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EMPFEHLUNGEN FUR DIE DURCHFUHRUNG DER NACH- 
| KOMMENSCHAFTSPRUFUNG BEI SCHWEINEN 

Die Aufgabe der Mast- und Schlachtleistungsprifung von Schweinen 

besteht darin, Angaben fir die ziichterische Arbeit an einem bestimmten 

Schweinebestande zu gewinnen. Die Kontrollmethode muss dem Zweck 

der Zucht angepasst sein ebenso wie dem Typus des Schweinebestandes, 

seiner Unterschiedlichkeit und dem Veredelungsgrad, den Umstanden 

der Herdbuchzucht und der Massenproduktion. Das Ziel der Schwei- 

neproduktion, dem die Aufgaben der ziichterischen Arbeit unter- 

geordnet sind, bildet die wirtschaftliche Gewinnung von Fleisch hoher 

Qualitit nebst einem gewissen Quantum von Fett, das immer mehr als 

ein weniger erwiinschter Bestandteil des Schweineschlachtkórpers ange- 

sehen wird. Im Rahmen der prinzipiell gleichen Aufgaben der ziichte- 

rischen Arbeit kónnen in gewissen Fallen Unterschiede auftreten, die in 

den Kontrollmethoden sich widerspiegeln sollten. Als Beispiel: In gewis- 

sen Lindern besteht iiberwiegend Interesse an der Fleischproduktion fir 

unmittelbaren Konsum, in anderen fiir weitere Verarbeitung, fur 

manche ist wiederum der Baconexport von Bedeutung. Zwischen den 

einzelnen Lander bestehen in der Regel gewisse, zuweilen wesentliche 

Unterschiede hinsichtlich des Typs, der Unterschiedlichkeit und des Vere- 

‘delungsgrades der Schweine und nicht zuletzt der Haltungsbedingungen. 

Eine Methode der Schlachtleistungspriifung, die sich unter gewissen 

Umstinden bewihrt hat, kann unter anderen versagen. Es ware daher 

verfehlt, die gleiche Methode der Schlachtleistungsprifung allen Lan- 

dern, die der Arbeitsgruppe angehóren, zur Anwendung zu empfehlen. 

* Es gibt aber gewisse biologische Regelmissigkeiten, die sich in allen 

Methoden widerspiegeln miissen. Auch eine Vereinheitlichung der Metho- 

den ist begriindet, aber nur insoweit, als dies ohne Verletzung des 

Zweckes, der Anforderungen und der Vorbedingungen der Schweine- 

zucht in den einzelnen Lindern vorgenommen werden kann. Eine unter 

dieser Voraussetzung zustandegekommene Vereinheitlichung der Metho- 

den in den durch Zusammenarbeit verbundenen Landern wiirde die 

Verstandigung und die weitere Zusammenarbeit fordern. Aus den glei- 

chen Griinden wire es erwiinscht die in diesen Landern gebrauchlichen 

Methoden denen der anderen Lander der Welt anzuahneln. Dies ist der
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Leitgedanke nachfolgender Empfehlungen, bei deren Ausarbeitung die 

bisherigen Erfahrungen innerhalb der Arbeitsgruppe nach Móglichkeit 

ausgewertet worden sind ebenso wie die Forschritte der Wissenschaft 

in anderen Landern. 

1. HALTUNGSBEDINGUNGEN FUR KONTROLLMASTSCHWEINE. 

DER LEBENDGEWICHTSBEREICH IN DER KONTROLLMAST. VETE- 

RINAR-SANITARE ANFORDERUNGEN 

1. 1. Die Stalle, in welchen die Kontrollmastschweine untergebracht 

sind, sollen ihrer Gesundheit zutraglich sein und ihre Leistungen móg- 

lichst fórdern. Eine wirksame Beliftung ist notwendig. Erwiinscht ist 

eine Temperatur, die von der physiologischen Neutralzone nicht allzu- 

sehr abweicht, also im Bereich von etwa +16 bis +20°C méglichst 

unabhangig von der Jahreszeit. In Landern, die im Laufe des Jahres 
starken' Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, sind Klimaanlagen 
erwiinscht. Die Stallriume miissen die individuelle Fiitterung der Mast- 
schweine und die unbeschrankte Wasseraufnahme gewihtleisten, auch 
muss das Wigen der einzelnen Mastschweine móglich sein, ohne eine 
allgemeine Unruhe zu erregen. Wihrend der Dauer der Kontrollmast 

ist der Auslauf nicht freizugeben, da sonst die Vergleichbarkeit der 
Ergebnisse beeintrachtigt werden kénnte. 

