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sd iaften . D iesen hohen  Prozentsatz haben  d ie  G enos
senschaften  durch d e n  nachträglichen Erw erb von  
A k tien  im W erte  von  1,5 Mül, £ tq  von  der A grarbank  
erreichen können.
G egenw ärtig  gibt es in  der Türkei elf Z uckerrüben
genossenschaften  m it 70 000 M itgliedern  un d  einem  
nom inellen  K apital von  25 Mill. £ tq . D am it b ilden  die 
Z uckerrübengenossenschaften einen w esentlichen F ak 
to r  in  d e r türkischen G enossenschaftsbew egung. D iese 
Entw icklung ist fü r die türkische G enossenschaftsbe- 
w egung  schlechthin bedeutungsvoll. Ihre Förderung 
und  U nterstü tzung  is t seit langem  e in  w ichtiges Ziel 
d e r R egierung. Die Zuckerrübengenossenschaften h a 
b en  a ls  e rs te r Zweig des Genossenschaftswesenis 1953 
e ine  e igene  G enossenschaftsbank in  Eskischir m it - 
e inem  K apital von 2,5 Mill. £ tq  gegründet. D arüber 
h inaus sind  die Zuckerrübengenossenschaften gegen
w ärtig  bestreb t, sich in  einem  eigenen Spitzenverband

zusam m enzuschließen, der a lle  außerhalb  der e igen t
lichen F inanzierung liegenden. G eschäfte der G enos
senschaften  abw ickeln soll.
D eutschland is t in so fern  an der Entw icklung d e r  tü r 
kischen Zuckerw irtschaft in te re ss ie rt und  beteilig t, als 
b isher a lle  A usrüstungen  für d ie  tü rk ischen  Zucker
fab riken  bei d e r  deu tschen  Industrie  b es te llt w orden 
sind. Auch fü r die in  Z ukunft zu errichtenden F abriken  
ha t die deutsche Industrie  gu te  A ussichten, d ie  A uf
träg e  zu  erhalten . Kommt es  e ines Tages zu einem  tü r
k ischen Zuckerüberschuß, so w äre  auch an  eine Belie
ferung D eutschlands zu denken, idas gegenw ärtig  Zuk- 
k e r  im portiert. Vom  G esichtspunkt e ines besseren  
A usgleichs d e r  deutsch-türkischen H andelsbilanz e r
scheint d as  durchaus w ünschensw ert, jedoch e rgeben  
sich h ie rbe i so v iele , vorläufig  noch nicht übersehbare  
Problem e, daß darauf heu te  noch nicht e ingegangen 
w erden  kann.

Rationalisierungsprobleme der deutsdien Landwirtschaft
Dr. Hans v. d. Decken und Alfred van Setten, Hamburg

A uch auf dem  A grarsek to r w irft die europäische 
W irtschaftsunion ih re  Schatten voraus. Die d eu t

sche Landw irtschaft frag t sich heu te  m ehr denn je, w ie 
sie d e r zu erw artenden  europäischen K onkurrenz be
gegnen soll und ob es ihr gelingen w ird, sich im 
Kam pf um den  deutschen bzw. den europäischen V er
b raucher zu behaup ten . Die Lösung des Problem s w ird  
von  e iner um fassenden  R ationalisierung e rw arte t: 
durch eine Senkung der P roduktionskosten soll die 
W ettbew erbsfäh igkeit gew ährleistet w erden. Es is t 
d ah e r — auch vom  volkswirtschaftlichen Blickpunkt 
h e r —  von  In teresse , die Problem atik d e r  R ationali
sierung  im A grarsek to r zu umreißen.
Die B etrachtung m uß notw endigerw eise in  zw ei A b
schnitte zerfallen . Zunächst sollen die fü r den  N icht
landw irt z. T. e tw as verw ickelten agrartechnischen 
E ntw icklungstendenzen abgehandelt w erden. D as ist 
nö tig  zum  V erständn is der im zw eiten  Teil h ieraus 
gezogenen  Schlußfolgerungen, d. h. der b e trieb sw irt
schaftlichen und volksw irtschaftlichen K onsequenzen 
und  E rfordernisse, um fü r die deutsche Landw irtschaft 
den  in  zw ei W eltk rieg en  verlo rengegangenen  A n
schluß an die Spitzengruppe in d e r W elt w ied e rh e r
zustellen .

AGRARTECHNISCHE ENTWICKLUNGSTENDENZEN 
Die w estdeutsche Landwirtschaft un terlieg t aus zw ei 
G ründen dem  Z w ang zu r R ationalisierung. Einm al e r 
fo rdern  ste igende Löhne, Steuern, Soziallasten  usw., 
fe rn er zunehm ende B eiträge zu Berufsgenossenschaf- 
ten , V ersicherungen usw . eine V erbilligung  d e r Er
zeugung, und  zw eitens g ilt es, im  H inblick auf den 
sich b ildenden  europäischen W irtschaftsraum , den 
L eistungsvorsprung  des A uslandes einzuholen. Die 
R en tab ilitä t w ird  m ith in  in  vielen landw irtschaftlichen 
B etrieben  in Zukunft n u r gew ährleistet sein , w enn  die 
P roduk tionskosten  gesenk t w erden. Das is t in  der 
P rax is —  außer durch Senkung d e r P roduktionsm itte l

