENFASSUNG UND FOLGERUNGEN

Um die zuchterische Auswirkung der unterschiedlichen Altersstruktur zwischen

einem Erstlingssauensystem und einem konventionellen System zu untersuchen,

wurde der jahrliche Selektionserfolg fur beide Systeme berechnet und miteinander

verglichen. Bei der Mast- Schlacht- und Reproduktionsleistung wies das Erstlings¬

sauensystem einen jarlichen Selektionsertolg von 95 %, 91 % beziehungsweise

84 % des jahrlichen Selektionserfolges des konventionellen Systems mit Selektion

aus den Nachkommen von Sauen aller Altersklassen auf. Gegenuber dem konven¬

tionellen System mit Selektion aus den Nachkommen von Sauen der Wurfnummer¬

klassen drei und alter wies das Erstlingssauensystem den hOheren jahrlichen Selek¬

tionsertolg auf.

Es wurde gefolgert, dass

• das Erstlingssauensystem gegenuber optimalen konventionellen Systemen keine

zuchterischen Vorteile aufweist,

• das Erstlingssauensystem gegenuber suboptimalen konventionellen Systemen

zuchterische Vorteile aufweisen kann und

• dass fur Merkmale mit einem hohen jahrlichen Selektionserfolg das Erstlings¬

sauensystem naher beim optimalen konventionellen System liegt als fur Merkmale

mit einem tiefen jahrlichen Selektionserfolg.
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5. DISKUSSION ALLGEMEINER ASPEKTE

5.1. FUTTERUNG UND FUTTERVERWERTUNG

Erstlingssauen weisen ein geringeres FutteraufnahmevermOgen auf als ausge-

wachsene Sauen. Erstlingssauen konnen pro Tag hochstens 5.0 kg lufttrockenes

Alleinfutter aufnehmen, was zur Versorgung von acht bis neun Ferkein reicht (Fehse

et al., 1992). Fur die Kombination von Ferkel- und Fleischproduktion mit Erstlings¬

sauen wirkt erschwerend, dass eine hohe Futterungsintensitat wahrend der Trach¬

tigkeit einen negativen Einfluss auf die Futteraufnahme wahrend der Saugezeit

ausubt (Mullan und Williams, 1989). Werden Jungsauen wahrend der Trachtigkeit

intensiv gefuttert, um ihr Wachstumsvermogen auszuschOpfen (Fowler, 1986), ist ihr

FutteraufnahmevermOgen wahrend der Laktation eingeschrankt. Ein reduziertes

FutteraufnahmevermOgen wahrend der Saugezeit schrankt die Reproduktions¬

leistung ein, welche ohne Abbau von KOrperreserven vollbracht werden kann. Ein

bedeutender Korperreserveabbau wahrend der Saugezeit wirkte sich nachteilig auf

die Schlachtkorperqualitat aus (Kapitel 2). Um den Korperreserveabbau wahrend der

Saugezeit zu minimieren, ist fur trachtige Jungsauen eine mittlere und fur laktieren-

de Erstlingssauen eine maximale Futterungsintensitat zu empfehlen. Laktierende

Erstlingssauen soilten ab einigen Tagen nach der Geburt ad libitum gefuttert

werden. Ein weiterer Vorteil einer mittleren gegenuber einer hohen Futterungs¬

intensitat wahrend der Trachtigkeit liegt in der prophylaktischen Wirkung gegenuber

dem 'Metritis - Mastitis - Agalaktie' - Syndrom (Sommer et al., 1991) und gegenuber

Fundamentproblemen (Wallstra, 1980).

Das Erstlingssauensystem kombiniert die Ferkel- und die Fleischproduktion, womit

sich der Erhaltungsbedarf der Sauen auf zwei Prozesse verteilt und das Futter

gemass Fowler (1986) effizienter verwertet wird. Im kombinierten Betrieb fuhrte das

Erstlingssauensystem zu einem Futteraufwand von Fr. 3.19 pro kg Schlachtgewicht,

das konventionelle System zu einem Futteraufwand von Fr. 3.24 pro kg Schlacht¬

gewicht (berechnet aus Tab. 2.3, Tab. 3.1 bis Tab. 3.3 und Tab. 3.6, abgehende



82 Allgemeine Aspekte

Zuchteber nicht miteinbezogen). In der Futterverwertung ergaben beide Systeme

ahnliche Werte. Bei der Berechnung der Futterverwertung wurden die Schlacht-

kOrpergewichte von Mastschweinen und Sauen ohne Berucksichtigung der unter¬

schiedlichen Qualitat addiert. Wenn zwischen der Schlachtkorperqualitat von Mast¬

schweinen und Sauen grosse Unterschiede bestehen, ist dies jedoch unzulassig.

