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Die Wertschöpfung der Land- und Forstwirtschaft 
nach Bundesländern 1964 bis 1970 

Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung veröffentlichte im Vormonat 
den Beitrag der Bundesländer zum Brutto-Nationalprodukt im Zeitraum 1964 
bis 1970 Im vorliegenden Aufsatz werden die Berechnungen der Wertschöpfung 
der Land- und Forstwirtschaft erläutert und die Ergebnisse analysiert und 
kommentiert. 
Um die agrarische Wertschöpfung zu regionalisieren, wurden alle verfügbaren 
Statistiken sowie Informationen des Landwirtschaftsministeriums, der Kammern 
usw. herangezogen; trotzdem mußte oft auf Schätzungen zurückgegriffen werden.. 
Besonders schwierig war die Ermittlung regionaler Preisdifferenzen und Vor
leistungsbezüge, Dadurch sind die Länderwerte meist mit größeren Fehlern 
belastet als das Bundesmittel, Es ist im Interesse der Regionalforschung und 
Regionalpolitik zu wünschen, daß die Berechnungen durch Ausbau und Ver
besserung der Statistik laufend verfeinert werden können. 

Die Werte für 1971 und 1972 (erste Schätzungen) werden in wenigen Monaten 
verfügbar sein und publiziert 

Agrarsektor und Wirtschaftsstruktur 
der Bundesländer 1970 
Die Endproduktion der österreichischen Land- und 
Forstwirtschaft erreichte 1970 364 Mrd S; nach 
Abzug der Vorleistungen (10 6 Mrd S) blieben 25 8 
Mrd. S als Beitrag des Agrarsektors zum Brutto-

Nationalprodukt. Die neun Bundesländer trugen ent
sprechend dem Umfang ihrer Kulturfläche und den 
jeweiligen Produktionsverhältnissen unterschiedlich 
zu diesem Ergebnis bei. 

Obersicht 1 
Endproduktion und Wertschöpfung der Land- und Forstwirtschaft nach Bundesländern 1964 bis 1970 

Burgen- Kärnten N ieder - O b e r - Salzburg Steier- T i ro l V o r a r l - W i e n Summe Österreich 1 ) 
land Österreich Österreich m a r k berg Bundes

länder ' ) 
Mil l S zu laufenden Preisen 

Endproduktion 

Vorleistungen 

Bellrag zum Brutto-
Na t iona l 
produkt 1 ) 

1964 2 305 2 376 9 862 6 035 1 346 5 006 1 585 547 576 29.638 29 397 
1965 2 088 2 3SS 9 313 6 3 2 5 1 573 5 354 1 730 559 521 29.851 29.608 
1966 2 256 2 414 9 943 6 342 1 444 5 411 1.697 553 565 30.625 30 364 
1967. . . . 2 654 2 430 10 744 6.635 1 420 5 626 1.710 585 596 32.400 32.029 
1968 2 461 2 249 10,719 6.469 1 431 5,373 1.616 554 610 31.462 30.873 
1969 2 744 2 564 11.184 7 035 1 610 5 782 1.846 616 613 33 996 33.226 
1970 . 2.863 3 1 2 7 12 009 7 631 1 7 3 5 6 463 2.091 674 640 37.233 36 365 

1964 . . . 578 589 2.663 1.629 396 1 290 443 181 141 7 910 7 669 
1965 . . 573 612 2.844 1 917 481 1 434 490 193 147 8 691 8.448 
1 9 6 6 . . 633 673 3 1 2 4 2 081 486 1 548 532 207 159 9 443 9 1 8 2 
1967. 711 645 3 1 3 6 2.019 467 1,567 540 211 154 9.450 9 079 
1968 697 632 3.254 2 0 1 5 498 1 587 553 213 168 9.617 9.008 
1969 809 70? 3,535 2 219 550 1 700 609 231 171 10 533 9 763 
1970 822 844 3,796 2 457 570 1 850 645 242 173 11.399 10 531 

1964, , 1 727 1 787 7 1 9 9 4 4 0 6 950 3 716 1.142 366 435 21 726 21 728 
1965 1.515 1 776 6.469 4.408 1.092 3 920 1 240 366 374 21 160 21 160 
1966 1.623 1 741 6 8 1 9 4 261 953 3.863 1 165 346 406 21 182 21 182 
1967 1.943 1 785 7 608 4.616 953 4.059 1.170 374 442 22 950 22 950 
1968 1 764 1.617 7,465 4.454 933 3.786 1 063 341 442 21.865 21,865 
1969 1 935 1 857 7 649 4 616 1,060 4.082 1 237 385 442 23.463 23.463 
1970 2.041 2.283 8..213 5.174 1 165 4.613 1 446 432 467 25.834 25.834 

Q : Institutsberechnung — ' ) D e r öster re ichwer t der Endproduktron und der Vorleistungen entspricht aus methodischen Gründen nicht der Summe der Bundes
länderwerte (siehe Berechnungsmethode im Anhang) . — a ) D e r Beitrag der Bundesländer zum Brut to-Nat ionalprodukt ( S N P ) w i r d auch als Brutto-Inlandspro-
dukt (BIP) oder Brutto-Regionalproduki (BRP) bezeichnet. 
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Obersicht 2 
Bedeutung der Bundeständer für die agrarische Endproduktion und Wertschöpfung 1964/65 und 1969/70 

1 , Anfei l an der End Produktion 
1904/65 
1969/70 

2 Anlei l an der Brui fo-Wert -
schopfung 1 ) 
1964/65 
1969/70 

3.. Nefloquofe*) 
1964/65 . . . 
1969/70 

Burgen
land 

7 4 
7 9 

7 5 
8 1 

73 8 
70 9 

Kärnten N ieder - O b e r - Salzburg Steier-
österreich Österreich m a r k 

W e r t e in % 

8 0 
8 0 

8 3 
8 3 

74 8 
72 7 

32 2 
32 5 

31 9 

32 2 

71 3 
68 4 

20 8 
20 6 

20 5 
20 3 

71 3 
6 8 1 

4 9 
4 7 

4 8 
4 5 

70 0 
66 5 

17 4 
17 2 

17 8 
1 7 6 

7 3 7 
71 0 

T i ro l 

5 6 

5 5 

5 6 
5 5 

71 9 
6 8 1 

V o r a r l 
berg 

1 9 
1 8 

1 7 
1 6 

6 6 1 
6 3 3 

W i e n 

1 8 
1 8 

1 9 
1 9 

73 7 
72 5 

Summe 
Bundes
länder 

100 0 
100 0 

100 0 
100 0 

Österreich 

1 0 0 0 
1 0 0 0 

7 2 7 
70 8 

Q : Instilutsberechnung, — ' ) Beitrag zum Brut io-Nat ionalprodukt zu Marktpreisen. — *) Antei l der Brutto-Wertschöpfung an der Endproduktion 

Niederösterreich ist mit Abstand das agrarisch be
deutendste Bundesland.. In den untersuchten Jahren 
schwankte sein Anteil an der Wertschöpfung der 
österreichischen Land- und Forstwirtschaft zwischen 
30Va% und 34%. Auf Niederösterreich folgen Ober
österreich und die Steiermark. Diese drei groß
flächigen Bundesländer stellen rund 70% der ge
samten Agrarproduktion. Gemessen an der Wert
schöpfung folgen Kärnten und das Burgenland. Auf 
Tirol, Salzburg, Wien und Vorarlberg entfallen zwi
schen 1V2% und 5Vi% der agrarischen Brutto-Wert
schöpfung. Gemessen an der Endproduktion ergibt 
sich ein ähnliches Bild.. Die kleinen Abweichungen 
sind auf Unterschiede in den Nettoquoten zurück
zuführen.. Auf Grund ihrer Produktionsstruktur und 
des Grades der wirtschaftlichen Verflechtung ver
wenden z, B.. die Landwirte in Vorarlberg und Kärn
ten einen verschieden hohen Anteil ihres Rohertra
ges zum Ankauf von Betriebsmitteln,, In Vorarlberg, 
dem Land mit der niedrigsten Nettoquote ( = höchste 
Vorleistungsquote), wurden im Beobachtungszeit

raum zwischen 33% und 38% des Rohertragswertes 
für den Kauf von Vorleistungen ausgegeben, in 
Kärnten hingegen nur 25% bis 28%, Entsprechend 
ist der Anteil Vorarlbergs an der gesamten End
produktion etwas höher als an der Wertschöpfung, 
in Kärnten ist es umgekehrt, 

Der Anteil der Bundesländer an der Endproduktion 
und Wertschöpfung gibt keine Auskunft über die 
Intensität der landwirtschaftlichen Erzeugung oder 
die regionale Produktivität der eingesetzten Ressour
cen, Hinweise darüber sind den zusammengestellten 
Kennzahlen zu entnehmen 

Die Leistung je Flächeneinheit zeigt ein starkes Ost-
West-Gefälle. Im Burgenland, Niederösterreich und 
Oberösterreich ist die Flächenproduktivität etwa 
dreimal so hoch wie in den sehr gebirgigen Bundes
ländern Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg Die 
Steiermark liegt etwa im Mittelfeid, Zur Berechnung 
partieller Produktivitätskennzahlen für die Faktoren 
Arbeit und Kapital reichen die Angaben über das 

Obersicht 3 
Kennzahlen der Agrarproduktion nach Bundesländern 1964 und 1970 

1964 

Weizen er t rag ' ) q je ha 
Kartoffel e r t rag 1 ) q je ha , , 
Durchschnittliche Jahresmilch

leistung kg je Kuh . . . . . . . 
Traktorendichte St je 1.000 ha 

Landwirtschaft! Nutzf läche 
Handelsdüngerverbrauch 

( N + P + K)-Reinnährstoff 
kg je h a 3 ) 

1970 
Weizen er t rag ' ) q je h a 
Kartoffel e r t rag ' ) q je ha . . . . 
Durchschnittliche Jahresmilch

leistung kg j e Kuh . . .... 
T r a k t o r e n dichte St je 1.000 ha 

Landwirtschaft!. Nutzf läche . 
Handelsdüngerverbrauch 

{ N + P + K J - R e i n n ä h r s l o f f 
kg je h a s ) , 

Burgen
land 

22 4 
203 2 

2 595 

57 

115 1 

25 9 
209 5 

2.898 

81 

170 6 

Kärnten 

23 4 
231 7 

2 509 

23 

56 1 

2a s 

274 4 

2,760 

36 

1 0 3 5 

N ieder 
es lerreich 

2 5 8 
2 1 4 8 

2 693 

61 

172 4 1 ) 

3 0 7 
254 6 

3 013 

7 9 

O b e r 
österreich 

2 9 1 

226 6 

2 964 

7 4 

1 0 0 7 

36 0 
252 0 

3.228 

98 

2 2 5 1 ' ) 1 4 3 3 

Salzburg 

20 9 
1 9 6 1 

2 969 

22 

4 9 1 

24 9 
236 8 

3 1 2 7 

3 3 

6 3 2 

Steier
m a r k 

24 4 
214 3 

2.620 

41 

8 0 1 

3 4 3 
2 6 4 8 

2 971 

6 8 

127 6 

T i ro l 

25 6 
252 0 

3.096 

18 

51 1 

3 4 0 
2 7 0 1 

3.343 

27 

53 5 

V o r a r l 
berg 

26 9 
210 6 

3 277 

21 

61 5 

32 4 
252 0 

3.274 

29 

70 3 

W i e n 

27 9 
175 8 

2 649 

83 

3 0 9 
218 7 

2 333 

113 

Öster
reich 

25 8 
218 0 

2 808 

4 6 

116 5 

31 3 
253 6 

3..089 

6 4 

162 1 

Q : Österreichisches Statistisches Zent ra lamt , Österreichische Düngerberatungsstelle. — ' ) Durchschnitt 1963/64 bzw. 1969/70. — *) DüngungswUrdige Flä

che, — *) Einschließlich W i e n , 
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Übersicht 4 
ha landwirtschaftlicher Nutzfläche nach Bundesländern 1964 und 1970 

Nieder - O b e r - Salzburg Steier- T i ro l V o r a r l - W i e n Summe 
osterreich Österreich m a r k berg Bundes

länder 

S 

8.597 8 252 2.817 5 964 2 423 3 233 3 3 1 7 3 6.330 

135 8 130 4 44 5 94 2 38 3 51 1 5241 100 0 

1 0 4 3 4 1 0 3 1 1 3 504 7 627 2 933 3 644 37 915 7 795 

134 5 132 3 45 0 97 8 37 6 46 7 456 4 1 0 0 0 

Endproduktion der Landwirtschaft Je 
Burgen- Kärnten 

land 

1964 9 591 3 677 

% 151 5 581 

1970 11 809 4 2 8 3 

% . . . . 1515 549 

Q : Institutsberechnung 

verfügbare Arbeitsvolumen und den Kapitalstock 
nicht aus 

Über die Bedeutung des Agrarsektors in den Bun
desländern gibt Übersicht 5 Auskunft, Im österrei
chischen Durchschnitt hat die Land- und Forstwirt
schaft 1970 6 9 % zum Brutto-Nationalprodukt bei
getragen, 26 6% entfielen auf die Industrie, 21 5% 
auf sonstige produzierende Bereiche {Gewerbe, Bau
gewerbe, Energie, Gas- und Wasserversorgung) und 
45% auf den Dienstleistungssektor, Im Vergleich zu 
anderen westeuropäischen Ländern kann Österreich 
als ein Industriestaat mit relativ starker Land- und 
Forstwirtschaft eingestuft werden Das Institut1) hat 
nach dem Anteil der Wirtschaftsbereiche am Brutto-
Regionaiprodukt Wien, Salzburg, Tirol und Kärnten 
als „Dienstleistungsländer", Niederösterreich, Ober
österreich, Vorarlberg und die Steiermark als „Indu-
strieländer" und das Burgenland als „Agrarland" 
typisiert im Burgenland war auch 1970 noch die 
Wertschöpfung in der Land- und Forstwirtschaft 
(26%) doppelt so hoch wie in der Industrie, In Nie
ders ter reich, Oberösterreich, Kärnten und in der 
Steiermark war der Beitrag der Land- und Forstwirt
schaft zum Brutto-Regionalprodukt höher als im 
österreichischen Durchschnitt Er entsprach der 

Obersicht 5 
Wirtschaftsstruktur nach Bundesländern 1964 und 1970 

L a n d - u . Industrie Sonstige Dienst-
Forstwirt- Sachgüter- leistungen 

schafl erzeugung 

Anteil am Brutto-Inlondsprodukl in % 
1964 1970 1964 1970 1964 1970 1964 1 970 

Burgenland . . . 3 5 8 25 9 11 9 11 7 17 9 22 8 34 4 39 6 
K ä r n t e n . 1 3 8 1 0 2 21 5 20 2 22 0 25 3 42 7 44 3 
Niederösterreich , 1S 5 13 2 34 6 3 5 1 18 7 20 9 28 2 3 0 8 
Oberösterreich 1 2 6 8 8 33 7 34 4 20 8 22 2 32 9 3 4 6 
Salzburg 7 9 5 3 1 6 8 16 3 25 9 27 0 49 4 51 4 
Ste iermark 12 6 9 7 31 2 30 3 19 1 20 0 37 1 4 0 0 
T i ro l 7 8 5 6 1 8 6 1 7 8 26 1 26 1 47 5 5 0 5 
V o r a r l b e r g 4 3 3 0 31 7 32 6 3 0 1 28 4 33 9 36 0 
W i e n . . . 0 6 0 4 2 3 0 21 6 21 2 18 5 55 2 59 5 

Österreich 9'6 6'9 27 1 2 6 6 21'3 21 "5 42 0 45"0 

Q : D e r Beitrag der Bundesländer zum Brul to-Nat ionalprodukt 1964 bis 1970. 
Monatsberichte des österreichischen Institutes für Wirtschaftsforschung, Jahr
gang 1973, H e f H 

l) Der Beitrag der Bundesländer zum Brutto-National
produkt 1964 bis 1970, Österreichisches Institut für Wirt
schaftsforschung, Monatsberichte, Jg, 1973, Heft 1. 

