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ÖSTERREICHS LANDWIRTSCHAFT 
UNTER EU-BEDINGUNGEN 

Die Landwirtschaft galt als hitischer Bereich der EU-Integration. 
Der Wechsel im Agrarregime konnte ohne Markfeinbrüche 
bewältigt werden, Die Agrarförderung wurde umgebaut. Groß
zügige öffentliche Hilfen erleichterten den Übergang.. Die 
Agrareinkommen sind 1995 gestiegen. Der verstärkte Wettbe
werb brachte nunmehr die überholten Strukturen der Ernäh-
rungsw'irtschaft in Bewegung, Die weitere Entwicklung der 
Landwirtschaft unter den Bedingungen der GAP wird primär 
von Erfolgen auf den Märkten abhängen Eine stärkere ökolo
gische Ausrichtung und integrierte Förderungskonzepte für den 
ländlichen Raum kommen der heimischen Landwirtschaff 
entgegen. 

Die Landwirtschaft und die Nahrungs- und Genubmittel industrie gal ten als kriti
sche Bereiche der Integration. Die Probleme der Ernährungswirtschaft resultie
ren vornehmlich aus drei Bereichen: einer unzureichenden Vorbereitung auf 
den EU-Binnenmarkt, naturbedingten und strukturbedingten Besonderheiten 
der heimischen Landwirtschaft und Unterschieden im Agrarkonzept (siehe hiezu 
z B Schneider, 1989, 1993, 1994A). 

Das Ergebnis der Beitriftsverhandlungen w a r insgesamt zufr iedenstel lend, 
wenn auch einige Wünsche der Bauern und der Nahrungsmittelindustrie nicht 
(Ubergangsregelung! oder nur zum Teil (nationale Quo ten , Agrarförderung) 
durchgesetzt werden konnten (siehe hiezu z. B, Beitrittsakte, 1994, Bundesminh 
sterium für Land- und Forstwirfschaft, 1994A, 1994B, 1995, und Schneider, 
1994AL 

Dieser Beitrag stellt ausgewählte 
Ergebnisse einer Studie des WIPO AUSGANGSLAGE 

im Auftrag des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft vor: N a c h Abschluß der Beitrittsverhandiungen und noch vor dem Referendum 

schlössen die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP am 22 April 1994 ein 
„Europa-Abkommen" Diese Vereinbarung stellte die politischen Weichen für 
ein Bündel f lankierender Ma&nahmen, die der Ernährungswirtschaft den Uber
gang in den EU-Binnenmarkt erleichtern sollten Gestützt auf den Beitrittsver
t rag wurden darin u. a vorgesehen: 
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• Beihilfen für die Lagerabwertung, 

• degressive Ausgleichszahlungen über vier Jahre für 
gravierende Ertragseinbußen der landwirtschaft l i
chen Produzenten, 

• nat ionale Ausgleichszahlungen an Bergbauern und 
Betriebe in sonstigen benachtei l igten Gebie ten im 
Rahmen einer „Wahrungsrege lung" , um in bestimm
ten Fällen drohende Verluste durch die Übernahme 
des EU-Konzepts zu vermeiden, 

• Umsetzung eines Umweltprogramms gemäß Verord
nung 2 0 7 8 / E W G / 9 2 , 

• Aufstockung der Agrar förderung, 

" Streichung einiger Steuern und Abgaben (Abgabe 
auf Handelsdünger, Verwertungsbei t räge für G e 
treide, Weinsteuer) und Kostenentlasfungen für die 
Landwirtschaft, 

• Uberprüfung der Angemessenheit der Vorsteuer-Ab
geltung für pauschalierte land- und forstwirtschaftl i
che Betriebe im Lichte der Preisentwicklung nach 
Übernahme der GAP 

Die nationalen Gelder für kofinanzierte Agrar förderun-
gen und für sonstige nat ionale Zahlungen an die Land
wirtschaft sollen gemäß dem „Europa-Abkommen" 
grundsätzl ich im Verhältnis 60 : 40 vom Bund und von 
den Ländern aufgebracht werden Dieser Finanzie-
rungsschlüssel wurde später durch die Novel le 1995 im 
Landwirtschaftsgesetz 1992 verankert 

In seinen Prognosen über die Folgen des EU-Beitritts für die 
Agrarmärkte und die wirtschaftl iche Lage der Landwirt
schaft kam das W I F O zu folgenden Einschätzungen 
[Schneider, 1994A, 1994B); Die Übernahme der GAP im 
Jahr 1995 würde die Erzeugerpreise landwirtschaftl icher 
Produkte im Durchschnitt um e twa 23% drücken, auf den 
Betriebsmittelmärkten wären hingegen nur leichte Vorteile 
für die Bauern zu erwarten Diese asymmetrischen Preisef
fekte der Integration ließen auf erhebliche Verluste der 
Landwirtschaft schließen Die im „Europa-Abkommen" an
gekündigten und anfangs großzügigen öffentlichen Hilfen 
und flankierenden Maßnahmen würden allerdings - falls 
sie vollständig umgesetzt wurden - nach den Analysen des 
W I F O [Schneider, 1994A, S. 58) im ersten Jahr der EU-
Mitgl iedschaft diese preisbedingten Einbußen überstei
gen und der Landwirtschaft Einkommensvorteile bringen 

Den zentralen Vorteil der EU-Integration für die öster
reichische Landwirtschaft und Ernährungswirfschaft sah 
das W I F O im freien Zugang zu den Märkten der EU. 
Wei ters wurden Impulse für die Modernisierung der Er
nährungswirtschaft erwartet . 

FOLGEN FÜR DIE AGRARPOLITIK 

Mit dem EU-Beitritt haben Österreich, Finnland und 
Schweden alle Rechte und Pflichten aufgrund der G e 

meinsamen Agrarpol i t ik (GAP) in vollem Umfang über
nommen (Art 137 der Beitrittsakte) Uber die Agrar-
marktpolitik [Organisation der Märk te , Handelsbezie
hungen mit Dri t tstaaten, Agrarpreise und Beihilfen, 

Österreich hat mit dem EU-Beitritt die 
Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) über
nommen Dies brachte einen grundlegenden 
Wandel des Agrarregimes und der Wettbe
werbsverhältnisse, In der Förderung bleibt 
nationaler Spielraum erhalten.. 

eventuelle Marktinterventionen) w i rd seither ausschließ
lich von allen Mi tg l iedstaaten gemeinsam entschieden 
Für die Agrarsfrukturpolitfk (Agrarförderung) legf „Brüs
sel" (Ministerrat, EU-Kommission) einheitliche Rahmen
bestimmungen fest; deren Konkretisierung und Durch
führung obl iegt den Mitg l iedsländern. 

Markt interventionen einschließlich der seit der GAP-Re
form 1992 bedeutsamen Flächen- und Tierprämien wer
den ausschließlich von der Gemeinschaff und zwar 
über den Europäischen Ausgleichs- und Garanf ie fonds 
Landwirtschaft (EAGFU finanziert An der Finanzierung 
der Agrarstrukturpolit ik beteil igt sich die EU mit zumeist 
25% (in den wirtschaftl ich schwachen „Ziel-1 "-Regionen 
wie im Burgenland mit 50%). 

Die Übernahme der GAP brachte für die österreichische 
Landwirtschaft einen grundlegenden W a n d e l im Agrar-
system mit t iefgreifenden Änderungen der Mark torgan i 
sation, der Preispolitik, der Agrar förderung und der 
Wettbewerbsverhäl tn isse. Im allgemeinen hat die Über
nahme der GAP den W e t t b e w e r b und die Steuerung 
über den Mark t gestärkt, die Interventionen auf den 
Agrar- und Nahrungsmittelmärkten wurden zurückge
nommen und die Preisstützungen zugunsten von Direkt
zahlungen massiv gekürzt In der Strukturpolitik werden 
Effizienz und Leistungsbezug stärker betont als im frühe
ren österreichischen Agrarsystem Umweltaspekfe fin
den vermehrte Beachtung, die Regionalpolitik ein
schließlich der Programme für ländliche Gebie te wurde 
aufgewertet 

Die Übernahme der GAP bedeutete zwar einen wei tge
henden, aber keineswegs vol lständigen Verzicht auf 
eine eigenständige nat ionale und regionale Agrarpol i 
tik In der Förderung bleibt ein nationaler Spielraum er
halten Zudem verbleiben für die wirtschaftl iche und so
ziale Lage der Landwirf schaff sowie für die W e t t b e 
werbsfähigkeit der Ernährungswirtschaft wicht ige Berei
che in nationaler Kompetenz Beispiele sind die Steuer
politik, die Sozialpolitik, Ausbau und Erhaltung der In
frastruktur, das agrarische Schul- und Beratungswesen, 
die Forschungsförderung usw 
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Übersicht I-. Folgen des EU-Beitritts für die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 

Durchschnittliche Markterlöse für jeweilige Qualitäten, ohne Flächen- und Produktprämien, ohne degressive Ausgleichszahlung und ohne 
Umsatzsteuer 

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 ! 1 5 9 5 W I F O P r o g n o s e z 
E U E f fek t - ! 

S je d t V e r ä n d e r u n g g e g e n In % 
d a s V o r j a h r in % 

P f l a n z l i c h e E r z e u g n i s s e i n s g e s a m t - 2 0 . 6 3 ) - 2 0 

G e t r e i d e ( D u r c h s c h n i t t ) 3 2 0 3 1 2 d l 168 - 4 6 . 2 - 5 3 

D u r u m w e i z e n ( D u r c h s c h n i t t ) 4 3 2 4 2 6 4 1 1 8 9 - 5 5 . 6 

W e i c h w e i z e n ( D u r c h s c h n i t t ] 3 4 7 3 3 2 1 6 1 5 ) - 5 1 . 5 

R o g g e n ( D u r c h s c h n i t t ! 2 9 9 3 0 0 1 3 2 - 5 6 0 

B r a u g e r s t e 2 9 3 2 9 3 2 0 7 - 2 9 4 

F u t t e r g e r s t e 2 7 3 2 7 2 1 4 8 - 4 5 . 6 

F u t r e r m a i s 2 6 7 253 ' ! 1 139 - 2 5 3 

R a p s ( D u r c h s c h n i t t ) 1 8 0 2 0 3 2 0 1 - 1 0 ± 0 

S o n n e n b l u m e n s a a t 1 9 0 2 2 7 2 1 0 - 7 5 ± 0 

Z u c k e r r ü b e n ( D u r c h s c h n i t t ) 71*1 7 2 1 ! 64*1 - 1 1 1 - 8 

S p e i s e k a r t o f f e l n ( D u r c h s c h n i t t ) 1 4 6 3 1 0 1 4 9 - 5 1 9 - 2 8 

S t ä r k e I n d u s t r i e k a r t o f f e l n ( D u r c h s c h n i t t ! 9 2 9 9 7 ! 4&) - 5 3 5 - 5 1 

O b s t ( D u r c h s c h n i t t ! - 3 5 - 1 0 b is - 2 0 

G e m ü s e ( D u r c h s c h n i t t ) - 3 5 . 5 - 1 5 b is - 2 5 

W e i ß w e i n * ] [ D u r c h s c h n i t t ! S je h l 1 3 1 0 1 3 6 7 1 4 5 9 + 6 7 + 5 

T i e r i s c h e E r z e u g n i s s e i n s g e s a m t - 2 3 0 3 ) - 2 4 

S c h l a c h t r i n d e r ( D u r c h s c h n i t t ! 2 3 9 4 2 3 9 9 1 9 8 6 - 1 7 . 2 - 2 2 

S t i e r e [ L e b e n d g e w i c h t ! 2 6 0 6 2 . 6 2 1 2 ( 6 3 - 1 7 5 - 2 2 

K ü h e I L e b e n d g e w i c h f l 1 8 2 9 1 8 3 2 1 5 1 9 - 1 7 ) - 2 2 

S c h l a c h t s c h w e i n e ( L e b e n d g e w i c h t ) 1 9 7 3 1 9 8 5 1 5 9 1 - 1 9 . 8 - 7 7 

M a s t h ü h n e r ( L e b e n d g e w i c h t ! ! 5 5 0 ° ! 1 1 4 6 - 2 6 1 — 2 6 

Eier S je 1 0 0 0 Stück. 1 0 S 4 9 8 0 7 8 0 - 2 0 4 - 2 8 

K u h m i l c h 5 5 2 5 5 2 3 7 6 - 3 1 9 - 2 6 

L a n d w i r t s c h a f t l i c h e E r z e u g n i s s e i n s g e s a m t - 2 2 2 5 l - 2 3 

H o l z i n s g e s a m t + 5 21) + 2 

N u t z h o l z ( D u r c h s c h n i t t ! S je Efm 7 6 3 8 4 7 8 9 6 + 5 8 + 3 

B r e n n h o l z ( D u r c h s c h n i t t ) S je Efm 6 4 0 6 2 9 6 2 4 - 0 8 + 0 