Um detaillierte Aussagen uber die Futterverwertung von Erstlingssauen

machen zu kdnnen, mussen Versuche mit unterschiedlichen Futterungsvarianten

vorgenommen werden.

Die Anforderungen an die Fleisch- und Fettqualitat (Prabucki, 1991) fuhrten zu

Futterungsempfehlungen fur die Schweinemast, wonach das Futter fur Mast¬

schweine nicht mehr als 0.8 g Polyensauren pro MJ Verdauliche Energie Schwein

enthalten soil (Boltshauser et al., 1993). Futter fur laktierende Sauen weisen in der

Regel hohere Gehalte an Polyensauren auf als Mastfutter, weil damit die Vitalitat der

Ferkel gefordert wird und weil polyenreiche Futtermittel billiger sind. In der kombi¬

nierten Fleisch- und Ferkelproduktion mussen die Fettgewebe der Erstlingssauen

die Anforderungen an die Fleisch- und Fettqualitat erfullen. Fur Erstlingssauen,

welche zur Erzeugung von Qualitatsfleisch geschlachtet werden, soilten die Futte¬

rungsempfehlungen der Schweinemast eingehalten werden. Zu prufen ist, welche

Auswirkungen der Gehalt an Polyensauren im Futter laktierender Erstlingssauen

einerseits auf die Reproduktionsleistung und andererseits auf die Fettqualitat der

Erstlingssauen ausubt.

5.2. GESUNDHEIT UND VERHALTEN DER TIERE

Gemass Eich (1992) soilten Jungsauen neben Altsauen eingestallt werden, damit

Jungsauen eine Immunitat gegenuber den im Bestand vorkommenden Erregern auf-

bauen kOnnen. Im Erstlingssauensystem der vorliegenden Arbeit kamen die

Jungsauen ausser beim Belegen nie in Kontakt zu ausgewachsenen Tieren, was

den naturlichen Aufbau der Immunitat stark erschwerte. Faile von Parvovirose traten

uber den gesamten Versuch auf, was auf eine mangelnde Immunitat zuruckgefuhrt

wird. In den zwei letzten Serien des Versuches starben Ferkel wegen Coli - Entero-

toxamie. Die Ferkel durften von der Mutter ungeniigend AntikOrper gegenuber Coli -
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Bakterien erhalten haben, was das Auftreten von Fallen von Coli - Enterotoxamie

begunstigte.

Nach dem Abferkein besteht ein Risiko, dass die Sauen am 'Metritis - Mastitis -

Agalaktie' - Syndrom erkranken (Sommer et al., 1991). Die Behandlung erfolgte mit

Medikamenten, welche mittels Injektionen in Muskelgewebe verabreicht wurden.

Durch die im Versuch aufgetretene Faile von Parvovirose sowie Coli - Entero-

toxamien wurden in den folgenden Serien prophylaktische Massnahmen ergriffen.

Die Medikamente zur Immunisierung der Versuchstiere wurden mittels Injektionen in

Muskelgewebe verabreicht. In den SchlachtkOrpern einiger Erstlingssauen wurden

im Bereich der Einstichstelle Muskelekzeme vorgefunden, welche als Folge der

Injektionen von Medikamenten erklart werden. Solche SchlachtkOrperpartien

mussten grosszugig weggeschnitten werden. Obwohl nicht die besten Fleischstucke

wie Karree und Schinken sondern die Halspartie betroffen war, ergaben sich fman-

zielle Einbussen. In Erstlingssauensystemen gilt zu beachten, dass Injektionen zur

Verabreichung von Medikamenten minimiert und an K6rperpartien mit zweitklassigen

Fleischstucken vorgenommen werden.

Bei Erstlingssauen kommt in erhOhtem Ausmass vor, dass Sauen ihre eigene Ferkel

totbeissen (van der Steen et al., 1988). Die Ausfalle kOnnen durch Uberwachung des

Geburtsablaufs reduziert werden, was zu einem erhohten Aufwand bei Erstlings¬

sauen gegenuber alteren Sauen fuhrt und das Erstlingssauensystem im Vergleich zu

konventionellen Systemen wirtschafthch benachteiligt.