Größenordnung nach etwa dem Anteil des Handels
oder des Baugewerbes und war viel kleiner als die 
Leistungen der Industrie, In den westlichen Bundes
ländern Salzburg, Tirol und Vorarlberg (und in Wien) 
spielt die Landwirtschaft gemessen an ihrer relativen 
Produktionsleistung nur noch eine untergeordnete 
Rolle, Das Burgenland, Niederösterreich, Oberöster
reich, Kärnten und die Steiermark hatten 1970 einen 
Agraranteil, der durchwegs größer war als jener der 
westlichen Bundesländer sechs Jahre zuvor, 

Wie aus zahlreichen Untersuchungen2) bekannt ist, 
vollzieht sich die Entwicklung von der traditionellen 
Agrarwirtschaft über die industriell-gewerbliche zur 
tertiären (postindustriellen) Wirtschaft und Gesell
schaft in allen Ländern in überraschend ähnlicher 
Weise und nach festen ökonomischen Gesetzmäßig
keiten Je höher der wirtschaftliche Reifegrad, um so 
geringer ist das Gewicht des Agrarsektors gemessen 
am Anteil der Land- und Forstwirtschaft am Brutto-
Nationalprodukt (und an den Erwerbstätigen), Eine 
Querschnittsanalyse der österreichischen Bundeslän
der in den Jahren 1964 und 1970 bestätigt die Gültig
keit dieser Regel, In beiden Zeitpunkten war eine 
enge Beziehung zwischen dem Anteil der Land- und 
Forstwirtschaft am Brutto-Regionalprodukt (und an 
den Erwerbstätigen) und dem wirtschaftlichen Ent
wicklungsstand festzustellen. Der quantitative Zu
sammenhang wurde durch den Funktionstyp 

y = a + b — 
x 

dargestellt, wobei a und b die Funktionsparameter, 
z das Brutto-Nationalprodukt in Schilling je Kopf 
und V den Anteil der Land- und Forstwirtschaft am 
Brutto-Regionalprodukt (zu Marktpreisen) bzw an 
den Erwerbstätigen in Prozent bezeichnen 

Zwischen 1964 und 1970 ist der Beitrag der Land-
und Forstwirtschaft zum nominellen Brutto-National
produkt um ein knappes Fünftel von 217 Mrd, S auf 
25 8 Mrd S gewachsen, Die Wertschöpfung des 
nicht-agrarischen Bereiches expandierte dank einer 

2) Siehe hlezu: J. Fourastiä, Die große Hoffnung des 
20. Jahrhunderts, Paris 1952 Und A. Simantov, Dynamics 
of Growth and Agricuiture, in: Zeitschrift für National
ökonomie, Heft 3/1967 
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Wirtschaftlicher Reifegrad und Land 
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kräftigeren Nachfragesteigerung viel rascher (+70%). 
Dadurch ist der Anteil der Land- und Forstwirtschaft 
am Brutto-Nationalprodukt von 9 6% auf 6 9% ge
fallen. Im gleichen Zeitraum hat die Land- und Forst
wirtschaft über ein Fünftel ihrer Arbeitskräfte ver
loren. Die agrarische Endproduktion expandierte 
etwas stärker (+24%) als die Wertschöpfung. Die 
Differenz ist auf eine fallende Nettoquote zurückzu
führen (1964: 74%, 1970: 71%). 
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B = Burgenland K = Kärnten N = Niederösterre ich 
O = Oberösterre ich S = Salzburg St = Ste iermark 
T = T i r o l V = V o r a r l b e r g W = W i e n 

Übersicht 6 
Wirtschaftlicher Reifegrad und Land- und Forstwirtschaft 

nach Bundesländern 1964 und 1970 
(Schätzergebnisse) 

Anteil der Land- und Forstwirtschaff am BRP ( / ) 

o b lb r* 

1964 - 2 4 6 4 10 5 5 * * * 9 1 3 0 92 

1970 —18 59 12 6 5 * * * 9 67 0 93 

Antei l der Land- und Forstwirtschaft an den Erwerbstätigen (y) 

a b ib r* 

1970 - 3 2 90 23 9 6 * * * 7 8 3 0 90 

Q : Institufsberechnung — * * * = Signifikant bei e iner Irrtums wahrschein Irchkeit 
von 0 ' 1 % 

Regional war die Entwicklung des Agrarsektors im 
Untersuchungszeitraum uneinheitlich. Die Land- und 
Forstwirtschaft hat zwar in allen Bundesländern 
relativ an Bedeutung verloren, ihre Endproduktion 
und Wertschöpfung wuchs aber in Niederösterreich 
und im Burgenland überdurchschnittlich, in Salzburg 
und Wien war dagegen die Zuwachsrate geringer. 
Die übrigen Bundesländer blieben knapp unter dem 
österreichischen Durchschnittswert.. Eine wichtige 
Ursache der regionalen Differenzierung dürfte die 
unterschiedliche Produktionsstruktur im Ausgangs
jahr 1964 sein. Einzelne Betriebszweige haben sich 
nämlich zwischen 1964 und 1970 sehr verschieden 
entwickelt. Besonders expansiv waren z. B. die 
Forstwirtschaft sowie die Erzeugung von Schweine-
und Rindfleisch., Es ist naheliegend, daß die Wert
schöpfung in Gebieten mit einem relativ hohen An
teil von „Wachstumssparten" auch insgesamt ra
scher wächst als der Durchschnitt. Dieser Einfluß 
einer unterschiedlichen Produktionsstruktur kann als 
Strukturkomponente isoliert werden. Dazu wird die 
fiktive Endproduktion der Bundesländer unter der 
Annahme errechnet, daß ihre jeweiligen Produk-

6 2 
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Obersicht 7 
Entwicklung der agrarischen Endproduktion 

1964/65 bis 1969/70 
0 1 9 6 4 / 6 5 0 1 9 6 9 / 7 0 V e r  0 

änderung jährl iche 
1969/70 Zuwachs
gegen rate 

1964/65 

Mil l S % Mil l . S % i n % i n % 

FeldfrDchle 3 779 1 2 7 4 214 11 8 + 1 1 5 + 2 2 

Spezial kulturen 4 .244 14 3 4.700 13 2 + 1 0 7 + 2 1 

Summe 
Pflanzenbau 8 023 27 0 8 9 1 4 25 0 + 1 1 1 + 2 1 

Rinder u Sonstiges. 5 0 6 4 17 0 6 428 1 8 1 + 2 6 9 + 4 9 

Milch 5 663 1 9 0 6 497 18 2 + 1 4 7 + 2 8 

Schweine 4 641 15 6 5.874 16 5 + 2 6 6 + 4 8 

Hühner und Eier . . 1.782 6 0 1.950 5 5 + 9 4 + 1 8 

Summe 
Tierprodukt ion , 1 7 1 5 0 57 6 20 748 58 3 + 2 1 0 + 3 9 

Summe 
Forstwirtschaft . . 4 .572 15 4 5.953 1 6 7 + 3 0 2 + 5 4 

Summe 
Land- u. Forst
wirtschaft . . 29.745 100 0 35 615 100 0 + 1 9 7 + 3 7 

Q : tnslifulsberechnung. 

tionssparten gleich wie im österreichischen Mittel 
expandierten Die Differenz zwischen tatsächlichem 
Wachstum und der errechneten Strukturkomponente 
wird als Standort- oder Regionalkomponente be
zeichnet. 

Eine überdurchschnittlich hohe Strukturkomponente 
für Salzburg und ein niedriger Wert für das Burgen
land zeigen, daß von der Produktionsstruktur her 
Salzburg eine relativ günstige, das Burgenland hin
gegen eine ungünstige Ausgangslage für die Ent
wicklung des Agrarsektors hatten. Tatsächlich 
wuchs aber die Salzburger Landwirtschaft 
( + 14Va%) viel langsamer, die burgenländische 
( + 27V2%) aber weit kräftiger als der Mittelwert Die 
Abweichung der tatsächlichen Entwicklung von der 
nach der Produktionsstruktur zu erwartenden geht 
auf Standorteinflüsse zurück Salzburg hatte dem
nach eine negative (—7%), das Burgenland eine 
positive ( + 10%) Regionalkomponente. Neben dem 
Burgenland waren auch in Niederösterreich und in 

Obersicht 8 
EinfluB von Produktionsstruktur und Standort auf die 
Entwicklung der Endproduktion nach Bundesländern 

1964/65 bis 1969/70 
Struktur- Stand or t - Wachstum d e r 

komponente komponente End Produktion 

i n % i n % i n % 

Burgenland + 1 6 0 + 1 0 1 + 2 7 6 
Kärnten . + 2 3 2 - 3 0 + 1 9 5 
Niede ras (erreich + 1 8 1 + 2 5 + 2 1 0 
Oberes (erreich . . . . + 2 0 4 - 1 4 + 1 8 7 
Salzburg + 2 2 9 - 6 8 + 1 4 6 
Ste iermark + 2 1 5 - 2 7 + 1 8 2 
T i ro l + 2 1 5 - 2 3 + 1 8 8 
V o r a r l b e r g + 2 0 2 - 3 1 + 1 6 5 
W i e n + 1 0 5 + 3 4 + 1 4 2 

Österreich . + 1 9 T 0 0 + 1 9 7 

Q : Institufsberechnung, 

Wien die Standorteinflüsse positiv, in allen übrigen 
Ländern dagegen negativ 

Die Standortkomponente ist eine Sammelposition 
verschiedenster Größen, die die agrarische Erzeu
gung hemmend oder fördernd beeinflussen. Wich
tige Faktoren sind z. B. die natürlichen Produktions
verhältnisse und die gesamtwirtschaftliche Dyna
mik. 

Ein Teil der positiven Standortkomponente in den 
östlichen Bundesländern resultiert aus den günsti
gen natürlichen Bedingungen für die landwirtschaft
liche Erzeugung.. Klima und Bodenverhältnisse er
möglichen es den landwirtschaftlichen Betriebslei
tern dieser Gebiete auf Nachfrageverschiebungen 
elastisch zu reagieren Je ungünstiger die natür
lichen Verhältnisse sind, um so enger ist der Spiel
raum für die Auswahl des Erzeugungsprogram-
mes. 

Von großem wirtschaftspolitischem Interesse ist der 
Einfluß des gesamtwirtschaftlichen Entwicklungs
standes und der wirtschaftlichen Dynamik auf die 
Entwicklung des Agrarsektors Schon die graphi
sche Darstellung läßt einen engen Zusammenhang 
zwischen wirtschaftlichem Reifegrad und wirtschaft
licher Dynamik einerseits und dem Wachstum des 
Agrarsektors im Zeitraum 1964/70 andererseits ver
muten Korrelationsrechnungen bestätigen dies. Der 
Agrarsektor der Bundesländer ist um so rascher 
gewachsen, je größer der Anteil der Land- und 
Forstwirtschaft am Brutto-Regionalprodukt im Aus
gangsjahre 1964 war. Dagegen hat ein kräftiges 
außerlandwirtschaftliches Wachstum die Expansion 
der Land- und Forstwirtschaft gebremst (Burgen
land blieb bei dieser Berechnung unberücksichtigt, 
da der industriell-gewerbliche Bereich hier relativ 
klein ist). Die Zusammenhänge sind leicht festzustel
len. Je stärker ein Land industriell-gewerblich ge
prägt ist und je stärker die wirtschaftliche Dynamik, 
um so größer ist die Sogwirkung für die landwirt
schaftlichen Arbeitskräfte (denen lohnende Alter
nativen geboten werden) Je mehr hingegen ein Land 
agrarisch geprägt ist und je langsamer der außer
agrarische Bereich expandiert, um so geringer sind 
die Alternativen für die Einkommensschöpfung der 
in der Land- und Forstwirtschaft beschäftigten Men
schen und um so mehr Landwirte bemühen sich 
durch Forcierung der agrarischen Erzeugung mit 
der außerlandwirtschaftlichen Einkommensentwick-
lung Schritt zu halten Diese Beobachtung bestätigt 
die von Agrarökonomen erhobene Forderung: Ein
kommensalternativen für die landwirtschaftlich 
Erwerbstätigen und Maßnahmen zur Hebung der 
Mobilität der in der Landwirtschaft eingesetzten 
Ressourcen sind der sicherste und billigste Weg 
zum Abbau agrarischer Produktionsüberschüsse 
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Standorteinflüsse auf die Entwicklung der agrarischen 
Endproduktion 1964 bis 1970 

Obersicht 9 
Standorteinflüsse auf die Entwicklung der agrarischen 

Endproduktion 1964 bis 1970 
1 y = Zuwachs der agrarischen Endproduk ten nominell 1964/65 bis 1969/70 
in % nach Bundesländern 

x = Antei l der Land- und Forstwirtschaft a m BRP 1964 in % nach Bundesländern 
y = 114 05 + 0"37*** x 1b = 8 92 

r* = 0 92 

2 y = Standortkomponente der agrarischen Endproduktion 1964/65 bis 1969/70 
in % nach Bundesländern 

x ss Antei l der Land" und Forstwirtschaft am BRP 1964 in % nach Bundesländern 
y s 9.5'47 + 0 33* x t = 2'41 

r3 = 0 45 

3. y = Standortkomponente der agrarischen Endproduktion 1964/65 bis 1969/70 
in % nach Bundesländern 

x = Zuwachs des BRP ohne Land" und Forstwirtschaft 1964 bis 1970 in % nach 
Bundesländern 
y = 103'77-0'02x tb = 0 12 

r* = 0 002 

ohne Burgenland 
y = 148 51 - 0 '29* x tb = 3 2 J 

r* *= 0 63 

Q : Institutsberechnung, — * * * = Signifikant hei e iner I r r tumswahrseht in lkhke i t 
von 0 ' 1 % — * = Signifikant bei e iner I rr tumswahrseheinl lchkeit von 5%.. 

Regionale Konzentration der agrarischen 
Erzeugung 
Aussagen über Stand und Tendenzen der regiona
len Konzentration der agrarischen Erzeugung sind 
auf Grund von Länderdaten nur beschränkt möglich 
Die Bundesländer haben verschiedenen Fiächen-

umfang; weiters nehmen die politischen Grenzen 
keine Rücksicht auf agrarische Produktionsbedän-
gungen, Dadurch können bemerkenswerte regionale 
Spezialisierungen verwischt werden 

Ein einfaches Maß für die regionale Konzentration 
ist der Anteil eines (oder mehrerer) Länder am 
gesamtösterreichischen Wert (a).. Daneben wurde 
noch die Entropie (K')1) als Konzentrationsmaßstab 
herangezogen, K' ist ein normierter Wert und 
schwankt zwischen 0 und 1.. Ist ein Produkt in allen 
Bundesländern gleich stark vertreten, dann ist K' 
gleich 0„ Wird ein Produkt hingegen nur in einem 
Bundesland erzeugt (maximale Konzentration), 
nimmt K' den Wert 1 an.. Das Entropiemaß gibt über 
die Ungleichheit der Verteilung eines Merkmales 
zwischen allen Elementen Auskunft, Das viel ein
fachere Maß a ist hingegen nur vom Anteil des 
gewählten einen Elementes (oder mehrerer) an der 
Grundgesamtheit abhängig, Die Ergebnisse stimmen 
aber in diesem Falle gut überein, 

Obersicht 10 
Die regionale Konzentration der land- und forstwirtschaft

lichen Endproduktion 1964/65 und 1969/70 
1964/65 1969/70 

K" ) <*) Reihung 1 ) K') et») Reihung') 

Feldfrüchte 0 4 7 80 7 N , O 0 5 3 82 4 N B 
Feldgemüse und 

Gar tenbau 0 1 5 49 3 N W 0 15 4 7 1 N , W 
Obst . . . . 0 1 4 5 0 7 N , St 0 1 4 51 1 N , St 
W e i n 0 5 5 89 8 N , B 0 55 90 3 N , B 

Summe Pflanzenbau 0"30 64"9 N . B 0"32 69"8 N . B 

Rinder 0 1 8 55 2 N , O 0 1 9 55 2 N O 
Schweine 0 23 61 0 N O 0 26 61 9 N O 
Milch 0 1 5 5 0 5 O , N 0 1 7 53 0 O , N 
Eier 0 1 9 5 5 1 N , O 0 1 8 5 6 4 N O 
Hühner 0 22 55 4 N , St 0 33 6 3 1 N , St 

Summe Tierprodukt ion 0"20 54 '7 N . O 0"19 56'1 N , O 
Summe Landwirtschaft 0 1 8 5 7 1 N O 0 1 9 57 6 N , O 
Summe Forstwirtschaff 0 16 46 3 St, K 0 1 6 46 7 St, K 

Summe Land- und Forst
wirtschaft 0 1 6 53 0 N . O 0 1 6 53 2 N O 

Q : Instifufsberechnung,') K = Konzentrat ionsmaß auf der Basis der Entropie. — 
' ) Antei l der beiden größten Länder am Gesamtwer t in Prozent. — ' ) Reihen
folge der bedeutendsten Bundesländer (B = Burgenland, K = Kärnten , N = 
Niederösterreich O = Oberösterre ich, St = Ste iermark , W = W i e n ) 

Von den globalen Größen ist die pflanzliche End
produktion (wertmäßig) am stärksten regional kon
zentriert, es folgen Tierproduktion und Forstwirt
schaft. Die Veränderungen zwischen 1964 und 1970 
sind auf dieser Aggregationsstufe gering. Die stär
kere Konzentration des Pflanzenbaues ist auf die 
höheren Standortansprüche der Kulturpflanzen zu-

Xp, hg (npj 

logn 
wobei p[ den Anteil des 

Elementes / am gesamten Merkmalsbetrag bezeichnet 
und n die Anzahl der Elemente 
Siehe hiezu: S. Geisenberger und W. Mälich, Informations
theoretische Messung regionaler Konzentrationserschei
nungen, in: Raumforschung und Raumordnung, Heft 1/1971. 
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rückzuführen, Die Erzeugung der Feldfrüchte, vor
nehmlich Getreide, Kartoffeln und Zuckerrüben, kon
zentriert sich auf den Osten Österreichs Dank der 
natürlichen Produktionsverhältnisse ist die Qualität 
des Brotgetreides und der Zuckergehalt der Rüben 
in diesem Gebiet größer als in südlichen Anbau
lagen Im Laufe der Untersuchungsperiode hat sich 
die Konzentration der Feldfrüchte im pannonischen 
Raum deutlich verstärkt. 1970 haben die Länder Nie
derösterreich, Burgenland, Oberösterreich und 
Steiermark (gemessen am Rohertrags wert) etwa 
97% der Fefdfrüchte produziert Eine ähnlich starke 
Konzentration ist auch im Weinbau festzustellen, 
Niederösterreich und Burgenland sind die mit Ab
stand wichtigsten Produzenten, Eine Verschiebung 
im Ausmaß der Konzentration ist in den letzten 
Jahren nicht eingetreten Im Gegensatz zu diesen 
beiden Sparten ist die Erzeugung von Feldgemüse, 
Gartenbauprodukten und Oosf regional gleichmäßig 
verteilt Die Gemüseproduktion ist stark nachfrage
orientiert und entwickelt sich daher insbesondere in 
der Nähe größerer Städte überdurchschnittlich, 
Durch den Bau von Glashäusern wird der Einfluß 
natürlicher Produktionsbedingungen abgeschwächt 
Für die Obsterzeugung gelten ähnliche Überlegun
gen, In den meisten Bundesländern gibt es Klein
regionen, die sich für den Obstbau besonders gut 
eignen Niederösterreich und die Steiermark sind die 
beiden führenden Länder in der Obstproduktion 

Die tierische Erzeugung ist regional gleichmäßiger 
verteilt als der Pflanzenbau Niederösterreich und 
Oberösterreich erbringen etwas mehr als die Hälfte 
der gesamten Endproduktion, Das Ausmaß der Kon
zentration ist im gesamten tierischen Bereich gering 
und schwach rückläufig,, Die einzelnen Produktions
sparten zeigen ein unterschiedliches Bild. Regional 
am stärksten konzentriert sind Geflügelmast und 
Schweinehaltung. Die Tendenz zur Konzentration 
war hier 1964/70 sehr ausgeprägt, Die Rinderhaltung 
expandierte in allen Bundesländern ziemlich gleich
mäßig, das Konzentrationsmaß blieb unverändert 
Anders die Milcherzeugung. Hier führten regionale 
Unterschiede (Rückgang der Milchkuhhaltung im 
Osten) zu einem Anstieg der Konzentration; ihr ab
soluter Wert ist aber noch relativ gering Nieder
österreich und Oberösterreich tragen zur Endpro
duktion Milch etwa die Hälfte bei, 

Produktionsbedingungen und 
Erzeugungsstruktur der Bundesländer 
Nach ihrer Produktionsstruktur, die von den natür
lichen und ökonomischen Produktionsbedingungen 
maßgebend bestimmt ist, können die Bundesländer 

in vier charakteristische Gruppen zusammengefaßt 
werden: 

a) Schwerpunkt Tierproduktion: Mehr als 70% der 
Endproduktion stammen aus der Tierhaltung Zu 
dieser Gruppe zählen Oberösterreich und Vor
arlberg , 

b) Schwerpunkt Tierproduktion und Forstwirtschaft: 
Auf Tierhaltung und Forstwirtschaft entfallen zu
sammen mehr ais 70% der Endproduktion, Jede 
Sparte für sich erreicht weniger als 70%, Zu die
ser Gruppe zählen Kärnten, Salzburg, Tirol und 
Steiermark 

c) Schwerpunkt Tierproduktion und Pflanzenbau: 
Auf Tierhaltung und Pflanzenbau entfallen mehr 
als 70% der gesamten Endproduktion Jede 
Sparte für sich trägt weniger als 70% zur gesam
ten Endproduktion bei, Hiezu gehören Nieder
österreich und das Burgenland 

d) Schwerpunkt Pflanzenbau: Mehr als 70% der 
Endproduktion stammen aus dem Pflanzenbau 
Hierher zählt das Bundesland Wien, 

