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Untersuchungen zur Aufzucht von Kiilbern mit Hilfe 
von Restmilch in Thailand 
Nirandom Potikanond' und Udo te r Meulen· · 

I Einftihrung 

Thailands Viehbestand umfallt insgesarnt 5,28 Millionen Rinder und 5,44 Mill ionen 
BUffel, inklusive der 96.646 Milchrinder (AGRICULTURAL STATISTICS CENTER. 
1989/90). Trotz dieses relativ kleinen Vichbestandes ist die heimische Milchviehhal· 
tung von wachsender Bedeutung. Die Milchri nder stammen meistens ;lUS Kreuzungen 
zwischen einheimischen und eingcfUhrtcn Rassen, die teilweise ilber die Zusammenar
beit mil Uindem deT Europaischen Union (Bundesrepublik Deutschland in Chiang Mai. 
D!inemark in Saraburi) cingefiihrt wurden_ Gegenwirtig besil2l der grtlate Teil der 
Milchrinder vari ierende Genanteile von "Schwarzbunten~ aus Europa oder "Friesian" 
aus Nordamerika. Der Genanteil europliischer Rassen bei den Kreuzungsl ieren betrllgt 
zwischen 50 bis 87.5 %. dasich solche Tiere an heiBfeuchtcn Stando rtenbesser anpas
sen ab Tiere mit htlhcrem europli.ischen GenanteiL 

1m Jahr 1979 berichteten Teilnehmer eines FAO-Ausbildungskurses. daB 87 % ihrer 
Erhebungsbetriebe in Chiang Mai Kuhmilch in der Kllberaufzucht einselzen. Die Er
kl!irung hierlilr liegt wohl in der stiindigen Verrugbarkeit von Kuhmilch, der geringen 
Anzahl der jeweils in den Betrieben geborcnen KIBber. sowie deT Unsicherheit, ob im 
Bedarfsfall Milehaustauscher an der Verkaufsstelle z:u bckommen isl. 

Die vorliegende Untersuehung soli die M6glichkeit fOr Kleinbeuiebe aufzeigen, bei deT 
Klilberaufz:ucht marktflihige Kuhmilch dUTCh den Einsa\z von Restmilch einzusparen. 

2 Literaturteil 

DODD und FOOT ( 1948) nannlen den Antei l der Milch, der tiber O"ytocininjeklion 
bei Milchkiihen nach dem routinemJilligen Melkcn gewonnen wurde, Residualmilch 
oder Restmilch. Dieser Begri IT lindet auch in den Publikationen von JOHANSSON 
(1945 und 1952), SWANSON und HINTON (1950) und BAILEY et al. (1955) Ver
wendung, und ist mit der Bezeichnung "Komplemcntannilch" naeh DONKER et al. 
( 1974) idclltisch. 1m allgemeinen handelt es sich bei Restmikh urn den Mikhall tei l, der 
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mit Hilfe des nonnalen Melkvorganges nicht gewonnen werden kann. In den meisten 
Untersuchungen wurde die Ermittlung der Restmilch durch Oxytocingabe an laktieren
den Tierendurchgefiihrt 

Das Saugenlassen von Llimmern nach dem rOUlinemaBigem Melken wurde befeil!; von 
SCHMIDT (1957). FOLMAN el al . (1966 a, b), KONSTANTINOU (1 973) und EYAL 
el al. (1958) berichtet. KONSTANTINOU (1973) fti hrl dazu den Begnff 
··Siiugerestmilch·· ftir die Milchmengc cin, die Uimmcr durch nalUrl iche Slimulicrung 
nachdemMelkenaufnehmenkonnen 

2.1 Anteil an Restmilch bei Wiederkiiuern 

An der Gesamtmilchproduktion hal Restmilch bei den einzelnen Wiederkaueranen ei
nen unte rschiedlichen Anteil. TVERSKOY (1966) gab 6,4 % Rcstmilch bei Ziegen an, 
die im Durchschnin 1050g Mi lchffag in der ersten Laktalion prodllzierlen. Bei BUffeln 
ist de r prozentuale Ante il an Restmilch klcincr als bei MichkUhcn . ALlEV (1966) hatte 
bei Biiffelkiihen in unterschiedlichen Lakta tionstadien herausgefunden, daB der Rest
milchantei l bei Btiffeln im Durchschn ill3,35 % - 7A5 % bctragt. 