p re ise  *) —  durch R ationalisierung  d e r E rzeugung 
möglich, z. B. durch erhöh te  E rzeugung je  menschliche 
A rb e itsk ra ft und tierische Z ugkraft, durch erhöh te  Er
zeugung je  H ek tar Nutzfläche sow ie durch verschie
dene betriebsw irtschaftliche M aßnahm en, w ie z. B. ge
e ignetere  Fruchtfolgen, m eh r Zwischenfruchtbau, Feld
beregnung , ra tione lle  W eidew irtschaft m it H ilfe der 
M ähw eide und  des E lektrozaunes usw ., ferner durch 
d ie  E instellung des B etriebes auf gew isse „Schwer
p u n k te “, d. h. A bkeh r von  einem  allzu  v ie lse itigen  
Erzeugungsprogram m .
A m  A nfang  a lle r R ationalisierungsm aßnahm en steh t 
ab e r m eistens die v e rs tä rk te  T echnisierung d e r Be
triebe, da  e rs t h ierdurch die e rw arte ten  günstigen  A us
w irkungen  ausgelöst w erden. G rundsätzlich is t es da
bei die A ufgabe e in e r ra tione ll angew endeten  Land
technik, d ie  A grarp roduk tion  zu erhöhen, zu verb illi
gen, zu erleichtern  u n d  sau b erer zu  gesta lten  sow ie 
auch die Q ualitä t der E rzeugnisse m öglichst zu  v e r
bessern .
V or etw a 100 Jah ren  erfo lg te erstm alig  auch in  der 
deutschen Landw irtschaft e ine U m stellung von  H and
g erä ten  auf M aschinen! d iese w urden  von  P ferden und  
später zum  Teil auch von  D am pfkraft angetrieben . V or 
knapp  50 Jah ren  setzte m it d e r V erw endung des V er
brennungsm otors in  der Landw irtschaft e ine zw eite 
M echanisierungsw elle ein . V or rund  25 Ja h re n  begann  
e ine  dritte  W elle; sie is t u. a. durch d as E indringen d e r 
E lek triz itä t in  d ie  Landw irtschaft gekennzeichnet. Seit 
e tw a  5 Jah ren , d. h. se it d e r W ährungsreform , kann, 
m an  von  e in e r v ie r ten  W elle  d e r  landw irtsd iaftlichen  
M echanisierung sprechen. Ih r äußeres  K ennzeichen 
is t die M echanisierung ganzer „A rbeitsketten", z. B. 
d e r G etre ideern te  (durch E insatz vo n  M ähdrescher — 
L astauto —  S trohsam m ler und  G ebläse) oder der

D iese  a u ß e ro rd e n tlic h  u m s tr i t te n e  F o rd e ru n g , d ie  v o r  a lle m  auch 
d ie  F ra g e  d e r  „P re issch ere " , d e r  Z ö lle  fü r  in d u s tr ie lle  P ro d u k tio n s 
m itte l  (M asch inen  u sw .) um faß t, so ll im  fo lg e n d en  n ich t e rö r te r t  
w e rd en .
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„M istkette" (durch den Ü bergang zum H äckselhof — 
also durch die A nschaffung von  Stroh-G ebläsehäcks
le rn  zu r E rzeugung kurzen  S treustrohs, autom atischen 
A usm iste-Einrichtungen in  den  S tällen, D ungladern  so
w ie M iststreuw agen , die das L aden und  S treuen  des 
M istes „von H and" erübrigen). W eite r setzen  sich 
je tz t die E inm annm aschinen im m er m ehr durch und 
dam it die E ntw icklung zum  E inm ann- bzw. Ein
fam ilienhof,
D iese zum  Teil sich übers tü rzende  Entw icklung in  der 
M echanisierung der Landw irtschaft h a t es bew irk t, daß 
v ie le  M aschinen, die jah rzehn te lang  als S tandard 
m aschinen besonders gefrag t w aren , allm ählich ganz 
von  d e r Bildfläche verschw inden. H ierzu  gehören  bei 
d en  G roßm aschinen z. B. D am pfpflüge, Lokomobile, 
M otorgangpflüge (leider auch die Feldbahn), an  k le in e 
ren  M aschinen und G erä ten  z. B. d e r Göpel, d e r G ras
m äher fü r Kuh- und  Pferdeantrieb , fe rn e r A ckerw agen 
m it e isenbere iften  R ädern  und  A ufbauten  alten  Stils 
sow ie d ie U nzahl der H andgerä te , angefangen  von  der 
Sense b is zu r H arke. D afür sind v ie le  neue M aschinen 
in  die Landw irtschaft e ingeführt w orden. H ierfü r 
e in ige prak tische Beispiele.