Produktionsstruktur der Bundesländer 1969/70 

% 

KWöj Forstwirtseh Vffij Tierproduktion! [Prünzcnpi-od 

Zur genaueren Charakterisierung der Bundesländer 
wird die agrarische Erzeugung in sieben Sparten 
gegliedert: Feldfrüchte, Spezialkulturen, Rinder (ein
schließlich sonstige Tierproduktion), Milch, 
Schweine, Geflügelhaltung und Forstwirtschaft, Den 
Spezialkulturen wurde der Obst-, Wein- und Ge
müsebau zugezählt, Die übrige pflanzliche Produk
tion fällt unter Feldfrüchte,, Die Produktionssparte 
Rinder umfaßt die Rindfleischproduktion einschließ
lich Export von Zucht- und Nutzvieh, zur sonstigen 
Tierproduktion zählen Jagd, Fischerei und einige 
andere wertmäßig unbedeutende Sparten der tieri
schen Erzeugung 
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Struktur der Endproduktion 1964/65 
Obersicht 11 

Burgen Kärnten N i e d e r  O b e r - Salzburg Steier T i r o l V o r a r l  W i e n Öster
land österreich ösferreich 

Salzburg 
m a r k berg reich 

in % 
Feldfrüchte 18 2 3 3 25 0 10 5 1 3 3 3 1 5 0 9 5 8 12 6 
Spezialkulturen 38 2 6 7 1 6 4 5 8 3 6 12 6 5 6 9 1 8 5 1 1 4 3 

Summe Pflanzenbau 56"4 10'0 41 '4 16'3 4 9 1 5 9 7 1 10'0 9 0 9 2 7 0 

Rinder und Sonstiges 1 0 5 17 2 14 9 21 4 20 4 17 5 21 6 1 9 6 0 8 17 0 
Milch 10 2 15 9 1 2 6 26 6 29 5 1 9 3 34 2 38 8 0 5 19 0 
Schweine 13 6 14 8 17 5 1 8 6 8 8 15 7 8 2 9 3 5 1 15 6 
Hühner und Eier 6 2 6 7 6 0 6 2 3 6 7 0 4 3 4 5 2 2 6 0 

Summe Tierprodukt ion 40'5 54'6 51'0 7 2 8 6 2 3 5 9 5 6 8 3 7 2 2 8 6 5 7 7 

Summe Forstwirtschaft . . 3 1 35 4 7 6 1 0 9 32 8 24 6 24 6 17 8 0 5 15 4 

Summe Land- und Forstwirtschaft 100'0 100"0 100'0 100 '0 1 0 0 0 1 0 0 0 100'0 1 0 0 0 1O0'0 1 0 0 0 

Q : Institutsberechnung. 

Struktur der Endproduktion 1969/70 
Übersicht 12 

Burgen Kärnten N ieder  O b e r  Salzburg Steier T i r o l V o r a r l  W i e n Öster
land österreich österreich 

in 
m a r k 

% 
berg reich 

Feldfrüchte . 22 8 1 4 24 5 6 8 0 7 2 3 0 8 0 5 5 2 11 8 
Spezialkulturen . . . . 36 6 5 2 14 8 5 7 3 5 1 0 5 4 6 8 0 8 6 8 1 3 2 

Summe Pflanzenbau . . . 59 - 4 6 6 39 '3 12 - 5 4 2 1 2 8 5 '4 8'5 9 2 0 2 5 0 

Rinder und Sonstiges 10 6 17 8 15 5 2 3 5 22 2 1 9 1 21 4 20 3 1 7 18 1 
Milch 8 3 1 4 6 1 2 4 26 9 29 4 18 2 31 0 3 3 7 0 2 18 2 
Schweine . . . . . . 13 6 14 5 1 8 9 19 2 9 4 1 7 4 8 4 1 0 8 4 1 16 5 
Hühner und E i e r . . . . . . . 5 0 5 2 5 9 5 8 3 0 6 3 3 6 5 9 1 4 5 5 

Summe Tierprodukt ion . . 3 7 5 5 2 1 5 2 7 7 5 4 64 '0 6 1 0 6 4 - 4 7 0 7 7 '4 5 8 - 3 
Summe Forstwirtschaft . 3 1 41 3 8 0 12 1 31 8 26 2 30 2 20 8 0 6 16 7 

Summe Land- und Forstwirtschaft. . 1 0 0 0 100'0 1QQ -0 100 - 0 100 '0 100 '0 1 0 0 0 1 0 0 0 100"0 100 '0 

Q : Institutsberechnung. 

Die natürlichen Produktionsbedingungen in den Bun
desländern sind aus der Verteilung ihrer landwirt
schaftlichen Nutzfläche auf die acht agrarischen 
Produktionsgebiete grob zu ersehen, 
Oberösterreich ist das Land der Fleischproduktion, 
1969/70 entfielen 75% der Endproduktion auf die 
Tierhaltung, 12% auf Holznutzung und 13% auf die 
pflanzliche Erzeugung,, Die Tierhaltung, insbeson
dere die Rinder- und Schweinefieischerzeugung 
spielen in keinem anderen Bundesland eine so do

minierende Rolie. Die Milchproduktion ist bedeu
tend, es fällt ihr jedoch nicht das gleiche Gewicht zu 
wie in den westlichen Bundesländern Die reduzierte 
landwirtschaftliche Nutzfläche (RLN) liegt in Ober
österreich zu 6 1 % im Alpenvorland, zu 29% im 
Wald- und Mühlviertel und zu 10% im Voralpen
gebiet. Alpenvorland und Alpengebiet bieten gün
stige Voraussetzungen für die Produktion von Feld
futter und Futtergetreide.. Da der überwiegende Teil 
der pflanzlichen Produktion Oberösterreichs der 

Übersicht 13 
Verteilung der landwirtschaftlichen Nutzfläche der Bundesländer nach Produktionsgebieten 

Burgen Kärnten N i e d e r - O b e r - Salz Steier T i r o l V o r  W i e n Öster 
land österr, österr. burg m a r k a r lberg reich 

1 . Landwirtschaftliche Nutzf läche 1970 in 1 000 ha 234 0 4 0 3 7 1.044 2 638 7 327 9 606 6 482 0 142 2 16 7 3.896 0 
60 10 4 26 8 16 4 8 4 15 6 12 4 3 6 0 4 1000 

2 , Reduzierte landwirtschaftliche Nutzf läche in 1,000 ha 200 2 211 8 910 0 575 6 135 6 426 7 1 5 3 4 52 4 9 1 2.675 0 
Anteil in % . . . . . . , 7 5 7 9 3 4 0 215 51 16 0 5 7 2 0 03 100 0 

3 . Von d e r Reduzierten landwirtschaftlichen Nutzf läche 
entfallen auf ( in % ) 
Nordöstl iche Flach- und Hügel land 55 48 100 
Südöstliches Flach- und Hügel land 39 46 
Alpenvor land 14 61 26 25 
Kärn tner Becken . . . . . . . 3 7 
W a l d - und Mühlviertel 25 29 
Alpenostrand . 6 41 3 35 
Voralpengebiet 10 10 13 1 16 
Hochalpengebiet 22 61 18 100 59 

G : österreichisches Statistisches Z e n t r a l a m t und W , Scftwocfchöfer, D i e landwirtschaftlichen Kleinproduktionsgebiete Österreichs, D e r Förderungsdienst, 
Sonderheft 3/1966. 
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Die agrarischen Produktionsgebiete Österreichs 

I I I. Hochalpengebiet 
Voralpengebiet 

III, Alpenostrand 
IV Wald-u Mühlviertel 

IMIIIil v Kärntner Becken 
Vi Alpenvorland 
VII, SÖ,Flach-u Hügelland 
VIII, NÖ Flach-u Hügelland 

b'j.f.w./is 

tierischen Veredelung zugeführt wird, ist der Pflan
zenbau in der Endproduktion nur schwach vertreten 
Er umfaßt den Verkauf und Eigenverbrauch von 
Zuckerrüben, Brotgetreide, Kartoffeln sowie Gemüse 
und Obst, Der Anteil der Forstwirtschaft ist in Ober
österreich im Vergleich zu den westlichen und süd
lichen Bundesländern gering. 

Auch in Vorarlberg dominiert die tierische Produk
tion, Allerdings ist ihre Zusammensetzung anders als 
in Oberösterreich, Der Anteil der Schweinefleisch
erzeugung ist geringer als im österreichischen 
Durchschnitt, der Anteil der Rindererzeugung liegt 
nur knapp darüber Dagegen ist die Milcherzeugung 
der mit Abstand wichtigste Betriebszweig und er
bringt mehr als ein Drittel der Endproduktion, Ver
schiedene Spezialkulturen (Gemüse- und Obstbau) 
sind stark entwickelt,. Die Produktion von Getreide 
und anderen Feldfrüchten spielt dagegen so gut wie 
keine Rolle, Die starke Betonung der Grünlandwirt
schaft ist durch natürliche Gegebenheiten bedingt 
Von der reduzierten landwirtschaftlichen Nutzfläche 
entfallen 25% auf das Alpenvorland, 16% auf das 
Voralpengebiet und 59% auf das Hochalpengebiet 
Der hohe Anteil der Hochalpenregion setzt der Pro-
duktionsumorientierung von Milch auf Rindfleisch ge
wisse Grenzen. Dennoch hat von 1964/65 bis 1969/70 
die Fleischproduktion auf Kosten der Milchwirtschaft 

an Bedeutung gewonnen. Ein starker Sog des indu
striell-gewerblichen Bereiches und die geringen Ra
tionalisierungsmöglichkeiten in der Milchwirtschaft 
stellen die Vorarlberger Landwirtschaft vor echte 
Existenzprobleme 
In Salzburg entfielen 1969/70 96% der Endproduk
tion auf Viehhaltung und Forstwirtschaft, Die wich
tigsten Stützen der Einkommensbildung sind die 
Erzeugung von Holz, Milch und Rindfleisch, Die 
Schweine- und Hühnerhaltung ist schwach ent
wickelt Im Gegensatz zu den meisten anderen Bun
desländern hat die Milcherzeugung ihre Bedeutung 
innerhalb der Agrarproduktion im Laufe der letzten 
Jahre behalten, Eine schwache Ausdehnung der 
Fleischerzeugung vollzog sich auf Kosten des Pflan
zenbaues, Von der reduzierten landwirtschaftlichen 
Nutzfläche Salzburgs entfallen 6 1 % auf das Hoch
alpengebiet, 13% auf das Voralpengebiet und 26% 
auf das Alpenvorland. Die Nutzflächenverteilung ist 
ähnlich wie in Vorarlberg, 

Obwohl Tirol fast ganz dem Produktionsgebiet Hoch
alpen zuzurechnen ist, entspricht die Struktur der 
Endproduktion fast jener von Salzburg Der Anbau 
von Feidfrüchten sowie die Produktion von Obst und 
Gemüse sind unbedeutend und haben in den letz
ten Jahren an Gewicht verloren,, Es dominieren 
Milcherzeugung, Holznutzung und Rinderzucht Im 
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Gegensatz zu Salzburg fällt auf, daß der Anteil der 
Milchproduktion deutlich zugunsten der Forstwirt
schaft zurückgeht; Schweine- und Hühnerhaltung 
sind auch in Tirol schwächer vertreten als im öster
reichischen Durchschnitt 

Kärnten hat mit 4 1 % von allen Bundesländern den 
höchsten Anteil forstlicher Endproduktion Neben 
der Holznutzung sind die Rindfleisch- und Schweine
fleischproduktion die wichtigsten Sparten, Der Wert 
der Schlachtrinder- und Zuchtviehproduktion ist seit 
Jahren größer als der Wert der Milcherzeugung, Die 
Betonung der Rinderzucht und Rindermast sind seit 
jeher Kennzeichen der Kärntner Landwirtschaft, Der 
Pflanzenbau ist auf die Erzeugung von Futter
getreide, Silomais und Rauhfutter ausgerichtet und 
liefert die Futterbasis für die Veredelungswirtschaft 
Die Brotgetreideproduktion ist unbedeutend und 
rückläufig, Von der reduzierten landwirtschaftlichen 
Nutzfläche entfallen 37% auf das Kärntner Becken, 
4 1 % auf den Alpenostrand und 22% auf das Hoch
alpengebiet,, 

Die steirische Landwirtschaft ist vielseitig orientiert, 
Hier dominiert keine Sparte so eindeutig wie die 
Milch in Vorarlberg oder Holz in Kärnten. Der Anteil 
der Forstwirtschaft an der Endproduktion ist mit 
einem Viertel geringer als in den Ländern Salzburg, 
Kärnten und Tirol,, Einige kleine Produktionssparten 
wie Obstbau, Weinbau und Gemüseproduktion sind 
überdurchschnittlich entwickelt; das gleiche gilt von 
der Geflügelhaltung, Die übrige tierische Produktion 
entfällt zu fast gleichen Teilen auf die Rindfleisch-, 
Schweinefleisch- und Milcherzeugung,, Von der land
wirtschaftlichen Nutzfläche der Steiermark entfallen 
46% auf das südöstliche Flach- und Hügelland, 35% 
auf den Alpenostrand, 1 % auf das Voralpengebiet 
und 18% auf die Hochalpenregionen, 

In Niederösterreich sind auf Grund seiner Größe und 
geographischen Lage alle typischen Standortbedin
gungen der österreichischen Landwirtschaft anzu
treffen Das Land hat Anteil an fünf Hauptproduk
tionsgebieten, Knapp die Hälfte der Fläche entfällt 
auf das nordöstliche Flach- und Hügelland, ein Vier
tel auf das Wald- und Mühlviertel, Entsprechend viel
seitig ist auch die Produktionsstruktur, Typisch ist 
der hohe Anteil der Feldfrüchte, Brotgetreide ist der 
bedeutendste Produktionsschwerpunkt Es folgen 
die Erzeugung von Schweinefleisch und Rindfleisch 
Als Folge der günstigen klimatischen Verhältnisse ist 
auch der Wein-, Obst- und Gartenbau von großer 
Bedeutung, Die niederösterreichischen Landwirte 
haben in den letzten Jahren die Schweine- und 
Rindermast auf Kosten der Milchproduktion und der 
Feldfrüchte forciert,, 

Burgenland ist neben Wien das einzige Bundesland, 
in dem der Pflanzenbau dominiert, 59% der End

produktion stammten 1969/70 aus pflanzlicher Erzeu
gung, 38% aus der Tierhaltung und 3% aus der 
Forstwirtschaft, Eindeutiger Schwerpunkt der bur-
genländischen Landwirtschaft sind Spezialkulturen, 
insbesondere der Gemüse- und Weinbau,, Es folgt das 
Brotgetreide; die tierischen Produktionssparten tre
ten in den Hintergrund Der hohe Spezialisierungs
grad der burgenländischen Landwirtschaft ist eine 
Folge der günstigen Produktionsbedingungen und 
der Nähe zum Wiener Markt Von der RLN entfallen 
55% auf das nordöstliche Flach- und Hügelland, 
39% auf das südöstliche Flach- und Hügelland, und 
6% auf den Alpenostrand,, 

Die Landwirtschaft Wiens ist mit jener der übrigen 
Bundesländer schwer zu vergleichen; die Produktion 
ist auf die Bedürfnisse der Großstadt abgestellt und 
setzt sich überwiegend aus den Erzeugnissen des 
Gemüse-, Garten-, Obst- und Weinbaues zusammen, 
Tierhaltung und Holzproduktion sind unbedeutend 

Als Reaktion auf die unterschiedliche Nachfrage
entwicklung und auf Grund ungleicher technischer 
Fortschritte in der Erzeugung kommt es langfristig 
zu Verlagerungen der agrarischen Erzeugung, Pro
dukte mit elastischer Nachfrage und hohem techni
schen Fortschritt gewinnen auf Kosten von Erzeug
nissen mit geringer Nachfrageexpansion an Bedeu
tung So ist z, B in Österreich zwischen 1964 und 
1970 der Anteil der Milch an der Endproduktion 
merklich zurückgegangen, Die Rindfleischerzeugung 
und Rinderzucht hat hingegen an Bedeutung gewon
nen, Im Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, 
Steiermark und Wien war die Rindfleischproduktion 
1970 wertmäßig wichtiger als die Milcherzeugung, 
Die bodenunabhängigen Veredelungssparten 
(Schweine- und Geflügelhaltung) sind in den Ge
treidebaugebieten verstärkt anzutreffen, Dies trifft 
auf die Bundesländer Steiermark, Oberösterreich 
und Niederösterreich zu, 

Spezialisierungsgrad und Produktions
schwankungen in den Bundesländern 
Die Anpassung der Produktion an besondere Stand
ortbedingungen führt zur Spezialisierung einzelner 
Regionen, Dieser Prozeß ergibt eine höhere Effizienz 
der Erzeugung und Vermarktung und wird daher von 
der Agrarpolitik gefördert Der erreichte (und auch 
der maximal mögliche) Spezialisierungsgrad eines 
Gebietes ist um so höher, je homogener die Pro
duktionsbedingungen innerhalb der betreffenden Re
gion sind und je ausgeprägter der Unterschied zum 
übrigen Wirtschaftsraum ist Als Maß für den Grad 
der Spezialisierung der Agrarproduktion nach Bun
desländern wurde der Konzentrationsindex nach 
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Gini1) herangezogen. Weiters wurde von den oben 
definierten Produktionssparten ausgegangen (wobei 
die sonstige tierische Erzeugung zur Rinderproduk
tion zugeschlagen wurde). Der Konzentrationsindex 
schwankt {für sieben Bereiche) zwischen den Wer
ten 378 (alle Sparten haben gleichen Anteil, keine 
Spezialisierung) und 100 (nur ein Produkt wird er
zeugt, maximale Spezialisierung).. 

Übersicht 14 
Spezialisierungsgrad der Bundesländer 1964/65 und 1969/70 

1964/65 1969/70 
Konzentrationsindex nach Gini1) 

Burgenland 4 7 48 
Kärnten 4 6 50 
Niederösterreich . 4 1 41 
Oberösterreich 43 44 
Salzburg . 5 0 50 
Ste iermark . 4 2 43 
T i r o l 49 50 
V o r a r l b e r g . 4 9 4 7 
W i e n 85 87 

Österreich 39 39 

Q : Institulsberechnung. — ' ) D e r Index kann einen W e r t zwischen 37 8 (keine 
Spezialisierung) und 100 {max ima le Spezialisierung) annehmen. 