Bei Merinolandschafen stellte SCHMIDT (1957) fest, daB Liimmer innerhalb von 21 
Wochen nach dem Handmelken im Durchschnitt noch 147g Milch pro Tag saugen 
konnten. Die gcsaugte Restmilch bctrug 494g in der zweilen Lebenswoche und fiel 
langsam auf 12g in def 21. Laklationswoche abo EYAL et al. (1958) ennitlelten. daB 
bei A wassischafen von def Gesamtmilchproduktion 11 % bis 57% Saugerestmi1ch 
vorhanden war, wobei die Tiere mil Hand gemolken wurden. Mit H il fe von Oxytocin
gaben konnte JATSCH (1977) beobachten, daB bei Schafen in der ers ten Laktations
woche 46% Re;; tmilch ennolken werden konnte; dieser Anteil sank j edoch auf 18 % 
der Gesamtmilchinder ll . Wochc. 

Bei Milchkti hen wurde ein Anlei l - bezogen auf die Gesamtmi1ch - von 20 bis 30% 
Restmilch nach DODD und FOOT (1948), 20 % Restmilch nach BAlLEY ct al. 
(1955). 11.3 % (1 ,2 bis 70,9 %) Restmilch nach KOSHlund PETERSEN (1955) und 
0,83 - 42,9 % nach SENFT et aJ. (1974) festges tellt. Dieser prozentuale Anteil wird 
von verschiedenen physiologischen und umweltbedingten Faktoren bestimmt. 

2.2 Restmilchfiitterung in der Klilberaufzucht 

Durch d ie regelmiiBigc Gcwinnung von Restmilch mit Hilfe von ellogencm Oxytocin 
konnte man die Milchleistung der Kilhe erMhen (KNODT und PETERSEN, 1942; 
DODD und FOOT. 1948; DaNKER et aI. , 1954). Die crmittelten absoluten Mcngen 
der Restmilch betrugen im Durchschnitt pro Tag nach DODD und FOOT (1948) 2,56 
kg (5,74 lbs) und nach SENFT etal. (1 974) 1,87 kg wahrcnd der 6. bis 10. Laktations
woche. Der Fettgehalt lag bei 13,4 % bzw. 12 %. Ober die ftir die fettkorrigierle M ilch 
lassen sich 3,5 bis 6,3 kg FCM errechnen. 
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In den meiSlen milchviehhaJtenden Belrieben Thailands wird die Aufzucht der K3: lber 
mi t Hilfe der Eimeruanke durchgefiitm, da die Bauem der Auffassung sind, daB 
Milchkiihe, die nonnalerweise ohne Anwescnheit des Katbes gemolken werden, durch 
Saugentassen der K3:1bcr spater die Milch lurilckhallen. AuBerdem bemrchtet man, daB 
n3ch der Entwt)hnung die Laktation der Muttertiere negaliv beeinfluBt wird, wie das 
friiher bel den einheimischen Milchkiihen mit hohem Bos- indicus-Genanleil die Regel 
war. Dieser Auffassu ng stehen jedoch praktische Erfahrungen z.B. aus Neuseeland ge
genUber. 

Zur Absch3:rzung der Auswirkungen des Saugens auf die Milchleislung von Kiihen, 
wurdcn in Neuseeland lwei Versuche an 34 Zwillingspaaren durchgefUhrt (EVERm 
und PHILLIPS, 1968). 1m ersten Versuch mil II Zwillingspaaren erhielt die erste 
Gruppe Ue ein Zwill ing) 2 bzw. 3 HF - Bullcnklilber pro Kuh flir den Zeilraum der er
sten 10 Laktationswochen. Die andere Paargruppe wurde nach der Abkalbung gemol
ken. Nach der 10. Woche wurden aile KUhe gemeinsam gehallen un<! gemolken. Die 
Laktationslcistu ngen von beiden Gruppen wurden verglichen. lm zweiten Versuch mit 
23 ZwilJingspaaren wurden die Tiere wie im ersten Versuch behandell, wobei die S11u
gczcil bci eincr Kuhgruppe auf nur 7 Wochen begrenZI wurde. Die KUhc, die K1i:lbcr 
bei Fu6 hauen. wiesen nach der Vcrsuchszeil cine 22 bzw. 16 % ht)here Fellieislung 
auf als die Tiere, die sllindig gemolken wurden. Die saugenden KOhe zeiglen wahrend 
der S11ugezeit keine Bruns!. Naeh dcm Abselzen der Kli lber lieBen sich Brunsterschei
nungen innerhalb von 5 - 7 Tagen beobachten. 