M ä h d r e s c h e r
E i n e  f ü r  d i e  n e u e  E n t w i c k l u n g  i n  D e u t s c h l a n d  b e s o n d e r s  t y 
p i s c h e  M a s c h i n e  i s t  d e r  M ä h d r e s d i e r .  E r  s t e l l t  d a s  v o r l ä u f i g e  
A b s c h l u ß e r g e b n i s  e i n e s  h u n d e r t j ä h r i g e n  B e m ü h e n s  u m  d i e  
M e c h a n i s i e r u n g  d e r  G e t r e i d e e r n t e  d a r .  N e b e n  d e n  b e k a n n 
t e n  v o n  S c h l e p p e r n  g e z o g e n e n  M ä h d r e s d i e r n  t r a d i t i o n e l l e r  
B a u a r t  w e r d e n  n e u e r d i n g s  a u c h  f r o n t s c h n e i d e n d e ,  s e l b s t f a h 
r e n d e  M ä h d r e s c h e r  ( A r b e i t s k r a f t e r s p a r n i s ) ,  a u f  S c h l e p p e r  
a u f m o n t i e r b a r e  M ä h d r e s c h e r  u n d  i n  E r g ä n z u n g  h i e r z u  A u f 
b a u - F e l d h ä c k s l e r  a n g e b o t e n .  D i e  E r s p a r n i s s e  a n  B e t r i e b s 
k o s t e n  du T cJi d e n  M ä h d i e s c h e r e i n s a t z  s i n d  e r h e b l i c h .  
E n t s c h e i d e n d  f ü r  d i e  Z w e c k m ä ß i g k e i t  d e s  E i n s a t z e s  s i n d  a b e r  
h ä u f i g  a u c h  d e r  z a h l e n m ä ß i g  n i c h t  e r f a ß b a r e  Z e i t g e w i n n  b e i  
s c h l e c h t e m  W e t t e r  u n d  d i e  A r b e i t s v e r e i n f a c h u n g .  I n  d e r  
P r a x i s  s i n d  d i e s e  F a k t o r e n  o f t  (z . B . a u c h  b e i  H e u e r n t e 
m a s c h i n e n )  w i c h t i g e r  a l s  d i e  r e i n  b u c h m ä ß i g e  V e r z i n s u n g  
u n d  A m o r t i s a t i o n  d e s  M ä h d r e s c h e r s .  D a b e i  s i n d  d i e s e  P o s t e n  
o f t  e r h e b l i c h ,  d e n n  d e r  P r e i s  e i n e s  M ä h d r e s c h e r s  b e t r ä g t  
h e u t e  j e  n a c h  d e r  B a u a r t  e t w a  10  0 0 0  —  2 2  0 0 0  D M .

G e r ä t e t r ä g e r
I m  H i n b l i c k  a u f  d i e  H e r a b s e t z u n g  d e r  A n s c h a f f u n g s k o s t e n  
i s t  e s  o f t  a n g e z e i g t ,  M e h r z w e c k m a s c h i n e n  e i n z u s e t z e n ,  d i e  
m i t  w e n i g e n  H a n d g r i f f e n  v o n  e i n e m  M a n n  f ü r  v e r s c h i e d e n e  
A r b e i t e n ,  z .  B . z u m  P f l ü g e n  o d e r  H a c k e n  o d e r  H ä u f e l n  s o w i e  
a u c h  z u m  M i n e r a l d ü n g e r s t i e u e n ,  h e r g e i i c h t e t  w e r d e n  k ö n 
n e n .  Z u  d i e s e n  M a s c h i n e n  g e h ö r t  i n  e r s t e r  L i n i e  d e r  G e r ä t e 
t r ä g e r .  E r  i s t  i n  d e r  A n s c h a f f u n g  n i c h t  b i l l i g ,  a b e r  i m m e r h i n  
p r e i s w e r t e r  a l s  d i e  v i e l e n  E i n z e l g e r ä t e .  D i e  G e r ä t e t r ä g e r  
s t e l l e n  a l s o  „ f a h r b a r e  U n t e r s ä t z e “ b z w .  S c h l e p p e r  d a r ,  a n  
d i e  w i e d e r  d i e  v e r s c h i e d e n s t e n  E i n f a c h -  u n d  V i e l f a c h g e r ä t e  
a n m o n t i e r t  w e r d e n  k ö n n e n .

F e l d h ä c k s l e r
D e r  F e l d h ä c k s l e r  i s t  e b e n f a l l s  e i n e  t y p i s c h  n e u e  E n t w i c k 
l u n g .  I h m  k o m m t  d i e  a l l e r g r ö ß t e  B e d e u t u n g  f ü r  d i e  Z u k u n f t  
z u .  M i t  H i l f e  d e s  F e l d h ä c k s l e r s  k a n n  e i n  M a n n  W e i d e g r a s ,  
G r ü n f u t t e r  a l l e r  A r t ,  S i l o m a i s  u s w .  m ä h e n ,  h ä c k s e l n ,  a u f  
d e n  W a g e n  l a d e n  u n d  n a c h  H a u s  f a h r e n ,  o h n e  d a s  L a d e g u t  
i r g e n d w i e  s e l b s t  z u  b e w e g e n .  O p t i m i s t e n  h o f f e n  s o g a r ,  
s p ä t e r  a u c h  d i e  G e t r e i d e e r n t e  m i t  H i l f e  d e s  F e l d h ä c k s l e r s  
d u r c h f ü h r e n  z u  k ö n n e n .  I n  d e n  U S A .  h a t  d e r  F e l d h ä c k s l e r  
b e r e i t s  e i n e  u n g e h e u r e  B e d e u t u n g  e r l a n g t  u n d  z u  s e h r  w e i t 
r e i c h e n d e n  A r b e i t s e r s p a r n i s s e n  g e f ü h r t .  I n  W e s t d e u t s c h l a n d  
i s t  d e r  P r e i s  m i t  ü b e r  1 5  0 0 0  D M  a l l e r d i n g s  h e u t e  n o c h  f a s t  