L a n d - u n d f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e E r z e u g n i s s e i n s g e s a m t - 3 8 - 1 9 

W I F O , l a n d - u n d f o r s t w i r f s c h a f t l i e h e G e s a m t r e c h n u n g - D e r E i n b r u c h d e r m e i s t e n A g r a r p r e i s e im J a h r 1 9 9 5 ist primär a u f d e n E U - B e i t r i t t u n d d i e d a m i t v e r b u n d e n e s o f o r t i g e Ü b e r n a h m e d e r 
G A P u n d d i e M a r k t ö f f n u n g g e g e n ü b e r d e r e r w e i t e r t e n E U z u r ü c k z u f ü h r e n . D a n e b e n b e e i n f l u ß t e n a n d e r e F a k t o r e n d i e E n t w i c k l u n g d e r M a r k t p r e i s e u n d d u r c h s c h n i t t l i c h e n E r b s e für A g r o r w o r e n : 
U n t e r s c h i e d e in d e r Q u a l i t ä t ( u n d im G e h a l t a n I n h a l t s t o f f e n l , P r a d u k t i o n s z y W e n , w i t t e r u n g s b e d i n g t e E r n t e s c h w a n t u n g e n Ä n d e r u n g e n d e r W ä h r u n g s p a r i t ä t e n , E n t w i c k l u n g e n a u f d e n i n t e r n a t i o 
n a l e n M ä r k t e n u s w . D i e A n p a s s u n g a n d e n E U - B i n n e n m a r k t ist z u m Tei l n o c h n i ch t a b g e s c h l o s s e n . - ' I E n d g ü l t i g e W e r t e l a u t L a n d - u n d f o r s t w i r t s c h a f t l i c h e r G e s a m t r e c h n u n g , - -1 W I F O - P r o g n o s e 
ü b e r d i e F o l g e n d e r E U - I n t e g r a t i o n für d i e M a r k t p r e i s e i n e i n e m . N a r r n a l j a h r " 1 9 9 5 v o m A p r i l 1 9 9 4 ( A b w e i c h u n g e n g e g e n ü b e r e i n e m „ N a r m a l j a h r " 19941 - 3 ] D i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n P r e i s ä n d e 
r u n g e n 1 9 9 5 g e g e n ü b e r 1 9 9 4 w u r d e n m i t t e l s d e r G e w i c h t e d e r g e l t e n d e n L G R b e r e c h n e t . D i e a n t e i l i g e n F l ä c h e n p r ä m i e n im J a h r 1 9 9 4 für D u r u m u n d K a r n e r m a i s b l i e b e n d a b e i u n b e r ü c k s i c h t i g t . -
'•\ E i n s c h l i e ß l i c h j e n e r a n t e i l i g e n F l ä c h e n p r ä m i e n im J a h r 1 9 9 4 d i e a l s v o r g e z o g e n e [ T e i l - I A n p a s s u n g a n d i e G A P z u s e h e n s i n d : D u r u m 1 ,250 S je h a ( r u n d 2 3 S je d t l , K ö r n e r m a i s 5 . 0 0 0 S je h a 
( r u n d 6 3 S i e d t ) . - ^ E i n s c h l i e ß l i c h N a c h z a h l u n g - ' ' ] Z u c k e r g e h a l t d e r a n g e l i e f e r t e n R ü b e n : 1 9 9 3 1 8 . 2 0 1 S 1 9 9 4 1 8 , 0 8 ° S, 1 9 9 5 1 7 6 5 = S. - ' 1 S t ä r k e g e h a l t : 1 9 9 4 1 7 9 7 % , 1 9 9 5 1 7 , 5 3 % ; j e w e i l s 
E r z e u g e r e r l ö s a b Ü b e r n a h m e s t e l l e , 1 9 9 5 o h n e E U - A u s g l e i c h s z a h l u n g u n d d e g r e s s i v e A u s g l e i c h s z a h l u n g . - B ) E r z e u g e r p r e i s e für j e w e i l i g e E r n t e l a u t Ö S T A T g e w i c h t e t 1 4 0 % F a ß w e i n , 6 0 % 
F l a s c h e n w e i n ) ; 1 9 9 3 u n d 1 9 9 4 Preis o h n e W e i n s t e u e r u n d M a r k e t i n g b e i t r a g für V e r k ä u f e a n l e t z t v e r b r a u c h e r - '1 E r z e u g e r p r e i s f ü r M a s t h ü h n e r l a u t Ö S T A T 1 9 9 4 b e r e i n i g t a u f . N e t t o p r e i s -
S y s t e m ' ' 

FOLGEN AUF DEN AGRARAAÄRKTEN 

Auf den Agrarmärkten sind die Erwartungen über die 
Folgen der Integration bisher im allgemeinen eingetrof
fen 

LANDWIRTSCHAFTLICHE ERZEUGERPREISE 

Die meisten Agrarpreise sind mit dem EU-Beitritt gesun
ken Der Einbruch war zumeist sehr ausgeprägt , aber 
nach Produkten unterschiedlich. Dadurch haben sich die 
Preisrelationen zwischen einzelnen landwirtschaft l ichen 
Produkten und Produktgruppen verschoben Verändert 
haben sich auch die Preisdifferenzierung nach Qual i tä t , 
die regionalen Preisstrukturen usw. 

VERÄNDERUNGEN DES PREISNIVEAUS 

N a c h den Ergebnissen der Landwirtschaftl ichen G e 
samtrechnung für 1995 sank im ersten „EU-Jahr" der 
Preisindex landwirtschaftl icher Erzeugnisse im Vergleich 
zum Vorjahr um durchschnittlich 22%. Diese Berechnun

gen stützen sich für die Tierproduktion auf Durchschnitts
erlöse der Produzenten im Kalenderjahr 1995, für den 
Pflanzenbau auf Durchschnittserlöse im jeweil igen Wi r t 
schaftsjahr 1995/96 Die markante Änderung der mei
sten Agrarpie ise und Durchschnittserlöse zwischen 
1994 und 1995 ist primär auf die Übernahme der GAP 
und die Marktöf fnung gegenüber der erweiterten G e 
meinschaft zurückzuführen Daneben beeinflußten an
dere Faktoren die Entwicklung mit. 

Die landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
sanken um durchschnittlich 22%. Zugleich 
änderten sich die Preisrelationen.. Die öster
reichischen Agrarpreise liegen teils unter 
jenen in vergleichbaren EU-Regionen 

Getreide wurde durch die Übernahme der GAP auf der 
Erzeugerebene im Durchschnitt um e twa die Hälfte billi
ger. Der Preiseinbruch war etwas geringer als erwartet , 
wei! 1995 der europäische und auch der österreichi
sche Mark t von einem kräftigen Anstieg der Not ierun-
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gen auf den Wel tgetre idemärkten profit ierten Nach 
Get re idear ten, Qual i tä t usw waren die Einbußen un
terschiedlich Die Brotgetreidepreise wurden e twa hal
biert, Körnermais wurde hingegen um nur 25% billiger. 
Dadurch verschoben sich die entsprechenden Preisrela
tionen und die Rentabilität erheblich.. Die regionalen 
Preisdifferenzen wurden größer, die Marktpreise 
schwanken im Zeitverlauf stärker als vor 1995 

Die (Markf-)Preise für Ölsaaten orientieren sich an den 
Weltmarktpreisen bzw werden davon abgelei tet Dar
an hat sich durch die Übernahme der GAP nichts geän
dert. 

Der Durchschnittserlös für Zuckerrüben der Ernte 1995 
war um rund 1 1% geringer als im Vorjahr Kalkuliert auf 
Basis eines durchschnittlichen Zuckergehalts (Po
larisation von 18Q bei der Übernahme! und unter Be
rücksichtigung von Verlagerungen zwischen den zu un
terschiedlichen Preisen bezahlten Teilquoten im Rahmen 
der gesamten Zuckerquote wurden Zuckerrüben frei 
Ubernahmestel le durch die Übernahme der GAP um 
durchschnittlich 10,9% billiger 

Speisekartoff ein waren 1995 um e twa die Hälf te billiger 
als im Vorjahr 1994 waren allerdings Kartoffeln in ganz 
Europa M a n g e l w a r e und erzielten Spifzenpreise Der 
Rückgang 1995 ist daher primär als Marktnormalisie
rung zu interpretieren Der Erzeugererlös für Störke-In-
dusfriekartoffeln a b Ubernahmestelle (ohne EU-Aus
gleichszahlung und degressive Ubergangsbeihiife) wa r 
1995 um gut die Hälf te niedriger als 1994. Berücksich
tigt man den etwas geringeren Stärkegehali der Ernte 
1995, so kann der EU-Effekt auf den Marktpreis von 
Stärke-Indusfriekartoffeln mit e twa 50% beziffert wer
den 

Auf den Märk ten für Obst, Gemüse und Wein ist es be
sonders schwierig, Integrationseffekte von anderen, für 
die Entwicklung von Jahr zu Jahr zum Teil wicht igeren 
Einflüssen auf die Preisbildung im Jahre 1995 zu isolie
ren Die vom W I F O 1994 für ein „Normal jahr " 1995 for
mulierten Schätzungen durften die Situation insgesamt 
auch aus heutiger Sicht gut treffen (Ubersicht I) 

Gewichte t nach der Bedeutung für den Rohertrag der 
heimischen Landwirtschaft in der Basisperiode der LGR 
waren pflanzliche Erzeugnisse 1995 auf der Erzeuger
ebene um durchschnittlich rund 2014% billiger als im Vor
jahr. 

Die Tierhaltung wa r vom Preisbruch infolge des EU-Bei
tritts e twas stärker betroffen als der Pflanzenbau Im 
Durchschnitt waren 1995 Tiere und tierische Produkte 
auf der Erzeugerebene um rund 23% billiger als im Vor
jahr. 

Schlachtrinder kosteten im Kalenderjahr 1995 um durch
schnittlich rund 17% weniger, der Erzeugerpreis für 
Schlachtschweine fiel um e twa 20%. Eier wurden im 
Durchschnitt um e twa 20%, Mastgeflügel um e twa 26% 

billiger Der durchschnittliche Erzeugererlös für Milch a b 
Hof wa r um rund 32% geringer als 1994. Damit w a r der 
Preiseinbruch auf dem Milchmarkt stärker als erwartet . 
Die früher eher geringen regionalen Differenzen der 
Milchauszahlungspreise nahmen zu. Entscheidend sind 
die Leistungsfähigkeit und Marktstel lung der jeweil igen 
Molkerei Die qualitätsorientierten Zu- und Abschläge 
entsprechen - anders als früher - primär den Markter
fordernissen. 

Der Holzmarkt, im Gegensatz zu den meisten landwirt
schaftlichen Märkten tradit ionell offen und exportor ien
tiert, w a r vom EU-Beitritt wie erwartet kaum spürbar be
rührt 

Bemerkenswert ist, daß die Agrarpreise 1995 in Öster
reich in vielen Fällen niedriger waren als in vergleichba
ren EU-Regionen Die Erzeugerpreise für Mi lch oder 
Speisekartoffeln entsprachen z B. e twa jenen in Bay
ern abzügl ich Fracht. Daran hat sich bisher wenig ge
ändert Die Ursachen dieser für die heimische Landwirt
schaft nachteil igen Situation sind bekannt: höhere Ko
sten der heimischen Verarbeiter und Vermarkter und un
zureichendes Market ing. Bis zum „Feinkostladen Öster
reich" und dem davon erhofften Preisbonus für die hei
mischen Bauern bleibt offensichtlich noch ein weiter, 
mühsamer W e g zu gehen 

ZEITLICHER VERLAUF DER PREISANPASSUNG 

Der Ubergang in den EU-Binnenmarkt 
wurde ohne größere Marktstörungen 
bewältigt. Beihilfen für die Lagerabwertung 
und sonstige stützende Eingriffe stabilisierten 
die Märkte bis zum Beitritt und sicherten die 
Agrareinkommen 1994.. 

Die Wirtschaftspol i t ik versuchte, die in Österreich im all
gemeinen höheren Agrarpreise möglichst bis zum EU-
Beitritt zu halten Damit sollten die Erlöse der Landwirt
schaft im Jahre 1994 abgestützt und die Agrareinkom
men gesichert werden . Zentrales Instrument hiefür wa r 
die Beihilfe für die Lagerabwertung durch die Über
nahme der GAP, ergänzt um Interventionskäufe und 
stützende Regelungen im Außenhandel 

Die Stabilisierung der Märk te und Sicherung des höhe
ren inländischen Preisniveaus bis zum Beitritt ist wei tge
hend gelungen. Die Bauern konnten die Getre ide- und 
Hackfruchternten zu den al ten, höheren Preisen verkau
fen Für A4a;.s wurde die Anpassung an das niedrigere 
EU-Preisniveau auf die Ernte 1994 vorgezogen Die 
Landwirte wurden mit einer Prämie von 5 0 0 0 S je ha 
entschädigt. Die Preise für Rinder und Schweine began
nen trotz stutzender Markteingri f fe schon im Herbst 
5994 nachzugeben Der größere Teil der Preisanpas-
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sung wurde allerdings auch hier zur Jahreswende 
1994/95 vol lzogen. 

