
11

Dr. Andreas Steinwidder, 2002

Fütterung von MilchkühenFütterung von Milchkühen
im biologisch wirtschaftenden Betriebim biologisch wirtschaftenden Betrieb

Dr. Andreas Steinwidder, 2002

Versuchsergebnisse Versuchsergebnisse 
Haiger u. Sölkner 1995  8 Laktationen, gutes Grundfutter zur freien AufnahmeHaiger u. Sölkner 1995  8 Laktationen, gutes Grundfutter zur freien Aufnahme

Genetik kombiniert milchbetont

Kraftfutter ohne    mit ohne      mit

Milch, kg 4216a 4777b           5358c 6124d

Kraftfutter,kg 0 561 0 852 (~16 %)

Tierarzt, ATS 368       377          384     415

Besam. Index       1,8        2,0           1,8       1,6

Serviceperiode    100       109          108      107    

Genetik kombiniert milchbetont

Kraftfutter ohne    mit ohne      mit

Milch, kg 4216a 4777b           5358c 6124d

Kraftfutter,kg 0 561 0 852 (~16 %)

Tierarzt, ATS 368       377          384     415

Besam. Index       1,8        2,0           1,8       1,6

Serviceperiode    100       109          108      107    
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Versuchsergebnisse Versuchsergebnisse Versuchsergebnisse 
Gruber et al. 1995Gruber et al. 1995

Kraftfutter KF 0   KF100 KF0    KF100

Grundfutter schlecht gut

Milch, kg 4104    6032  5290   6975

Kraftfutter,kg 0 1574 0 1451

Kraftfutter KF 0   KF100 KF0    KF100

Grundfutter schlecht gut

Milch, kg 4104    6032  5290   6975

Kraftfutter,kg 0 1574 0 1451
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Fütterung Kühe

Ausnahmen wenn Behörde erlaubt: 
ersten 3 Laktationsmonate bis 50 %
Ausnahmen wenn Behörde erlaubt: 
ersten 3 Laktationsmonate bis 50 %

Ausnahmen für einzelne Futtermittel könnten möglich sein; 
sowie nach Katastrophen
Ausnahmen für einzelne Futtermittel könnten möglich sein; 
sowie nach Katastrophen

wenn im Anhang 2 angeführtwenn im Anhang 2 angeführt

keine Extraktionsschrote, keine Erzeugnisse von Fischen etc.keine Extraktionsschrote, keine Erzeugnisse von Fischen etc.

60 % der Tagesration Rauhfutter60 % der Tagesration 60 % der Tagesration RauhfutterRauhfutter

bis 2005 10 % der Jahresration und max. 25 % 
der Tagesration nicht aus biologischem Anbau
bis 2005 10 % der Jahresration und max. 25 % bis 2005 10 % der Jahresration und max. 25 % 
der Tagesration nicht aus biologischem Anbauder Tagesration nicht aus biologischem Anbau

ab 2005 alle Futtermittel aus biolog. Anbauab 2005 alle Futtermittel aus ab 2005 alle Futtermittel aus biologbiolog. Anbau. Anbau

Nur jene Futtermittel die dezidiert angeführtNur jene Futtermittel die dezidiert angefNur jene Futtermittel die dezidiert angefüührthrt
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Verordnung 1804: „...das Futter soll den    
ernährungsphysiologischen Bedarf decken“
Verordnung 1804: „...das Futter soll den    
ernährungsphysiologischen Bedarf decken“

Ziele Ziele 

BedarfBedarf
Genetische Voraussetzungen wie im 
konventionellen Betrieb
Genetische Voraussetzungen wie im 
konventionellen Betrieb

VersorgungVersorgung
Restriktionen in der RationsgestaltungRestriktionen in der Rationsgestaltung

LeistungsgrenzenLeistungsgrenzen
Dr. Andreas Steinwidder, 2002
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Rationsgestaltung - VersorgungRationsgestaltung -- VersorgungVersorgung
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KörpersubstanzabbauKKöörpersubstanzabbaurpersubstanzabbau
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1000 MJ NEL in 2 Mon.