Gemessen am G/n/-lndex ist der Spezialisierungs
grad in Niederösterreich am geringsten und in Wien 
am höchsten.. Die flächenmäßig großen Bundeslän
der haben einen geringeren Grad der Spezialisie
rung als die kleinen, da die natürlichen Produktions
verhältnisse in kleinen Bundesländern einheitlicher 
sind als in großen., Von 1964/65 bis 1969/70 ist der 
Grad der Spezialisierung in den meisten Bundes
ländern leicht gestiegen. Die besonders starke Zu
nahme in Kärnten erklärt sich aus der überdurch
schnittlichen Steigerung der Holzproduktion, Die 
Abnahme der Spezialisierung in Vorarlberg ist auf 
den rückläufigen Anteil der Miichproduktion und die 
leichte Zunahme der Fleischerzeugung zurückzufüh
ren Die Ergebnisse zeigen, daß abgesehen von 
Wien auf der Bundesländerebene keine ausgeprägte 
regionale Spezialisierung besteht. Berechnungen auf 
Grund der Buchführungsunterlagen und bezogen 
auf die agrarischen Hauptproduktionsgebiete erge
ben ein ähnliches Bild,, (Die Rohertragswerte wurden 
analog zu der Berechnung nach Bundesländern in 
sieben Bereichen aggregiert) 

*) Definiert man den Endproduktionswert der Produktions
sparte / im Bundesland / als x,;, den Wert der gesamten 
Endproduktion des Bundeslandes j als x,, so ist der Kon
zentrationsindex nach Gini 

Siehe hiezu: H. Kellerer, Zur statistischen Messung der 
Konzentration, in: H. Arndt, Die Konzentration in der Wirt
schaft, Berlin 1960 

Übersicht 15 
Spezialisierungsgrad nach agrarischen Produktions

gebieten 1964/65 und 1969/70 
1964/65 1969/70 

Konzentrationsindex nach Gini ' ) 

N Ö Flach- und Hügel land 5 0 53 
SÖ Flach- und Hügel land 41 4 3 
Alpenvor land 46 45 
Kärntner Becken 45 4 4 
W a l d - und Mühlvlerte! 4 4 45 
Alpenostrand . . 45 45 
Voralpengebiet 4 8 50 
Hochalpengebiet 49 48 

Bundesmittel 42 42 

Q : Institutsberechnung auf Grund von Buchführungsdaten — ' ) D e r Index 
kann einen W e r t zwischen 37 '8 (keine Spezialisierung) und 100 ( m a x i m a l e 
Spezialisierung) annehmen 

Zeitreihen der agrarischen Produktion weisen meist 
ausgeprägte (vorwiegend witterungsbedingte) 
Schwankungen auf. Dies gilt sowohl für die Erträge 
einzelner Produkte wie für die Wertschöpfung des 
gesamten Agrarsektors.. Zur Messung dieser 
Schwankungen wurde die Standardabweichung der 
relativen Veränderungen gegen das Vorjahr (s) her
angezogen, 

Obersicht 16 
Schwankungen der Endproduktion nach wichtigen 

Produktionssparten 1964 bis 19701) 
Sfandardabweichung 

s 

Feldfrüchte 6 5 
Feldgemüse und Gar tenbau 2 4 
Obst 6 1 
W e i n 32 6 

Pflanzenbau 5 8 

Rinder und Sonstiges 5 6 
Milch 6 3 
Schweine . , 7'1 
Hühner und Eier . . 3 9 

T ierprodukt ion . . 2 7 
Forstwirtschaft . . . 1 9 2 

Q : Institutsberechnung — ' ) Berechnungsbasis: Prozentuelle Veränderungsraten 

gegen das Vor jahr von 1964 bis 1970. 

Die Konstanz der Produktionsentwicklung in den 
Bundesländern hängt eng mit der Struktur der End
produktion zusammen. Länder mit hohem Anteil an 

Obersicht 17 
Schwankungen der Endproduktion nach Bundesländern 

1964 bis 19701) 
Standardabweichung 

s 

Burgenland 1 0 6 
Kärnten . 1 0 7 
Niederösterreich . . . 5 4 
Oberösterreich . . 4 5 
Salzburg . . . 9 4 

Ste iermark 5 7 
T i ro l ... . 8 3 
V o r a r l b e r g 6 3 

W i e n 6 2 

Österreich 4 8 

Q : Institutsberechnung. — ' ) Berechnungsbasis: Prozentuelle Veränderungs.. 

raten gegen das V o r j a h r von 1964 bis 1970,, 
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witterungs- oder marktabhängigen Produktionszwei
gen haben in der Entwickfung der Endproduktion 
eine hohe Standardabweichung (Salzburg und Kärn
ten: Forstwirtschaft, Burgendland: Wein).. Die großen 
Bundesländer mit einem vielseitigen Produktions
programm und einer starken Betonung der Vieh
wirtschaft zeichnen sich dagegen durch eine be
sonderes stabile Entwicklung aus (Oberösterreich, 
Niederösterreich, Steiermark) 

Die Struktur der Getreidewirtschaft 
Für die Berechnung der agrarischen Wertschöpfung 
nach Bundesländern war es notwendig, eine Fülle 
von Daten zu sammeln und verschiedene Berech
nungen und Schätzungen anzustellen. Daraus er
gaben sich als Nebenprodukt viele neue Informatio
nen und quantitative Einsichten in die Struktur der 
österreichischen Land- und Forstwirtschaft,, Davon 
dürften insbesondere verschiedene Ergebnisse aus 
den Bereichen Getreidewirtschaft und Rinderpro
duktion ein weiteres Publikum interessieren, 

In der Nachkriegszeit hat Österreich viel Getreide 
importiert, In den sechziger Jahren hat sich die Si
tuation stark verändert, Die Produktion ist rascher 
gewachsen als die Nachfrage,, Anfang der sechziger 
Jahre kam es erstmals zu Uberschüssen an Brot
getreide, ab Anfang der siebziger Jahre deckt — in 
normalen Erntejahren — die heimische Erzeugung 
etwa den Inlandsbedarf an Brot- und Futtergetreide 
Witterungseinflüsse führen jedoch zu großen 

Schwankungen der Produktion; der Verbrauch 
wächst gleichmäßiger, 

Regional hat sich die Getreideproduktion unter
schiedlich entwickelt Einer starken Expansion in 
den südlichen und östlichen Bundesländern stand 
ein absoluter Rückgang der Produktion in Salzburg 
und Tirol gegenüber, Brotgetreide (Weizen und Rog
gen) wird vor allem in Niederösterreich, Oberöster
reich und im Burgenland erzeugt und angeboten, 
Aus Qualitätsgründen werden zur Zeit fast nur Wei
zen und Roggen aus Niederösterreich und dem Bur
genland vermählen, Kontraktweizen und Durum wird 
nur in diesen beiden Ländern angebaut, Ein Teü 
der als Brotgetreide angekauften Mengen wird de
naturiert und als Futtergetreide an die Landwirt
schaft zurückgegeben Für industrielle Zwecke wird 
insbesondere Gerste verwendet, in weit geringeren 
Mengen auch Mais, Hafer u, a„ Braugerste wird 
ausschließlich in klimatisch günstigeren Teilen Nie
derösterreichs und des Burgenlandes erzeugt 

Obersicht 18 
Futtergetreidebedarf nach Tierarten 1964 und 1970 

1964 
t 

1970 

Hühner 363 366 
Pferde 3 0 15 
Rinder . 262 378 

Schweine 960 1,290 
Sonstiges 25 76 

Summe 1,640 2 1 2 5 

Q : Institutsberechnung 

Obersicht 19 
Getreidebilanz nach Bundesländern 1964 und 1970 

Burgen
land 

Kärnten N ieder -
österr 

O b e r -
österr 

Salz
burg 

Steier
m a r k 

T i r o l V o r 
ar lberg 

W i e n Öster
reich 

1964 1 000 t 

1 Inländische Getre ideerzeugung' ) 244 78 1 182 510 20 293 10 1 13 2 351 

2, V e r k a u f an nkhtlandwirtschaft l iche Bereiche 1 ) 107 10 634 180 5 16 _ 
-

9 961 

3,. ( = 1—2) Für Landwirtschaft ver fügbar (kor r ig ie r t ) 1 ) , 143 67 549 320 1 4 259 10 1 4 1 367 

4, { = 5 + 6 + 7 ) für landwirtschaftliche Z w e c k e benötigt , 133 135 608 473 73 353 71 30 14 1 890 

5. Davon Füller 108 126 482 427 70 322 69 30 12 1 640 

6,. Saatgut 17 6 84 35 2 21 1 -
1 167 

7. Schwund . . . . 8 3 42 17 1 10 1 _ 1 83 

8,. ( = 3 - 4 ) z W h u B b e d a r f ( - ) , Überschuß ( + ) an 
Getre ide für Betriebszwecke . . . . . . . . . . . + 10 - 68 - 59 - 153 - 59 - 94 - 61 - 29 - 10 - 523 

9 (VJZuschuß/Überschuß in % des Bedarfes an 
Getre ide für Betriebszwecke + 7 5 - 5 0 4 - 9 7 - 3 2 3 - 8 0 8 - 2 6 6 - 8 5 9 - 9 6 7 - 7 1 4 - 2 7 7 

1970 
1 Inländische Gefre ideerzeugung 1 ) . . . . . . . 339 134 1 488 671 16 399 7 2 15 3 071 

2 V e r k a u f an nichtlandwirtschaftliche Bereiche 1 ) . . . . 91 3 607 134 2 10 _ — 7 854 

3 ( = 1 —2) für Landwirtschaft ver fügbar (korr ig ier t ) 3 ) 259 136 990 569 15 418 8 2 9 2 406 

4 . ( = 5 + 6 + 7 ) Für landwirtschaftliche Z w e c k e benötigt 160 158 832 614 7 9 460 79 3 6 11 2 429 

5,Davon Füller . 128 146 686 J42 77 422 79 36 9 2 125 

Saalguf 18 7 81 4 0 1 22 — - 1 170 

Schwund , ,., . 14 5 65 32 1 16 - — 1 134 

8. ( = 3 - 4 ) Zuschußbedarf ( - ) , Überschuß ( + ) an 
Getreide für Betriebszwecke + 99 - 22 + 158 - 45 - 64 - 4 2 - 71 - 34 - 2 - 23 

9 ("/*) Zuschuß/Überschuß in % des Bedarfes an 
Getreide für Befriebszwecke . . . . . + 6 1 9 - 1 3 9 + 1 9 0 - 7 3 - 8 1 0 - 9 1 - 8 9 ' 9 - 9 4 4 - 1 8 2 - 0 9 

Q : Österreichisches Statistisches Z e n t r a l a m t , Institutsberechnung, — ' ) österreichischesStatistisches Zen t ra lamt — a ) Laut Volkswirtschaftl icher Gesamtrechnung 

( V G R ) (Brot- und Indusfriegetreide), — a ) Die Kor rek tur ist notwendig, um das Angebot (Wirtschaftsjahr) auf den Bedarf (Kalender jahr ) abzustimmen 
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interessant ist die Situation auf dem Markt für Fut
tergetreide1). Die Erzeugung wird vom österreichi
schen Statistischen Zentraiamt jährlich geschätzt 
und auch nach Bundesländern publiziert. Über den 
Bedarf und seine Bedeckung lagen bisher nur spo
radisch Angaben vor Nach Schätzungen des Insti
tutes werden etwa 60% des gesamten Futtergetrei
des in der Schweinemast verwendet, Der Verbrauch 
der Rinderwirtschaft ist rascher gewachsen als der 
Bedarf in der Hühnermast und Eierproduktion 

Eine regionale Verteilung der Erzeugung und Ver
wendung von Getreide ist der Übersicht 19 zu 
entnehmen. Im Jahre 1964 bestand in allen Bun
desländern (außer Burgenland) ein Zuschußbedarf 
an Getreide für Betriebszwecke (hauptsächlich Fut
ter). Derzeit erzeugen das Burgenland und Nieder
österreich erheblich mehr Futtergetreide als in die
sen Regionen nachgefragt wird und beliefern andere 
Bundesländer, Die westlichen Länder Tirol, Vorarl
berg und Salzburg sind überwiegend auf zugekauf
tes Futtergetreide angewiesen In den anderen Ge
bieten hat zwischen 1964 und 1970 der Selbstver
sorgungsgrad deutlich zugenommen 

Durch Rationalisierung der Ernte und Vermarktung 
wird Getreide kaum mehr am Hof zwischengelagert 
sondern direkt vom Feld an Mühlen, Handel und 
Genossenschaften verkauft. Die landwirtschaftlichen 
Betriebe behalten in der Regel nur jene Mengen 
am Hof zurück, die sie selbst als Futter oder Saat
gut benötigen Um diesen Angebotsstoß binnen we
niger Wochen der Erntezeit zu bewältigen, sind aus
reichende Übernahme- und Lagerkapazitäten erfor
derlich. Der Lagerraum, über den Mühlen, Händler, 
Lagerhäuser, Mischfutterwerke und sonstige ge
werbliche Betriebe verfügen, wurde kürzlich vom 
Getreidewirtschaftsfonds erhoben Wie erwartet sind 
die Kapazitäten regional unterschiedlich verteilt 
1971 gab es außerhalb der landwirtschaftlichen Be
triebe eine Lagerkapazität für insgesamt rund 
17 Mill. t Getreide. Dies entspricht knapp dem hal
ben Jahresbedarf und etwas mehr als der Hälfte der 
Jahreserzeugung in Normaljahren Der Lagerraum 
ist in den wichtigsten Produktionsgebieten konzen
triert. Die westlichen Bundesländer Tirol, Vorarlberg, 
Salzburg sowie die Steiermark verfügen über relativ 
geringe gewerbliche Lagerungsmöglichkeiten von 
rund einem Viertel des Jahresbedarfes. Wien, Nie
derösterreich und das Burgenland müssen in die
sem Zusammenhang auf Grund der Vermarktungs
struktur als eine Einheit gesehen werden.. In diesem 
Überschußgebiet reicht der verfügbare Lagerraum 
für etwa die Hälfte des anfallenden Getreides oder 
rund 60% des Jahresbedarfes, Die Steiermark ist 

*) Eigentliches Futtergetreide einschließlich verfüttertes 
Brotgetreide 

Obersicht 20 
Lagerkapazität für Getreide nach Bundesländern 1971 

Lager-
kapaz i tä t 1 ) 

1971 

Jahres-
getreide-

bedarf 
1970 

Getreide 
Produktion 

1969/70 

Lagerkapazi tät reicht 
für . . . Prozent 

des Jahres- der Pro-
bedarfes dukl ion 

1 0 0 0 t 1 0 0 0 t 1 0 0 0 t 

Kärnten 9 4 219 138 42 9 6 8 1 

Niederösterreich, 
W i e n , Burgenland 979 1 576 1.951 62 1 50 2 

O b e röste r reich 381 782 697 4 8 7 54 7 

Salzburg 32 125 17 25 6 188 2 

Steiermark 126 597 425 21 1 29 6 

T i ro l . 35 141 B 24 8 437 5 

V o r a r l b e r g . . . . 18 67 2 26 9 900 0 

Österreich 1,665 3.507 3 238 4 7 5 51 4 

Q : Getreidewirtschaftsfonds, Institutsberechnung — ' ) Lager bei Mühlen, 
Händ le rn , Logerhäusern, Mischfutterwerken und sonstigen gewerbl ichen 
Betrieben 

sowohl im Verhältnis zum Bedarf als auch im Ver
gleich zur Erzeugung am schlechtesten mit Lager
raum ausgestattet,, 

Ergebnisse 
aus dem Bereich Rinderhaltung 

Nach einer Übergangsphase in der Nachkriegszeit 
befindet sich die heimische Rinderhaltung seit Mitte 
der fünfziger Jahre in einer gespannten Lage, die 
durch Überschüsse an Milch und eine wachsende 
in- und ausländische Nachfrage nach Rindfleisch 
charakterisiert ist, Diese Marktverhältnisse konnten 
den Landwirten nur unvollkommen und mit Verzöge
rungen über die üblichen Marktmechanismen (Ab
satzlage, Preis) signalisiert werden Der Erzeuger
milchpreis ist amtlich geregelt, die Übernahme 
garantiert, Auf dem Rindermarkt greift der Staat 
weniger ein Es gibt eine Außenhandelsregelung und 
gelegentliche Interventionen auf dem Inlandsmarkt, 
aber keine direkte Preisfestsetzung oder Abnahme
garantie, Trotzdem sind die Erzeugerpreise für 
Schlachtrinder (und auch für exportiertes Zucht- und 
Nutzvieh) rascher gestiegen (1964/70 +21%) als der 
Milchpreis (+9%) Das landwirtschaftliche Schu-
lungs- und Beratungswesen hat die Fleischproduk
tion propagiert, Erschwert wird die Situation da
durch, daß Milch und Fleisch bei den in Österreich 
vorherrschenden Zweinutzungsrassen in gewissem 
Ausmaß als Koppelprodukte angesehen werden 
müssen Weiters schlägt sich ein Teil der besseren 
Nachfrage nach Fleisch in kräftig steigenden Käl
berpreisen {1964/70 + 35%) nieder und stützt so die 
Milcherzeugung. 

Es ist interessant zu prüfen, wie die Tierhalter auf 
diese Sachlage reagierten und weiche Mechanismen 
wirksam waren,, Darauf bauend können Überlegun
gen über künftige Entwicklungstendenzen angestellt 
werden. 
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Aufiuchtquote 1964 
Aufluchtquote 1970 

Q : Institutsberechnung. 