1. 2. Die Kontrollmast hat bei einem Lebendgewicht zu beginnen, das 
in der Praxis beim Umsatz von zur Mast bestimmten Ferkeln iiblich 
ist also bei 20 bis 30 kg und ist bei einem Lebendgewicht zu beenden, 
das fur die Nutzungsrichtung des Bestandes, an dem die ziichterische 
Arbeit vor sich geht, typisch ist, meistens bei 90 bis 110 kg. Da aber bei 
fortschreitender Mastdauer die Einflussmóglichkeiten von Zufallsfakto- 
ren auf die Ergebnisse der Mast immer grósser werden, und ferner die 
Kontrollergebnisse móglichst zeitig erwiinscht sind um in der ziichte- 
rischen Arbeit ausgewertet zu werden, kann in der Kontrollmast die 
Herabsetzung des Endlebendgewichts gegeniiber dem fiir die Nutzungs- 
richtung typischen Lebendgewicht zweckdienlich sein. 

1. 3. Eine der wichtigsten Vorbedingungen der Vergleichbarkeit der 
Schlachtleistungspriifungsergebnisse und damit ihrer Eignung fir die 
ziichterische Arbeit ist der Gesundheitszustand der Kontrollmast-. 
schweine. Besonderes Augenmerk ist darauf zu richten, dass die in die 
Mastpriifungsanstalt (MPA) eingelieferten Ferkel nicht an chronischen 
Atmungs- und Verdauungsbeschwerden leiden und dass sie frei von 
Parasiten sind. Es ist daher erwiinscht, dass jede MPA unter Aufsicht 
eines speziell ausgebildeten Tierarztes stehe, dem es obliegen wiirde, 
sich vom Gesundheitszustand der zur Kontrolle bestimmten Ferkel vor
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ihrer Einbringung in die MPA am Ort ihrer Aufzucht zu iiberzeugen. 
Es mag auch zweckmassig sein, als Voraussetzung fiir die Aufnahme der 
Ferkel einen strengen Masstab an die sanitiren Zustande im Aufzucht- 
betrieb anzulegen. Zwecks Absicherung gegen akute Ansteckungskrank- 
heiten sollte die Kontrollstelle moglichst von der Umwelt isoliert sein. 
Schutzimpfungen sind nur dann vorzunehmen, wenn die Indikation 
hierzu besteht oder geltende Vorschriften es fordern. Eine unverziigliche 
Absonderung der einzelnen Tiere muss vorgenommen werden kónnen, 
sobald sanitare Weisungen es erfordern. Daher ist es zweckensprechend, 
dass jeder der Stationsratime erforderlichenfalls von den ubrigen voll- 
kommen isoliert werden kann. Mastschweine, die erkrankt waren und 
langer als eine Woche keine Gewichtszunahmen aufweisen, sind prinzi- 
piell aus der Kontrolle auszusondern. 

2. DIE FUTTERUNG 

2. 1. Die Futtermittel in der Kontrollmast dirfen sich grundsitzlich 
nicht von denen unterscheiden, die in der Produktionspraxis bereits zur 
Verfitterung gelangen oder in absehbarer Zeit gelangen werden. Es 
scheint zweckmissig die fiir die Praxis empfohlenen Fitterungsweisen 
und Futtermittelzusammenstellungen in Futterungsversuchen mit den in 
den MPA eingefiihrten zu vergleichen. 

2. 2. Kontrollmastschweine sind individuell nach festgestetzten Nor- 
men, nicht ad libitum zu fiittern. Es scheint zweckmassiger zu sein, die 
Hohe der Futterration nach der Zeitdauer zu normieren, die von dem 
Zeitpunkt verstrichen ist, an dem die Kontrollmastschweine das ais 
Anfangslebendgewicht bestimmte Gewicht iiberschritten haben, als nach 
Massgabe des von ihnen erreichten Lebendgewichts. 