20 - 15 MJ/Tag

50 kg
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Stoffwechselbelastung -
Laktationsbeginn

Stoffwechselbelastung --
LaktationsbeginnLaktationsbeginn

starker Körperfettabbau

Stoffwechselbelastung
„Ketose“

sinkende Futteraufnahme

LEISTUNG
und

Gesundheit

Stoffwechselbelastung
„Ketose“

starker Körperfettabbau

sinkende Futteraufnahme
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Energie-
versorgung

Energie-
versorgung

KraftfutterKraftfutter

GrundfutterGrundfutter

FütterungstechnikFütterungstechnik

GesundheitGesundheit

HaltungHaltung

WohlbefindenWohlbefinden
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hohe Stoffwechselbelastunghohe Stoffwechselbelastunghohe Stoffwechselbelastung

Verlust
max. Milch Dauer Summe pro Tag %  des Leerkörper

kg Wochen MJ NEL MJ NEL Bedarfs kg
20 – 25 5 - 6 340 9 8 - 9 20
30 – 35 7 - 8 1100 21 14 - 16 40
40 – 45 9 - 10 2120 32 18 - 20 60

Energieunterversorgung Verlust
max. Milch Dauer Summe pro Tag %  des Leerkörper

kg Wochen MJ NEL MJ NEL Bedarfs kg
20 – 25 5 - 6 340 9 8 - 9 20
30 – 35 7 - 8 1100 21 14 - 16 40
40 – 45 9 - 10 2120 32 18 - 20 60

Energieunterversorgung 

merklicher Verlust an Milchleistungmerklicher Verlust an Milchleistungmerklicher Verlust an Milchleistung

INRA 1989INRA 1989

EnergieunterversorgungEnergieunterversorgungEnergieunterversorgung
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EnergieversorgungEnergieversorgungEnergieversorgung
6000 kg  8000 kg6000 kg  6000 kg  8000 kg8000 kg

Grünland gut Grünland schlecht Grünland + Maissilage
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EnergieversorgungEnergieversorgungEnergieversorgung
Grünland gut Grünland schlechtGrGrüünland gut nland gut GrGrüünland schlechtnland schlecht
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Eine um Eine um 0,5 MJ NEL/kg T 0,5 MJ NEL/kg T 
sinkende Grundfutterqualitsinkende Grundfutterqualitäät t 

verringert die mverringert die möögliche Milchleistung gliche Milchleistung 
im biologisch wirtschaftenden Betrieb im biologisch wirtschaftenden Betrieb 

um etwa um etwa 1000 kg pro Kuh und Jahr1000 kg pro Kuh und Jahr
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Bedeutung der Energieversorgung 
- Milchinhaltsstoffe

Gruber u. MA 1995

Bedeutung der Energieversorgung Bedeutung der Energieversorgung 
-- MilchinhaltsstoffeMilchinhaltsstoffe

Gruber u. MA 1995Gruber u. MA 1995
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Schlechte Energieversorgung 
- Milchleistung

Schlechte Energieversorgung 
- Milchleistung
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Futteraufnahme - EnergiegehaltFutteraufnahme - Energiegehalt
Grundfutter - QualitätGrundfutter - Qualität
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Grundfutterqualität hoch

Grundfutterqualität niedrig

2 kg T

Laktationsbeginn bestes 
Grundfutter zur ständig freien Aufnahme
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Änderungen im Nährstoffgehalt 
des Wiesenfutters

Änderungen im Nährstoffgehalt 
des Wiesenfutters
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1. Aufwuchs

2. Aufwuchs
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Grundfuttereinsatz -
Milchkühe

Grundfuttereinsatz -
Milchkühe

beste Qualität zu Laktationsbeginnbeste Qualität zu Laktationsbeginn
Grundfutter immer zur freien AufnahmeGrundfutter immer zur freien Aufnahme
häufige Grundfuttervorlagehäufige Grundfuttervorlage
Futterreste sind notwendig !Futterreste sind notwendig !

vielfältige aber konstante Ration anstrebenvielfältige aber konstante Ration anstreben
Qualität am Ende der Laktation und 
Trockenstehzeit überprüfen
Qualität am Ende der Laktation und 
Trockenstehzeit überprüfen

Dr. Andreas Steinwidder, 2002

Grundfuttereinsatz -
Milchkühe

Grundfuttereinsatz -
Milchkühe

richtige Weidehaltungrichtige Weidehaltung

optimale Kalbinnenaufzuchtoptimale Kalbinnenaufzucht

Weidezeit (Fressverhalten, Temperatur)
Futterreste sind notwendig
Beifütterung (Struktur, Energie)
Sonnenschutz

Weidezeit (Fressverhalten, Temperatur)
Futterreste sind notwendig
Beifütterung (Struktur, Energie)
Sonnenschutz

Grundfutterbetont (immer zur freien Aufnahme)
nicht zu intensiv (ab 200 kg - Trächtig)
Abkalbung (guter Rahmen, nicht fett!!) 