Kälberaufzuchtquote nach Bundesländern 1964 und 1970 
Burgenland Kärnten 

69 5 
87 8 

69 4 
8 6 0 

N i e d e r -
ös te r rekh 

62 5 
77 4 

O b e r 
österreich 

5 4 7 
68 6 

38 5 
40 2 

57 6 
67 8 

35 7 
39 2 

2 7 5 
3 4 3 

4 0 0 
50 0 

Obersicht 21 

Salzburg Ste iermark T i r o l V o r a r l b e r g W i e n Österreich 

55 0 
66 5 

Die Landwirte haben in den sechziger Jahren auf 
die ungünstige Lage auf dem Mifchmarkt mit einem 
leichten Abbau der Bestände reagiert. Zwischen 
1964 und 1970 hat die Kuhzahl von 1*137 Mill, Stück 
auf 1 070 Mill.. Stück (—6%) abgenommen, Diese 
Entwicklung hat die Milcherzeugung zwar gebremst, 
konnte aber den Anstieg nicht aufhalten, da der 
leichte Rückgang der Stückzahl durch eine kräftig 
steigende Leistung je Kuh mehr als aufgewogen 
wurde, Bei einer relativ stabilen Abkalbequote1) von 
etwa 85% bedeuteten jedoch weniger Kühe auch 
weniger Kälber, Die Abkalbequote ist in den fünf
ziger Jahren gestiegen und blieb seither relativ 
stabil, Die Rinderhaiter haben das Problem von 
rückläufigen Kälberzugängen und wachsender Nach
frage nach Rindfleisch durch eine starke Erhöhung 
der Kälberaufzuchtquote2) gelöst, 

Im gesamtösterreichischen Durchschnitt wurden vom 
Jahrgang 1970 665% aller Kälber aufgezogen, 1964 
waren es nur 55 0%, Die Aufzuchtquote ist im Bur
genland und in Kärnten mit Abstand am höchsten 
und in den westlichen Bundesländern besonders 
gering, Allerdings ist von 1964 auf 1970 überall eine 
stark steigende Tendenz zu erkennen3), 

Die Schwerpunktverlagerung innerhalb der Rinder-
wirtschaft zeigt sich besonders deutlich bei einem 
Vergleich der Verwendung der Kälberjahrgänge 1964 

Obersicht 22 
Verwendung der Kälberjahrgänge 1964 und 1970 

Kälber jahrgang 1964 1970 
1.000 St 

Kälberzugang . . . 
Kä lberabgang ' ) . . 
davon 
Kälber, aufgezogen 

aufgezogene männliche Kälber 
aufgezogene weibliche Kälber 

973 4 
437 7 

535 8 
256 0 
279 8 

9 1 9 6 
308 5 

611 1 
338 4 
272 7 

Q : Institutsberechnung. — ') A b g a n g : Schlachtungen, Exporte, Verluste. 

"•) Abkalbequote = Kälberzugang in Prozent des Kuh
bestandes zu Jahresbeginn. 
2) Die Kälberaufzuchtquote gibt an, welcher Anteil der 
Kälber eines Geburtsjahrganges aufgezogen, d h. ein 
Jahr alt wurde. 
3) Bei einem Vergleich der Aufzuchtquote nach Bundes
ländern ist zu berücksichtigen, daß sich diese nicht auf 
die dort geborenen, sondern auf die dort zum Zähltermin 
vorhandenen Kälber bezieht. Bundesländer, die Kälber 
zukaufen, haben höhere Aufzuchtquoten, als sich nur 
unter Berücksichtigung der im Land geborenen Kälber 
ergäbe. Das Gegenteil gilt für Länder, die Einstellkälber 
verkaufen. 

und 1970.. Von den knapp 920.000 im Jahr 1970 ge
borenen Kälbern überlebten 611.000 das erste 
Lebensjahr (im Jahre 1971) und gelten als aufge
zogen. 1969 wurden von 973.000 Stück nur 536,000 
Stück aufgezogen, 

Aufschlußreich ist die Geschlechtsverteilung der auf
gezogenen Kälber, Auf Grund genetischer Gesetz
mäßigkeiten kann man grob4) annehmen, daß jähr
lich ebensoviele männliche wie weibliche Kälber ge
boren werden, Daher ist es möglich, die Aufzucht
quote für männliche und weibliche Kälber getrennt zu 
berechnen, Vom Kälberjahrgang 1970 wurden 338,400 
Stierkälber und 272,700 Kuhkälber älter als ein 
Jahr, Die Zahl der aufgezogenen weiblichen Kälber 
hat sich im Vergleich zu 1964 etwas verringert, 
Stierkälber wurden hingegen um etwa ein Drittel 
mehr aufgezogen, Die Zunahme der Aufzuchtquote 
ist demnach überwiegend eine Folge der verstärkten 
Aufzucht männlicher Tiere, Die Aufzuchtgewohnhei
ten für weibliche Kälber haben sich kaum ver
ändert 

Obersicht 23 
Kälberaufzuchtquoten nach Geschlecht 1964 bis 1970 

Weibl iche Kälber Männl iche Kä lber Summe 
Kälber 

G e  davon Auf- G e  davon Auf  Auf 
burten aufge zucht- burten aufge zucht-. zucht-

zogen quote zogen quote quote 
1.000 St i n % 1.000 St ä n % m % 

1964 4 8 6 7 279 8 57 5 4 8 6 7 256 0 52 6 55 0 
1965 492 3 261 5 5 3 1 492 3 275 6 56 0 54 6 
1966 . 487 5 330 7 67 8 487 5 280 7 57 6 62 7 

1967 498 0 271 0 54 4 498 0 276 3 55 5 54 9 
1968 500 5 265 9 5 3 1 500 5 289 6 57 9 55 5 
1969 473 0 253 7 53 6 473 0 308 8 65 3 59 5 

1970 459 8 2 7 2 7 59 3 459 8 338 4 7 3 6 6 6 5 

Q : Institutsberechnung.. 

Aufzuchtzahl und Aufzuchtquote der Kuhkälber zei
gen einen zyklischen Verlauf. 1966 wurden beson
ders viele weibliche Kälber aufgezogen, Eine Folge 
davon ist die Erhöhung des Kuhbestandes und zwei 
Jahre später ein Rekordzugang an Kälbern Zu
gleich war die Überproduktion an Milch 1968 be
sonders drückend, Die Aufzuchtquote weiblicher 
Kälber in diesem Jahr ist niedrig.. 1969 erreichte 
die Zahl aufgezogener Kuhkälber einen Tiefpunkt. 
Anschließend setzte offensichtlich eine gegensätz-

4) Beobachtungen im Ausland ergaben, daß auf 100 Stier
kälber etwa 103 Kuhkälber entfallen. Für Österreich sind 
keine Angaben bekannt 
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liehe Entwicklung ein.. 1970 war die Aufzuchtzahl 
annähernd so groß wie 1964, die Aufzuchtquote in
folge des inzwischen verringerten Kuhbestandes 
etwas höher. Die Analyse zeigt, daß die Aufzucht
gewohnheiten für weibliche Kälber zwar starken 
zyklischen Schwankungen aber keinen tiefgreifen
den Änderungen unterlagen. Aufzuchtzahl und Auf
zuchtquote der Stierkälber stiegen von 1964 bis 1966 
langsam; 1967 trat ein leichter Rückschlag ein. Mög
licherweise ist er eine Folge der starken Ausdeh
nung der weiblichen Jungviehbestände in diesem 
Jahr Ab 1967 begann eine kontinuierliche Expansion 
mit wachsenden Zuwachsraten 1970 erreichte die 
Aufzucht männlicher Kälber mit 338000 Stück und 
einer Aufzuchtquote von 74% ihren vorläufigen Höhe
punkt 

Die Verschiebung der Aufzuchtquoten zugunsten 
männlicher Kälber spiegelt sich mit einer zeitlichen 
Verzögerung im Rohertrag Im Jahre 1970 belief 
sich die Endproduktion1) Rinder und Kälber auf ins
gesamt 886,000 Stück, um 5Vi% weniger als 1964 
Einem Rückgang bei Kälbern um fast ein Drittel 
stand eine Steigerung der Endproduktion an männ
lichen Rindern um 37% gegenüber Weibliche Rin
der waren etwa gleich stark vertreten {—1%) Inner
halb der Geschlechtsgruppen trat eine Verlagerung 
von Ochsen zu Stieren und von Kühen zu Kalbinnen 
ein, Das durchschnittliche Schlachtgewicht der Käl
ber hat sich von 50 kg auf 56 kg erhöht, Bei Rindern 
(außer Ochsen) war ein leichter Anstieg der Mast
endgewichte um 3% bis 4% zu verzeichnen Die 
Marktleistung der heimischen Landwirtschaft an 

]) Schlachtungen, Exporte und Bestandsänderungen 

Kalbfleisch ist im Zeitraum 1964/70 um 18% ge
fallen; Rindfleisch wurde um 20% mehr angeboten, 

Regional betrachtet dominieren in der Rindfleisch
erzeugung Niederösterreich und Oberösterreich mit 
(1970) 57% des Ausstoßes an Rindvieh In der Kate
gorie Stiere ist ihr Anteil noch höher (67%) Die 
Rindermast hat seit 1964 in allen Bundesländern 
(außer Wien) zugenommen, besonders kräftig in 
Oberösterreich 

Bei einer Beurteilung des Rinderausstoßes nach 
Regionen sind die Verschickungen von Einstell
rindern zu beachten. Gefördert durch das Bundes
ministerium für Land- und Forstwirtschaft (Rinder
mastförderungsaktion) werden Jungrinder von Auf
zuchtbetrieben (-gebieten) in Mastbetriebe (-gebiete) 
verfrachtet,, Die Durchführung besorgt die genossen
schaftliche Zentralbank AG, Im Wirtschaftsjahr 
1970/71 (September 1970/August 1971) wurden über 
38,000 Stück Rinder von dieser Aktion erfaßt Das 
Schwergewicht liegt bei Stieren (1970/71: 58%) und 
Ochsen (36%) Kalbinnen sind relativ schwach ver
treten (6%) Die Tiere sind im Durchschnitt 1 bis 
172 Jahre alt und etwa 400 kg schwer, Das wichtigste 
Zuschußgebiet für Einstellrinder ist Niederösterreich 
{Zuckerrübenbaubetriebe),, Auch Kärnten kauft regel
mäßig Jungrinder an, Die bedeutendsten Lieferlän
der sind Oberösterreich und die Steiermark, Die vom 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
publizierten Zahlen schließen Verschickungen inner
halb der Bundesländer mit ein Andererseits werden 
nicht alle Verschickungen über Landesgrenzen ge
fördert und damit statistisch erfaßt, Neben Jungrin
dern werden (seit 1970 gefördert im Rahmen der 
Käibervermittiungsaktion des Bundesministeriums für 
Land- und Forstwirtschaft) auch Kälber im Alter von 

Obersicht 24 
Ausstoß1) nach Rinderkategorien und Bundeständern 1964 und 1970 

Burgen
land 

Kärnten N ieder - O b e r -
österreieh Österreich 

Salzburg Steier
m a r k 

T i ro l V o r a r l 
berg 

W i e n Österreich V e r ä n d e 
rung 1970 

1.000 St Antei l 
gegen 
1964 

1964 m % i n % 

Kühe 9 4 0 0 15 700 48 900 56 000 14 900 39 500 18 000 6 500 200 209 100 43 4 
Kalbinnen 2 000 3 600 9 6 0 0 11 800 3 700 8.900 6.200 1 700 — 47 700 9 9 
Ochsen 500 7 800 8.500 2 000 400 9.600 400 - 100 29.300 6 1 
Stiere . . . 10.600 13.100 89.500 47.700 6.600 24.500 2.700 600 300 195.600 4 0 6 

Summe 22 500 40 400 156.500 117.500 25 600 82,500 27 300 8 800 600 481.700 lOO'O 
Anleil in % . 4 7 8 '4 3 2 5 24 '4 5 3 in 5 7 VB 0"1 100-0 

Kälber 4 5 6 7 0 0 

1970 

Kühe . 6.900 14.600 40.400 4 9 600 12.300 33 300 15.000 5.200 — 177 300 31 5 - 1 5 2 
Kalbinnen 4 1 0 0 6.600 1 4 1 0 0 1 9 4 0 0 4 700 14 000 10.900 2.600 — 76.400 1 3 6 + 6 0 2 
Ochsen 500 9 500 5 200 1 700 400 8 700 300 — 100 26.400 4 7 - 9 9 
Stiere . . . . . 14.900 21.000 110.200 78.400 10.000 42.000 4.100 1.600 200 282.400 50 2 + 4 4 4 

Summe 26 400 51 700 169.900 149.100 27 400 98.000 30 300 9 4 0 0 300 562.5D0 lOO'O + 1 6 8 
Anteil in % 4 7 9 2 30'2 24 '5 4"9 1 7 4 i ' 4 1 7 (TO 100*0 
Veränderung 

1964/70 in% . + 1 7 3 + 2 8 0 + 8 6 + 2 6 9 + 7 0 + 1 8 8 + 11 0 +6 8 -500 +16 8 

Kälber 323,600 - 2 9 1 

Q : Institutsberechnung — ' ) Schlachtungen Exporte und Bestandsänderungen Für Österreich insgesamt entspricht der Ausstoß der Endprodukt ian 
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4 bis 5 Wochen für Mastzwecke regional ausge
tauscht. Die wichtigsten Überschußgebiete sind Ober
österreich und Salzburg, die Einstellung erfolgt vor 
allem in Tirol, Niederösterreich und Kärnten. (Schät
zungen über die Verschickung von Jungrindern sind 
der Übersicht 30 zu entnehmen.) 

Eine weitere Steigerung der Rindfleischproduktion 
auf der Basis der bisher eingeschlagenen Produk
tionsstrategie (Expansion der Stiermast) ist nur be
grenzt möglich. Die Aufzuchtquote männlicher Käl
ber, die 1970 74% betrug (1964 : 53%) nähert sich 
rasch einer Obergrenze, die aus biologischen und 
praktischen Gründen merklich unter 100% liegen 
dürfte.. Nach der Abkalbequote strebt in den näch
sten Jahren auch die Aufzuchtquote einem oberen 
Grenzwert zu. Sobald diese Obergrenze erreicht ist, 
wird sich die Zahl der für Mastzwecke verfügbaren 
inländischen Stierkälber nur noch in dem Maße 
ändern wie die Kälbergeburten.. Nimmt man an, daß 
sich die Aufzuchtquote auf maximal 90% steigern 
läßt, dann könnten bei einem Kuhbestand von 1*050 
Mill.. Stück und einer konstanten Abkalbequote von 
85% in Zukunft maximal 400 000 Stück männliche 
Rinder im Jahr produziert werden Diese Kapazitäts
grenze wird Mitte der siebziger Jahre selbst dann 
erreicht werden, wenn die Zuwachsrate der aufge
zogenen männlichen Kälber gegenüber der Periode 
1968/70 spürbar zurückgehen sollte. 

Es gibt mehrere Möglichkeiten nach Ausschöpfung 
des Potentials männlicher Kälber die Rindfleisch
produktion weiter zu steigern, ohne zugleich die 
Milcherzeugung anzuregen (was unerwünscht ist). 
Am nächsten liegt es, verstärkt weibliche Kälber zur 
Fleischproduktion heranzuziehen, Dies könnte z B. 
über die Kalbinnenmast und die Kalbinnenvornutzung 
geschehen. Die Mast weiblicher Tiere blieb bisher 
aus zwei Gründen hinter der Stiermast zurück: 
Weibliche Tiere erreichen geringere Gewichtszunah
men und neigen außerdem stärker zu Fettansatz Die 
Kalbinnenvornutzung (dabei werden die Kalbinnen 
belegt, bringen ein Kalb zur Welt und werden 
danach als Jungkühe geschlachtet, ohne den Milch
markt zu belasten) könnte in Zukunft besonders 
interessant werden.. Weitere Möglichkeiten sind die 
generelle Erhöhung der Mastendgewichte, die Mut
terkuhhaltung oder die Haltung reiner Mastrassen, 
Der Import von Kälbern für Mastzwecke dürfte auf 
längere Sicht auf Grund der internationalen Markt
verhältnisse für Österreich kaum in Frage kommen, 

Wie rasch die aufgezeigten Wege mehr Rindfleisch 
zu erzeugen für die Praxis wirtschaftlich interessant 
werden, hängt von mehreren Faktoren ab, Die wich
tigsten sind die weitere Entwicklung der Nachfrage 
nach Rindfleisch und der Rinderpreise, das Preis
verhältnis Milch zu Rindfleisch, die Verfügbarkeit 

von Arbeitskräften in der Landwirtschaft und die 
Entwicklung der Betriebsgrößen,, Wichtig ist, daß das 
landwirtschaftliche Versuchs- und Beratungswesen 
die Alternativen rechtzeitig erprobt und dann den 
Landwirten vermittelt, Die Zeit drängt und es sollte 
möglichst intensiv daran gearbeitet werden, damit 
die heimische Landwirtschaft in der zweiten Hälfte 
der siebziger Jahre nicht wichtige Marktchancen 
ungenützt läßt, 

Berechnungsmethode und interessante 
Zwischenergebnisse 
Ausgangspunkt für die Berechnung der land- und 
forstwirtschaftlichen Wertschöpfung nach Bundes
ländern sind die Ergebnisse der Volkswirtschaft
lichen Gesamtrechnung (VGR) für Österreich, die 
vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsfor
schung und vom österreichischen Statistischen Zen
tralamt gemeinsam erstellt und jährlich publiziert 
werden, 

Für die gesamtösterreichische VGR wird der Wirt
schaftsbereich Land- und Forstwirtschaft funktionell 
abgegrenzt und das „Bundeshof'-Konzept angewen
det, Das heißt, es wird die gesamte Erzeugung agra
rischer Produkte (einschließlich Fische, Wildbret und 
Honig) der Land- und Forstwirtschaft zugeordnet, 
gleichgültig ob sie in Betrieben, die überwiegend mit 
agrarischer Produktion beschäftigt sind, oder in an
deren Einheiten anfällt Die nichtlandwirtschaftüche 
Produktion und Wertschöpfung bäuerlicher Betriebe 
(z, B, Fremdenverkehr) wird dagegen nicht berück
sichtigt, Aus diesem Grund decken sich z, B,. die Ein
kommen aus Land- und Forstwirtschaft laut VGR 
nicht mit den Einkommen der bäuerlichen Bevölke
rung, Die Endproduktion (Brutto-Produktionswert, 
Rohertrag) der Land- und Forstwirtschaft ergibt sich 
aus der Gesamterzeugung nach Abzug des Bedar
fes für Betriebszwecke und eines eventuellen 
Schwundes,, Sie umfaßt somit die Marktieistung ein
schließlich Exporte, den Eigenverbrauch der land-
wirtschaftiichen Haushalte sowie Bestandsänderun
gen, Agrarische Lieferungen und Leistungen zwi
schen einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben blei
ben unberücksichtigt, Aus der Endproduktion resul
tiert nach Abzug der Vorleistungen (Zukaufe von der 
übrigen Wirtschaft und vom Ausland) die Brutto
wertschöpfung aus Land- und Forstwirtschaft, Sie 
umfaßt das Entgelt für die im Agrarsektor eingesetz
ten Produktionsfaktoren einschließlich Abschreibun
gen und indirekte Steuern1), 

*-) Siehe hiezu: Österreichs Volkseinkommen 1954 bis 1968.. 
Neuberechnung. 15. Sonderheft des österreichischen Insti
tutes für Wirtschaftsforschung und Sonderheft der Statisti
schen Nachrichten des österreichischen Statistischen Zen-
tralamtes, Wien 1971, S 15 ff. 
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Die Regionaiisierung der Volkseinkommensrechnung 
nach Bundesländern macht es notwendig, den „Bun
deshof" Land- und Forstwirtschaft in neun „Landes
höfe" zu teilen. Die innerlandwirtschaftlichen Güter
ströme über Landesgrenzen hinweg sind als End
produktion im liefernden Bundesland und als Vorlei
stung im beziehenden Land zu buchen Daraus folgt, 
daß die Summe der Endproduktion (und im gleichen 
Ausmaß auch die addierten Vorleistungen) der neun 
Bundesländer größer ist als der für Österreich ins
gesamt ausgewiesene Wert. Die Brutto-Wertschöp-
fung (Beitrag zum Brutto-Nationalprodukt) ist da
gegen vom Grad der regionalen Aggregation unab
hängig Die Erfassung dieser Warenströme (haupt
sächlich Futtergetreide sowie Zucht- und Nutzvieh) 
ist schwierig, da statistische Unterlagen fehlen. An
dererseits sind diese innerlandwirtschaftlichen Lie
fer- und Bezugsverflechtungen nicht nur für die VGR 
von großem Interesse. 