Bereinigt um die diskutierten Vorzieheffekte und ein tei l
weises „Unterschießen" Anfang Jänner 1995 entsprach 
der Preisbruch durch die Übernahme der GAP e twa 
den zitierten WIFO-Prognosen 

MARKTPOSITION DER HEIMISCHEN 
ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT 

Mit dem EU-Beitritt sind die Beschränkungen im Handel 
mit der erweiterten Gemeinschaft gefal len. Zugleich hat 
Österreich das Außenhandelsregime der Gemeinschaft 
gegenüber Drittstaaten übernommen 

Von der Öf fnung zum EU-Binnenmarkt wurden stei
gende Importe aus der Gemeinschaft erwartet Der 
freie Zugang zu den kaufkräft igen und tradit ioneilen 
Absatzmärkten in der EU bietet zugleich den heimischen 
Anbietern neue Absatzchancen, die den Export in die 
EU beleben sollten Diese grundsätzlichen Erwartungen 
einer Belebung des Agrarhandels zwischen Österreich 
und der erweiterten Gemeinschaft sind gut fundiert und 
nach wie vor gült ig 

Von der Übernahme des EU-Außenhandelsregimes sind 
u. a die Wir tschaftsbeziehungen zu den Transforma
tionsländern in Ost -Mi t te leuropa berührt, die für die 
österreichische Ernährungswirtschaft von einigem Inter
esse sind 

Fundierte Aussagen über die tatsächliche Entwicklung 
des Agraraußenhandels seit dem EU-Beitritt sind derzeit 
nicht möglich, wei l das ÖSTAT bisher wegen Umstel
lungsproblemen keine verläßlichen Daten vorlegen 
konnte. 

GRAVIERENDE MARKTSTÖRUNGEN BLIEBEN AUS 

Nach den verfügbaren spärlichen Informationen nahm 
die Einfuhr von Agrarwaren aus der EU infolge der 
Marktöf fnung erwartungsgemäß zu Der Importdruck 
w a r aber bisher ger ing, gravierende Störungen auf 
wicht igen Märk ten blieben aus Dies zeigt sich u.a.. 
da ran , daß die in Art 146a der Beitrittsakte vorgese
hene Schutzklausel bisher nicht angerufen wurde 

Die Marktöffnung hat den Handel zwischen 
Österreich und der erweiterten Gemein
schaft gefördert Die Einfuhr nahm zu, 
gravierende Marktstörungen blieben aber 
aus.. Auch die Ausfuhr ist gestiegen, hier 
fehlen aber verläßliche Daten. 

Der für die österreichischen Bauern besonders wicht ige 
Inlandsmarkt für Milch und Molkereiprodukte wuchs 
nach Erhebungen der Agrarmarkf Austria (1995) infolge 

massiver Preissenkungen um rund 8% (Berechnungen 
auf Basis des Fettgehalts) Der Anteil ausländischer Er
zeugnisse nahm von 8% (1994) auf )0% im Jahre 1995 
zu, dieser Anstieg w a r geringer als erwartet Bemer
kenswert ist der hohe Marktantei l von Importwaren in 
besonders attraktiven Segmenten wie Dessertprodukte 
auf Milchbasis 

Auf den Geflügelmärkten verlief die Entwicklung diffe
renziert In dem relativ kleinen (aber dynamisch w a c h 
senden) Marktsegment „Putenfleisch" e twa ist ein über
durchschnittlicher Importdruck aus der EU mit erhebli
chen Marktantei lsgewinnen leistungsfähiger Anbieter 
insbesondere aus Frankreich, zum Teil auch aus Italien 
und Deutschland, zu Lasten heimischer Produzenten 
festzustellen. Auf dem Mark t für Masthühner konnten 
hingegen die heimischen Erzeuger ihre dominierende 
Position halten.. 

Auf dem Eiermarkt verloren die inländischen Erzeuger 
nach Schätzungen der Präsidentenkonferenz der Land
wirtschaftskammern {Weber, 1996) 1995 infolge der In
tegrat ion rund 5% ihrer Marktante i le Vor allem Produ
zenten aus Deutschland und den Nieder landen nutzen 
die Marktöf fnung zu vermehrten Lieferungen nach 
Österreich 

Die Marktanteilsverluste waren auf dem Inlandsmarkt 
vor allem deshalb bisher eher ger ing, wei l die heimi
schen Anbieter ihre Abgabepre ise für einige kritische 
Wareng ruppen vorbeugend wesentl ich und zum Teil 
unter das Niveau potentiel ler EU-Konkurrenten senkten 
Beispiele sind Mi lch und Molkereiprodukte sowie Mehl.. 
Neben dem Ziel „Abwehr von Importen" hatten diese 
Preissenkungen eine wei tere Ursache: Angesichts hoher 
Uberkapazi täten in Teilen der Lebensmittelverarbeitung 
wie Molkerei- und Mühlenwirtschaft kämpften nach 
Auslaufen der früher strikten Marktreglement ierungen 
die heimischen Unternehmen um Marktantei le Auch die 
gestärkte Position des Handels wurde spürbar. Die 
Preisnachlässe an die Abnehmer wurden zum Teil auf 
die landwirtschaft l ichen Produzenten uberwälzt , z B 
über einen geringeren Milchpreis „Kampf preise" 
schwächen die Erträge und sind deshalb als Strategie 
gegen Marktantei lseinbußen - insbesondere von wenig 
effizienten Produzenten - nur zeitlich begrenzt zu hal
ten. 

Gemäß den spärl ich verfügbaren Informationen durften 
nach dem EU-Beitritt die Exporte landwirtschaftl icher Er
zeugnisse und Nahrungsmittel in die EU insgesamt zu
genommen haben O b sich die für Österreich tradit io
nell defizi täre Agrarhandelsbi lanz mit der EU weiter 
verschlechtert hat, ist mangels entsprechender Statisti
ken nicht zu belegen. 

Im Get re ideexpor t t raten die erwarteten Verlagerun
gen ein Österreich verkaufte früher seine Get re ide
überschüsse an Drittstaaten Seit dem EU-Beitritt stehen 
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die Märk te der Gemeinschaft offen Italien, eine Zu
schußregion für Get re ide, wurde zum wichtigsten Ex
portmarkt für heimisches Getre ide 

N a c h den verfügbaren Informationen brachte der Ab
bau früherer Beschränkungen in den für die österreichi
schen Bauern zentralen Sparten wie Rinder, Mi lch oder 
Schweine bisher keine besonderen Absatzerfo lge auf 
den Märk ten der EU Der Entfall des früheren Ausfuhr-
Förderungssystems legte zudem empfindliche W e t t b e 
werbsschwächen der heimischen Anbieter w ie höhere 
Kosten und unzureichende Anpassung an geänder te 
Marktansprüche und Kundenwünsche bloß, die zuvor 
durch das nat ionale System der Exportstützungen und 
sonstige Hilfen überdeckt wo rden waren . 

BEURTEILUNG DURCH DIE LEBENS
MITTELINDUSTRIE 

Nach Einschätzung des Fachverbandes der Nahrungs
und Genußmittelindustrie hat die Österreichische Le
bensmittelindustrie infolge der EU-Integration bisher 
mehr Marktante i le im Inland verloren als im Export ge
wonnen werden konnten. Neben Problemen im Binnen
markt erlitten die zuvor expandierenden Nahrungsmit
te lexporte nach Ost -Mi t te leuropa einen Ruckschlag 
Dies geht u.. a auf die Übernahme der von der EU mit 
diesen Ländern abgeschlossenen „Europa-Abkommen" 
zurück; die früheren, für die Österreichischen Unterneh
men „maßgeschneiderten" Verträge mit den Transfor
mationsländern sind gleichzeitig entfallen iSmolka, 
1996) 

Nach Einschätzung der Lebensmittelindustrie 
sind infolge der Integration im Inland mehr 
Markfanteile verloren gegangen als im 
Export gewonnen wurden. Die Lage ist 
nach Branchen und Betrieben differenziert, 
neben Verlierern gab es auch Gewinner 

Eenhoorn (19951 teilt diese Einschätzung des Fachver
bandes. Er sieht als Folge der EU-Integration die heimi
sche Lebensmittelindustrie mit einem beispiellosen 
„Crash-Szenar io" konfrontiert Für Betriebe, die nur die 
lokalen Märk te versorgen und wenig export ieren, seien 
die Folgen des EU-Beitritts besonders gravierend Aigin
ger (1996) ortet zwar ebenfalls erheblichen Anpas
sungsbedarf, beurteilt aber die Lage der heimischen Le
bensmittelproduzenten nach dem EU-Beitritt viel weni 
ger dramatisch. 

N a c h Angaben des zuständigen Fachverbandes sank 
der Brutto-Produktionswert der Lebensmittelindustrie 
(ohne Tabakindustrie) 1995 um 6 , 1 % auf 82,3 M r d S 
Der Rückgang ist überwiegend auf Preissenkungen (ge
ringere Vorproduktpreise als Folge der GAP) zurückzu
führen. Die produzierten Mengen änderten sich im Ver

gleich zum Vorjahr nur wenig. N a c h Branchen entwik-
kelten sich sowohl die Mengen als auch der Produk
t ionswert sehr unterschiedlich Die Zahl der Beschäftig
ten ist längerfristig rückläufig. Ende 1995 meldete die 
Lebensmittelindustrie (ohne Tabakindustrie) 35.000 Be
schäft igte, um 7,4% weniger als im Vorjahr. Der Abbau 
von Arbeitskräften hat sich damit deutlich beschleunigt 
Die Investitionen der Lebensmittelindustrie sanken 1995 
um rund 20% (Smolka, 1996) 

Gut die Hälfte aller Beschäftigten der Sparte Nah-
rungs- und Genußmittel arbeiten in gewerbl ichen Be
trieben Leider fehlen aktuelle Daten über die Entwick
lung von Produktion, Beschäftigung und Investitionen im 
G e w e r b e . 

Die Situation der Ernährungswirtschaft ist nach Bran
chen und Unternehmen unterschiedlich Offensichtl ich 
haben Branchen die früher besonders stark reglemen
tiert waren , w ie z B Molkereien und Mühlen, infolge 
des EU-Beitritts mit überdurchschnittl ich großen Proble
men zu kämpfen Hier ist der Nachho lbedar f an Struk
turanpassung und Marktausrichtung besonders groß. 
Wet tbewerbs fäh ige Betriebe und Branchen, denen der 
Zutritt zum EU-Markt früher durch Zölle usw. erschwert 
war , profit ieren hingegen von der Marktöf fnung teils 
überdurchschnittl ich Ein Beispiel ist die Fruchtsaftindu
strie: Die Ybbstaler Fruchtsaft GesmbH konnte z. B 
ihren Umsatz in den EU-Ländern von 40 Mil l S (1994) 
auf über 200 Mi l l . S (1995) verfünffachen [Felber, 1996) 

FOLGEN FÜR DIE VERBRAUCHERPREISE 
V O N NAHRUNGSMITTELN 

Die österreichischen Konsumenten profitieren von der 
Senkung der Erzeugerpreise für Agrarwaren infoige der 
Übernahme der GAP über billigere Nahrungsmittel Die 
Preisabstriche blieben allerdings hinter den Erwartun
gen zurück.. 

Den Verbrauchern brachte die EU-Integra
tion billigere Nahrungsmittel und größere 
Vielfalt, Die Preissenkungen konzentrierten 
sich auf Grundnahrungsmittel und blieben 
hinter den Erwartungen zurück. 

Nahrungsmittel (in der vom W I F O üblicherweise ver
wendeten Abgrenzung, d h. einschließlich Getränke 
und Saisonwaren aber ohne Verzehr außer Haus) w a 
ren im Mit te l des Jahresdurchschnitts 1995 auf der Ver
braucherebene nach Erhebungen des ÖSTAT um durch
schnittlich 1,7% billiger als im Vorjahr Der Preisabstand 
zum Vorjahr nahm im Jahresverlauf zu und war im 
IV Quar ta l mit - 3 , 0 % am größten (Polian, 1996) Ab An
fang 1996 zogen die Nahrungsmittelpreise wieder 
leicht an. Im Jahresdurchschnitt 1996 kosteten N a h 
rungsmitte! e twa gleich viel wie im Vorjahr ( + 0,1%), 
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wei l Saisonwaren e twas billiger wurden. Ein Rückgang 
der Nahrungsmitfelpreise wa r in Österreich zuletzt An
fang der fünfziger Jahre als Folge der damal igen Stabi
lisierungskrise registriert wo rden . 