p r o h i b i t i v .  M e c h a n i s i e r u n g  d e s  M e l k e n s  

Z w e i  v e r l o r e n e  K r i e g e ,  d i e  A g r a r k r i s e  v o n  1 9 3 1 /3 3  s o w i e  
v e r s c h i e d e n e  a n d e r e  U m s t ä n d e ,  v o r  a l l e m  d i e  b e t r i e b s w i r t 
s c h a f t l i c h e  S t r u k t u r  d e r  d e u t s c h e n  B a u e r n h ö f e ,  h a b e n  e s  b e 
w i r k t ,  d a ß  —  i m  G e g e n s a t z  z u m  A u s l a n d  —  d i e  M e c h a n i s i e 
r u n g  a u f  v i e l e n  T e i l g e b i e t e n  s t a r k  z u r ü c k b l i e b .  H i e r z u  g e -  

, h ö r t  v o r  a l l e m  a u c h  d a s  M a s c h i n e n m e l k e n .
J e t z t  w i r d  a l l e r d i n g s  d a s  V e r s ä u m t e  z .  T .  ü b e r s t ü r z t  n a c h 
g e h o l t .  D a b e i  s i n d  a u c h  v i e l e  L ö s u n g e n  f ü r  d a s  M e l k e n  a u f  
d e r  W e i d e  e n t w i c k e l t  w o r d e n .
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A nzahl d e r M elkm aschinen nach Ländern
(S tan d  v o n  1952/53, in  1 000)

Land A n zah l L and A nzaW

U SA . 660 B u n d es rep u b lik 16
Schw eden 80 G ro ß b rita n n ie n 12
D än em ark 40 N o rw e g en 5

KOSTEN DER RATIONALISIERUNG 
Da nichts so beleh rend  w irk t w ie e in  p rak tisches Bei
spiel, h a tte  m an au f d e r  le tz ten  großen  Landm aschinen- 
A usstellung  in  K öln 1953 e in en  vo llm echan isie iten  
M usterhof fü r 25 h a  errichtet^). D er B etrieb is t auch 
m it m odernen  G ebäuden ausges ta tte t, w as zu r K osten
senkung  und  A rb e itse rsp am is v o n  kaum  zu ü b er
schätzender B edeutung is t. A llerd ings ko ste t d ie  Er
ste llung  m oderner G ebäude erhebliche M ittel, fü r 
25 h a  sicher 75 000 DM. Die K osten der M aschinenaus
rü s tung  d ieses nu r 25 h a  um fassenden  k le inbäuer- 
litäien B etriebes be trag en  dagegen  rd. 60 000 DM. D a
bei is t vo rgesehen , daß d e r M ähdrescher zw ei Be
sitzern  g eh ö rt und  die K artoffel- und  R übenroder so
gar drei B esitzern. In  d ie  T abelle  sind a lso  jew eils  
n u r 50*/o bzw. n u r 33 “/o des gesam ten  M aschinen-

K osten  der M asch inenausrüstung  e ines 25 h a  großen  
landw lrtschaftL  B etriebs in  W estdeu tsch land  (um 1953)

P re is  1953M asd im e __ P re is  1953M asch ine

Z u g k ra ft T ra n sp o rt
S ch lep p er 27 PS 10 500 1 G um m iw agen  (3 t) 2 750

E inach sw ag en  (k o m b in ie rt
B o d en b e a rb e itu n g fü r  Z ap fw elle) 4 500
A n b au d reh p flu g 1 750 F ro n tla d e r  k o m p le tt 3 100
G ru b b e r 500 H o fg e rä te
S chw ere E g g e  u . R ah m en  480 G eb lä seh ä ck s le r  m it
L eichte Egge 150 R o h ren  u n d  M o to r 4 850
N etz eg g e 185 E lek tro -D äm p fe r 675
C am b rid g e-W alze 675 R ü b en sch n e id er
N o tzo n e g g e 300 u n d  -re in ig e r 700

K a rto ffe l-S o rtie re r
B es te llu n g  u n d  P flege (vo llau tom .) 740
D rillm asch ine  (2,5 m) 1 700 S d iro tm ü h le 600
K arto ffe lv ie lfa c h g e rä t M elkm asch ine 1 750

(3-reihig) 1 325 H äck se lk o rb 65
R ü b en h a ck g e rä t S ta l le n tm is tu n g s a n la g e 1 000

(6-re ih ig , 2,5 m) 775 E lek tro -W e id ez au n 300
D ü n g e rs tre u e r Jau ch ep u m p e 325