2.3 Einniisse auf die Gesundheit von Kalb und Kuh 

Verschiedene Ursachen sind fIlr die im allgemeinen bessercn Ergebnisse der Kal· 
beraufzucht durch die Methode der Resunilchfotlerung gegenOber der konvent ionellen 
Aufzuchlmethode verantwortlich. UGARTE et al. (1974) untersuchten Kotproben von 
85 Kalbern. die mil Restmilchfiitterung, Kuhmilchlrlinken oder Gruppensaugcn bis 
zum 70. Tag au fgezogen wurden. Sic stcll tcn fes t, daB die Kli lber bei Gruppensaugen 
haufiger mit Parasiten verseuchl waren als die Kalber der anderen Gruppcn. Die Kal
ber, die mit Reslmilch aufgezogen und auf Trockenboden (dry 101) gehalten wurden, 
waren am geringsten infiziert. CARIAS und VACCARO (1984) beobachteten, da8 
wlihrend der Aufzuchtperiode die mil RcstmiJch gefiltlerten Klilber 2,5 mal seltener 
Durchfallerscheinung hanen als die anderen Kli lbergruppen. 

Zur Frage der Rcproduktionsleislungcn der saugenden Ktihe wurdc in frtiheren Versu
chen fes tgestellt (UGARTE und PRESTON 1972), da8 die Zeitdauer von der Abkal
bung bis zur I. Besamung in den beiden verglichenen Gruppen sich nicht sign ifikant 
voneinanderunterscheidet. 

In Bezug auf die Gesundheit der Kiihe und der Kalber konnten PRESTON und 
UGARTE (1972) beobachten, daB die saugendcn KOhe viel weniger Eutererkrankun
gen hatten als die Ktihe ohne Kalber. UGARTE und PRESTON (1975) bcstiitigten in 
einem weileren Versuch mit 120 HF -KOhen,daB die sliugenden KOhe signifika nl we· 
niger Mastitisprobleme zeigten, als die Klihe ohne saugende Kiilber. Jedoch war der 
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Unterschied in bezug auf die Euterericrankungen nur w~hrend der Saugeperiode festzu
stellen. Zur Wirksamkeit def Restmilchfiitterung gegen Mastitis hatten ALVAREZ et 
aJ. (1980) von gesunden Eutem benchtet. wahrend nicht sllugende Kiihe hllufiger kli· 
nisch erkrankte Euter und permanent beschiidigte Vienel aufwir:sen. RIGBY et 
al.(l976) konnten die mit Mastitiserregern infizienen Erstlingskilhe durch Saugen der 
Kalber behandeln, und somil die lnfektion zum Abklingen bringen. 

3 Eigene Untersuchungen 

insgesaml wurden 2 Versuche durchgefiihrt. FUr Versuch I wurden an der Universitli l 
Chiang Mai 33 Kiihe mit einem HF- bzw. Schwarzbunlgenantcil von 62,5% bis 87,5% 
sowie deren Kalber herangezogen. Nach einem Abstand von einer halben Stunde nach 
dem Melkvorgang konnten die Jungtiere zweimal tliglich jeweils ftir 30 Minuten sau
gen. Die Entwohnung erfolgte im Aller von 6 Wochen bei den mtinnlichen bzw. von 12 
Wochen bei den weiblichen Kli1bem. 

Die Ergebnisse von Versuch II basieren auf Wenen, die an 36 Kuh-Kalbpaaren der 
"Dairy Promotion Organi1.3lion of Thailand" ennillelt wurden. Hierbei wurden 3 Auf· 
zuchtmelhoden verglichen: 8 Wachen Saugen, 12 Wochen Saugen bzw. 12 Wochen 
Trlinke. Die Saugezeil beschrankte sich im Gegensatz zu Ven;uch 1 auf 15 Minuten pro 
Mahlzeit. Wahrend die Reslmilchkalber in Bodenbuchten gehalten wurden. stallte man 
die Trankekiilber in Boxen auf. die Ftitterung von Festfutter (Heu, Konzentrat) war 
aber vergleichhar. Es wurden die Restmi1ch- und Konzentrataufnahmen der Kalber so
wie die Mi1chertrlige der KUhe durch Wagung erfa6t. 