Die Preisabstriche konzentrierten sich auf Grundnah
rungsmittel (Durchschnitt -10,8%), insbesondere Milch 
und Moikereierzeugnisse sowie Mehl und Erzeugnisse 
daraus Fleisch, Gef lügel und Fische waren 1995 für die 
Verbraucher nur geringfügig billiger (Durchschnitt 
-1 ,0%) , obwoh l die Erzeugerpreise für Schlachtvieh und 
Gef lügel im Durchschnitt um rund ein Fünftel verfielen. 
Sonstige Nahrungsmittel kosteten sogar etwas mehr als 
im Vorjahr ( + 0,3%), Saisonwaren verteuerten sich um 
durchschnittlich 3%. 

Der oben diskutierte Einbruch der landwirtschaftl ichen 
Erzeugerpreise um rund 22% und die daraus resultie
rende Verbill igung des Rohstoffeinsatzes der Nahrungs
mittelindustrie bzw. der Einstandspreise des Handels 
lieben eine stärkere Ermäßigung der Verbraucherpreise 
für Ernährung und Get ränke erwar ten, als sie die Erhe
bungen des ÖSTAT für den Index der Verbraucher
preise ausweisen 

FOLGEN AUF DEN BETRIEBSMITTEL-
MÄRKTEN 

Österreich zählte auf dem Mark t für landwirtschaft l iche 
Betriebsmittel tradit ionell zu den Hochpreisländern In
folge der Integration (EWR-Teiinabme und EU-Beitritt) 
verbesserte sich die Lage auf den Betriebsmittelmärkten 
in den letzten zwei bis drei Jahren allmählich zugunsten 
der landwirtschaft l ichen Betriebe Die Anpassung an 
das westeuropäische Preisniveau erfolgt allerdings zäh 
und ist noch nicht abgeschlossen 

KOSTENENTLASTUNG 

Die im „Europa-Abkommen" aus dem Jahre 1994 zur 
Kostenentlastung der Landwirtschaft vorgesehenen 
Maßnahmen der öffentl ichen Hand auf den Betriebs
mittelmärkten und in einigen anderen Bereichen wurden 
realisiert Die A b g a b e auf Handelsdünger ist mit Ende 
Juni 1994 entfal len. Die öffentl ichen Zuschüsse zur Ha
gelversicherung wurden 1995 auf 50% der Versiche
rungsprämien angehoben. Das dezentrale Ubernahme
system für Zuckerrüben wi rd mit Hilfe Öffentlicher Zu
schüsse modernisiert. 

VERSCHÄRFTER WETTBEWERB ERZWINGT 
PREISANPASSUNGEN 

N a c h dem EU-Beitritt und dem Einbruch der Preise land
wirtschaftl icher Erzeugnisse sind die Produzenten und 
Anbieter von agrarischen Betriebsmitteln mit einem ver
stärkten Kostenbewußtsein der Landwirte und w a c h 

sendem Druck in Richtung preiswerter Angebote kon
frontiert, Die Abschottung der Märk te nach außen 
wurde durch die Integration schwieriger, Importbe
schränkungen sind zum Teil gefal len (z B Pflanzen
schutzmittel). Zugleich geriet die tradit ionelle Markt 
struktur im Inland in Bewegung. Das bayrische Agrar-

Von der Landwirtschaft benötigte Betriebs
mittel wurden zum Teil etwas billiger Die 
Angleichung an das westeuropäische Preis
niveau erfolgt allerdings zäh und ist noch 
nicht abgeschlossen. Die Abgabe auf 
Handelsdünger wurde gestrichen.. 

handelsunternehmen B a y W a A G drängt auf den äster-
reichischen Mark t In Tirol, Vorar lberg und Kärnten hat 
die B a y W a bereits einen Mehrheitsantei l von 5 1 % an 
den dort igen Lagerhaus-Landesverbänden übernom
men und setzt damit den bisher dominierenden Be
triebsmittell ieferanten der heimischen Landwirtschaft, 
die Raiffeisen-Organisation, zusätzlich unter Druck 

Dieser Druck der Bauern als Käufer und der Eintritt 
eines starken ausländischen Anbieters in den Mark t zei
gen Wi rkung. Die Raiffeisen-Organisation ist um Straf
fung ihres Warensektors bemüht Das tradit ionelle drei
stufige Vertriebssystem ist mit der Gründung der „Raiff-
eisen W a r e Austria (RWA)" gefa l len, unrentable Filialen 
werden geschlossen [Nigl, 1995) Neben dem harten 
Sanierungskurs w i rd über eine Kooperat ion der RWA 
mit der B a y W a oder auch den Zusammenschluß der 
beiden (ungleichen) genossenschaftl ichen Unternehmen 
diskutiert. 

Gewichtet mit den Ausgaben der Land- und Forstwirt
schaft gemäß der Land- und forstwirtschaftl ichen G e 
samtrechnung blieben die Preise agrarischer Vorleistun
gen 1995 im Durchschnitt e twa unverändert, Investi
tionsgüter wa ren um rund 2% teurer als im Vorjahr 

Die im Durchschnitt e twa unveränderten Vorleistungs
preise sind das Ergebnis sehr unterschiedlicher Entwick
lungen nach Produktgruppen Die meisten W a r e n agra
rischer Herkunft w ie Futtermittel (insbesondere Futter
getreide) oder Zucht- und Nutzvieh wurden 1995 in
fo lge der Übernahme der GAP billiger Industriell-ge
werbl iche Erzeugnisse und Dienstleistungen wurden in 
der Regel teurer. Eine bedeutende Ausnahme sind 
Pflanzenschutzmittel - die Preise gerieten )994 ins Rut
schen 

FLANKIERENDE MASSNAHMEN U N D 
ANPASSUNGSHILFEN 

Die im „Europa-Abkommen" vom April 1994 der Land
wirtschaft zugesagten öffentlichen Hilfen und Begleit
maßnahmen wurden inzwischen überwiegend realisiert 
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Die einzige wicht ige Ausnahme ist die Uberprüfung des 
Vorsteuerpauschales für die im Rahmen der Umsatzbe
steuerung pauschalierten land- und forstwirtschaftl i
chen Betriebe. 

Die der Landwirtschaff zugesagten flankie
renden Maßnahmen wurden überwiegend 
realisiert und haben den Übergang in den 
Binnenmarkt wesentlich erleichtert.. Die 
Überprüfung des Vorsteuerpauschales im 
Rahmen der Umsatzbesteuerung steht noch 
aus.. 

BEIHILFEN FÜR DIE LAGERABWERTUNG 

Preiseinbußen durch die Übernahme der GAP ließen 
eine Wertminderung der zum Beitrittszeitpunkt vorhan
denen Lager an landwirtschaftl ichen Erzeugnissen und 
Verarbeitungsprodukten erwarten Gestützt auf 
Art 149 der Beitrittsakte wurde privaten Lagerhaltern 
[Produzenten, Handel und Verarbeitungsbetriebe) als 
Entschädigung hiefür eine Beihilfe angeboten. 

W i e bereits weiter oben diskutiert, hat diese Aktion das 
gesteckte Ziel - Stabilisierung der Märk te und Siche
rung der höheren inländischen Agrarpreise bis zum Bei
tritt - wei tgehend erreicht. N a c h Angaben der Agrar-
markt Austria (1996) wurden für die Lagerentlastung ins
gesamt rund 4,5 M r d S an öffentl ichen Mit te ln aufge
wende t 

DEGRESSIVE UBERGANGSBEIHILFEN A N DIE 
LANDWIRTE 

Österreich kann gemäß Art. 138 der Beitrittsakte w ä h 
rend einer Ubergangszeit von fünf Jahren den Erzeu
gern landwirtschaftl icher Grundprodukte , die der GAP 
unterl iegen, degressive nat ionale Ubergangsbeihi l fen 
(Ausgleichszahlungen) gewähren Diese Beihilfen bedür
fen der Genehmigung durch die EG-Kommission und 
müssen bestimmte Auf lagen erfüllen Ausgleichszahlun
gen dürfen insbesondere nur dann ausgerichtet wer
den , wenn der Unterschied zwischen dem Stützniveau 
in Österreich und in der EU mindestens 10% beträgt , 
und sie dürfen den Dif ferenzbetrag zur EU nicht über
steigen 

Degressive Ubergangsbeihi l fen werden primär auf Bun
desebene und einheitlich für alle Bundesländer ausge
richtet (allgemeine Regelung) Daneben sehen die Bun
desländer ergänzende Programme vor. Im Rahmen der 
allgemeinen Regelung sind Ubergangsbeihi l fen für vier 
Jahre (1995 bis 1998) geplant , die Degression ist aus
gepräg t [Bundesmiriisterium für Land- und Forstwirt
schaft, 1996B) Insgesamt sollen in diesen vier Jahren 
rund 16 M r d . S aufgewendet werden . 

Übersicht 2: Degressive Übergongsbeihilfen 1995 

Allgemeine Regelung 

M i l l S 

Pflanzliche Produkte 

L a n d w i r t s c h a f t l i c h e K u l t u r p f l a n z e n ( B r o t g e t r e i d e 
M a i s , ö l s a a t e n l 7 1 1 4 9 5 h a 2 . 6 3 2 , 5 

F u t t e r g e t r e i d e 2 9 4 4 7 9 h a 7 0 6 8 

H a r r w e i z e n 9 . 6 2 5 h a 5 7 7 

E i w e i ß p f l a n z e n ( A c k e r e r b s e , - b o h n e l 2 5 . 6 1 8 h a 6 1 , 5 

ö l k ü r b i s 7 9 3 3 h a 3 7 4 

O l l e m 1 1 0 6 h a 6 , 6 

H o p f e n 2 2 0 h a 1 9 

F l a c h s 1 3 6 6 h a 5 1 

F l ä c h e n s t i l l e g u n g n o r m a l 108 0 0 7 h a 1 0 8 , 0 

F l a c h e n s t i l l e g u n g n a c h w a c h s e n d e R o h s t o f f e 1 7 0 1 1 h a 3 4 . 0 

K l e i n a l f e m o t i v e n ' ] 3 . 6 1 6 h a 2 1 6 

O b s t 1 0 0 6 1 h a 1 9 9 1 

G e m ü s e 8 8 7 9 h a 3 3 6 , 6 

S t ä r k e k a r t o f f e l n 1 4 2 7 9 7 t 4 3 . 7 

F r ü h k a r t a f f e l n 1 3 5 7 h a 16 ,0 

S p e i s e i n d u s t r i e k a r t o f f e l n 8 . 6 4 6 h a 2 7 7 

S t ä r k e k a r t o f f e l n z u r A l k o h o l e r z e u g u n g 
f in t a b g e l i e f e r t e r S t ä r k e l 3 5 5 1 t 4 , 6 

F u t t e r s o a t g u t u n d a n d e r e s S a a t g u t 2 1 1 2 6 5 k g 3 4 

Tierische Produkte 

M i l c h 2 2 6 3 5 0 0 1 1 .856 .1 

M a s t s c h w e i n e 3 7 3 S . C 0 0 S t ü c k 3 0 6 . 3 

Z u c h t s a u e n 3 1 8 . 0 0 0 S t ü c k 4 5 7 5 

G e f l ü g e l u n d B r u t e i e r 8 7 2 5 8 0 0 0 S t ü c k 6 9 9 

I n s g e s a m t 6 9 9 4 0 

Q : B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t , A g r a r m a r k t A u s t r i a , B e r i c h t a n d i e 
K o m m i s s i o n v o m A p r i l 1 9 9 6 , z i t i e r t in Bundesminislerium lür Land- und Forstwirtschaft 
119951 — '1 H e i l - u n d G e w ü r z p f l a n z e n . S a f l o r K ü m m e l . M o h n u n d S e n f 

Für das Kalenderjahr 1995 wurde im Rahmen der al lge
meinen Regelung nach Angaben der Agrarmarkt Austria 
(1996) insgesamt rund 7,0 M r d S an degressiven Uber
gangsbeihi l fen ausgezahlt . 

An Beihilfen für die Lagerabwertung wurden 
rund 4,5 Mrd, S aufgewandt. Degressive 
Übergangsbeihilfen sind für vier Jahre 
geplant, 1995 wurden hiefür insgesamt rund 
7,3 Mrd.. S an die landwirtschaftlichen 
Produzenten ausgeschüttet, 

Neben der al lgemeinen, in ganz Österreich gel tenden 
Regelung können die Bundesländer in der Ubergangs
zeit von fünf Jahren die Aufzucht von Jungrindern sowie 
die Milchani ieferung durch degressive Ubergangsbeihi l 
fen aus Landesmittein im Rahmen eigener Programme 
fördern Beide Programme der Länder erreichten 1995 
ein Volumen von insgesamt rund 282 Mi l l . S, die ausge
zahlten Beihilfen waren von Land zu Land unterschied
lich hoch. 