2. 8. Die Hóhe und die Zusammensetzung der Futterrationen sollen 
in der Gewichtszunahme eine maximale Eiweissablagerung und eine 
móglichst geringe von Fett fórdern. Die Zugabe von Antibiotika und 
anderer Wirkstoffe zur Futterration wird zur Zeit als nicht ratsam 
erachtet, da wegen der unterschiedlichen und nicht voraussehbaren 
Reaktion der Masttiere die Verwendung dieser Stoffe die Beurteilung 
der Erbanlagen erschweren kann. Aus ahnlichen Erwagungen und wegen 
noch nicht ausreichender wissenschaftlicher Erkenntnis wird auch die 
Zugabe von freien Aminosduren zur Futterration nicht empfohlen. 

2. 4. Es ist ratsam, die Fiitterungsweise und die Zusammenstellung 
der Futtermittel nach Quantitit und Qualitat fir einen mehrjahrigen 
Zeitraum festzusetzen, um den Fortschritt in der Zucht verfolgen zu 
kónnen.
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3. DIE BEWERTUNG DES SCHLACHTKORPERS 

3. 1. Als Schlachtkorper gilt der ganze Kérper des Mastschweines 

nach erfolgter Ausblutung, Entfernung der Borsten, des Verdauungs- 

kanals nebst Inhalt und der tibrigen Innenorgane einschliesslich Zunge, 

Nieren, Gehirn, Augen, Innenohren und Geschlechtsorgane, aber unter 

Belassung vom Flomen. Nach der Teilung in zwei Schlachthalften und 
nach einer Auskihlung sind beide Schlachthślften einzeln zu wagen 
und die Beurteilung an einer vorzunehmen. Falls sich zwischen dem 

Gewicht der Halften im ausgektihlten Zustande ein Unterschied von 

mehr als 1 kg ergibt, ist die Beurteilung an beiden vorzunehmen. 

3. 2, Die Zerlegung in Teilstiicke nach der in der Fleischhauerei und 
in der industriellen Praxis tiblichen Weise ergibt keine ausreichende 
Grundlage fir eine genaue Beurteilung der Schlachtkérper. Die Zerle- 
gung verlauft nicht selten in ungeraden Linien und die anatomische 
Charakteristik der gleichen Teilstiicke aus den einzelnen Schlachtkór- 
pern weist oft bedeutende Unterschiede auf. Wen daher die Zerlegung 
in Teilstiicke auf den MPA in der tiberkommenen praktischen Weise 
erfolgt, die in jedem Lande anders tiblich ist, dann wird in den meisten 
Fallen das eigentliche Ziel der Schlachtleistungspriifung verfehlt. Um 
die Genauigkeit und Reproduzierbarkeit bei der Gewinnung der Teil- 
stucke sowie die Vergleichbarkeit ihres Gewichts zu sichern, ist es 
notwendig eine Zerlegungsgrundlinie (ZGL) festzulegen. Sie verliuft 
tangential zum unteren Rande des Schlossknochens und unteren Rande 
des ersten Brustwirbels. Die Teilungsschnitte sind lings dieser Linie 

und senkrecht zu ihr zu fiihren. 

3. 3. fur die Bewertung der Schlachtkórperqualitit miissen zumin- 
dest folgende Angaben vorliegen: 

3. 3. 1. das Gewicht der Schlachthalften nach der Ausktihlung 
(Kaltgewicht); 

3. 3. 2. das Gewicht des Kopfes (die Schnittlinie verlauft zwischen 
Atlas und dem Hinterkopf vertikal zur ZGL) und der Spitzbeine (der 
vorderen durch Schnitt im carpus, der hinteren vertikal zur Langsachse 
mittels Knochensége quer durch den herausfiihlbaren Fortsatz des os 
tarsi centrale); 

3. 3. 3. das Gewicht der Flomens (getrennt) und der Lendenmuskeln 
(mm. psoas); | 