5.3. HERDENUMTRIEB

Der schweizerische Ferkelmarkt fordert fur die Zukunft vermehrt grosse und ausge-

glichene Ferkelgruppen. Eine Voraussetzung ist die Gruppenabferkelung (Lucker,

1994). In kleinen, selbst remontierenden Betrieben ist mit dem Erstlingssauensystem

die Gruppenabferkelung schwieriger zu bewerkstelligen als mit einem konventionel¬

len System. Altsauen werden meistens funf bis sieben Tage nach dem Absetzen

briinstig (ten Napel et al., 1995), wahrend in einer Jungsauengruppe die naturlichen

Brunsttermine uber die Zeitachse gleichverteilt sein durften. In kleinen Betrieben

mOsste die Brunst der Jungsauen mittels Hormonen synchronisiert werden, um eine
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Abferkelung in Gruppen zu bewerkstelligen. In grosseren Betrieben kann die Grup-

penbildung ohne Brunstsynchronisation funktionieren. Auch aus der Sicht der

Fleischproduktion ist mit dem Erstlingssauensystem die Gruppenabferkelung not¬

wendig. Ein Erstlingssauensystem kOnnte nur eine Chance besitzen, wenn eine

gewisse Anzahl von gemeinsam zu schlachtenden Erstlingsauen erreicht werden

kann.

Verschiedene Autoren wiesen fur Jungsauen und Erstlingssauen tiefere Trachtig-

keits- und Abferkelraten auf als fur altera Sauen (Huhn und Konig, 1989; Hurtgen

und Leman, 1980; Love et al., 1993). Tiefere Trachtigkeitsraten bei Jungsauen

ergeben fiir das Erstlingssauensystem finanzielle Nachteile. In den Wirtschafthch¬

keitsberechnungen wurden fur alle Sauen dieselbe Trachtigkeits- und Abferkelraten

eingesetzt, da im vorliegenden Versuch gute Ergebnisse in den Trachtigkeits- und

Abferkelraten erzielt wurden.

5.4. SCHLACHTERLOS FUR ERSTLINGSSAUEN

Das Erstlingssauensystem stellt aus wirtschaftlicher Sicht kein alternatives Pro-

duktionssystem dar, da Erstlingssauen zum Altsauenpreis vermarktet werden

(Kapitel 2 und 3). Gemass Praxiserhebungen (Grob, 1988) wird jede funfte Erst¬

hngssau geschlachtet und die Erstlingssauen stellen im Altsauenmarkt einen be-

achtlichen Anteil dar. Erstlingssauen liefern SchlachtkOrper guter Qualitat, welche

denjenigen vergleichbarer weiblicher Mastschweine ebenburtig waren (Kapitel 2). Es

mussten Anstrengungen unternommen werden, Erstlingssauen nach ihrer Qualitat

zu bezahlen. Gemass ROhe (1991) wird jede zweite Ersthngssau geschlachtet, wenn

ein maximaler jahrlicher Selektionserfolg angestrebt wird. Wenn Erstlingssauen

entsprechend ihrer Schlachtkorperqualitat vermarktet werden konnten, werden

Schweinezuchter Erstlingssauen starker selektieren, wodurch ein grOsserer Se¬

lektionserfolg erzielt wird.
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Erstlingssauen, welche im Alter von sieben Monaten belegt und nicht zuruckhaltend

gefuttert wurden, lieferten SchlachtkOrper guter Qualitat, welche denjenigen ver-

gleichbarer weibhcher Mastschweine ebenburtig waren (Fowler, 1986, Kapitel 2)

Eine hohe Reproduktionsleistung wirkte sich ungunstig auf die Fleisch- und Fett-

zusammensetzung aus, weshalb die zur Schlachtung bestimmten Erstlingssauen

nicht mehr als acht bis neun Ferkel saugen soilten (Fehse, 1992, Kapitel 2) Gemass

Schlachtkorperqualitat sollte fur Erstlingssauen der Mastschweinepreis erzielt

werden kOnnen Da Erstlingssauen grossere und schwerere SchlachtkOrper liefem

als Mastschweine, werden sie in die Kategorie der Altsauen eingeteilt und zum

Altsauenpreis vermarktet

In Wirtschafthchkeitsberechnungen wurde em remes Erstlingssauensystem dem

konventionellen System gegenubergestellt (Kapitel 3), wobei eine Vollkosten¬

rechnung fur einen umfassenden Vergleich notwendig war Fur Erstlingssauen

musste rund derselbe Preis wie fur Mastschweine gelOst werden kOnnen, damit

beide Systeme dasseibe wirtschaftliche Ergebnis liefem und das Erstlingssauen¬

system em alternatives Produktionssystem darstellt Mit der Reduktion des Erst¬

belegealters (ceteris paribus) wurde die Wirtschaftlichkeit des Ersthngssauen¬

systems gegenuber dem konventionellen System stark verbessert, wobei Einbussen

in der Qualitat der SchlachtkOrper von Erstlingssauen zu erwarten sind (Brooks,

1982)