4 Ergebnisse u nd Diskussion 

Die Klilbcr in Versuch I (Tabelle I) sauglen im Durchschnill 3kg Restmilch pro Tag, 
die weiblichen Kalber nahmen aufgrund der Hingeren Aufzuehtpcriode 23.54kg. die 
miinnJiehen dagegen nur 12,3kg Kraftfutter auf. Es wurden Tageszunahmen von 0.51 
bis 0,58kg pm Tier ennitlel l 

Die Saugkalber in Versuch n (Tabelle J) nahmen bis zor 8. Woche 110,74 kg bzw. 
182.5 kg Restmilch bis ZIIT 12 . Woche auf. Dies en!Spricht einer Menge von 1.98 bis 
2, 17k& pro Tag und liegt somit, bedingt durch die auf 15 Minuten verkUrzle Siiugezeit, 
niOOnger als in Versueh I. Die minels Eimer geftiuenen Tiere (Gruppe 3) erhielten bis 
zur 12. Wache 2521 Milehaustausehertranke. Es wurde ein Gesamlverzehr der enlSpre
chenden Gruppen von 23,53 kg, 12,85 kg bzw. 16,59 kg Kraftfuttc r sowie 4.5. 4.85 
bzw. 7,57 kg Wiesenhell enniuel!. Die beobachteten signifikant niOOrigeren Tageszu
nahmen der Restmilchka.lber werden d aOOi auf die geringere Menge an AUssignahrung 
zuriickgefilhrt. 

Ocr bis zur 20. Wache gemolkene Mi1cheruag (Tabelle 4) der siiugenden KOhe von 
1723.7 kg war dem der Gruppe ohne Kalb mit 1666,7 kg vergleichbar, des weilecen 
zeigen die gemolkcnen Mi1chmengen jOOer Kllhgruppc in den zwei Wachen vor bzw. 
nach der Entwohnung kcine signifikanten Unten;ehiede. Signifikant unterschiedliche 
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Fruchlbarkeilskrilerien bis zur Konzcption konnten in Versuch U nicht festgestelll 
werden. 

Tab.l : Tageswnahme und Aufnahme von Reslmilch bzw. MilchaUlIHU!\chcr. Konzentral und 
Heu beiKiilbem 

Versuc.b 1 

Ge5chlecht .SA 

Tageswnahme(kg) 2O 058 0,177 

13 0.51 0,[ 43 

liigliche Rc~lmi !ch- 2O 3,17 1.28 
aufnahmc (kg) 

13 3.02 0,64 

Kraftfuuer aufnahme 18 23,54 12,56 
(kg) 

13 12.28 6.89 

Versuch2 

Gruppe 

8 Wochen 12 Wochcn 
AurWehlmclhodc Re$Uni.lch Restrnik h 

Kalbcrzahl " " 
0 Anfang~gewieh l (kg ) 25,59 28.55 

o Tageszunahme (l::gfTag) 

Wochen I, 0 0.24Oa 0,2623 

Wochen 9- 12 0.2973 0.323a 

Wochco l 2-J 6 0.31 5. 0 .397b 

0Aufnahme(kgfTier) -Fltiuignahrung 

Wochcn 1 - 8 11 0,74 129,15 

Wochen 1 - 12 110,743 182,4Oc 

- Konzcnmu 

Wochcn \ - 8 5.46 4,84 

Wochen 1· 12 23.53a 12.85b 

- Wiesenhcu 

Wochcn 1 - 8 1.57a 1.89a 

Wochcn 1 - 12 4,57a 4,85ab 

a- b.b - e inderse[hen Reihc bezeiehnenUnterschiede mitp<O,05 
a- e, b - d in del3C[ben Rcihc bezeiehncn Untcrscl\iedc: mit p<O,OI 

Min M" 
0']5 I.., 

0.25 0,76 

1.27 6.31 

2,]8 4.73 

9, [0 49,60 

3,40 22,10 

12 Wochcn 
Mikhau5-

tauschcnriinke 

II 

27,75 

O,395e 

O,483c 

O,499d 

168.0 

252,0 

H [ 

16.59ab 

4.5le 

7.57bc 
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Tab.2: Korrelatiooskocffizieoten zwischen GewichlSzuwachs 000 FuUel1lufnahme der Kllbcr 
sowieMi1chlei$.lungderKUhe 