(m aschinell) 1 100 Jau ch e fa ß  (1 000 1) 300
S adsau fzug 250

E rn tem asch inen F u tte rk a r re 220
M ä h b a lk e n  (1,5 m) 750 S ad sk a rre 30
M äh d resch e r (1,5 m) )̂ 9 000 T ra g la s te n -R o lle r 160
W e n d erech e n 1 500 D ezim alw aag e 100
K a rto f fe l-V o rra ts ro d e r  2 800 M äh m e sse r-
R ü b en -S am m elro d er )̂ 2 650 S cäileifm asdiine 250
R ü b en -K öpfsch litten 400 In s g e s a m t 59 205

*) Z w ei B es itze r. H ie r  s in d  a lso  n u r  50 Vo d e s  M asch in e n p re ise s  
e in g e se tz t . D re i B es itze r. H ie r  s in d  a lso  n u r  33 ®/o d e s  M asch i
n e n p re is e s  e in g e se tz t .
Q u e lle :  A ID , D e r v o U m o to ris ie r te  B e tr ieb , H e f t  83.

Preises eingesetzt. In  d e r  T abelle  sind  ab e r noch nicht 
die K osten fü r K leingeräte  aufgeführt, d. h. fü r F or
ken, Schaufehl, Säcke usw . M an kann  d iese  sicher auf 
2 000 — 3 000 DM veranschlagen. H inzu käm en, w enn  
d e r  Hof e tw a  a ls  S iedlung ganz n eu  eingerich tet w er
den  sollte, noch die A usgaben  fü r d ie  H ausw irtschaft 
un d  die W ohnungseinrichtung m it schätzungsw eise 
w en igstens 6 000 DM. ü b e rle g t m an  sich, daß der 
G rund und  Boden fü r die 25 h a  bei 2 600 DM je  h a

2) H ie rb e i s in d  fo lg e n d e  b e trie b sw ir tsc h a ftlic h e  D a te n  z u g ru n d e  
g e le g t:  E in ze lg eh ö ft v o n  25 h a  (20 Va G rü n lan d , 80®/* A cker). M itt
le re  E n tfe rn u n g  zu  d e n  F e ld e rn  250 m . Ja h re s n ie d e rsc h la g  750 m m . 
B o d en k lim a zah l 60 b is  70; E in h e itsw e r t 2 600 D M  j e  h a . A ck er; 
50 Vo G e tre id e , 33 «/o H ackfruch t, 17 Vo F e ld fu t te r . V ie h b e sa tz : 
97 G ro ß v ie h e in h e ite n  j e  100 h a . A rb e itsk rä f te :  B aue r, B äu e rin , 
1 e rw a c h se n e r  Sohn , 1 m änn liche  H ilfsk ra f t , 1 H a u s w ir ts d ia f ts -  
le h r lin g .
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65 000 DM erfordert un d  das no tw endige V ieh  nod i- 
m als 25 000 D M ’), so w ürde  also die N eueinrich tung  
eines M usterhofes von  n u r 25 h a  erfordern:

G ru n d  u n d  Boden 65 000 DM
G eb ä u d e  75 000 DM
M a sd iin e n  59 000 DM
K le in g e rä te  und H a u s w ir ts d ia f t  6 000 DM
V ieh________________________________________25 000 DM
In sg e sa m t 230 000 DM

Die E rstellungskosten eines kleinbäuerliciien Betriebs, 
d e r  a lle rd ings vollm echanisiert ist, sind a lso  außer
ordentlich  hoch.
Das is t im  Hinblick au f die A nsiedlung vo n  F lücht
lingen  und die Neuschaffung v o n  selbständ igen  b äu er
lichen Existenzen ebenso w ichtig  w ie bedauerlich. G e
wiß kann  m an auch w esen tlich  b illiger siedeln. A uf 
die D auer kommt es ab er darau f an, B etriebe zu 
schaffen, die einen ausreichenden L ebensstandard  e r
m öglichen. Denn sonst b es teh t allzuleicht die G efahr 
e in e r  A ufsaugung solcher no tle idenden  B etriebe durch 
andere, m eist größere B etriebseinheiten .
D abei erfordert der M aschinenpark  jährlich  große 
Sum m en nicht nur a n  V erzinsung  und  A m ortisation  
des K apitals, sondern auch a n  R epara tu ren  und  laufen
den  U nterhaltungskosten. Nach Dr. K leinm ann (Bonn) 
m achen diese vier P osten  e tw a 25 “/o des M aschinen
p ark s aus, im  vorliegenden Fall bei rd. 60 000 FM  
a lso  15 000 DM. D er geldliche G ew inn durch die 
M aschinenverw endung b e träg t also  n u r die Lohn
ersparn is gegenüber dem  w eniger m echanisierten  Be
trieb  abzüglich vorstehender 15 000 DM. D erartige 
L ohnersparnisse sind in  der P raxis ab e r so gu t w ie 
niem als möglich. Das is t der G rund, w arum  m an auf
’) D er B e trieb  h a t  laut A n n ah m e 97 G ro ß v ie h e in h e ite n  je  100 h a . 
B el g u t  1 000 DM  je  E inheit s in d  d a s  fü r  d ie  25 h a  rd . 25 000 DM .