Aus rein agrarischer Sicht ist eine Regionaiisierung 
nach politischen Einheiten nicht ideal, da die land
wirtschaftlichen Produktions- und Absatzverhältnisse 
innerhalb der Landesgrenzen zum Teil stärker variie
ren als zwischen einzelnen Ländern. Die Buchfüh
rungserhebungen für den „Grünen Bericht" des Bun
desministeriums für Land- und Forstwirtschaft wer 
den aus diesem Grund nach (insgesamt acht) agra
rischen Produktionsgebieten ausgewertet 
Für das Basisjahr 1964 und das Endjahr 1970 wur
den detaillierte Berechnungen erstellt, für die Zwi
schenjahre wurde eine verkürzte Berechnungs
methode verwendet.. Als Berechnungszeitraum gilt 
das Kalenderjahr, Eine Ausnahme bildet der Pflan
zenbau. Die pflanzliche Erzeugung wird zur Gänze 
dem Kalenderjahr zugezählt, in das die Ernte fällt 
Bewertet wird zu den Erzeugerpreisen des betref
fenden Wirtschaftsjahres.. 

Pflanzliche Endproduktion 

Mengen 
Feldfrüchte 

Zu den Feldfrüchten zählen Getreide, Futterpflanzen, 
Hackfrüchte, Ölpflanzen sowie Hopfen, Tabak und 
Mohn. Auf Brotgetreide, Zuckerrüben und Speisekar
toffeln entfällt der Hauptteil der Endproduktion. 

Die Endproduktion Getreide (ohne die Verschickung 
von Futtergetreide) wird aus den Angaben des Ge
treidewirtschaftsfonds und der Industrie ermittelt. Für 
die industrielle Verarbeitung werden insbesondere 
Gerste (Brauereien), Mais (Stärke- und Alkoholpro
duktion) und Hafer (Nahrungsmittel) verwendet, So
wohl die Angaben des Fonds wie auch jene der In
dustrie sind regional gegliedert und ermöglichen die 
Zuteilung der Endproduktion auf Bundesländer. 

Lohnvermahlung und Vergällung von Brotgetreide 
werden in diesen Kalkulationen besonders berück
sichtigt. 

Schwieriger ist die Ermittlung der Endproduktion von 
Futtergetreide, d h, jene Getreidemengen, die zwi
schen den Bundesländern verschickt werden und in 
die landwirtschaftliche Produktion eingehen. Hiezu 
müssen Erzeugung und Verbrauch nach Ländern er
mittelt werden Der Saldo ist als Rohertrag (im Über
schußgebiet) und als Vorleistung (im Zuschußgebiet) 
zu buchen, 

Die Getreideproduktion nach Ländern ist der amt
lichen Statistik zu entnehmen,, Der Bedarf zerfällt 
in vier Komponenten: Ernährung und Industrie, Saat
gut, Futter und Schwund Die für Ernährung und in
dustrielle Zwecke nachgefragten Mengen sind be
kannt Der Saatgutbedarf kann aus der Anbaufläche 
errechnet werden, der Schwund ist von der Ernte
menge abhängig,, Kernstück jeder Getreidebilanz ist 
die Schätzung des Futtergetreidebedarfes, 

Getreide wird an Geflügel, Pferde, Rinder und 
Schweine verfüttert, Kleinere Mengen benötigen 
Jagd und Fischerei, Für diese Gruppen werden Be
darfsgleichungen erstellt, die die wichtigsten Be
stimmungsgründe (z, B„ Produktion, Bedarfskoeffi-
zienten usw..) berücksichtigen, Wichtige Anhalts
punkte hiefür wurden einer Arbeit des agrarwirt-
schaftlichen Institutes an der Hochschule für Boden
kultur entnommen1). 

Der Getreidebedarf der Geflügelwirtschaft hängt von 
der Produktion an Eiern und Geflügelfleisch ab, 

x 1 0 = x 1 3 + x n x 1 4 

xto: Getreidebedarf für Hühner und Eierproduktion in 
1.000 t 

xu: Getreidebedarf je Ei in kg 
x«; Getreidebedarf je kg Masthuhn 
xiz: Anzahl der produzierten Eier in Mill Stück 
xi4.* Mastgeflügel in 1 000 t 

In der Bedarfsgleichung für Pferde wird unterstellt, 
daß der Getreideverbrauch linear von der Zahl der 
Pferde abhängt, 

x 2 0 = x 2 1 x22 10 - 3 

xm: Getreidebedarf für Pferde in 1 000 t 
xai; Getreidebedarf je Pferd in kg im Jahr 
xn: Anzahl der Pferde in 1 000 Stück 

Für die Rinderhaltung wird angenommen, daß der 
Futtergetreidebedarf vom Umfang der Rindfleisch
produktion, von der Zahl der Kühe und der Milch
leistung je Kuh abhängig ist, 

J) R. Silvestri und W Puwein, Prognosemodell zur Voraus
schätzung des Importbedarfes bzw. Überschusses an 
Futtergetreide in Österreich, Wien 1970 
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x 3 0 = x 3 1 X34 +.X32.. xss . 10-a + *33 (xz6 — 2.200) , x 3 5 .10-s 
« 0 : Getreide bedarf für Rinder in 1.000t 
« 1 : Bedarf je kg Stier- und Ochsenproduktion in kg 
X32: Bedarf je Kuh und Jahr in kg 
XN: Bedarf je 100 I Milch Mehrleistung über 2 200 Liter 

je Kuh und Jahr in kg 
xa&: Stier- und Ochsenproduktion in 1.0001 
xss: Zahl der Kühe in 1.000 Stück 
X36-. Durchschnittsleistung je Kuh in Liter 

Die Ausdehnung der Fleischproduktion, vor allem 
die Intensivierung der Stiermast, führt zu einer Er
höhung des Getreidebedarfes.. Dem wurde durch den 
Ausdruck x 3 1 Rechnung getragen. Abgesehen von 
der Fleischproduktion hat die Rinderhaltung einen 
gewissen Grundbedarf an Futtergetreide für die Käl
ber-, Jungrinder- und Kalbinnenaufzucht sowie für 
die Kuhhaltung. Vereinfachend wurde zur Berech
nung dieser Komponente des Getreidebedarfes die 
Zahl der Kühe herangezogenfx3 2 x 3 5 10—^.Schließ
lich steigt der Getreideverbrauch mit zunehmender 
Milchleistung je Kuh,. Wegen des unterschiedlichen 
Leistungsniveaus in den Bundesländern schien es 
geboten, diese Komponente gesondert zu erfassen 
Dazu dient der Ausdruck J f 3 3 f x 3 6 — 2..200J x35.10—s.. 
Hier wird unterstellt, daß der Getreidebedarf je Kuh 
linear steigt, sobald die Durchschnittsleistung höher 
als 2.200 Liter ist Auch diese Annahme ist simpli
fizierend, erlaubt aber zumindest eine approxima
tive Berücksichtigung des Leistungsgefälles in den 
Bundesländern.. Der Einfluß von Umfang und Quali
tät der Rauhfutterernte auf die Leistung und den 
Futtergetreideverbrauch konnte nicht berücksichtigt 
werden.. 

Mehr als die Hälfte des gesamten Futtergetreides 
wird in der Schweinehaltung benötigt.. Es wird unter
stellt, daß folgende Komponenten für den Bedarf 
ausschlaggebend sind: die Schweinefleischerzeu
gung, die Bestandsveränderungen und die Menge an 
verbrauchten Futterkartoffeln. Der Getreidebedarf 
für die Ferkelaufzucht sowie die Haltung von Zucht
ebern und Muttersauen wird durch einen Zuschlag 
zu den geschlachteten Schweinen berücksichtigt. 

x« - (xu + * 4 5 — X 4 3 *W + x 4 2 *4610—1 x« 
xao: Getreidebedarf für Schweine in 1.000t 
j ö i ; Getreidebedarf in kg je kg Schweinefleisch, pro

duziert auf Basis Getreidemast einschließlich Auf
zuchtanteil 

x«: Getreidebedarf in kg je kg Schweinefleisch, pro
duziert auf Basis Kartoffelmast einschließlich Auf
zuchtanteil 

x«: q Schweinefleisch je t Kartoffeln 
jf«; Schweineproduktion in 1.000 q 
xis: Bestandsveränderung in 1.000 q 
x«: Verfütterte Kartoffeln in 1 0001 

Die gesamte Schweineproduktion wird durch die bei
den Symbole x « und X45 wiedergegeben Wenn in 
der Schweinehaltung keine Kartoffeln verwendet wer
den ( X 4 6 = 0), erhält man den jährlichen Getreide
verbrauch durch Multiplikation der produzierten 

Menge (X44+X45) mit dem Bedarfskoeffizienten (x&\)„ 
Ein Teil der geschlachteten Schweine wird jedoch 
durch Verfütterung von Kartoffeln erzeugt (X43 x ^ ) . 
Um diesen Betrag wird die Gesamtmenge verringert 
(X44+X45—x43.x44J . l n der Kartoffelmast wird jedoch 
ebenfailsGetreidebenötigt.DerGetreidebedarfistjekg 
Schweinefleisch in der Kartoffelmast fx4 2J viel ge
ringer als der Bedarf in der Getreidemast (x 4 i). Durch 
den Ausdruck xi2 x« x w wird der Getreidebedarf 
in der Kartoffelmast gesondert erfaßt, 

Neben den angeführten Tierarten wird Futtergetreide 
auch für die Wildfütterung, in der Fischereiwirt
schaft und für verschiedene andere Zwecke verwen
det, Diese sonstige Verwendung wird auf 1 % bis 4% 
des Gesamtverbrauches geschätzt. 

Die hier verwendeten Bedarfskoeffizienten sind keine 
Futterumwandlungsquoten im üblichen Sinn, Sie sind 
größer als diese, weil sie nicht nur den Getreide
bedarf für die eigentliche Mast erfassen, sondern 
z,, B„ auch den Bedarf für Ferkel, Muttersauen und 
Eber, die zur Produktion der Mastschweine notwen
dig sind, Die Bedarfskoeffizienten werden im Zeit
verlauf je nach Stand der Fütterungstechnik vari
iert, 

Übersicht 25 
Bedarfskoeffizienten 1964 und 1970 

1964 1970 

Gslre idebedarf je Ei in kg x„ . 0 1 8 0 1 8 
Getreide bedarf je kg Masthuhn in kg x,a • • • 2 1 2 1 
Getre idebedarf je Pferd in kg im Jahr x „ . . . 310 310 
Getreide bedarf je kg Stier-Ochsen-

produktion in kg x „ . . 0 6 0 9 
Getreidebedarf je Kuh und Jahr in kg x u . . 0 7 0 7 
Getre idebedarf je 100 Liter Milch 

über 2.200 Liter je Kuh u Jahr in kg xt, 1 8 1 8 
Getreide bedarf je kg Schweinefleisch, 

Getreidebasis, in kg x„ 4 6 4 5 
Getre idebedarf je kg Schweinefleisch, 

Kartoffelbasis, in kg x„ 1 3 1 3 
Produktion von Schweinefleisch in q 

je t Kartoffeln 1 0 1 0 

Q : Institutsberechnung. 

Mit Hilfe der Bedarfsgleichungen kann der Futter
getreidebedarf nach Bundesländern und Tierarten 
errechnet werden, Diese Berechnungen beziehen 
sich ausschließlich auf Futtergetreide ohne Mühlen
nachprodukte und sonstige Futtermittel, wie Öl
kuchen oder Fischmehl. Es wird der gesamte Ge
treidebedarf für Futterzwecke erfaßt,, Bevor Erzeu
gung und Verbrauch an Getreide gegenübergestellt 
werden, ist eine Korrektur notwendig. Der Bedarf 
wurde für jeweils ein Kalenderjahr errechnet, In je
dem Kalenderjahr wird jedoch Getreide aus zwei 
Getreidewirtschaftsjahren verbraucht, die Lager zu 
Jahresende sind verschieden, werden aber nicht er
hoben, Hiefür wurde eine Schätzung vorgenom
men 
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Da nun sowohl die Erzeugung als auch sämtliche 
Verbrauchskomponenten bekannt sind, können Ge
treidebilanzen nach Bundesländern erstellt und dar
aus die Lieferungen (Bezüge) von Futtergetreide er
sehen werden.. Diese Überschüsse (Zuschüsse) ge
hen als Rohertrag (Vorleistungen) in die weiteren Be
rechnungen ein (siehe Übersicht 19) 

Spezialkulturen 

Die Unterlagen über den Feldgemüsebau stammen 
aus den Angaben der Agrarstatistik Dort werden die 
Flächen- und Erntemengen nach Bundesländern ge
gliedert ausgewiesen, Für alle in der Gesamtrech
nung angeführten Gemüsearten wurden eigene Auf
teilungsschlüssel errechnet, Als Endproduktion gilt 
die Gesamtproduktion vermindert um jene Mengen, 
die als Schwund verloren gehen oder für Betriebs
zwecke verwendet werden,, Bei speziellen Produkten, 
wie Champignons, wurden die Angaben zuständiger 
Fachverbände für die Aufteilung der Produktion auf 
die Bundesländer verwendet, 

Bei der Aufteilung der Gartenbauproduktion wurde 
die Gartenbauerhebung des österreichischen Sta
tistischen Zentraiamtes vom 1, Juli 1964 verwendet, 
Die Giashausflächen wurden zehnmal so stark ge
wichtet als die Freilandflächen, weil, wie aus den 
Buchführungsunterlagen hervorgeht, je nachdem ob 
Gemüse oder Blumen erzeugt werden, die Endpro
duktion auf den Glashausflächen 8- bis 12mal so 
hoch ist wie im Freiland, 

Für den Obstbau liegen Angaben über Erntemengen 
nach Bundesländern vor, Da im Jahre 1966 eine neue 
Obstbaumzählung durchgeführt wurde und die An
gaben der Agrarstatistik für 1964 über die Zahl der 
Bäume schon veraltet waren, wurden auch für 1964 
die Baumerträge mit den Baumzahlen von 1966 
multipliziert, um so zu genaueren Werten für das 
Jahr 1964 zu kommen, 

Der Weinbau wird in den Bundesländern Burgen
land, Niederösterreich, Steiermark und Wien er
werbsmäßig betrieben,, Eine Trennung zwischen 
Traubenverkauf (Preßtrauben) und Weinverkauf wird 
nicht durchgeführt, Die Wertschöpfung der Winzer
genossenschaften wird bei der Weinproduktion mit
erfaßt, Alle notwendigen Ernteangaben sind in der 
Agrarstatistik enthalten,. 

Preise 

Für die wichtigsten Feldfrüchte gelten bundesein
heitliche Preise (Getreide, Zuckerrüben, Industrie-
kartoffeln, Hopfen, Tabak usw..).. Bei Speisekartoffeln 
sind regionale Differenzierungen wahrscheinlich, sie 
konnten jedoch mangels entsprechender Unterlagen 
nicht berücksichtigt werden. Das gleiche gilt für 

Feldgemüse; auch hier wurde mit einheitlichen Prei
sen gerechnet.. Für Obst werden in Wien wegen der 
günstigen Marktlage um 25% höhere Erzeugerpreise 
unterstellt. Die Weinpreise wurden nach Angaben 
der Landesbuchführungsgesellschaft differenziert, 
Die höchsten Preise werden in Wien realisiert (hoher 
Buschenschank-Anteil), es folgen die Steiermark, 
Niederösterreich und das Burgenland, 

Tierische Endproduktion 

Zur tierischen Endproduktion zählen Schlachtungen, 
Bestandsänderungen und Exporte von Rindern, 
Schweinen, Geflügel und anderen Haustieren, ferner 
die Produktion von Milch, Eiern und Wolle sowie die 
Erzeugnisse der Jagd, Fischerei und Imkerei, soweit 
sie nicht für Betriebszwecke benötigt werden oder 
als Schwund verloren gehen, Die Ermittlung des An
teiles der einzelnen Bundesländer an der tierischen 
Produktion erfordert die Beachtung einiger Beson
derheiten: 

Die Schlachtungszahlen werden zwar jährlich nach 
Bundesländern veröffentlicht Sie eignen sich aber 
nicht zur regionalen Zuteilung der Produktion, da 
viele Tiere nicht in jenen Bundesländern geschlach
tet werden, wo sie produziert wurden,, Für die Zu
teilung der gesamten österreichischen Rinder- und 
Schweineproduktion wurden daher in erster Linie 
die Daten der Viehzählung herangezogen, Eine 
zweite Besonderheit ergibt sich durch die Verschik-
kung von Zucht- und Nutztieren zwischen den Bun
desländern,, Vor allem Kälber, Jungrinder (insbeson
dere Stiere und Ochsen) und Ferkel werden zwi
schen den einzelnen Bundesländern verschickt und 
in der landwirtschaftlichen Produktion weiterverwen
det, Um diese Viehströme als Endproduktion (im 
Herkunftsland) und Vorleistungen (im Bestimmungs
land) zu berücksichtigen, ist es notwendig, Vieh
bilanzen zu erstellen, 

Mengen 

Rinder 
Die Endproduktion Rinder wird nach vier Gruppen 
unterteilt: Ochsen, Stiere, Kühe und Kalbinnen, Die 
regionalen Werte werden in mehreren Schritten ge
wonnen: Berechnungen und Schätzungen über Rin
derzugänge (Kälbergeburten, Zahl der aufgezoge
nen Kälber), über den regionalen Austausch von 
„Einstellrindern" zur Mast sowie über den Ausstoß 
von Rindern (Schlachtungen, Export und Vieh
bestandsänderungen),, Die genannten Positionen 
werden vorerst der Zahl nach (in Stück) ermittelt; 
über die durchschnittlichen Gewichte werden ge
trennt Überlegungen angestellt, 
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Die große Bedeutung der Rinderhaltung erfordert 
und rechtfertigt möglichst genaue Schätzverfahren, 
die naturgemäß aufwendig sind 

Rinderzugänge 

Die amtliche Statistik liefert Bestandsgrößen (Vieh
stock) und Stromgrößen (z B.. Schlachtungen, 
Außenhandel) der Rinderwirtschaft. Die Beziehungen 
zwischen beiden lassen sich an Hand einer Zeitlinie 
oder in Form folgender Gleichungen darstellen: 

ß 2 = ßi + Z + M —S — X — V 
= Anfangsbestand S = Schlachtungen 

ß2 = Endbestand X = Exporte 
Z = Zugänge (Geburten) y = Verluste 
M = Importe 

Zeitlinle der Rinderproduktion 

ti.ta Stichtage (Zähltermine) 
pi, p» Perioden (Kalenderjahre) 

Den Angaben über Stromgrößen liegen Kalender
jahre oder Monate zugrunde Die Viehzählungen fin
den jedoch in der Regel am 3. Dezember statt., Dar
aus ergeben sich Abgrenzungsprobleme für das Ka
lenderjahr. In den folgenden Berechnungen wird 
vereinfachend unterstellt, daß die Ergebnisse vom 
3, Dezember mit dem Stand zum Jahresende über
einstimmen,, 

Die Viehzählungsdaten geben Einblick in den Alters
aufbau des Rinderbestandes. Es werden vier Grup
pen ausgewiesen: Rinder von 0 bis 3 Monaten (Käl
ber), von 4 bis 12 Monaten, 1 bis 2 Jahren und Rin
der älter als 2 Jahre; insgesamt 3 Jahrgänge,, Auch 
die Angaben über Zugänge (Importe) und Abgänge 
(Schlachtungen, Exporte) lassen sich altersmäßig 
aufteilen; allerdings nur in 2 Gruppen: Rinder unter 
1 Jahr (Kälber) und über 1 Jahr a l t Auf Grund die
ser Bestands- und Stromgrößen und ihrer Alters
gliederung kann die Zahl der in einem bestimmten 
Jahr geborenen und aufgezogenen Kälber errechnet 
werden 

Der Kälberzugang der gesamten österreichischen 
Landwirtschaft in einem Kalenderjahr ergibt sich 

aus dem Endbestand an Rindern zuzüglich Schiach
tungen und Exporte vermindert um den Anfangs
bestand und Einfuhren Aus Kälbergeburten und 
Kuhbestand zum Jahresanfang ergibt sich die Ab
kalbequote. 