Die degressiven Ubergangsbeihi l fen sollen die Folgen 
des EU-Preisbruches dämpfen 1995 trugen sie entschei
dend zur Steigerung der Einkommen aus der Landwirt
schaft bei 

UMWELTPROGRAMM (ÖPUL) 

Die österreichische Agrarpol i t ik setzt zunehmend auf 
eine umweltverträgliche Landwirtschaft (siehe hiezu 
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z ß Koalitionsabkommen, 1996, Kap XIII: Land- und 
Forstwirtschaft; Moiferer, 1996). Vor diesem Hinter
grund verdient das auf der EU-„Umweitverordnung" 
2 0 7 8 / E W G / 9 2 basierende neue „österreichische Pro
gramm zur Förderung einer umweltgerechten, extensi
ven und den Lebensraum schützenden Landwirtschaft" 
iÖPUL) besondere Beachtung. 

KONZEPTION, ERSTE ERFAHRUNGEN 

Eine an Ökologischen Kriterien orientierte Agrarpol i t ik 
und Programme zur Erhaltung einer intakten Umwelt 
kommen den wirtschaftl ichen und sozialen Gegeben 
heiten Österreichs und seiner Agrarwir tschaft entge
gen. Ein hoher Anteil an Berggebieten und sonstigen 
Gebie ten mit schwierigen natürlichen Produktionsver
hältnissen, die ökologische Sensibilität dieser Regionen, 
die große Bedeutung des Tourismus und die klein- und 
mittelbäuerliche Struktur der Landwirtschaft begründen 
und fördern das Interesse am Umweltschutz Zugleich 
finden ökologische Anliegen in der Bevölkerung zuneh
mend Beachtung und Unterstützung.. 

Die österreichische Agrarpol i t ik und die Bauern setzten 
deshalb von Anfang an große Erwartungen in das EU-
Umweltprogramm Zudem boten Maßnahmen auf der 
Grund lage der Verordnung 2 0 7 8 / E W G / 9 2 eine flexi
ble Mögl ichkeit , in einigen Bereichen den Ubergang zur 
GAP zu erleichtern und bestimmten Gruppen landwirt
schaftlicher Produzenten bzw. bestimmten Regionen 
drohende Einbußen abzufangen Nicht zuletzt werden 
von einer ökologisch orientierten Agrarpol i t ik zusätzli
che Einkommensmöglichkeiten für die Bauern sowie eine 
Aufwertung des Images der heimischen Landwirtschaft 
erwar te t 

Abweichend von anderen EU-Ländern wäh l te Öster
reich für sein agrarisches Umwel tprogramm (ÖPUL) 
einen integralen, horizontalen Ansatz, der eine f lächen
deckende ökolog is ierung der Landwirtschaft anstrebt.. 
Zentrale Ziele sind eine umweltgerechfe Landbewirt
schaftung, die Erhaltung des natürlichen Lebensraums 
und eine extensivere Wirtschaftsweise Zusätzliche Ein
kommen für die Landwirtschaft sowie die Sensibilisie
rung und Schulung der Bauern in ökologischen Angele
genheiten sind wei tere explizit genannte Anliegen \Bun-
desministerium für Land- und Forstwirtschaft, I996C). 

Das ÖPUL wurde schon im ersten „EU-Jahr" 1995 und 
trotz verschiedener Anlaufprobleme und Unsicherheiten 
(z. B infolge der relativ späten Genehmigung durch die 
Europäische Kommission) von den Landwirten sehr gut 
angenommen Nach Angaben des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft (1996C) nahmen rund 
179.000 Landwirte am ÖPUL teil, das sind e twa 70% a l 
ler Betriebe. Die erfaßte Fläche erreichte mit rund 
2,6 Mi l l , ha 78% der gesamten landwirtschaft l ichen 
Nutzf läche Österreichs Es wurden rund 7,3 M r d S an 

Prämien ausgeschüttet (Stand M ä r z 1996) Im Vergleich 
mit anderen EU-Ländern w a r die Beteiligung in Öster
reich wei t überdurchschnittl ich 

Die angebotenen Programme wurden unterschiedlich 
angenommen Im Durchschnitt wurden e twa 3,3 M a ß 
nahmen je Betrieb kontrahiert Die durchschnittliche Bei
hilfe betrug 40.722 S je Betrieb und 2.777 S je Hektar 
landwirtschaftl icher Nutzf läche. Die Finanzierung des 
ÖPUL bereitet Schwierigkeiten, weil die Teilnahme die 
Erwartungen übertrifft.. 

ÖKOLOGISCHE EFFEKTE, FOLGEN FÜR 
PRODUKTION UND EINKOMMEN 

Rund 70% aller landwirtschaftlichen 
Betriebe beteiligten sich am neuen Umwelt-
Programm (ÖPUU, es wurden etwa 78% 
der gesamten landwirtschaftlichen Nutz
fläche erfaßt. Dies bedeutet einen Quan
tensprung in der ökologischen Ausrichtung 
der Landwirtschaff. 

Das mit dem EU-Beitritt gestartete neue österreichische 
Umwel tprogramm kann angesichts seines Umfangs, der 
fast f lächendeckenden Akzeptanz zumindest einiger 
angebotener Maßnahmen in der Landwirtschaft und 
wegen der dadurch ausgelösten Diskussionen und Be
wußtseinsbildung in ökologischen Angelegenheiten als 
Quantensprung in der ökologischen Orientierung der 
österreichischen Agrarpol i t ik bezeichnet werden . 

Das Landwirtschaftsministerium legte vor kurzem eine 
erste ökologische Evaluierung des ÖPUL vor, an der 
eine Reihe namhafter Wissenschafter mitgearbeitet 
hatte {Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
1996D).. Dieser Bericht beurteilt die Ökologischen Effekte 
des ÖPUL insgesamt positiv 

In der nichtlandwirtschaftl ichen Öffentl ichkeit wurden 
das ÖPUL und die damit manifestierten Bemühungen um 
eine ökologis ierung der Landwirtschaft positiv aufge
nommen.. Die daraus resultierenden Chancen zur He
bung des Images, zur Produktdifferenzierung nach der 
Herkunft und zu einer stärkeren Bindung der Verbrau
cher an heimische Nahrungsmittel wurden allerdings 
bisher nur unzureichend genützt. 

In der Bauernschaft werden zwar die Notwendigke i t 
und die Vorteile ökologischer Wirtschaftsweisen zuneh
mend erkannt. Der Bewußtseinswandel dürfte hier aller
dings nur langsam vorankommen und hinter den al lge
meinen gesellschaftl ichen Einsteilungen und Erwartun
gen an die Landwirtschaft nachhinken. Von vielen Bau
ern wird das Umwel tprogramm primär als wil lkommene 
Einnahmequelle gesehen,- die damit verbundenen Auf la
gen werden als eher lästig empfunden und oft nicht mit-
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getragen Langfristig kommt eine ökologisch orientierte 
Agrarpol i t ik ohne in Umweltanl iegen geschulte und für 
diese Ziele engagierte Bauern nicht aus 

Es ist offensichtl ich, daß die meisten Maßnahmen im 
Rahmen des österreichischen Umweltprogramms (ÖPUL) 
die landwirtschaft l iche Erzeugung der Tendenz nach 
dämpfen und damit der auf die Förderung des Mark t 
gleichgewichts gerichteten Zielsetzung der EU-Umwelt
verordnung entsprechen. Für die Umstellung der Be
tr iebe auf biologische Wirtschaftsweisen und extensive 
Wir tschaftsformen, den Verzicht auf Betriebsintensivie
rung oder den Verzicht auf den Einsatz bestimmter er
t ragsteigender Betriebsmittel, wie leicht lösliche Han
delsdünger und chemisch-synthetische Pflanzenschutz
mittel, gilt dies in besonderem Maße.. Quant i tat ive An
gaben über die Folgen des ÖPUL oder einzelner M a ß 
nahmen daraus für die landwirtschaftl iche Produktion 
sind allerdings der Natur der Mater ie nach schwierig 
und liegen derzeit noch nicht vor 

Allein schon die beachtl iche Höhe des Beihilfenvolu
mens macht das ÖPUL zu einem wicht igen Wir tschafts
und Einkommensfaktor für die Bauern Die für das Jahr 
1995 ausgeschütteten Förderungen von insgesamt rund 
7,4 M r d S (Stand: September 1996) entsprachen e twa 
15% des gesamten Rohertrags (Enproduktion) aus der 
landwirtschaft l ichen Produktion bzw rund 44% des 
Rohertrags aus dem Pflanzenbau 

AGRARFÖRDERUNG 

Österreich hat mit dem EU-Beitritt die gemeinsame 
Agrarstrukturpolit ik übernommen. Das tradit ionel le 
österreichische Agrarförderungssystem wurde dadurch 
um neue Maßnahmen erwei ter t ; die bestehenden För
derungen wurden zum Teil verändert. Details sind ins
besondere den „Grünen Berichten" des Landwirt
schaftsministeriums für die Jahre 1994 und 1995 zu ent
nehmen. Die Mit te l für die Agrar förderung wurden auf
gestockt und ihre Aufbringung neu geregelt Die EU be
teiligt sich nunmehr an den Kosten der wichtigsten 
Maßnahmen Die Bundesländer wurden stärker als frü
her in die finanzielle Verantwortung für die Agrar förde
rung eingebunden. 

1995 wurden für die Förderung der Land- und Forstwirt
schaft nach Angaben des Bundesministeriums für Land-
und Forstwirtschaft (1996A, S. 145ff) insgesamt e twa 
36,2 M r d . S ausgeschüttet (ohne Ausfuhrerstattungen 
und Sonstiges) Davon kamen e twa 13,2 M r d . S aus 
dem Haushalt der EU, 14,6 M r d S aus Mit teln des Bun
des und 8,4 M r d . S aus den Budgets der Länder (Über
sicht 3).. 

Die Umsetzung einiger EU-Programme erfordert um
fangreiche Vorarbeiten und Abstimmungen, u a mit der 
Europäischen Kommission. Dies verzögerte zum Teil 
deren Implementierung. Beispiele sind die „Sektorp lan-

Ubersicht 3: Förderungen für die Land- und Forstwirtschaft 
1995 

E U B u n d 

M i l l 

L ä n d e r 

S 

I n s g e s a m t 

Förderungsmaßnahmen 

A u s g l e i c h s z a h l u n g e n u n d P r ä m i e n 5 . 6 9 7 1 1 1 5 , 0 1 0 0 . 7 5 9 1 2 . 8 

F l ä c h e n p r ä m i e 4 7 3 0 , 5 6 1 3 2 1 . 7 4 . 8 1 3 , 5 

T i e r p r ä m i e n 9 2 8 1 5 3 8 7 9 . 0 1 0 6 0 . 8 

P r o d u t t p r ä m i e n 3 8 , 6 - - 3 8 . 6 

L a g e r h a l t u n g s k o s t e n 4 1 4 . 5 2 0 9 0 9 4 3 6 , 3 

B e i h i l f e n f ü r V e r a r b e i t u n g u n d V e r m a r k t u n g 2 6 6 , 5 — - 2 6 6 5 

U m w e l t s c h o n e n d e M a ß n a h m e n 2 2 7 5 . 0 3 2 1 1 , 8 2 2 4 5 0 7 7 3 1 8 

U m w e l t p r o g r a m m I Ö P U U 2 275 . .0 3 . 0 9 8 . 3 2 0 5 1 2 7 4 2 4 , 5 

Q u a l i t ä t s v e r b e s s e r u n g ( P f l a n z e n b a u T i e r h a l t u n g ] —- 1 9 5 . 2 1 3 3 1 3 2 8 3 

S t r u k t u r m a B n a h m e n 8 0 1 . 0 2 9 9 2 . 4 2 4 4 0 7 6 2 3 4 1 

A u s g l e i c h s z u l a g e V 9 7 1 3 3 4 9 9 0 7 . 6 2 . 8 2 2 2 

E i n z e l b e t r i e b l i e h e u n d k o l l e k t i v e I n v e s t i t i o n e n 2 1 9 9 3 8 8 , 6 3 3 8 3 9 4 6 . 8 

Z i n s e n z u s c h ü s s e - 8 4 8 . 2 1 3 1 . 8 9 3 0 0 

V e r k e h rse rsc h l ie ß u n g - 3 0 2 2 7 2 4 9 1 0 2 7 1 

M o r k e t i n g m a ß n a h m e n — 6 2 9 6 3 7 1 2 6 . 6 

Fo rs t l i che F ö r d e r u n g 3 7 4 2 5 2 7 1 0 3 . 2 3 9 3 , 2 

F o r s c h u n g , B i l d u n g u n d B e r a t u n g 0 4 2 2 0 3 8 0 ! 3 1 0 2 2 . 0 