dem  Lande fas t ke in e  vollm echandsierten, dem  h eu 
tigen  S tand der Landtechnik entsprechend ausgerü 
s te te n  H öfe findet.
M an w ird  in  d e r  P rax is also  schrittw eise m echanisie
ren  m üssen. H ierfü r m üssen  die betriebsw irtschaft
lichen V oraussetzungen  durch eine sinnvolle  A grar- 
u n d  S teuerpolitik  geschaffen w erden. Die Reihenfolge 
d e r M aschinenanschaffung richtig festzulegen, is t im 
üb rigen  durchaus nicht einfach. Sie w echselt nicht nu r 
v o n  G egend zu  G egend, sondern , w as  besonders e r
schw erend w irkt, auch von  Betrieb zu Betrieb. Das 
P roblem  w ird  w eite r dadurch kom pliziert, daß es von  
je d e r  M aschine m eist a llzuv ie le  Typen gibt, so z. B. 
vo n  w estdeu tschen  Schleppern allein  ü b e r 100 Typen. 
D abei erfo rdert d ie  A nschaffung e ines Schleppers von  
rd. 10 000 DM sofort w eitere  Inves titionen  vo n  e tw a  
10 000 DM, da  fü r d en  Schlepper neue G eräte, w ie 
Pflüge, Eggen und  auch gum m ibereifte A ckerw agen, 
le tz teres w egen  d e r e rhöh ten  Fahrtgeschw indigkeit, 
neu  angeschafft w erd en  m üssen.

PRAKTISCHE AUSWIRKUNGEN 
M it diesen w enigen  Z ahlen  dürften  d ie  außero rden t
lichen K osten, m it denen  d ie  großen V orte ile  und Er
leichterungen d e r  M echanisierung erkauft w erden 
m üssen, e in igerm aßen k la r  um rissen  sein. Es lieg t auf 
der H and, daß derartige  U m w älzungen au f die Land
w irtschaft ebenso einschneidende Folgen haben  w ie 
v o r hundert Ja h re n  d e r Einbruch der Technik in 
d as H andw erk  und  in  d ie Industrie.
Das prak tische Ergebnis d e r T echnisierung b esteh t für 
d en  L andw irt in  e rs te r L inie in  e in e r dem  Laien oft 
u n v o rs te llbaren  A usw eitung  des M aschinenparks.

0 c h t  i / i e l  c l n f i c h c r  m i t  e i n e r  L J j I ^ Jh J  ^

R E C H E N M A S C H I N E

M /i ihr bewältigen Sie alle vorkommenden 
Rechenarten sdinell und mühelos. Die Bedie

nung ist durdi eine Obersiditlidie Anordnung 
der Tasten mit einer Hand möglidi.

Elegante, fladie Form 

Besonders leiditer Tastenansditag 

Elektrisdie Einzel- und Cesamtlösdiung 

der Redienwerke in jeder Stellung 

Automatisdter Wagenrüd<!auf 

Automatisdie Division und Minusdivision 

Automatisdi verkürzte Multiplikation

Das sind einige w^esentlidie Merkmale.

Lassen Sie sidi diese Redienmasdiine unver- 
bindlidj von unserem Kundendienst vorführen. 
P rospekte erhalten Sie gerne von der
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H ieraus e rgeben  s id i zw angsläufig  bere its  e in ige un- 
erw ünsd ite  B egleitersdieinungen, z. H.:
S t a r k e  z u s ä t z l i d i e  g e l d l i c h e  A u f w e n d u n g e n ,  d .  h .  d i e  G e f a h r  
d e r  f i n a n z i e l l e n  O b e r b e l a s t u n g  d e s  B e t r i e b s .
Z w a n g  z u r  A u f s t e l l u n g  e i p e s  M a s d i i n e n s d i u p p e n s ,  d .  h .  o f t  
a l l z u  g r o ß e  K o s t e n  u n d  u n e r t r ä g l i d i e  E i n e n g u n g  d e s  H o f 
r a u m s .
U n t e r r i c h t u n g  i n  P f l e g e ,  W a r t u n g  u n d  R e p a r a t u r  v o n  M a s c h i 
n e n ,  d .  h .  W e i t e r e  A n f o r d e r u n g e n  a n  d e n  s c h o n  j e t z t  b e 
d e n k l i c h  v i e l s e i t i g e n  K e n n t n i s z w a n g  d e s  B a u e r n .  
N o t w e n d i g k e i t ,  u n t e r  d e r  U n z a h l  d e r  a n g e b o t e n e n  o f t  u n 
b e k a n n t e n  M a s c h i n e n t y p e n  d i e  J e w e i l s  r i c h t i g e  z u  w ä h l e n ,  
d .  h .  d i e  G e f a h r  v o n  F e h l w a h l e n  u n d  d a m i t  v o n  F e h l i n v e s t i 
t i o n e n  ( in  d e r  P r a x i s  s e h r  g r o ß ) .
N o t w e n d i g k e i t ,  s i c h  s t e t s  ü b e r  d i e  F o r t s c h r i t t e  i n  d e r  L a n d 
t e c h n i k  z u  i n f o r m i e r e n ,  d a s  b e d e u t e t  w e i t e r e  z e i t l i d i e  B e 
l a s t u n g  o d e r  d i e  G e f a h r ,  d i e  M a s c h i n e  v o n  » g e s t e r n “ o d e r  
„ h e u t e “ s t a t t  d i e  v o n  . m o r g e n "  z u  k a u f e n .