Versuch 1 Versuch 2 

"""",. Tilles- KM· T .... Ta,es- T .... · 
l;\Inahme =,,~ ~ ..... fune.-

Wol -8 

lligtiche 0"" 0.76 -0.30 0.63 0.49 OJ6 -0.30 

GeWlll- 0.80 0.70 ·0.0 1 O.SO 0,4) 0.50 ,0,50 

"""",. 0. 12 0_29 0." 0." ·0.12 

050 0.11 0.51 

0,00 0.02 0.06 0,47 

Fe_)1 pcO.OS pcO.OI pcO,05 (KO.OI 

r = 0.34 r E O,44 r . 0.4 1 r .O,53 

T. b.3: VergJeichc zwischen deo 2-w& higeo Milchertrligen und Feugehalt ('io) der siugcoden 
Kiihe vor bzw. nitCh der EntwiShnung 

2,wOchiger Milchertrag 

Sliugezeit YQ! Enlwohnung D!£h Entwohnung Differenz 
(k g) 

Versuch 1 

6- 8 Wochcn 102,7 114.7 1 1.9 n5 

JO - 12W?;Chcn 22 103,1 109.0 5,9 ns 

Versuch2 FeM (% Fctt) FCM (%Fctt) 

8Wochen J2 165,2 (3,49a) 163,3 (4, 14) 1,9 ns 

12Wochen J2 166,1 (3.2 Ia) 182,1 (3,69 ) 16,Ons 

ohnc Siiugcn J2 170,7 (4,27) 166,4 (4,30) 4,3 os 

FCM '" fetlk.orrigiene Mi lch 
ns : ni chl signilikant 
a, b zwischen den SpaJten bel,eichnet Unlersehicde mil p<O,05 
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Tab.4: Vcrg1cieh der saugendcn und nichl$~ugenden Kiihc hinsichllich 0 gemolkcner Milch
mengc bis lUC 20. Woche ur>d Fruchlbarircitsparameter 

Gruppc der Kilhe 
WochenSliugen 2 WochenSliugen 

KilheJGruppe 12 12 

0gemoikeneMiJch 1450,Oa 1723.7b 
(kg/Kuh) 

o Gesamtmi lch- 156O,7a 1906,lb 
produktion (kglKuh) 

Serviceperiode 95,8 ( II ) 78,2 (12) 

Giistzeit 149.2 (9) 161.8 ( II) 

Bcsammungsindex 3,2 (9) 3,' (11) 

a.b in der selben Reihe bczcichncn Unlerschiedc mit p<O.05 
Bemcrkung: Anuhl der ausgewerteten Klihe in Klammcrn 

2 WochenTliinke 

12 

1666,7ab 

1666.7ab 

74.1 (12) 

128,5 (11) 

2,4 (II) 

Die in Tallelle 2 dargestclllcn Korrelationskoeffizienlen zeigen einen deutlichen Zu
samrnenhang zwischen Restmilchaufnahme und Tagcszunahmen. ein grllBerer Ge
wichlSzuwachs kann demnach fiber hIlhere Restmilchmengen gesichert werden. Zwar 
iSI die Beziehung zwischen Konzentrat- und RcsnniJchaufnahme nur in Versuch 11 si
gnifikant. aber die negative Beziehung deulet an. daB ein Energiedefizit aus def Ver
sorgung mil Fliissignahrung tiber einen erhohtcn Verzehr von Feslfulter ausgeglichen 
werden kann. Wahrcnd der Durch(ilhrung yon Versueh II traten bei den Restmilehk~l

bern in den Bodenbuehlen Nabclentzilndungen auf. Diese Erkrankung wirkle sieh ne
gal iY auf die FreBlusI der Tiere aus und resultierte zusammen mit dem geringeren 
Verzehr an FlUssignahrung in niedrigcren Tageszunahmcn im Vergleich zu den mil 
Milchaustauscher gelrlinklen Tieren. Dureh reichliehe Einstreu konnlen weitere Klank
heitsralle yerhindcrt werden. 

Die Tatsaehe, daB die ermolkenen Milchmengen Yor und !lach der Entwtihnung bei den 
sliugenden Kilhen keine signifikanten Unterschiedc aufwiesc:n (TabJ), zeigt, daO das 
Saugen dcr K1Ubcr niehl zu einer Gewl>hnung geruhrl halle, den Mclkvorgang und die 
weitere Laktation somit nieht negatiy beeinfluOte. Eine Sleigerung der Milthleislung 
bet Ammenkilhen, bedingt durch den Mufigen Milchentzug dUTch das Kalb, berichlen 
8uch EVERITT et al. (1968); PRESTON u. UGARTE ( 1972); CHANDLER u. 
ROBINSON (1974); ALVAREZ et al. (1980). 