3. 3. 4. das Gewicht des Schinkens im ganzen sowie nach Entfernung 
des Auflagefettes mit Schwarte. Der Schinken wird senkrecht zur ZGL 
zwischen dem 2. und 3. Kreuzwirbel abgeschnitten (Kurzschnitt). Wenn 
der Langschnitt zusitzlich benótigt wird, kann er nach dem landesiibli- 
chen Verfahren erhalten werden.
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3. 3. 5. das Gewicht des Mittelstiicks im ganzen und ohne Auflagefett 
und Schwarte. Um das Mittelstiick abzutrennen, sind folgende Schnitte 
zweckmassig: von- unten langs der ZGL, von hinten durch einen den 
Schinken abtrennenden Schnitt und von vorn durch einen vertikal 
zur ZGL verlaufenden Schnitt zwischen dem 4. und 5. Brustwirbel: 

3. 3. 6. das Gewicht des Vorderstiicks im ganzen und ohne Auflage- 
fett und Schwarte. Die Abtrennung des Vorderstiicks erfolgt durch fol- 
gende Schnitte: von unten langs der ZGL, von vorn durch den den 
Kopf abtrennenden Schnitt, von hinten durch den das Mittelstiicks lésen- 
den Schnitt; 

3. 3. 7. das Gewicht des Vorderschinkens (im ganzen und ohne Auf- 
lagefatt und Schwarte), der von oben durch einen Schnitt langs der ZGL, 
von vorn durch den den Kopf abtrennenden Schnitt, von hinten durch 
den vertikalen zur ZGL Schnitt zwischen dem 4. und 5. Brustwirbel 
begrenzt ist; 

3. 3. 8. das Gewicht des Bauches (begrenzt durch die Schnitte beim 
Abtrennen der bereits erwahnten Teilstiicke); 

3. 3. 9. die Flache des Kotelettauges d.h. der Querschnittfliche des 

m. longissmus dorsi vertikal zur ZGL zwischen dem letzten Brust- und 

dem ersten Lendenwirbel; 

3. 3. 10. die Speckdicke gemessen an 7 Punkten: tiber der Schulter 
zwischen dem ersten und zweiten Brustwirbel, am Riicken zwischen dem 

letzten Brust- und dem ersten Lendenwirbel, an 3 Punkten des Kreuzes 

(am Anfang, in der Mitte und am Ende des m. gluteus medius) und an 

2 Punkten (Seitenspeckdicke) tiber dem Kotelettauge (Messungen C 

und К). 

Die oben aufgezahlten Angaben kénnen als Grundlagen zur 

Ermittlung des Fleischgehalts des Schlachtkórpers dienen z.B. durch 

Errechnung des Dissektionfleischgehalts mit Hilfe von Regressionglei- 

chungen, in denen das Quantum des Dissektionfleisches als die abhin- 

gige Veranderliche und manche der oben angefihrten Angaben als die 

unabhangige Veranderliche eingesetzt sein wtirden. Einige dieser An- 

gaben kónnen unmittelbar in der Selektion ausgewertet werden. 

4. DIE BEURTEILUNG DER FLEISCHQUALITAT 

4. 1. Mit steigenden Anspriichen der Konsumenten erhóhen sich auch 

die Anforderungen an die Fleischqualitat. Deshalb wird as als unabding- 

bar erachtet, dass bei der Schlachtleistungspriifung der Schweine die 

Fleischqualitat beurteilt wird,
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Das Problem der Beurteilung der Fleischqualitat und die Móglichkeit 
ihrer Verbesserung ist noch nicht gentigend erforscht worden. Bevor 
die Versuche, deren Intensivierung sehr zu wiinschen ist, soweit fortge- 
schritten sein werden, um genaue Richtlinien. entwickeln zu kónnen, 
ware es vorteilhaft, in den MPA folgende Bestimmungen vornehmen zu 

lassen, die ftir die Fleischqualitat kennzeichnend sind: 

4. 1. 1. die Charakteristik der Fleischfarbe auf erreichbare Weise, 
wobei die objektive Ermittlung der Remission bei bestimmten Wellen- 
langen in erster Linie in Betracht kommt; behelfsweise kann auch die 
subjektive Beurteilung nach Punkten bzw. durch Vergleich mit einem 
Standard vorgenommen werden. 