Z = B 2 +S+X— M — ß, 

Übersicht 26 
Kälberzugang in Osterreich 1964 und 1970 

1964 1970 
Stück 

Ri n de ren d bestand 
Exporte 
Schlachtungen . . . 

Anfangs bestand 

Importe 

2,350.269 
79.903 

855.224 

2,468 266 
117 274 
752.230 

3,285 396 
2,310 667 

1.290 

3,337 770 
2,417 930 

243 

2,311,957 2,418,173 
973,439 919 597 

1,134.398 1,085.016 
85 8 % 84 8 % 

Kälberzugang 
Kuhzahl ' ) , 
Abkalbequote 

Q : österreichisches Statistisches Zent ra lamt , Institutsberechnung, — <) Jahres
anfang, 

Da Angaben über Rinderschlachtungen nach (Her-
kunfts-)Bundesländern fehlen, müssen die Kälber
zugänge nach Ländern anders geschätzt werden, 
Hiefür wurde der Kuhbestand zu Jahresbeginn mit 
geschätzten Abkalbequoten der Bundesländer mul
tipliziert,. 

Übersicht 27 
Kälberzugang nach Bundesländern 1964 und 1970 

B K N O S S t T V W O 
1 000 Stück 

1964 4 0 9 71 1 225 2 260 4 71 1 185 0 88 6 31 0 0 1 973 4 
1970 34 fl 65 4 206 8 255 8 71 4 173 9 82 7 28 5 0 3 919 6 

Q ; Institutsberechnung.. 

Die in einem Jahr geborenen Kälber werden teils 
geschlachtet, teils aufgezogen.. Für die Zwecke die
ser Arbeit gilt ein Kalb als aufgezogen, wenn es das 
1. Lebensjahr vollendet hat. Die aufgezogenen Käl
ber des Jahrgangs p0(=ko) sind für Gesamtöster
reich definitionsgemäß identisch mit dem Zugang 
von einjährigen Rindern im folgenden Jahre pi (=yi) 
und mit den zur Aufzucht bestimmten Kälbern am 
Stichtag h ( = " 0 Diese Größe kann (für Gesamtöster
reich) am einfachsten als Zugang an einjährigen Rin
dern (y\) ermittelt werden. Das Verfahren ist das 
gleiche wie bei der Berechnung der Kälberzugänge. 
Eine Trennung nach Geschlechtern ist möglich 

Nach Bundesländern betrachtet wird die Identität 
zwischen den zur Aufzucht bestimmten Kälbern (ny,) 
des Jahrganges p<> und dem Zugang an einjährigen 
Rindern im Jahre pi (yy,) durch Viehverschickungen 
zwischen den Bundesländern durchbrochen. Zur Be
rechnung der zur Aufzucht bestimmten Kälber in 
den einzelnen Ländern wird daher der gesamtöster-
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Obersicht 28 
Aufgezogene Kälber in Österreich 1964 und 1970 

1964 1 970 
Stück 

Rinderend bestand über 1jährige 
31 D e z . 1964 (1970) 1,689 343 1 708.723 

Exporte über 1 jähr ige 77 362 109 989 
Schlachtungen über 1jährige 423.697 444.102 

2,190 402 Z.262 814 
Anfangsbestand über 1jährige 1,707 678 1 700 055 
Importe Uber 1 jähr ige 1.047 243 

1 708 725 1 700 298 
Zugang an aufgezogenen Kälbern 481 677 562 516 
Zugang an aufgezogenen Kälbern gerundet 481.700 562 500 

davon Stierkälber 224.900 308.800 
Kuhkälber 256..800 253 700 

Q : österreichisches Statistisches Zenf ra lamt , Institutsberechnung 

reichische Wert fn,) mit Hilfe der Viehzählungsergeb
nisse und der geschätzten Käiberzugänge verteilt. 

Die Zahl der zur Aufzucht bestimmten Kälber im 
Bundesland } {nVl) setzt sich aus zwei Komponen
ten zusammen 

floi = aufgezogene Kälber aus den ersten drei 
Quartalen des Kälberjahrganges z 0 des Landes /, 

bo j = zur Aufzucht bestimmte Kälber aus dem 
IV, Quartal des Kälberjahrganges z 0 des Landes /,, 

Der Wert für ool- ist aus der Viehzählung bekannt 
(3 bis 12monatige Tiere am Stichtag U) Die Kom
ponente bol wird nach der Zahl der am Zähltag 
vorhandenen Kälber (0 bis 3 Monate alt) unter Be
rücksichtigung unterschiedlicher Aufzuchtquoten ge
schätzt Die Aufzuchtquoten werden aus Angaben 
über Kälbergeburten in den ersten drei Quartalen 
und dem Bestand von Rindern 3 bis 12 Monate alt 
zum Jahresende abgeleitet, Sie schwanken zwischen 
30% und 90% 

Schlachtungen, Exporte, Bestandsänderungen und 
Verschickungen in Stück 

Die Endproduktion aus Rinderhaltung wird für die 
gesamtösterreichische VGR getrennt nach Schlach
tungen, Exporten und Bestandsänderungen errech

net Durch die Regionaiisierung kommt die Ver
schickung von Zucht- und Nutzvieh als weiterer Roh
ertragsbestandteil hinzu Über Exporte und Be
standsänderungen liegen Angaben nach Bundeslän
dern vor (Bundesministerium für Land- und Forst
wirtschaft, Österreichisches Statistisches Zentral
amt),, Die Produktion von Schlachtrindern für den 
heimischen Markt wurde als Differenz zwischen dem 
gesamten Rinderausstoß (Schlachtungen, Exporte, 
Bestandsänderungen) und den (bekannten) Expor
ten und Bestandsänderungen ermittelt Parallel dazu 
wurde die Verschickung von Zucht- und Nutzvieh zur 
weiteren Verwendung in der Landwirtschaft behan
delt, 

Die Berechnung des Rinderausstoßes nach Bundes
ländern (Endproduktion ohne Verschickungen) wurde 
nach zwei verschiedenen Methoden vorgenommen, 
Die Resultate wurden verglichen und abgestimmt 

Methode 1: 

Der Ausstoß (A) in der Periode p-, entspricht der Zahl 
nach dem Zugang von einjährigen Rindern (y) im 
gleichen Jahr, 

A = S + X — A I + B2— ßi = y 

Der Zugang von einjährigen Rindern in einem Land 
(y-,) setzt sich aus einer Nachwuchskomponente 
(riy,) und einer Verschickungskomponente (vv) 
zusammen, 

y-t = tlj + Vj = A; 

Die Verschickung von Zucht- und Nutzrindern zwi
schen den Bundesländern kann auf Grund von Mel
dungen der Landwirtschafts kam mern und einzelner 
Veterinärabteilungen der Länder, Unterlagen der 
Rindermastförderungsaktion und mit Hilfe der Vieh
zählungsergebnisse geschätzt werden,, Dabei ist eine 
Trennung nach Geschlechtern möglich, Rinder, die 
noch im Geburtsjahr verschickt werden, sind nicht 
miterfaßt, Bundesländer, die per Saldo „Einsteller" 
zukaufen, haben eine positive, die Lieferländer eine 
negative Verschickungskomponente, 

Obersicht 29 
Zur Aufzucht bestimmte Kälber nach Bundesländern 1964 und 1970 

Burgenland Kärnten N i e d e r 
österreich 

O b e r 
österreich 

Salzburg Ste iermark 

Z u m 1 . Jänner 1964 

Tirof V o r a r l b e r g W i e n Österreich 

Stück 

Weib l ich 12 300 19.800 57.100 68,000 18.700 48.900 23 900 8.000 100 256 800 
Männlich 12.400 17.800 75.700 65.400 6.500 43.200 3.200 600 100 224.900 

Summe 24 700 37 600 132 800 133.400 25 200 92.100 2 7 1 0 0 8 600 200 481.700 

Z u m 1 Jänner 1970 

Stück 
Weibl ich 11 100 23 200 5 2 1 0 0 69.100 15 700 48.600 26 500 7 400 — 253 700 
Männlich 16.300 27.400 95.000 93.100 10.100 60.900 4.400 1.500 100 308.800 

Summe 27 400 50.600 147 100 162.200 25 800 109 500 30 900 8.900 100 562 500 

Q : Institutsberechnung 
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Obersicht 30 
Verschickung von Rindern1) 1964 und 1970 

Burgenland Kärnten N i e d e r 
österreich 

O b e r 
österreich 

Salzburg 

1964 
1.000 Stück 

Ste iermark T i ro l V o r a r l b e r g W i e n Österreich 

Männl., Rinder - 1 . 3 0 0 + 3 1 0 0 + 2 2 . 3 0 0 - 1 5 700 + 500 - 9.100 - 1 0 0 — + 3 0 0 ± 2 6 200 

W e i b l . Rinder . - 900 - 300 + 1.400 - 200 - 100 - 500 + 3 0 0 + 2 0 0 + 1 0 0 ± 2.000 

Summe - 2 200 + 2 800 + 2 3 . 7 0 0 - 1 5 900 + 400 

1970 
1.000 Stück 

- 9.600 + 2 0 0 + 2 0 0 + 4 0 0 ± 2 7 . 7 0 0 

Männ l . Rinder - 900 + 3 1 0 0 + 2 0 . 4 0 0 - 1 3 . 0 0 0 + 300 - 1 0 . . 2 0 0 - + 1 0 0 + 2 0 0 ± 2 4 . 1 0 0 

Weibl. . Rinder . - 100 - 2 . 0 0 0 + 2.400 - 100 + 1 . 3 0 0 - 1.300 - 6 0 0 + 4 0 0 — ± 4.100 

Summe - 1 . 0 0 0 + 1 100 + 22.800 - 1 3 . 1 0 0 + 1 600 - 1 1 500 - 600 + 5 0 0 + 2 0 0 ± 2 6 . 2 0 0 

Q : Institutsberechnung. — ' ) Rinder, die noch im Jahr ihrer Gebur t verschickt w u r d e n , sind nicht erfaßt Es werden auch nur VerschickungsSalden zwischen 
Bundesländern ausgewiesen ( + = ZuschuQland, — = Überschußland) 

Methode 2: 

Ein zweiter Weg zur Schätzung des Rinderausstoßes 
nach Bundesländern ist die Berechnung von Auf-
teiiungsschiüssetn für die gesamtösterreichischen 
Werte auf Basis der Viehzählung, Zur Berechnung 
dieses Schlüssels werden jene Altersklassen zu Be
ginn des Jahres herangezogen, aus denen erfah
rungsgemäß ein Großteil der Endproduktion stammt, 
So war z, B, die Gesamtproduktion an Ochsen im 
Jahre 1970 (in Stück) etwa so groß wie der Bestand 
an Ochsen älter als 2 Jahre und ein Viertel der 1- bis 
2jährigen Tiere am Jahresanfang,, Die Ochsenbestände 
nach Bundesländern sind bekannt, es kann daher ein 
Länderschlüssel ermittelt werden,. Bei Stieren wer
den 50% der Stiere über 2 Jahre alt, 90% der Stiere 
1 bis 2 Jahre alt und 41 % der männlichen Rinder von 
3 bis 12 Monate berücksichtigt, Kühe und Kalbinnen 
werden nach dem Bestand zu Jahresbeginn verteilt, 

Die mit Hilfe dieses Aufteilungsschlüssels gewon
nenen ersten Ergebnisse bedürfen einer Korrektur für 
jene Rinder, die im gleichen Jahr verschickt und 
verwertet werden (Tiere, die in der Periode p0 ver
schickt und in der folgenden Periode p\ verwertet 
werden, werden bei der Viehzählung im Land der 
Verwertung erfaßt und sind daher im Schlüssel mit
enthalten), Nach Unterlagen der Rindermastförde
rungsaktion werden etwa 25% bis 30% der Einsteller 
im gleichen Kalenderjahr verschickt und verwertet, 

Die Differenz zwischen den zur Aufzucht bestimmten 
Tieren vom Jahresanfang und den ersten Ergebnis
sen mit Hilfe des Aufteilungsschlüssels ergibt eine 
vorläufige Verschickungszahl,, Zur Berücksichtigung 
der in einem Jahr verschickten und verwerteten 
Tiere müssen diese Zahlen dann um 33% bis 54% 
erhöht werden; so ergeben sich die „echten" Ver
schickungen,, Entsprechend dieser Korrektur wird 
der Ausstoß der Bundesländer verändert,, 

Die Berechnungen nach Methode 1 und 2 differieren 
üblicherweise, Sie werden auf Grund verschiedener 
Informationen abgestimmt und ergeben so die end

gültigen Stückzahlen des Rinderausstoßes gegliedert 
nach Rinderkategorien (siehe Übersicht 24), 

Der Rinderausstoß nach Bundesländern vermindert 
um Exporte und Bestandsänderungen, ergibt die re
gionale Erzeugung von Schlachtrindern für den 
österreichischen Markt, Werden dem Rinderausstoß 
etwaige Netto-Überschüsse an Einstellrindern zuge
zählt (nicht aber Netto-Bezüge abgezogen; diese 
werden als Vorleistung verbucht), ergibt sich die 
gesamte Endproduktion nach Bundesländern in 
Stück. 

Durchschnittsgewich te 

Für die Ermittlung der Endproduktionsmenge ist 
neben der Stückzahl das durchschnittliche Gewicht 
der erzeugten Tiere zu beachten. Die Österreich-
Werte beruhen auf Angaben des Statistischen 
Zentralamtes. Diese Angaben werden auch für die 
Bundesländer übernommen. Die durchschnittlichen 
Gewichte für Einstelirinder beruhen auf Schätzungen 
von Experten. 

Kälber 

Die Endproduktion Kälber wird ähnlich den Rindern 
auf die Bundesländer verteilt. Die Verschickung von 
Kälbern kommt als Rohertragsbestandteil hinzu, 

Die Zahl der Kälbergeburten und der Anteil der auf
gezogenen Kälber nach Bundesländern sind aus dem 
Abschnitt „Rinder" bekannt, Ausgehend von diesen 
Daten wurde ein Aufteilungsschlüssel für die Regio
naiisierung der Endproduktion errechnet, Eine expli
zite Berücksichtigung der Kälberverschickungen war 
mangels entsprechender statistischer Unterlagen 
nicht möglich, Implizit werden diese regionalen 
Ströme jedoch im Aufteilungsschlüssel mitberück
sichtigt, Das durchschnittliche Gewicht der Kälber 
wurde regional nicht differenziert, 

80 



Monatsberichte 2/1973 

Schweine 
Die regionale Erfassung der Endproduktion Schweine 
ist einfach, weil die Bestände vierteljährlich erhoben 
werden und nur Ferkel zur Verschickung gelangen. 
Die Bestandsänderungen sind aus den Viehzählun
gen ersichtlich. Ebenso sind regionale Angaben über 
etwaige Exporte verfügbar Die Schlachtungen in
ländischer Schweine wurden nach einem Aufteilungs
schlüssel den Bundesländern zugewiesen. Zur Be
rechnung dieses Schlüssels wurden der Bestand an 
Jungschweinen sowie an Schlacht- und Mastschwei
nen zu den Zählterminen herangezogen. 

Übersicht 31 
Schlachtschweineproduktion nach Bundesländern 

1964 und 1970 
1 000 Stück 

8 K N O S S t T V W Ö 

1964 216 5 2 3 9 1 1 182 7 754 5 89 4 563 0 93 2 35 1 25 4 3.198 9 

1970 239 3 251 8 1 397 7 845 7 95 8 681 6 102 2 41 1 15 8 3.671 0 

Q : Inslitutsbereehnung 

Zur Ermittlung der Ferkelverschickung wurden Er
zeugung und Bedarf nach Bundesländern errechnet 
und gegenübergestellt Die Ferkelproduktion wurde 
auf Grund der durchschnittlichen Ferkelbestände 
eines Bundeslandes zu den Zählterminen geschätzt. 
Der Bedarf ergibt sich aus den Schlachtungen plus 
Bestands Veränderungen und anfälligen Exporten. 