Als Kosten deT Resunilchfiitlerung iSI der gestiegene Futlerbcdarf der Kuh anzuselzen 
und dem Mi lchpreis gegcnilbenuslel1en. Ein wichtiger Vorteil diescr Methode Iiegt 
darin. daB keine marklflihige Milch filr die Klilbcraufzueht aufgewendet werden muO. 
was sich auf das Einkommen der iiberwiegend kleinbliuerlichen Milchyiehhalter Thai
lands, aber aueh auf dem Milchmarkl mit einem Defizit an in llindischer Rohmilch aus
wirkcnkonnle. 
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5 Zusammenfassung 

In 2 Vcrsuchcn wurden Restmilch- bzw. Konzentrataufnahme von Kti lbern, sowie die 
Milchertrlige von saugenden Kiihen erfaBI: Foigendes laBt 5ich zusammme nfassend 
reslStellen: 
I. Die Tageszunahme der saugendcn Kalber ist von der Restmilchaufnahme abhangig. 

aber eine gcringe Aufnahrne wird durch cinen vers tiirkten Ktaftfutterverzehr korn
penslert. 

2. Eine optimale Tageszunahme von O,5kg kann mil Restmilch erreicht werden. 
3. Das Saugen der KaJber und der Vorgang des Absctzens haben keinen Einflu!3 auf 

die Laktation von Kreuzungskiihen mit mehr als 62,5% Bos-taurus-Gcnantei!. 
4. Die Kosten der Rcslmilchfii tterung errechnen sich aus dem zuslitzlichen Futterbe

dan der Kuh Hi r die Produktion der Restmilchmengc. 

Calf Rearing with Residual Milk in Thailand 

Summary 

In 2 calf-rearing experimenlS. the intakcs of residual milk and conccntrate of the calves 
and the milk yields of the suckling cows were recorded . The results obtained can be 
summarized as follows. 
I . The daily weight gain of suckling calves depends on their intake of residual milk 

and can be compensatcd for by incrcased consumption of concentrate if the intake of 
residual milk is limited. 

2. An optimum daily weight gain of 0.5 kg can be achieved with residual milk feeding. 
3. Limited sucking and weaning do not affect the lactation of the crossbred cows with 

more than 62.5% gcne from Bos taurus. 
4. The costs of feeding res idual milk can be calculated from the cow's increased feed 

demand which results in the production of an equivalent amount of milk for sucking. 

Cria de tern eros con leche residual en Thailandio 

Resumen 

En 2 ensayos recordaban ei consumo de leche residual y de pienso, respcctivomente, 
de temcro,·asi como los rendimicntos en !cchc de vacas conterneros, Puede con duirse 
Iosiguienle: 
I. La ganancia diana dc los temeros lechones depende dc Sll consumo de leche residu

al. en caso de consumo !i mitado de Icche scra cornpensado por consumo dc picnso 
anmentado. 

2. Una ganancia diana optima puede ser efccluado con 0,5 kgs de leche residual. 
3. Chuparde lecheresidual y ci procesodc separacion dc temeros de sus madres no 

innuyen sobre la Iac tanciadc vacascruzadas con un poreentajegene'tico de mas de 
62,5 % deBoslaurus. 

4, Los costos de alimentacidn de lemeras eon leche residual puede ser caleulado medi
antetel incremento dc consurno dc Ia vaea para Ia produccidn de la cantidad de le
chc residual. 
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Des essais d'clevage des veaux av« du lait residuel en Thailande 

Resume 

Deux essais ont permis d'enregistrer la quantit!!; de la it r!!;siduel et de foulTage con
sommes par les veaux. ainsi que la quantite de lai l produi l par les vaches allaillinles: les 
resulia(Ssuivan(S Oni ele COnslales: 
!. Le supplement quotidien en poids des veaux depend de la quantite en lait residuel 

consommee, mais une absorbsion trop faible pcut etre compensee par une consom
mation plus imponanle de foulTage. 

2. Une acquisition quotidienne optimalc en poids de 0.5 kg. pcul ttre aneinle avec Ie 
lailresiduel. 

3. Le tClage et Ie $Cvruge des veaux n'a aucune consequence sur la lactation de voches 
croiseesavecp l usde62,5%deg~nesdeBostaurus 

4, Lecoiild 'elevagcpar lai lTcsiduel seealcule par le besoin supplcmcnlaireen foulTa
gede lavachepourqu'ellepuisseatleindrelaproductiondelaitrcsiduel Sumsan!e, 
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