Zuchterische Berechnungen lassen mit dem Erstlingssauensystem einen genngeren

jahrlichen Selektionserfolg erwarten als mit dem optimalen konventionellen System

(Kapitel 4) basierend auf Praxiserhebungen (Grob, 1988) Bei den Merkmalen mit

einem grossen jahrlichen Selektionserfolg kam das Erstlingssauensystem dem
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konventionellen System am nachsten. Das Erstlingssauensystem kann hflchstens

einen jahrlichen Selektionserfolg erzielen wie ein konventionelles System, in

welchem der Altersaufbau der Sauenherde auf einen maximalen jahrlichen Selekti¬

onserfolg hin optimiert worden ist (ROhe, 1991). Aus zuchterischen Uberiegungen

stellt das Erstlingssauensystem gegenOber optimalen konventionellen Systemen

kein alternatives Produktionssystem dar.

Obwohl die Erstlingssauen SchlachtkOrper guter Qualitat lieferten, bietet das Erst¬

lingssauensystem weder wirtschafthch noch zuchterisch Vorteile gegenuber einem

optimalen konventionellen Produktionssystem. Je nach Gewichtung der einzelnen

Argumente wird die Beurteilung des Erstlingssauensystem beeinflusst. Die Rahmen-

bedingungen mussten sich stark andern, damit das Erstlingssauensystem als Alter¬

native in Frage kame. Mit der zuchterischen Optimierung bestehender konventionel-

ler Systeme sowie der Qualitatsbezahlung abgehender Altsauen kOnnten die Ziele

des Ersthngssauensystems teilweise erreicht werden.
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8. ANHANG

Anhang 1: Fettsauremuster des Auflagefettes und des intramuskularen Fettes

(LSQ-Mittelwerte und Reststandardabweichung)

Mast- Jungsauen Erstlmgs- Reststandard-

schweine sauen abweichung

Anzahl Tiere 40 36 122 198

Fettsauremuster in der RUckenspeck-Aussenschicht, Angaben in Mol-%

Mynstinsaure, C14 0 14 - 14 - 14 - 016

Palmrtinsaure, C16 0 23 2 b 22 9 ab 226 a 0 87

Steannsaure, C18 0 11 0 b 10 9 b 105 a 1 00

Palmitoleinsaure, C16 1 28 b 26 a 27 a 0 32

Oelsaure, C18 1 43 9 a 45 5 b 451 b 182

Linolsaure, C18 2 12 9 b 12 3 a 128 b 1 14

Linolensaure, C18 3 12 b 12 a 1 1 a 012

resthche Fettsauren 36 32 38

Fettsauremuster der Neutrallipide im Kotelett, Angaben in Mol-%

Mynstinsaure, C14 0 16 a 16 a 17 b 016

Palmitinsaure, C16 0 24 8 b 24 0 a 243 a 1 12

Steannsaure, C18 0 11 5 b 10 7 a 108 a 1 13

Palmitoleinsaure C16 1 39 a 41 b 44 c 0 50

Oelsaure, C18 1 48 4 a 501 b 50 0 b 204

Linolsaure, C18 2 59 b 5 6 ab 54 a 101

Linolensaure, C18 3 0 50 b 0 47 ab 044 a 0 07

Arachidonsaure, C20 4 0 56 b 056 b 0 37 a 0 25

resthche Fettsauren 284 2 87 2 59

Fettsauremuster der Komplexlipide im Kotelett, Angaben in Mol-%

Mynstinsaure, C14 0 06 a 07 a 1 1 b 046

Palmitinsaure, C16 0 17 5 c 15 7 b 14 0 a 123

Steannsaure, C18 0 12 3 c 114 b 11 1 a 084

Palmitoleinsaure, C16 1 14 b 10 a 1 1 a 0 44

Oelsaure, C18 1 157 b 14 2 a 16 3 c 1 31

Linolsaure, C18 2 30 2 a 32 6 c 31 5 b 1 55

Linolensaure, C18 3 0 73 a 0 84 c 0 80 b 0 09

Arachidonsaure, C20 4 106 a 13 1 b 15 1 c 1 70

resthche Fettsauren 10 97 10 46 9 00

Unterschiedliche Buchstaben in einer Linie bedeuten statistisch gesicherte Unterschiede (p<0 05)