Grundfutterbetont (immer zur freien Aufnahme)
nicht zu intensiv (ab 200 kg - Trächtig)
Abkalbung (guter Rahmen, nicht fett!!) 
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Grundfuttereinsatz -
Milchkühe

Grundfuttereinsatz -
Milchkühe

GrundfutteruntersuchungGrundfutteruntersuchung
zumindest alle 2 Jahre (Analytisch)
subjektive Beurteilung ständig
Rationsberechnung

zumindest alle 2 Jahre (Analytisch)
subjektive Beurteilung ständig
Rationsberechnung

optimale Wasserversorgungoptimale Wasserversorgung
Qualität
Menge (zumindest 5 bis 8 l/Minute bei Tränker)
Qualität
Menge (zumindest 5 bis 8 l/Minute bei Tränker)

Kuhkomfort optimierenKuhkomfort optimieren
Tierauswahl - Zucht: Fressertypen, PersistenzTierauswahl - Zucht: Fressertypen, Persistenz
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Fressen und WiederkauenFressen und Wiederkauen
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StrukturwirksamkeitStrukturwirksamkeit
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KraftfuttereffizienzKraftfuttereffizienz
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Energieversorgung
1. Milchinhaltsstoffe

Energieversorgung
1. Milchinhaltsstoffe
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Energieversorgung
2. Körperkondition

Energieversorgung
2. Körperkondition
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Holstein-FriesianHolstein-Friesian
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Holstein-FriesianHolstein-Friesian

2,252,25 2,502,50
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Holstein-FriesianHolstein-Friesian

2,252,25

Dr. Andreas Steinwidder, 2002

4,004,00 3,753,75

Holstein-FriesianHolstein-Friesian

Dr. Andreas Steinwidder, 2002

4,004,00

Holstein-FriesianHolstein-Friesian
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Energieversorgung vor Abkalbung -
Futteraufnahme Laktationsbeginn

Energieversorgung vor Abkalbung Energieversorgung vor Abkalbung --
Futteraufnahme Futteraufnahme LaktationsbeginnLaktationsbeginn
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Fette KFette Küühe fressen in der he fressen in der 
LaktationLaktation weniger !weniger !

Stoffwechselbelastung Stoffwechselbelastung 
hhööher !her !
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Fütterung letztes Laktations-
drittel und Trockenstehzeit

FFüütterung letztes tterung letztes LaktationsLaktations--
drittel und Trockenstehzeitdrittel und Trockenstehzeit

(Garnsworthy und Topps, 1982)(Garnsworthy und Topps, 1982)

VersuchVersuchVersuch 111 222
Energieversorgung a.p.Energieversorgung a.p.Energieversorgung a.p. n m hnn mm hh n m hnn mm hh
Körperkondition AbkalbungKKöörperkondition Abkalbungrperkondition Abkalbung 2,0 3,1 4,42,02,0 3,1 3,1 4,44,4 1,9 3,4 4,81,91,9 3,4 3,4 4,84,8
max. Futteraufnahme, kg Tmax. Futteraufnahme, kg Tmax. Futteraufnahme, kg T 22,2 21,4 21,022,222,2 21,4 21,4 21,021,0 22,2 21,4 21,022,222,2 21,4 21,4 21,021,0
LM-Abnahme, kgLMLM--Abnahme, kgAbnahme, kg 9,1 22,3 54,89,19,1 22,322,3 54,854,8 8,6 29,4 70,28,68,6 29,429,4 70,270,2
Milch (1.-16. Wo.), kgMilch (1.Milch (1.--16. Wo.), kg16. Wo.), kg 2961 3001 291029612961 30013001 29102910 3012 2776 263230123012 27762776 26322632