D e g r e s s i v e r P r e i s a u s g l e i c h 1 7 6 6 . 2 4 4 8 4 , 5 9 3 5 , 2 7 1 8 5 8 

L a g e r a b w e r t u n g 1 9 5 6 , 6 1 5 5 0 2 1 0 0 3 4 4 5 1 0 3 

N a t u r s c h ä d e n a b g e l t u n g u n d S o n s t i g e s — 1 6 4 . 3 2 0 3 4 3 6 7 8 

R e s t z a h l u n g e n f ü r d a s J a h r 1 9 9 4 — 1 4 0 6 . 1 4 5 3 4 1 8 5 9 . 5 

E x p o r t f ö r d e r u n g - 1 0 6 9 4 1 7 8 . 8 1 2 4 8 2 

I n l a n d s a k t i o n e n - 1 1 5 . 6 0 . 6 1 1 6 2 

S u m m e 1 3 2 1 4 7 1 4 6 1 3 . 5 8 4 2 0 , 3 3 6 2 4 8 4 

A u s f u h r e r s t a t t u n g e n u n d S o n s t i g e s 1 ] 3 6 6 . 5 1 1 9 9 1 1 0 6 5 9 7 . 0 

A u s fu h r e r s ta f f u n g e n 3 6 6 , 5 - - 3 6 6 . 5 

I n s g e s a m t 13 5 8 1 1 1 4 7 3 3 4 8 5 3 0 . 9 3 6 8 4 5 . 4 

Q : B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t ; EU u n d B u n d : R e c h n u n g s a b s c h l u ß 
1 9 9 5 ; L ä n d e r : M i t t e i l u n g e n d e r B u n d e s l ä n d e r . - '] D i e s e Z a h l u n g e n s i n d n i c h t im B u d g e t 
d e s B u n d e s m i n i s t e r i u m s f ü r L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t ( K a p i t e l 601 e n t h a l t e n s o n d e r n w e r 
d e n v o m B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r F i n a n z e n v e r w a l t e t 

fö rderung" , die Förderung von Erzeugergemeinschaften 
und die Förderungen im Rahmen von Ziel 5b . 

Für die Förderung der Entwicklung des ländlichen Rau
mes entsprechend dem Ziel 5b werden in der Fünfjah
resperiode 1995 bis 1999 im aus dem EAGFL (Abteilung 

Die Mittel für die Agrarförderung wurden 
aufgestockt und die Länder stärker in die 
finanzielle Verantwortung eingebunden.. Die 
Regionalförderung wurde intensiviert, Die 
benachteiligten Gebiete mußten neu abge
grenzt, das Förderungskonzept den 
EU-Bestimmungen angepaßt werden.. 

Ausrichtung) kofinanzierten (und damit im Zuständig
keitsbereich des Landwirtschaftsministeriums liegenden) 
Teil insgesamt rund 5,9 M r d S an EU- und nationalen 
Mit teln zur Verfügung gestellt Die Ziel-5b-Programme 
wurden von den Bundesländern erstellt Inhaltliche 
Schwerpunkte sind die Förderung der ländlichen Infra
struktur und der Dorferneuerung, Urlaub am Bauernhof, 
Direktvermarktung, Innovation, Diversifikation der Erzeu
gung sowie Bioenergie Anfang 1996 wurde ihre Um
setzung eingeleitet iKnöbl, 1995, Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft, 1996A). Insgesamt brachte 
der EU-Beitritt eine wesentl iche Intensivierung der Re-
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gional förderung, mit Vortei len für die Bauern und den 
ländlichen Raum 

AUSGLEICHSZULAGE FÜR BETRIEBE IN 
BENACHTEILIGTEN GEBIETEN 

Die Definition (Abgrenzung) der benachtei l igten G e 
biete und auch das entsprechende Förderungssystem 
der EU weichen von der früheren Österreichischen Re
gelung zum Teil a b (siehe hiezu z. B. Schneider, 1993, 
1994A) Im Zuge der Beitrittsverhandlungen und bei der 
praktischen Umsetzung der EU-Konzepte konnten letzt
lich im allgemeinen befr iedigende Lösungen gefunden 
werden . 

Die nach der Richtlinie des Rates 9 5 / 2 1 2 / E G vorge
nommene Abgrenzung der benachtei l igten Gebie te 
hatte zur Folge, daß nunmehr 68,6% der gesamten 
landwirtschaftl ichen Nutzf läche Österreichs im benach
teiligten Geb ie t l iegen, mit dem Schwerpunkt im Berg
gebiet. Allerdings konnten ein Großtei l des früheren 
„Programmgebietes Nordos t " und Teile des früheren 
„Programmgebietes Südost" nicht als benachteil igtes 
Gebiet gemäß EU-Richtlinie 7 5 / 2 6 8 / E W G abgegrenzt 
werden . Diese Gebie te wurden jedoch zur Gänze als 
Ziel-5b-Gebiet klassifiziert Probleme g a b es zudem mit 
rund 2 200 früheren Bergbauernbetr ieben Diese Be
triebe bleiben zwar Bergbauernbetr iebe gemäß Land
wirtschaftsgesetz 1992 i. d g. F, liegen aber nunmehr 
außerhalb des nach EU-Kriterien abgegrenzten be
nachteil igten Gebietes. Für sie wurde im Rahmen der 
Beitrittsverhandlungen bis zum Jahre 2004 eine „ W a h 
rungsregelung" vereinbart, um eine Schlechterstellung 
im Vergleich zu den früheren Förderungen zu verhindern 
[Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
1996A) 

Das Konzept der EU-Ausgleichszulage für Betriebe in 
benachtei l igten Gebie ten stützt sich auf förderungsfä
hige Großvieheinheiten (GVE) bzw förderungsfähige 
Flächen (in ha). Die Ausgleichszulage ist zur Zeit mit 
180 ECU je GVE bzw ha limitiert. Dieses Konzept ist 
stärker leistungsorientiert als das frühere österreichi
sche; d h Betriebe, die größere Flächen bewirtschaf
ten (pflegen), erhalten höhere Beihilfen Die früher in 
Österreich gel tenden Sockelbeträge (Grundbeträge) 
sind gefal len. Eine „Wahrungsrege lung" stellt für zehn 
Jahre sicher, daß kein Betrieb gegenüber seinen frühe
ren Ansprüchen benachteil igt w i rd . 

Österreich schöpft für besonders benachtei l igte G e 
biete die Obergrenze der Ausgleichszulage voll aus 
(1995 2.412 S je GVE bzw. Hektar).. Wei ters wurde die 
Ausgleichszulage nach Erschwernis gestaffelt. Zudem 
gilt eine Degression der Förderung in Abhängigkei t von 
der Zahl der ausgleichszulagefähigen GVE bzw Hekt
ar Je Betrieb können höchstens 90 Einheiten (GVE bzw. 
Hektar) geförder t werden . 

Übersicht 4: Ausgleichszulage 1995 

Für Betriebe in benachteiligten Gebieten 

I n s g e s a m t A u s s c h l i e ß l i c h A u s g l e i c h s- A u s s c h l i e ß l i c h I n s g e s a m t I n s g e s a m t 
A u s g l e i c h s  z u l a g e u n d W a h r u n g s 

z u l a g e W a h r u n g s b e t r i e b e 
b e t r i e b e 

Z a h l d e r B e t r i e b e M i l l S 

N i e d e r ö s t e r r e i c h 2 6 . 0 8 1 17 1 5 0 3 4 4 4 5 4 8 7 5 9 3 2 

B u r g e n l a n d 6 5 8 7 5 2 6 8 3 3 1 9 8 8 5 7 6 

S t e i e r m a r k 3 3 2 5 3 19 5 5 2 6 4 4 3 7 2 5 3 5 6 9 2 

K ä r n t e n 13 3 9 0 9 1 5 2 3 1 0 8 1 1 3 0 3 5 4 1 

O b e r ö s t e r r e i c h 2 1 0 9 2 14 3 4 2 3 . 6 1 0 3 1 4 0 4 7 5 7 

S a l z b u r g 7 8 9 8 6 3 8 5 1 198 3 1 5 2 5 5 1 

T i r o l 1 3 7 1 1 6 8 9 8 6 . 0 6 3 7 5 0 4 6 5 2 

V o r a r l b e r g 3 7 4 2 2 1 0 8 1 3 4 3 2 9 1 131 4 

I n s g e s a m t 1 2 5 7 5 4 8 0 8 5 5 2 5 5 4 5 19 3 5 4 2 9 0 1 , 5 

Q : A g r a r m a r k t A u s t r i c T ä t i g k e i t s b e r i c h t fü r V i e h u n d F le isch W i e n . 1 9 9 5 A u s z a h l u n g ; 
s t a n d : 3 0 J u n i 1 9 9 6 

A u s z a h l u n g ; 

N a c h Angaben der Agrarmarkt Austria (Stand 30 Juni 
1996) wurden 1995 knapp 126 000 Betriebe in benach
teiligten Gebieten geförder t An Ausgleichszulagen 
einschließlich nationaler Beihilfen wurden e twa 
2,90 M r d . S ausgeschüttet 1994, im letzten Jahr vor 
dem EU-Beitritt, waren es rund 111 000 Betriebe und 
rund 1,92 M r d . S gewesen.. 1995 w a r demnach die 
Ausgleichszulage um rund 1 M r d . S oder gut die Hälf te 
höher als die entsprechenden Förderungen 1994 

UMSATZSTEUERPAUSCHALIERUNG 

Die im „Europa-Abkommen" vom April 1994 vorgese
hene Überprüfung des Umsatzsteuerpauschales für 
agrarische Betriebe ist bisher trotz des tiefen Einbruchs 
der Agrarpreise und des landwirtschaft l ichen Rohertrag 
unterbl ieben. Die pauschalierten agrarischen Betriebe 
waren dadurch nach den Unter lagen der LGR 1995 (sy
stemwidrig) netto mit knapp 1,3 M r d S an Umsatz
steuer belastet: Sie zahlten beim Einkauf von Betriebs
mitteln um e twa 1,3 M r d . S mehr an Umsatzsteuer, als 
sie beim Verkauf ihrer Produkte an Umsatzsteuer ein
nahmen 

FOLGEN FÜR DIE LAGE DER LANDWIRT

SCHAFT U N D DIE AGRAREINKOMMEN 

ERGEBNISSE DER LAND- U N D FORSTWIRT
SCHAFTLICHEN GESAMTRECHNUNG (LGR) 

N a c h den Ergebnissen der LGR hatten der integrations
bedingte Preisbruch (Erzeugerpreise landwirtschaftl icher 
Produkte im Durchschnitt -22%) und ein e twas gerin
geres reales („mengenmäßiges") Angebo t an landwirt
schaftlichen Erzeugnissen im ersten „EU-Jahr" 1995 
massive Einbußen an landwirtschaftl ichem Rohertrag zur 
Folge Der W e r t der landwirtschaftl ichen Endproduktion 
w a r mit rund 49,1 M r d S um 15,8 M r d S oder e twa ein 
Viertel geringer als im Vorjahr. Im Pflanzenbau ( - 2 3 / 2 % ) 
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Übersicht 5: Nominelle Endproduktion und Wertschöpfung 
der Land- und Forstwirtschaft 

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 5 

Z u l a u f e n d e n P r e i s e n o h n e M e h r w e r t s t e u e r 

M i l l S V e r ä n d e r u n g g e g e n 
d a s V o r j a h r 

M i l l S l n % 

E n d p r o d u k t i o n L a n d - u n d 
F o r s t w i r t s c h a f t [ R o h e r t r a g ! 7 3 5 8 0 7 7 5 2 6 6 1 8 8 7 1 5 . 6 3 9 - 2 0 2 

L a n d w i r t s c h a f t 6 3 . 6 9 1 6 4 8 9 7 4 9 1 3 6 — 1 5 . 7 6 1 - 2 4 3 

P f l a n z e n b a u 1 9 5 0 9 2 2 . 0 6 1 1 6 . 8 2 4 — 5 2 3 7 - 2 3 , 7 

T i e r h a l t u n g 4 4 1 8 2 4 2 8 3 6 3 2 3 1 2 — 1 0 5 2 4 - 2 4 . 6 

F o r s t w i r t s c h a f t 9 8 8 9 1 2 . 6 2 9 1 2 7 5 1 + 1 2 2 + 1 0 

M i n u s V o r l e i s t u n g e n 2 6 2 5 8 2 7 . 0 8 0 2 6 . 0 4 5 - 1 0 3 5 - 3 . 8 