Anhang 2: LSQ - Mittelwerte und Reststandardabweicliung von Merkmalen, bei

denen signifikante Kategorie*Serie - Interaktionen vorhanden waren

Modell: y = " + k + s + Rest Modell: y=H+k + s + k*s + Rest

Merkmal Mas! - Jung¬ Erstlings¬ Mas - Jung¬ Erstlings¬
schweine sauen sauen

" schweine sauen sauen
i)

Tabelle 2.3:

Lebenstageszunahme In g 597 8 - 5968 . 5960 353 5980 - 597 2 - 5959 - 344

Maattageazunahme in g 841 1 - 829 3 - 8328 598 8430 - 831 4 - 8331 - 57 5

Ultraschall - Ruckenmuskelfiache, 2 339 a 37 4 b 330 a 317 342 a 37 3 b 331 a 3 02

Tage vor dem Schlachten

Tabelle 2.4:

Auabeute 818 b 801 b 766 a 43 81 9 b 817 b 766 a 39

pH2(10 Rippe) 549 a 546 a 553 b 010 549 a 5 47 a 553 b 009

Gehalt an Trockenmasse im 25 78 b 26 25 c 2515 a 086 25 83 b 26 30 b 2519 a 079

Kotelett

Gehalt an Stickstoff Im Kotelett 369 b 373 b 358 a 011 369 b 374 b 358 a 010

TabeHe2.t:

Gehalt an Trockensubstanz In dar 830 a 885 c 863 b 3 63 82 0 a 884 c 861 b 3 52

Aussenschicht dea Ruckenspecks

Tabelle 2.7:

Fettsauretypenmuster Im Kotelett

- Polyensauren der Neutrallipide 78 b 75 b 68 a 144 80 b 75 b 69 a 129

- Gesattigte Fettsauren der 308 c 28 3 b 264 a 120 308 c 28 4 b 263 a 104

Komplexlipide
- Monoensauren der Komplexlipide 187 b 168 a 190 b 180 18 8 b 165 a 191 b 171

- Polyensauren der Komplexlipide 504 a 548 b 546 b 3 91 495 a 551 b 546 b 377

11
Reststandardabweicliung

Anhang 3: Herleitung des Investitionsbedarfs fiir Baukonstruktion und

Betriebseinrichtungen

(Investitionsbedarf / Tierplatzk)n
(investitionsbedarfganzer StallFAT-BetspM)

SteffflSche,v,7-_Be/sp/e/

{(Fiache/Tierplatz,)FAT_TabBllm

fur m = Kategonen des Investitionsbedarfs:

BK = Baukonstruktion FAT - Beispiel (FAT 1994)
Allg. BE = Allgemeine Betriebseinrichtungen FAT - Beispiel (FAT 1994)
Spez. BE = Spezielle Betnebseinnchtungen FAT - Beispiel (FAT 1994)

k = Tierkategorie



Anhang 4: AusgewBhlte Varianten des Arbeitsaufwandes gemass Schick (1995)
sowie Berechnung des durchschnittlichen Arbeitszeitbedarfs pro
Muttersau und Jahr in der modellierten Herde

Tierkategorie k Ausgewahtte Bestandesgrossen
Vanante gemass Erstlingsauen- konventionelles

Schick (1995) system System

Zeitbedarf fUr tagliche Arbeiten

Sau in Abferkelbucht (mit Ferkein) Z2 10 10

Abgesetzte Ferkel J 80 100

Mast M3 80 90

Galtsauen G2 60 60

Jungsauen (Mastende - Belegen) M2 40 20

Eber G1 5 5

Zeitbedarf fUr Sonderarbeiten

Zucht- und Galtsauenhattung hohe Intensitat

Mast 100 100

DurchschnittllcherArbeitszeitbedartpro Tier und Tag

,-, *l. j .,*. -«... .-l. *- i
(jahriicherZeitbedarf fur Sonderarbeiten)

=

(Zeitbedarffur tagliche Arbeiten)k
* I — 1

0Arbeitsze'ttbedarfpro Muttersau und Jahr

_ Gruppengrossek -Stallbelegungsdauerk • (Jahrliche Umtriebe)k (& tagl. Arbeitszeit pro Tier)i
V 0 Bestand an Muttersauen

far k = Abferkelstall, Galtsauenstall, Ferkelaufzuchtstall, Maststall,

Jungsauenstall, Stall fur abgehende Sauen, Eberstall

(KenngrOssen der Stallbelegung gemass Tab. 3.3)
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