4. 1. 2. Die Bestimmung des Wasserhaltungsvermógens des m. lon- 
gissimus dorsi nach der Methode von Grau und Hamm. 

4. 1. 3. Wo die pH- Messung durchgefihrt wird, sollte sie 45 Minu- 
ten nach der Tótung des Tieres am m. long. dorsi mit Einstichelektrode 
erfolgen. 

4. 2. Zwischen dem Gehalt an Dissektionsfett und dem chemisch be- 
stimmten Fettgehalt in den Muskeln der ihre Qualitat beeinflusst, besteht 
kaum eine Korrelation. Im Zusammenhang hiermit ist es ratsam, den 
Fettgehalt im m. longissimus dorsi zu bestimmen. Dies kann nach einer 
modifizierten Gerbermethode oder mit anderen zuverlissigen Methoden 
ausgefiihrt werden. 

5 DIE AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE DER MAST- UND 
SCHLACHTLEISTUNGSPRUFUNG VON SCHWEINEN IN DER 

ZUCHTERISCHEN ARBEIT 

5. 1. Ein Zuchtfortschritt, der den gegenwartigen Anforderungen 
entspricht, die an die Schweineproduktion gestellt werden, hauptsichlich 
hinsichtlich der Schlachtkórperqualitat, ist ohne Zuhilfenahme der 
Schlachtleistungsprifung kaum zu erreichen. Die zweckentsprechende 
Auswertung der Kontrollergebnisse erfordert aber ausser Erfahrung 
umfassendes Wissen und Ubung in der Anwendung neuzeitlicher wis- 
senschaftlicher Grundsatze, die auf der Populationsgenetik aufgebaut 
sind. Ist dies nicht der Fall, dann kann das prdazise, aber kostspielige 
Werkzeug der Nachkommenschaftspriifung sich als wenig niitzlich und 
nicht rentabel erweisen. 

Eine wirkungsvolle Auswertung der Priifung in der ziichterischen 
Arbeit hangt von vielen Faktoren ab wie etwa vom grundlegenden 
Zuchtplan, (z.B. Reinzucht oder Kreuzung) von der Anzahl der erfor- 
derlichen Vatertiere im Verhaltnis zum vorhandenen Herdbuchbestand, 
von den geplanten Produktionaufgaben u.a.m. Deshalb kónnen in diesem
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Bereich keine Richtlinien oder Weisungen entwickelt werden, die unter 
verschiedenen Umstanden, wie sie in den zusammenarbeitenden Landern 
eintreten koénnen, anwendbar waren. Die folgenden Ausfihrungen sind 
daher nur als unverbindliche Anregungen und Gedichtnishilfen anzu- 
sehen. 

o. 1. 1. Die Ergebnisse der Mast- und Schlachtleistungspriifung 
kónnen bei Zuchtwertschitzungen von Ebern und Sauen auf Grund der 
Nachkommen, und der Jungeber und -sauen auf Grund der Voll- und 
Halbgeschwister ausgewertet werden. Da die Schatzung auf Grund der 
Halbgeschwister viel ungenauer ist als auf Grund der Nachkommen, 
lohnt es sich nur in Ausnahmefśllen, die Kontrollergebnisse hauptsich- 
lich hierfiir auszuwerten. Dagegen werden die Ergebnisse der Mast- 
und Schlachtleistungsprtifung vorwiegend fiir die Zuchtwertschatzung 
von Ebern ausgewertet. 

9. 1. 2. Die Genauigkeit der Zuchtwertschitzung eines Ebers steigt 
nur noch unbedeutend und in immer geringerem Grade, wenn die An- 
zahl der Wirfe seiner Nachkommenschaft mehr als 4 oder 5 betragt, 
es ist daher unzweckmassig, fiir die Kontrolle mehr als 5 oder 6 Wiirfe 
vom demselben Eber (einschliesslich eines Reservewurfs) zu bestimmen. 