B e i t r a g z u m B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t 
Izu M a r k t p r e i s e n ! 4 7 3 2 2 5 0 4 4 6 3 5 . 8 4 2 _ 1 4 6 0 4 - 2 8 9 

Plus S u b v e n t i o n e n 7 7 0 8 9 . 8 2 7 2 4 7 5 3 4 - 1 4 9 2 6 + 1 5 1 . 9 

M i n u s i n d i r e k t e S t e u e r n 1 ! 2 0 1 3 ! 4 3 3 1 5 8 9 + 1 5 6 + 1 0 9 

B e i t r a g z u m B r u t t o - I n l a n d s p r o d u k f 
Izu F a k t o r k o s f e n ] 5 3 0 1 7 5 8 . 8 4 0 5 9 0 0 6 + 1 6 6 + 0 3 

M i n u s A b s c h r e i b u n g e n 19 5 8 2 19 7 4 0 1 9 8 9 8 + 1 5 8 + 0 8 

B e i t r a g z u m V o l k s e i n k o m m e n 3 3 4 3 5 3 9 1 0 0 

l n % 

3 9 1 0 8 + 8 + 0 0 

B e i t r a g d e r L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t 

B ru t to -1 n la n d s p r o d u k t 
( zu M a r k t p r e i s e n ) 2 . 3 2 3 1 6 

V o l k s e i n k o m m e n Izu F a k t o r k o s t e n ! 2 1 2 4 2 2 

'I E i n s c h l i e ß l i c h N e t t o - Z a h l l a s t b z w N e t t o g e w i n n d e r L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t a n M e h r 
w e r t s t e u e r 

wurde der Roherfrag von Get re ide und Kartoffeln e twa 
halbiert. Erhebliche Einbußen erlitten auch die Sparten 
Ö lsaa ten , Gemüse, Gar tenbau und W e i n . Der Obst 
bau verzeichnete hingegen einen Ertragszuwachs von 

Niedrigere Erzeugerpreise hatten 1995 
einen Einbruch des landwirtschaftlichen 
Rohertrags zur Folge.. Dieser konnte aber 
durch viel höhere öffentliche Hilfen etwa 
ausgeglichen werden, Die Einkommen aus 
Land- und Forstwirtschaft je Beschäftigten 
sind gestiegen, 

rund 6%. In der Tierhaltung (-2414%) e rgab sich ein 
Rückgang von 20% bis 32%. Die Sparten Mi lch und G e 
flügelfleisch waren am stärksten betroffen Die Forst
wirtschaft konnte ihren Ertrag leicht steigern 

Dem Einbruch des Rohertrags stand eine kräftige Auf
stockung der Direktzahlungen an landwirtschaftl iche 
Betriebe (in der LGR als Subventionen verbucht) um rund 
14,9 M r d . S gegenüber. Die Belastung mit indirekten 
Steuern nahm zu Die land- und forstwirtschaftl ichen 
Betriebe kauften weiters e twas weniger Vorleistungen 
zu und investierten auch weniger als 1994. Als Ergebnis 
dieser primär (aber nicht ausschließlich) durch die EU-
Integration bedingten Änderungen der Einnahmen und 
Ausgaben bl ieb das Einkommen aus dem Sektor Land-
und Forstwirtschaff (Beitrag zum Volkseinkommen) 1995 
in Summe im Vergleich zum Vorjahr e twa unverändert 
Der Einbruch des landwirtschaft l ichen Rohertrags 
konnte also für den Agrarsektor insgesamt durch hö-

Übersicht 6-. Subventionen an die Land- und Forstwirtschaft 
1994 und 1995 

Direktzahlungen an land- und forstwirtschaftliche Betriebe für das 
jeweilige Kalenderjahr aus EU- und nationalen Mitteln 

1 9 9 4 1 9 9 5 

1 B e i h i l f e f ü r d i e L a g e r a b w e r t u n g 
( d u r c h d e n P r e i s b r u c h m i t d e m E U - B e i t r i t t ) ; B e s t a n d s a b w e r t u n g 
G e f l ü g e l 1 9 9 5 

2 D e g r e s s i v e A u s g l e i c h s z a h l u n g e n 
A l l g e m e i n e R e g e l u n g u n d z u s ä t z l i c h e A k t i o n e n d e r B u n d e s l ä n d e r 

3 E U - M a r k t o r d n u n g s p r ä m i e n 
P r ä m i e n f ü r P f l a n z e n b a u u n d T i e r h a l t u n g e i n s c h l i e ß l i c h 
n a t i o n a l e r Z a h l u n g e n 

4 U m w e l t p r o g r a m m e I Ö P U L I 

5 A u s g l e i c h s z u l a g e f ü r b e n a c h t e i l i g t e G e b i e t e 
( e i n s c h l i e ß l i c h Z a h l u n g e n im R a h m e n d e r W a h r u n g s r e g e i u n g ) 

6 A g r i m o n e t ä r e A u s g l e i c h s z a h l u n g e n 

(für L U K - A u f w e r t u n g z u m 1 Ju l i 19951 

7 B S E - A u s g l e i c h s z a h l u n g e n 

8 R o d e p r ö m i e (ü r W e i n g ä r t e n O b s t a n l a g e n 

I n s g e s a m t 

M i l l S 

6 7 

7 3 3 3 

6 7 1 5 

7 4 4 3 

2 9 0 3 

1 9 8 

9 4 

9 8 2 7 2 4 7 5 3 

Q : W I F O n a c h A n g a b e n d e s B u n d e s m i n i s t e r i u m s f ü r L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t u n d d e r 
A g r a r m a r k t A u s t r i a [ S t a n d N o v e m b e r 1 9 9 6 1 . e r g ä n z t d u r c h e i g e n e S c h ä t z u n g e n LUK 
L a n d w i r t s c h a f t l i c h e r u m r e c h n u n g s k u r s 

here öffentliche Hilfen, zu einem kleineren Teil durch ge
ringere Ausgaben für Vorleistungen e twa ausgeglichen 
werden 

Teils als Folge der Übernahme der GAP, teils als f lan
kierende Maßnahmen zur Integration stiegen 1995 die 
Direktzahlungen an landwirtschaftl iche Betriebe 
sprunghaft. Insgesamt wurden rund 24,75 M r d . S aus
geschüttet, rund das Zweieinhalbfache der Subventio
nen für das Jahr 1994. Die wichtigsten Positionen sind 
die degressiven Ausgleichszahlungen für den EU-Preis
bruch, die in den gemeinsamen Marktorganisaf ionen 
vorgesehenen Flächen- und Tierprämien, Prämien im 
Rahmen des Umweltprogramms (ÖPUL) sowie die Aus
gleichszulage für Betriebe in benachtei l igten Gebieten.. 

Die Belastung der Land- und Forstwirtschaft mit indirek
ten Steuern wurde für 1995 vom W I F O mit rund 
1,6 M r d . S ( + 11%) ermittelt. In dieser Position ergaben 
sich im Vorfeld und durch den EU-Beitritt wesentl iche Ver
schiebungen Die Weinsteuer sowie die Abgaben auf 
Handelsdünger und Maissaatgut sind 1994 ausgelau
fen . Dies brachte der Landwirtschaft eine erhebliche Ent
lastung. Andererseits stieg wie erwähnt 1995 die Bela
stung der pauschalierten land- und forstwirtschaftl ichen 
Betriebe mit Umsatzsteuer sprunghaft, wei l eine Anpas
sung des Vorsfeuerpauschales bisher unterblieben ist. 

Ein hoher A b g a n g von Arbeitskräften (-5,5%) ließ 1995 
trotz stagnierender Net to -Wer tschöpfung die Einkom
men aus Land- und Forstwirtschaft je Beschäftigten um 
rund 6% steigen. Die Einkommen der Bauern hielten da 
her mit der Entwicklung der Bruttoverdienste der Arbeit
nehmer (Durchschnitt + 3 , 8 % ; Löhne und Gehäl ter in 
der Industrie +4 ,5%) gut Schritt; der relative Einkom
mensabstand zwischen den Beschäftigten in der Land
wirtschaft und den unselbständig Beschäftigten (Dispa
rität) konnte e twas verringert werden . 
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BUCHFUHRUNGSERGEBNISSE AUS DER 
ÖSTERREICHISCHEN LANDWIRTSCHAF 1995 

Im Kernbereich der heimischen Landwirt
schaft, den bäuerlichen Haupterwerbs- und 
größeren Nebenerwerbsbetrieben, entwik-
kelten sich die Einkommen im ersten 
„EU-Jahr" 1995 besonders günstig.. Vordem 
Hintergrund des guten Jahres 1994 ist dies 
ein bemerkenswerter agrarpolitischer Erfolg 

Die im Rahmen des „Grünen Berichtes" 1995 vorgeleg
ten Ergebnisse repräsentativer, freiwillig buchführender 
bäuerlicher Betriebe [Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, 1996A, LBG, 1996) zeichnen für das 
Jahr 1995 ein besonders günstiges Bild Der Einkünfte 
aus Land- und Forstwirtschaft (einschließlich aller be
trieblichen Direkfzahlungen) waren mit durchschnittlich 
175 871 S je Familienarbeitskraft um 22% hoher als im 
Vorjahr. Für die verschiedenen Betriebsformen wurden 
Zuwächse zwischen 8% (Veredelungsbetriebe) und 29% 
(landwirtschaftl iche Gemischtbetriebe) ermittelt. Uber 
die Produktionsgebiete streuten die Zuwächse je Fami
lienarbeitskraft zwischen 15% (Nordöstl iches Flach- und 
Hügelland) und 35% ( W a l d - und Mühlviertel) Die pro
duktionsschwächeren Betriebe meldeten höhere Zunah
men als die produkfionsstärkeren; die Bergbauernbe-
thebe holten gegenüber den Nichtbergbauernbetr ie-
ben dank etwas größerer Zuwächse leicht auf, d . h. die 
Relation der Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft je 
Familienarbeitskraft zwischen Bergbauern und Nicht
bergbauern wurde e twas enger 

ANMERKUNGEN ZU DEN ERGEBNISSEN 
1995 

Sowohl die Daten der LGR als auch die im „Grünen Be
richt" 1995 präsentierten LBG-Buchführungsergebnisse 
zeichnen ein günstiges Bild der Entwicklung der Land
wirtschaft im ersten „EU-Jahr" 1995. Der (beachtliche) 
Unterschied zwischen der Einschätzung der Einkom
mensentwicklung je Beschäftigten in der Land- und 
Forstwirtschaft im Jahre 1995 laut LGR ( + 6%) und laut 
LBG-Buchführungsergebnissen I -f- 22%) ist primär auf 
Unterschiede zwischen den von diesen Statistiken je
weils erfaßten b z w repräsentierten Bereich zurückzu
führen. Daneben können Differenzen grundsätzl ich auf 
einige Unterschiede der Methodik und der Definitionen, 
Ungenauigkeiten der verwendeten Daten (insbeson
dere in der LGR! sowie Probleme der Auswahl reprä
sentativer Betriebe sowie der „Hochrechnung" der ein
zelbetrieblichen Ergebnisse auf Betr iebsgruppen oder 
auch auf einen Österreich-Durchschnitt (LBG-Buchfüh
rungsergebnisse) zurückgehen 

Übersicht 7: Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 

1995 

E i n s c h l i e ß l i c h d e g r e s s i v e r O h n e d e g r e s s i v e 
A u s g l e i c h s z a h l u n g e n A u s g l e i c h s z a h l u n g e n 

S je V e r ä n d e  S j e V e r ä n d e 
F a m i l i e n  r u n g g e g e n F a m i l i e n  r u n g g e g e 
a r b e i t s  d a s V o r j a h r a r b e i t s  d a s V o r j a 1 

k r a f t k r a f t in % 

A l l e B e t r i e b e ( Ö s t e r r e i c h m i t t e II 175 8 7 1 + 2 2 1 4 1 . 6 8 7 - 2 

Praduk tionsgebie 1 

H o c h a l p e n g e b i e l 1 4 4 1 1 4 + 2 1 1 3 0 9 4 9 + 10 

V o r a l p e n g e b i e t 1 7 2 0 5 4 + 2 4 1 5 2 5 4 3 + 1 0 

A l p e n o s t r a n d 1 5 5 2 5 5 + 1 6 1 3 2 6 4 7 - 1 

W a l d • u n d M ü h l v i e r f e l 1 5 3 5 2 9 + 3 5 121 2 0 9 + 7 

K ä r n t n e r B e c k e n 1 6 6 5 3 0 + 2 3 136 5 8 0 + 1 

A l p e n v o r l a n d 1 7 7 1 3 6 + 2 2 1 2 8 2 3 1 - 1 1 

S ü d ö s t l i c h e s F l a c h - u n d H ü g e l l a n d 1 7 4 . 0 0 5 + 2 3 1 3 4 9 3 4 - 5 