Die U m stellung au f einen  vo llm ed ian ls ie rten  Betrieb 
is t aber, w ie bere its  ausfü lirlid i dargeleg t w orden  ist, 
sehr schwierig, da die M aschinenpreise außero rden t
lich hoch sind. H inzu kom m t, daß d e r  Erisatz der 
Pferde durch Schlepper^), der im  allgem einen am  A n
fang der Technisierung steht, se it 1948 besonders u n 
günstig  ist. V or dem  zw eiten  W eltk rieg  k o ste te  e in  
Pferd e tw a ebensoviel w ie das b illigste  A uto (rd.
1 400 RM für e in  d re ijäh rig es Pferd bzw. 1400 RM 
für den O pel P 4 ); heute, 1953, muß d e r  L andw irt d a 
gegen  m indestens zehn  P ferde veräußern , um  das 
b illigste  A uto  dafü r kaufen  zu  können®). Ein V er
gleich d e r V erkaufspreise  fü r andere  A grarprodukte, 
z. B. für Milch, G etreide usw ., m it d e n  heu tigen  Schlep
per- und  Landm asciiinenpreisen fä llt selbstverständ lich  
w esentlich  vo rte ilhafte r aus®). T rotzdem  ist die Schwie
rig k e it der M echanisierung aus Geld- oder K redit
m angel nicht zu leugnen.
Die Q uin tessenz a lle r  B etrachtungen gipfelt a b e r im 
m er w ieder darin , daß  k e in  L andw irt in  Z ukunft ohne 
V ollm echanisierung w ird  bestehen  können, und  zw ar 
um  so w eniger, je  eh er d ie  europäische W irtschafts- 
Union verw irk lich t w ird  und  die ssahlreidien fort
schrittlichen B etriebe im  A usland, v o r  a llem  in 
Schweden, England, D änem ark, Belgien, H olland usw . 
dann  in  v o lle r Schärfe als K onkurren ten  der d eu t
schen Landw irte au f d e m ' deutscfaen M ark t au ftre ten  
w erden.
Die w estdeutschen Landw irte sind sich d ie se r Z usam 
m enhänge im allgem einen w ohl bew ußt. T rotzdem  h a
ben  sie v o n  den v ie len  A ngeboten  auf d e r  K ölner A us
stellung  v o n  1953 n u r beschränkten  G ebrauch ge
macht, da der K apitalm angel bzw. die hohen Zinsen, 
fe rn er die geringen  A bschreibungsm öglichkeiten, die 
P reisunsicherheit und  an d eres  m eh r zu vorsichtigem  
D isponieren  zw angen. D as Lohnkonto fü r die mensch- 
lid ien  A rbeitsk räfte  un d  das Fu tterkon to  für d ie  tie 
rischen Z ugkräfte fa llen  ja  ke inesw egs automaUsch

D er S d ile p p e r  e rm ö g iid i t n e b e n  v ie le n  te ch n isd ie n  V o r te i le n  v o r  
a llem  e in e  In te n s iv ie ru n g  d e s  B e trieb s  (H adcfrud itbau ) o d e r  e in e  
A b sd ia ffu n g  v o n  P fe rd e n  u n d  d ie  z u s ä tz lid ie  E in ste llu n g  v o n  
K ühen . E in  P fe rd  b e n ö tig t zu  s e in e r  E rn ä h ru n g  jä h r l id i  rd . 1 b is
2 h a  F lä d ie . D as is t  e b e n so v ie l, w ie  e tw a  zu r E rn ä h ru n g  v o n  
zw ei P e rso n en  in  W e s td e u ts d ila n d  eriorderUdi is t. W e n n  es  a lso  
im  Laufe d e r  J a h re  g e lin g t, v o n  d e n  IV2 M ill. P fe rd en  d e r  B u n d es
re p u b lik  e in  D ritte l d u rd i S d ile p p e r  zu  e rse tz e n , so  w ä re  d am it 
e in  z u s ä tz lid ie r  N a h ru n g s ra u m  fü r 1 M ill. M enschen  g ew o n n en .
*) P fe rd e  s in d  h e u te  am  N u tz v ie h m a rk t k au m  v e rk ä u f l id i .  S ie  e r 
z ie le n  am  S d ila d itv ie h m a rk t e tw a  38 b is  40 Pfg. je  P fund  L ebend- 
g e w id it. G u te , f le isd iig e  P fe rd e  im  L e b en d g e w id it v o n  1 100 P fund  
k o s te n  a lso  h e u te  440 DM . Z eh n  P fe rd e  s te l le n  a lso  d e n  W e rt 
e in e s  V o lk sw a g en s  (4 400 DM) d a r.
«) Es w ü rd e  je d o d i zu  w e it  fü h ren , h ie ra u f  im  e in z e ln e n  e in zu 
g eh e n , d a  d a b e i k e in e sw e g s  d ie  F rag e  d e r  P re is s d ie re  a l le in  a b 
z u h a n d e ln  w ä re , so n d e rn  d ie  g e sa m te  E n tw idclung  v o n  K o sten  
u nd  E rlö se n  s e i t  1938.