1. Besamung, Tag1. Besamung, Tag1. Besamung, Tag 70 75 747070 7575 7474 92 76 1039292 76 76 103103
Tage bis KonzeptionTage bis KonzeptionTage bis Konzeption 98 86 1019898 8686 101101 128 84 152128128 8484 152152
Besamungen bis Konzept.Besamungen bis Konzept.Besamungen bis Konzept. 1,6 1,4 1,81,61,6 1,41,4 1,81,8 2,1 1,4 2,62,12,1 1,41,4 2,62,6
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Konditionsabnahme und 
Fruchtbarkeitsparameter
Konditionsabnahme und 
Fruchtbarkeitsparameter

(Butler und Smith 1982)(Butler und Smith 1982)

KörperkonditionsabnahmeKörperkonditionsabnahme
< 0,5 Pkt.< 0,5 Pkt. 0,5 - 1,00,5 0,5 -- 1,01,0 > 1,0 Pkt.> 1,0 > 1,0 PktPkt..

TiereTiere
Tage bis zur 1. OvulationTage bis zur 1. Ovulation
Tage bis 1. festgest. BrunstTage bis 1. festgest. Brunst
Tage bis 1. BesamungTage bis 1. Besamung
Konzeptionsrate 1. Besamung,%Konzeptionsrate 1. Besamung,%

Gebärmutterentzündungen, %Gebärmutterentzündungen, %

1717 3434 1212
2727 3131 4242
4848 4141 6262
6868 6767 7979
6565 5353 1717

66 2222 4747
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Grundfutter, Nutzungszeitpunkt UDP
% des XP

Grünfutter früh 10
Grünfutter spät 15
Grassilage früh 15
Grassilage spät 20
Heu früh 20
Heu spät 25
Maissilage 25
Futterrübe 20
Getreideganzpflanzensilage 20
Luzernenheu spät 30
Kleegrassilage früh 15
Futterraps grün 15

Kraftfutter UDP
% des XP

Roggen, Triticale 15
Hafer 15
Ackerbohnen, Erbsen 15
Weizen 20
Gerste 25
Weizenkleie 25
Raps-, Sonnenblumenextr.schrot 25
Rapskuchen 30
Sojaextraktionsschrot 35
Trockenschnitzel 45
Biertreber 45
Körnermais 50

Unabgebautes Rohprotein im Pansen 
(DLG-Futterwerttabellen 1997)

Unabgebautes Rohprotein im Pansen 
(DLG-Futterwerttabellen 1997)
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EiweißversorgungEiweißversorgung

bedarfsgerechte (hohe) Energieversorgungbedarfsgerechte (hohe) Energieversorgung

ausgeglichene „Panseneiweißbilanz“ RNBausgeglichene „Panseneiweißbilanz“ RNB

richtige Eiweißfutterkomponentenrichtige Eiweißfutterkomponenten

funktionstüchtiger Pansenfunktionstüchtiger Pansen

= Milchharnstoffgehalt 20 bis 30 mg /100 ml= Milchharnstoffgehalt 20 bis 30 mg /100 ml
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Beispielsrationen
Grünlandration

Beispielsrationen
Grünlandration

Grünlandration % TM Energie Rohprotein nutzbares RP N Pansenbilanz
kg MJ NEL g RP g nXP g RNB

Heu 2. Schnitt 30 4,2 23,7 525 533 -1
Grassilage 1. Schnitt 70 9,8 56,0 1421 1254 27

Summe 14,0 79,7 1946 1787 26

reicht für kg Milch 13,3 17,8 16,6 N Überschuß

Milch Kraftfutter Milchleistung nach N Pansenbilanz
kg Energie nXP Rohprotein RNB

kg Energie-KF Protein-KF kg kg kg g
14 0,3 0,0 14 17,1 18,2 24
18 2,0 0,0 18 19,9 20,3 12
22 3,8 0,0 22 22,7 22,5 1
26 5,2 0,3 26 26,0 25,9 1
30 6,0 1,3 30 30,0 31,5 20
34 6,8 2,2 34 34,0 37,1 39
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Rohproteinversorgung
-- optimal ++

Energieversorgung
+         
+         optim

al 
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Anforderungen Anforderungen 
hohe Futteraufnahme

hohe Persistenz

bestes Management

Zucht auf Lebensleistung

optimale Kalbinnenaufzucht

hohe Futteraufnahme

hohe Persistenz

bestes Management

Zucht auf Lebensleistung

optimale Kalbinnenaufzucht