N o r d ö s t l i c h e s F l a c h - u n d H ü g e l l a n d 2 5 9 1 4 4 + 15 2 0 4 . 8 8 2 - 9 

ß e triebsgruppen 

B e t r i e b e mit e i n e m F o r s t a n t e i ! 
ü b e r 5 0 % ( 3 7 9 2 2 + 12 131 7 6 3 + 7 

B e t r i e b e m i t e i n e m F a r s t a n t e i l 
z w i s c h e n 2 5 % u n d 5 0 % 147 0 7 1 + 19 1 3 0 2 8 0 + 6 

F u t t e r b a u b e t riebe 1 4 8 0 5 6 + 2 2 1 1 9 8 4 7 - l 

L o n d w i r t s c h a f t l i c h e G e m i s c h t b e t r i e b e 1 7 9 . 6 8 0 + 2 9 1 3 7 4 6 1 - 1 

M a r k t f r u c h t b e t r i e b e 2 8 9 9 3 3 + 2 6 2 3 9 4 4 2 - 5 

D a u e r k u l t u r b e t r i e b e 1 8 5 9 9 1 + 2 7 1 6 2 0 9 7 + 11 

V e re d e 1 u n g s b e t r i e b e 2 3 7 3 0 5 + 8 170 9 3 3 - 2 2 

Nichtbergbauern /Bergbauernbe triebe 

N i c h t b e r g b a u e r n b e t r i e b e 2 0 2 3 1 8 + 2 0 1 5 4 9 3 0 - 8 

B e r g b a u e r n b e t r i e b e 1 4 7 . 8 9 0 + 2 4 1 2 7 . 6 9 5 + 7 

B e r g g e b i e t ' ] 1 5 3 2 3 6 1 3 2 1 9 5 

S o n s t i g e b e n a c h t e i l i g t e G e b i e t e t 1 7 9 8 1 1 1 4 0 . 0 0 0 

K l e i n e s G e b i e t 3 ] 1 6 3 7 3 6 1 2 9 5 1 5 

Q : Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 119951, LBG (19951 - '1 G e m ä ß R 7 5 / 
2 6 8 / E W G A r t . 3 A b s 3 - 3 G e m ä ß R 7 5 / 2 6 8 / E W G A r t 3 A b s 4 - 31 G e m ä ß R 7 5 / 2 6 8 / 
E W G A r t 3 A b s 5 

Das im Vergleich zur LGR viel bessere Ergebnis der 
LBG-Buchführungsbetriebe im Jahre 1995 deutet darauf 
hin, daß im Kernbereich der österreichischen Landwirt
schaft in diesem Jahr die Entwicklung wesentl ich günsti
ger verlief als im Durchschnitt des Sektors Land- und 
Forstwirtschaft. 

Vor dem Hinfergrund eines guten Jahres 1994 und an
gesichts des schwierigen Ubergangs in den EU-Binnen
markt ist der beachtl iche nominelle und auch reale Zu
wachs der Einkommen je Beschäftigten im Agrarsektor 
1995 ein bemerkenswerter agrarpol i t ischer Erfolg 

Die kräftige Einkommensteigerung 1995 wird 
durch einen hohen Anteil öffentlicher 
Beihilfen relativiert. Die GAP macht die 
Abhängigkeit der Landwirtschaft von der 
öffentlichen Hand deutlicher erkennbar als 
in der Vergangenheit, Neben vielen Gewin
nern gab es auch Verlierer der Integration.. 

Das gute Ergebnis 1995 wi rd allerdings durch den ho
hen Beitrag öffentl icher Beihilfen dazu relativiert Ein Teil 
der Direkfzahlungen an land- und forstwirtschaftl iche 
Betriebe (insbesondere die degressiven Ausgleichszah
lungen: 1995 7,3 M r d S) ist zeitlich befristet und de
gressiv. Ohne diese degressiven Ausgleichszahlungen 
wä ren z B die Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaff 
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Abbildung /.- Längerfristige Einkommenstendenzen in der 
Landwirtschaft im Vergleich 

0 1969/1971 = 100 

Volkseinkommen je Erwerbstätigen 
Volkseinkommen je Erwerbstätigen, Land - u Forstwirtschaft 

600 ~ 

69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 

— — — — Bruttoverdienste je Beschäftigten, Industrie 

Landwirtschaftliches Einkommen je Familienorbeitskraft 

600 T 

69 71 73 75 77 79 31 83 85 8 7 89 91 93 95 

je Familienarbeitskraft 1995 gemäß den LBG-Buchfüh-
rungsergebnissen im Vorjahresvergleich im Österreich-
Durchschnitt um 2 , 1 % gesunken. Am stärksten hätte 
dies die Veredelungsbetr iebe (-22%) und die Markf -
fruchtbetr iebe 1-5%) betroffen Der vorgesehene schritt
weise Abbau der degressiven Ubergangshi l fen belastet 
die Einkommensaussichten der Landwirtschaft in den 
nächsten Jahren 

Der Ubergang zur GAP machte die Abhängigkei t der 
Landwirtschaft von der öffentl ichen Hand und damit von 
politischen Entscheidungen auf der Ebene der EU und 
auf nationaler Ebene (Bund und Länder) deutl icher sicht
bar Die für 1995 ausgeschütteten Direktzahlungen von 
24,75 M r d S waren bereits e twa halb so hoch wie der 
gesamte Rohertrag der österreichischen Landwirtschaft 
Für viele Bauern ist dies eine schmerzliche Einsicht 

W i e u. a die LBG-Buchführungsergebnisse belegen, 
waren die Integrationsfolgen nach Regionen, Produk
t ionssparten, Betriebsgröße, Intensität der Bewirtschaf
tung oder auch nach Teilnahme an verschiedenen Ak
tionen [insbesondere ÖPUL) unterschiedlich Trotz der 
insgesamt guten Ergebnisse im Jahre 1995 g a b es in 
der Landwirtschaft neben vielen Gewinnern auch Ver
lierer der Integration 

Die Situation der Bauern wurde 1995 zudem durch ei
nige Umstände erschwert: So waren die landwirtschaft
lichen Produzenten durch die massiven Preissenkungen 
sofort betroffen. Die zur Kompensation und Abfederung 
vorgesehenen Beihilfen und sonstigen Maßnahmen 
folgten überwiegend mit erheblicher Verzögerung Viele 
landwirtschaftl iche Betriebe gerieten dadurch in Liquidi-
tätsprableme. Das für die Administration der GAP vor
gesehene Verwaltungs- und Kontrollsystem (Invekos) 
fordert die Bauern sowie die Agrarverwal tung und die 
Beratung insbesondere in der Übergangsphase in er
heblichem M a ß e ; der damit verbundene Verwaltungs
au fwand und die „Papierf lut" stoßen auf Kritik 

Dieses Umfeld ist mit ein Grund dafür, daß derzeit die 
Stimmung unter den Bauern allen Anzeichen nach 
schlechter ist, als es die im Durchschnitt unbestritten gu
ten Ergebnisse in der Landwirtschaft im Jahre 1995 er
war ten ließen 

SCHLUSSBEMERKUNG 

Der EU-Beitritt läßt einen Rückstau an Struk
turanpassung in der Ernährungswirtschaft 
erkennen.. Der Wettbewerb brachte 
nunmehr über Jahrzehnte versteinerte Struk
turen in Bewegung Dies ist ein wichtiger 
Erfolg der Integration. 

Die Analysen zeigen, daß die Österreichische Landwirt
schaft den mit dem EU-Beitritt verbundenen Wechse l im 
Agrarregime und seine t iefgreifenden Folgen auf den 
Märkten und in der Förderung vorerst insgesamt ohne 
Einbruch bewäl t ig t hat Auf den Agrarmärkten sind bis
her keine größeren Anteilsverschiebungen nachzuwei
sen Die Daten für die Landwirtschaft, insbesondere die 
Entwicklung der Agrareinkommen, waren im ersten „EU-
Jahr" 1995 sogar besser als von vielen erwartet . Dies 
ist vor allem großzügigen öffentlichen Hilfen zu danken. 
Der geplante schrittweise Abbau der degressiven Aus
gleichszahlungen läßt allerdings für die nächsten Jahre 
steigenden Druck auf die Agrareinkommen erwarten 

Die Übernahme der Gemeinsamen Agrarpol i t ik und die 
Öf fnung der Märk te gegenüber der erweiterten G e 
meinschaft machten einen erheblichen Rückstau an 
Strukturanpassung in der österreichischen Landwirt
schaft unübersehbar. Gleiches gilt für Teile der N a h 
rungsmittelindustrie und die dem Agrarsekfor vorgela
gerten Bereiche Der nunmehr erhöhte We t tbewerbs 
druck brachte teils über Jahrzehnte versteinerte Struktu
ren in Bewegung Diese neue Dynamik ist ein wichtiger 
Erfolg der Integrat ion. Die Suche nach zukunftsträchti
gen Lösungen ist aber noch lange nicht abgeschlossen 
Effizienz, Innovation, strikte Marktor ient ierung und 
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Wettbewerbsfäh igke i t sind die neuen, zukunftsweisen
den Schlagworte. 

Die weitere Entwicklung der österreichischen Landwirt
schaft unter den Verhältnissen der GAP und des Bin
nenmarktes ist offen Die Entscheidung dürfte primär auf 
den Märk ten fallen.. Wich t ig ist auch, o b es gelingt, die 
Öffentl ichkeit von der Bedeutung der ökologischen Lei
stungen einer bäuerlich strukturierten Landwirtschaft ins
besondere in den agrarisch benachtei l igten Gebie ten 
zu überzeugen.. Die sich abzeichnende stärkere Öko lo 
gisierung der EU-Agrarpolit ik und auch eine eventuelle 
stärkere Betonung sozialer Aspekte der Agrar förderung 
und der Entwicklungsprogramme für den ländlichen 
Raum kommen der österreichischen Landwirtschaft ent
gegen 
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The Consequences of Austria''s Accession to the EU 

Aghculture and parfs of the food industry have been 
considered sensitive areas wi th regard fo EU infegra-
tion N o w , however, a study by the Austrian Institute 
of Economic Research shows that the fundamental 
change in the agricultural regime has been accom-
plished wi fhout major disorders. Serious market dis-
ruptions have fai led to material ize, income in aghcul
ture showed a positive development Generous public 
assistance faci l i tated the transition 

Agricultural prices d ropped in the wake of EU mem-
bership by 22 percent on average The reseftling fall 
in revenues was more or less offset by much higher di-
rect payments to farmers. The development was par-
ticularly favorable in the „ c o r e " of Austria's agricul-
ture, farms run by full-time farmers and larger farms 
run by part-t ime farmers.. Againsf the background of 
the g o o d results in the agricultural year of 1994, this is 
a remarkable achievement of agricultural policy 

The adopt ion of the Common Agricultural Policy has 
made the dependence of aghculture on the govern-
menf funds more transparent than before The direct 
payments to farmers in 1995, wor th some ATS 25 bil-
l ion, amounted to about half of the value of final Out
put The scheduled stepwise reduction in fhe assist
ance to agriculfure will depress incomes of farmers 
over the nexf few years. 

The opening of the Austrian market to foreign compe-
tition stimulated t rade in agricultural products be-
tween Austria and the enlarged European Commu
nity. Imports increased, but the agricultural markets 
d id not suffer from grave distortions. Exports also 
rose. There is a lack of reliable da ta The food indus-

on the Agricultural Sector - Summary 

try maintains that the loss in domestic markets brought 
about by infegration exceeds the gafns achieved in 
the expor t business The Situation varies by branch 
and by enterprise; there are losers, but also clear 
winners 

The environmental program in agriculture which was 
init iated when Austria joined the EU is noteworthy. 
The bündle of policy measures contained in this pro
gram to encourage ecological land management and 
the maintenance of natural habitats has been very 
wel l accepted by farmers About 70 percent of all 
farms part ic ipafe in this program which covers 78 per
cent of the tota l a rea under cultivation. Thus, Austria's 
rate of part ic ipat ion far exceeds that in other EU 
countries. In recognit ion of Austria's efforfs to achieve 
a comprehensive ecological orientation of agriculture, 
the EU raised its f inancial contr ibution to the cosfs of 
this program (1995 ATS 7.3 billion) 

Austria's accession to the EU has revealed a backlog 
in structural adjustment in agriculture and the food in
dustry. The intensification of competi t ion has tended 
to break d o w n structures that had remained rigid over 
many decades This is an important aspect of the 
achievements brought about by Integration 

The future development of Austria's agriculture within 
the f ramework of the Common Agricultural Policy will 
depend primarily on the Performance of the food in
dustry on the markets. A more ecological orientation 
of CAP and the integrated support concepts for the 
rural areas now under discussion in fhe EU will benefit 
Austria's agriculture 
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