9. 1. 3. Der Vergleich des Zuchtwertes zweier Eber verliert an Ge- 
nauigkeit, wenn die Wirfe von dem einen aus einen Zuchtbetrieb und 
von dem zweiten aus einem anderen stammen. Aus diesem Grunde sind 
die Ergebnisse der Schlachtleistungspriifung hauptsichlich in der Selek- 
tion von Ebern auszuwerten auf Basis der Wiirfe in demselben Zucht- 
betriebe. Wen die Wuritermine zeitlich angenihert liegen, wird der 
Vergleich an Genauigkeit gewinnen. 

5. 1. 4. Uberkommenerweise werden fiir die Kontrollmast je 4 Ferkel 
aus einem Wurf bestimmt. Es kénnen aber Umstande eintreten, unter 
denen die ztichterische Arbeit erfolgreicher sein wirde, sei es durch 
strengere Selektion, sei es durch hóhere Genauigkeit der Zuchtwert- 
schatzung, wenn man die Anzahl der Kontrolltiere aus einem Wurf auf 2 
beschranken wiirde. Die Entscheidung iiber dieses Problem ist von 
mehreren Umstanden abhingig. Es muss deshalb vor voreiligen Entschliis- 
sen gewarnt werden. 

5. 1. 5. Der Zuchtfortschritt hangt nicht nur von der Genauigkeit der 
Zuchtwertschitzung ab (die eine Funktion der Anzahl der gepriiften 
Wurfe, der Gesamtzahl der gepriiften Nachkommen und der Heritabilitat 
der Merkmale ist) sondern auch von der Intensitét der Selektion, die 
ihrerseits durch die notwendige Anzahl der Eber und durch die Gesamt- 
zahl der Platze in den MPA bedingt ist. 

Die optimale Anzahl der Nachkommenschaft zur Beurteilung eines 
Ebers mit einer Genauigkeit, die den maximalen Zuchtfortschritt gewahr-



110 Empfehlungen [8] 
  

leistet, wird je nach den Umstanden unterschiedlich sein. Oft, beson- 
ders bei begrenzter Kapazitat der MPA, kann eine weniger genaue 
Zuchtwertschatzung (auf Grund geringerer Nachkommenschaftzahl) 
einer grósseren Anzahl von Ebern, wodurch die Móglichkeit einer stren- 
geren Selektion geschaffen wird, sich als vorteilhaft erweisen. 

o. 1. 6. Bei Vornahme der Selektion ist zu bedenken, dass wenn die 
Anzahl der in Frage kommenden Merkmale grósser wird, die Strenge der 
Selektion eines jeden Merkmals nachlisst. Bei der Auswahl der zur 
Selektion bestimmten Merkmale sind die zwischen ihnen bestehenden 
genetischen Korrelationen zu beriicksichtigen, da sich dadurch eine Be- 
schrankung ihrer Anzahl erreichen 1455. Der hóchste : Zuchtfortschritt 
kann durch eine rationelle Anwendung eines Selektionsindexes erzielt 
werden, der in einer Zahl den Gesamtwert aller in der Selektion zu 
beriicksichtigenden Merkmale ausdriickt. 

5. 2. Methoden zur Feststellung von wichtigen Merkmalen der 
Schlachtkórperqualitat am lebenden Tier (z.B. Leanmeter, Ultraschall) 
sind in rascher Entwicklung. Die Lebendbeurteilung wurde es ermóg- 
lichen, die Selektion der Zuchttiere auf Grund ihrer eigenen Leistung 
vorzunehmen. Das ist bedeutungsvoll, da die Schlachtkórpermerkmale 
einen vergleichsweise hohen Erblichkeitsgrad haben und damit iiber die 
Higenleistung ein hoher Informationsgewinn erreicht wird. Die Kombi- 
nation von Kigenleistungspriifung und Nachkommenschaftspriifung 
(gezielte Anpaarung auf Grund der Eigenteste und Priifung der Nach- 
kommen in den MPA) lasst eine Vergrésserung des ziichterischen Fort- 
schrittes in Hinsicht auf eine Verbesserung der Schlachtleistung er- 
warten.