Milch 

Die Endproduktion an Kuhmilch wurde, nach Bun
desländern gegliedert, der Milcherzeugungsstatistik 
des österreichischen Statistischen Zentralamtes ent
nommen 

Sonstige tierische Erzeugnisse 

Die gesamtösterreichische Endproduktion der übri
gen Haustiere, wie Pferde, Schafe, Ziegen und Ka
ninchen, ist gering.. Sie wurde meist nach den Be
standzahlen laut Viehzählung auf Bundesländer ver 
teilt Auch die bedeutendere Produktion von Geflügel 
und Eiern mußte mangels besserer Informationen in 

gleicher Weise aufgeteilt werden. Der Ertrag der 
Jagd wurde gemäß der Wildabschußstatistik, der Er
trag der Fischerei und Imkerei nach Angaben von 
Experten auf die Bundesländer verteilt. 

Preise 

Die Erzeugerpreise für Schlachtvieh variieren regio
nal sehr stark.. Die Entfernung von wichtigen Märk
ten, die Struktur und das Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage, Qualitätsunterschiede usw. führen zu 
Preisdifferenzen, die bei bestimmten Viehgattungen 
mehr als 10% betragen können und möglichst be
rücksichtigt werden sollten.. Diese Absicht stößt man
gels geeigneter statistischer Unterlagen auf Schwie
rigkeiten, die nur zum Teil gemeistert werden konn
ten 

Für die VGR wurde bis 1969 der österreichische 
Durchschnittspreis für Schlachtvieh vom Viehmarkt 
Wien-St.Marx abgeleitet Ab 1970 wird auf regio
nale Preiserhebungen des österreichischen Statisti
schen Zentralamtes zurückgegriffen, Für die Erfas
sung regionaler Preisunterschiede wurden u a Unter
lagen des österreichischen Statistischen Zentral
amtes, Preisberichte wichtiger Märkte und Meldun
gen der Landwirtschaftskammern verwendet, Auf 
Grund dieser Informationen wurde vorerst für die 
einzelnen Schlachtviehkategorien Ochsen, Stiere, 
Kühe, Kalbinnen, Kälber und Schweine eine Rang
ordnung der Länder in der Preishöhe ermittelt, An
schließend wurden die tatsächlichen Preise in abso
luten Werten geschätzt, Für 1970 ergab die auf diese 
Weise durchgeführte Auswertung der verschiedenen 
Preismeldungen eine weitgehende Übereinstimmung 
mit den Angaben der Preisstatistik des österreichi
schen Statistischen Zentralamtes Für 1964 waren die 
Schätzungen besonders schwierig, weil es wenig 
Unterlagen gibt, Daher wurden für 1964 jene Länder, 
in denen ein ähnliches Preisniveau vermutet werden 
konnte, zu Gruppen zusammengefaßt und je nach 
Tierart zwei oder drei Preiszonen in Österreich unter
schieden, Für die Bundesländer innerhalb einer 
Preiszone wurden die gleichen Preise angenommen, 
Eine Analyse der Preisnotierungen im Zeitverlauf er-

Übersicht 32 

1964 
Ferkelerzeugung 
Ferkelbedarf 
Verschickungen 1 ) 

1970 
Ferkelerzeugung 
Ferkel bedarf 
Verschickungen') 

Burgen
land 

169 5 
219 5 

- 5 0 0 

187 2 
247 2 

- 6 0 0 

Ferkelbilanz nach Bundesländern 1964 und 1970 
Kärnten 

256 5 
259 0 
- 2 5 

265 6 
271 1 
- 5 5 

N ieder 
österreich 

1 146 6 
1 246 6 
- 1 0 0 0 

1 397 8 
1 492 8 
- 9 5 0 

O b e r -
ästerreich 

1.032 5 
832 5 

4-200 0 

1 250 8 
1,000 8 
+ 2 5 0 0 

Salzburg Ste iermark T i ro l 

1 000 StOck 

78 5 
96 0 

- 1 7 5 

69 4 
101 4 

- 3 2 0 

559 6 
589 6 

- 3 0 0 

673 7 
723 7 

- 5 0 0 

1 0 2 1 

1 0 2 1 

1 1 4 2 
112 2 
+ 2 0 

V o r a r l 
berg 

40 0 
4 0 0 

3 8 6 
40 6 

- 2 0 

W i e n Österreich 

21 1 
21 1 

8 9 
1 6 4 

- 7 5 

3 406 4 
3.406 4 
± 2 0 0 0 

4.006 2 
4 006 2 
± 2 5 2 0 

Q : Insfitutsberechnung. — ' ) + Überschüsse, — Zuschußbedarf 
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gab, daß die Preishierarchie zwischen den Bundes
ländern nicht konstant ist, sondern saisonalen Ver
änderungen unterliegt. Zudem ist das Preisgefüge 
je nach Tierart verschieden. Die Stierpreise z. B 
sind in der Rege! im Westen Österreichs höher als 
im Osten; die Kälberpreise zeigen ein umgekehrtes 
Gefälle, Die Preise für Einstellrinder und -kälber 
wurden an Hand verschiedener Informationen von 
den Schlachtviehpreisen abgeleitet, Regional wurde 
nicht differenziert Ferkel wurden mit den Preisen im 
Überschußland Oberösterreich bewertet, 

Ein weiteres Produkt mit regional großen Preis
differenzen sind Eier. Hier wurde ähnlich verfahren 
wie bei Schiachtvieh,, Der Milchpreis ist bundesein
heitlich geregelt, Für die übrigen tierischen Erzeug
nisse wurden mangels Daten oder wegen der gerin
gen Bedeutung der Position einheitliche Erzeuger
preise unterstellt 

Forstliche Endproduktion 

Mengen 

Die Endproduktion aus Forstwirtschaft ergibt sich 
aus dem jährlichen Holzeinschlag einschließlich 
Nebennutzungen, Der Holzeinschlag wird für die 
gesamtösterreichische VGR aus der jährlich erstell
ten Holzbilanz des Bundesholzwirtschaftsrates unter 
Berücksichtigung der Lagerveränderungen ermittelt, 
Die Nebennutzungen werden als Zuschlag erfaßt, Die 
Aufteilung auf Bundesländer erfolgte nach den Ein
schlagsmeldungen des Bundesministeriums für Land-
und Forstwirtschaft, 

Preise 

Auf den Holzmärkten gibt es ausgeprägte regionale 
Preisunterschiede, die in der Berechnung des Regio-
nalproduktes berücksichtigt werden konnten. Als 
Grundlage für die Schätzung der regionalen Preis
struktur dienten Berichte der Landesholzwirtschafts-
räte, des Bundesholzwirtschaftsrates und die viertel
jährlich publizierten Preisberichte der Bundesforste, 
Weiters wurde die von den Finanzämtern verwendete 
Einteilung des Bundesgebietes in Preisregionen mit
berücksichtigt Bei der Bildung von Durchschnitts
preisen wurde die unterschiedliche Holzartenvertei
lung laut Holzinventur zur Gewichtung herangezo
gen, 

Im Jahre 1970 ergab sich folgende (sinkende) Rang
ordnung der durchschnittlichen Holzpreise: Tirol, 
Vorarlberg, Salzburg, Kärnten, Steiermark, Ober
österreich, Burgenland, Niederösterreich und Wien, 

Vorleistungen 

Futtermittel: Getreide-, Fischmehl- und Ölkuchen
importe sowie die Wertschöpfung der Mischfutter
erzeuger sind die wichtigsten Positionen dieser 
Gruppe. Bei der Berechnung nach Bundesländern 
kommt die inländische Verschickung von Futter
getreide als Vorleistung hinzu, Sie wird mit Hilfe der 
aufgestellten Bilanzen erfaßt, Der Aufwand an Futter
getreide wurde den Bundesländern entsprechend 
der Futtergetreidebilanz, der Aufwand an sonstigen 
Futtermitteln nach Unterlagen der Buchführungs
gesellschaft zugeteilt, 

Handelsdünger: Die österreichische Düngerbera
tungsstelle veröffentlicht jährlich genaue Angaben 
über die Handelsdüngerverwendung, gegliedert nach 
Düngerarten und Bundesländern,, 

Pflanzenschutzmittel: Die Ausgaben für Pflanzen
schutzmittel wurden auf zweifache Art geschätzt,, Auf 
Grund von Buchführungsdaten und durch Auswer
tung der Verkaufsangaben der chemischen Industrie 
und des einschlägigen Vertriebsapparates, 

Brenn-, Treib- und Schmierstoffe: Die Aufteilung auf 
die Bundesländer erfolgte nach dem Schlüssel für 
die Vergabe der Treibstoffverbilligungsmittel. 

Licht- und Kraftstrom: Die Statistik der Österreichi
schen Elektrizitätswirtschaft gibt Auskunft über den 
Strombedarf der Landwirtschaft, Der Verbrauch ist 
nach Bundesländern ersichtlich. 

Saatgutzukauf (Importe): Die wertmäßig wichtigsten 
Positionen sind Körnermais, Rotklee und Zucker
rübensaatgut Diese Positionen wurden einzeln, den 
Anbauflächen entsprechend, auf die Bundesländer 
verteilt, 

Kosten des innerlandwirtschaftlichen Austausches 
von Saatgut: Sie wurden nach Angaben der Buch
führung verteilt,, 
Importe von Zucht- und Nutzvieh: Sie wurden nach 
der jeweiligen Bedeutung der betreffenden Betriebs
zweige verteilt, 

Verschickung von inländischem Zucht- und Nutzvieh: 
Für die gesamtösterreichische volkswirtschaftliche 
Gesamtrechnung werden nur die zusätzlichen Ko
sten dieses Transfers erfaßt, nicht aber der Wert der 
Tiere selbst (Bundeshofkonzept), Analog zu den 
Buchungen als Endproduktion bei den Überschuß
ländern sind die Verschickungen von Zucht- und 
Nutzrindern und Ferkeln bei den Netto-Zuschuß-
ländern als Vorleistungen zu verbuchen,, Die ent
sprechenden Angaben sind den Viehbilanzen zu ent
nehmen. 

Maschinen- und Geräteerhaltung; Erhaltung baulicher 
Anlagen; Sachversicherungen: Die Errechnung und 
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Obersicht 33 
Endproduktion der Land- und Forstwirtschaft nach Bundesländern 1964 bis 1970 

Burgen Kärnten N i e d e r - O b e r  Salz Steier T i ro l V o r a r l  W i e n Summe 
land ös te r rekh österreich burg m a r k berg Bundesburg 

länder 
M i l l . S zu laufenden Preisen 

Pflanzliche Produktion 

Feldfrüchte 
1964 413 69 2 503 677 18 168 18 4 3 8 3 908 

1965 385 87 2.299 619 2 0 175 33 6 26 3.650 

1966 497 52 2 541 541 13 138 14 2 32 3 830 

1967 586 61 2 634 590 1 6 158 13 3 31 4.097 

1968 616 4 6 2 638 542 1 4 134 14 2 31 4 037 

1969 702 44 2 915 505 13 140 16 3 32 4 370 

1970 . , . 575 35 2.758 494 1 0 136 14 3 3 3 4 058 

Feldgemüse und Gar tenbau 
1964 . . . . 141 42 289 165 22 143 3 8 19 280 1 139 

1965 167 4 2 313 176 2 3 162 4 0 20 283 1.226 

1966 212 4 0 316 151 2 3 185 38 21 289 1.275 

1967 229 4 4 330 161 2 4 190 4 0 22 308 1.348 

1968 236 44 343 166 27 186 4 3 22 327 1.394 

1969 248 47 347 181 26 195 44 22 339 1.449 

1970 260 42 341 170 28 206 4 3 23 340 1.453 

Obst 
1964 233 127 407 193 3 0 421 59 32 137 1 639 

1965 207 108 386 188 3 0 382 4 9 29 130 1.509 

1966 185 109 407 211 3 0 367 49 29 130 1 517 

1967 175 101 381 198 28 344 46 27 123 1 423 

1968 189 110 414 214 31 373 50 3 0 135 1.546 

1969 167 112 439 241 31 358 51 30 134 1 563 

1970 153 98 429 239 32 337 4 3 28 133 1 492 

W e i n 
1964 539 — 1.125 _ — 113 _ — 6 3 1 840 

1965 391 — 619 — 84 — 41 1.135 

1966 . . 384 - 743 — - 97 _ _ 66 1 290 

1967 616 — 1 105 - 8 3 _ _ 8 7 1.891 

1968 387 - 1.066 — - 82 71 1.606 

1969 . . . 524 — 780 — - 9 0 — _ 60 1 454 

1970 700 - 1.105 - - 102 - - 82 1 989 

Summe Pflanzliche Produktion 
1964 . . . . 1.326 238 4 324 1.035 7 0 845 115 55 518 8.526 

1965 1.150 237 3.617 983 7 3 803 122 55 480 7.520 

1966 1.278 201 4,007 903 66 787 101 52 517 7 912 

1967 1 606 206 4 450 949 68 775 104 52 549 8.759 

1968 . 1.428 200 4 461 922 72 775 107 54 564 8.583 

1969 1.641 203 4.481 927 7 0 783 111 55 565 8.836 

1970 1.688 175 4.633 903 7 0 781 100 54 588 8 992 

Tierische Produktion 

Rinder + Sonstiges 

1964 . 241 413 1.440 1 249 282 865 341 111 3 4 945 

1965 221 409 1 416 1 389 314 946 376 106 6 5.183 

1966 . 241 406 1.500 1 452 303 968 355 102 7 5 334 

1967 . . 259 415 1.619 1 531 324 1 001 354 105 8 5,616 

1968 253 421 1.619 1 506 323 1 021 358 107 9 5 617 

1969 268 456 1 706 1 632 358 1 096 386 118 11 6.031 

1970 325 560 1 895 1.810 383 1.240 457 144 10 6 824 

lweine 
1964 303 356 1 652 1 121 133 787 138 52 35 4,577 

1965 . . 292 348 1 709 1 181 125 848 130 51 20 4 704 

1966 293 349 1.801 1 147 132 880 130 52 27 4 811 

1967 341 370 1.924 1 196 138 965 135 60 27 5.156 

1968 347 377 2.040 1 264 147 959 145 57 27 5 363 

1969 376 404 2 092 1 377 156 1.026 150 66 26 5 673 

1970 388 418 2 272 1 449 159 1.111 178 7 4 25 6 074 

Hühner und Eier 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 . 
1970 

141 171 
131 150 
146 140 
140 135 
147 142 
145 138 
135 156 

569 385 
591 383 
621 391 
618 382 
674 408 
665 409 
702 434 

55 365 
50 355 
48 365 
45 366 
50 389 
51 380 
52 396 

7 4 25 
69 25 
65 27 
63 32 
67 3 4 
69 35 
7 4 41 

14 1 7 9 9 
10 1 764 
10 1 813 

8 1 789 
8 1.919 
7 1 899 

11 2 001 
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Obersicht 33, Fortsetzung 
Burgen

land 
Kärnten N i e d e r 

österreich 
O b e r * Salz- Steier-

•s ter re ich bürg m a r k 

Mil l S zu laufenden Preisen 

T i r o l V o r a r l 
berg 

W i e n Summe 
Bundes
länder 

Kuhmilch 
1964 222 355 1.147 1 561 410 941 524 207 3 5.370 

1965 228 402 1 262 1 725 451 1 055 609 222 3 5.957 

1966 232 415 1 283 1 775 458 1 096 611 225 2 6.097 

1967 245 432 1 408 1 908 485 1 151 616 239 2 6 486 

1968 224 399 1 317 1 785 464 1.060 577 230 1 6 057 

1969 . 238 411 1.434 1 956 498 1 132 617 230 1 6.517 

1970 227 420 1 446 1 990 485 1 098 605 205 1 6.477 

Summe Tierische Produktion 
1964 907 1.295 4.808 4 316 880 2 958 1 077 395 55 16,691 

1965 872 1.309 4 978 4 678 940 3 204 1.184 404 39 17 608 

1966 912 1 310 5 205 4 765 941 3 3 0 9 1.161 406 4 6 18,055 

1967 985 1.352 5.569 5.017 992 3,483 1 168 436 45 19,047 

1968 971 1.339 5 650 4.963 984 3 429 1 147 428 45 18,956 

1969 1 027 1 409 5 897 5 374 1 0 6 3 3.634 1.222 449 45 2 0 1 2 0 

1970 1 075 1.554 6.315 5.683 1,079 3.845 1 314 464 4 7 21.376 

Summe Landwirtschaft 
1964 2 233 1 533 9.132 5.351 950 3.803 1 192 450 573 25.217 

1965 2,022 1 546 8.595 5 661 1.013 4.007 1,306 459 519 25.128 

1966 2 190 1 511 9 212 5 668 1 007 4.096 1 262 458 563 25 967 

1967 2 591 1.558 10.019 5.966 1.060 4 258 1 272 488 594 27.806 

1968 2.399 1 539 10.111 5.885 1.056 4.204 1 254 482 609 2 7 539 

1969 2 668 1 612 10.378 6 301 1 133 4 417 1 333 504 610 28 956 

1970 2.763 1 729 10 948 6.586 1 149 4 6 2 6 1 414 518 635 30,368 

Forstwirtschaftliche Produktion 
1964 , 72 843 730 684 396 1 203 393 97 3 4.421 

1965 66 842 718 664 560 1 347 424 100 2 4 7 2 3 

1966 66 903 731 674 437 1.315 435 95 2 4.658 

1967 6 3 872 725 669 360 1 368 438 97 2 4 594 

1968 62 710 608 584 375 1.169 362 72 1 3.943 

1969 7 6 954 806 734 477 1 365 513 112 3 5.040 

1970 100 1.398 1.061 1 045 586 1.837 677 156 5 6.865 

Summe Land- und Forstwirtschaft 
1964 2.305 2.376 9 862 6.035 1 346 5 006 1 585 547 576 29 638 

1965 2 088 2 368 9 313 6.325 1 573 5.354 1 730 559 521 29 851 

1966 2 256 2 414 9 943 6 342 1 444 5 411 1 697 553 565 30,625 

1967 2.654 2 4 3 0 10.744 6 635 1.420 5 626 1 710 585 596 32 400 

1968 2.461 2.249 10 719 6.469 1 431 5 373 1.616 554 610 31 482 

1969 2.744 2 566 11 184 7.035 1.610 5.782 1 846 616 613 33,996 

1970 . . 2 .863 3 1 2 7 12 009 7.631 1 735 6 463 2.091 674 640 37 233 

Zuteilung dieser Positionen erfolgte nach den An
gaben der Buchführung,, 

Verschiedene Zuschläge: Für Gartenbau, Fischerei 
und Jagd werden spezielle Aufwände, die in den 
obigen Positionen nicht erfaßt wurden, gesondert 

berücksichtigt, Diese Zuschläge werden für die Ge
samtrechnung geschätzt und auf die Bundesländer 
entsprechend dem Endproduktionswert dieser Wirt
schaftszweige aufgeteilt, 

Heinrich Kopetz 
Matthias Schneider 
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