o der zw angsläufig  bei der A nschaffung v o n  M aschinen, 
sondern  n u r  bei seh r überleg tem  M aschinenkauf. 
A b er das M aschinen- und  R eparaturkonto  ste ig t durch 
d ie  T echnisierung unw eigerlich  und  m eist, erheblich. 
Es g ib t genug B etriebe, die sich to tra tio n a lis ie rt h a 
ben! D iese G efahr der T echnisierung is t aber e rk an n t 
w orden. Je d e r  L andw irt trach te t sie zu  verm eiden .
Z u m  V e r s t ä n d n i s  e i n  p r a k t i s c h e s  B e i s p i e l :  D i e  A n s c h a f f u n g  
e i n e r  a u t o m a t i s c h e n  e l e k t r i s c h e n  W a s s e r p u m p e  u n d  e i n e r  
S e l b s t t r ä n k e  f ü r  d a s  V i e h  k o s t e t  i m  m i t t l e r e n  B e t r i e b  e t w a  
2  0 0 0  —  4  0 0 0  D M  u n d  e r s p a r t  v i e l l e i c h t  1 S t u n d e  H a n d p u m 
p e n  a m  T a g .  E i n e  L o h n e r s p a r n i s  t r i t t  a b e r  n i c h t  e i n ,  d a  j a  
d e r  V i e h p f l e g e r  n i c h t  e n t l a s s e n  u n d  m e i s t  a u c h  n i c h t  f ü r  
a n d e r e  A r b e i t  e i n g e s e t z t  w e r d e n  k a n n .  S e i n  T a g e s p e n s u m  
w i r d  a l s o  l e d i g l i c h  e r l e i c h t e r t .  D a f ü r  h a t  d e r  B e t r i e b  a b e r  
h o h e  M e h r a u s g a b e n  f ü r  S t r o m ,  Z i n s e n  u n d  A b s c h r e i b u n g  d e r  
A n l a g e  z u  t r a g e n .
E r s t  d e r  K a u f  v o n  M e l k m a s c h i n e ,  F u t t e r h ä n g e b a h n ,  b z w .  e i n  
S t a l l u m b a u  u s w . ,  d .  h .  d i e  I n v e s t i t i o n  w e i t e r e r  u n d  w e s e n t 
l i c h  h ö h e r e r  S u m m e n  s e t z t  e i n e  A r b e i t s k r a f t  f r e i  u n d  e r m ö g 
l i c h t  d i e  n o t w e n d i g e  E i n s p a r u n g  a m  L o h n k o n t o  z u m  A u s 
g l e i c h  d e s  s t a r k  a n g e s c h w o l l e n e n  M a s d i i n e n k o n t o s .

N ichts is t also oft gefährlicher als halbe M aßnahm en, 
d. h. die ha lbe  M echanisierung e iner A rbeitskette , 
z. B. bei der W artung  von  K ühen o der bei d e r  E rzeu
gung  vo n  K artoffeln. Soll nun  d e r  L andw irt in  solchen 
F ä llen  w arten , b is  e r  ü b e r genügend G eld verfüg t?  
Das w ar früher m eist der richtige W eg. H eute  is t das 
zum indest fraglich, da die gew altig  gestiegenen  fixen 
K osten  zu r R ationalisierung  zw ingen. A ndererse its  
aber sind 1 2 %  Z insen sow ie d ie  m eist hohe A m orti
sationsquo te  bei d e r M echanisierung oftm als n id it auf
zubringen. Kurz, es w ird  fü r den  L andw irt im m er 
schw erer, se in  Schiff zw ischen der Szylla der Ü ber
schuldung als Folge zu hoher Investitionen  und  der 
C harybd is der U nren tab ilitä t a ls  Folge zu  geringer 
R ationalisierung  (angesichts d e r  zu hohen  fixen Ko
sten  w ie S teuern , A bgaben  u n d  Beiträge) ungefäh rdet 
h indurchzusteuem .
Die G renzen der R ationalisierung  liegen  also nicht im 
technischen, sondern  ausschließlich im w irtschaftlichen 
Bereich. H ier w äre  es eine A ufgabe des S taa tes, a lles  
zu tun , um  d iese G renzen so w eit w ie m öglich h inaus
zurücken. Dazu gehört neben  e iner gesunden S teuer
po litik  v o r a llem  d ie  Förderung  d e r  P rivatin itia tive . 
Das g ilt in  je d e r  Hinsicht, beim  Einsatz un d  N eu en t
w erfen  v o n  M aschinen sow ie v o r  a llem  auch hinsicht
lich der M odernisierung d e r landw irtschaftlichen Bau
ten. W ährend  versch iedene w estdeutsche O rgan isa
tionen, z. B. das K uratorium  fü r Technik in  der Land
w irtschaft, d ie  M ax E yth-G esellsthaft un d  auch d ie  
V erb indungsste lle  d e r Landw irtschaft zu r Industrie  in 
Essen, d ie  P riva tin itia tive  bei der M aschinenverw en
dung durch Schriften, P reisverte ilungen  usw . erfo lg
reich an regen , geschieht au f dem  B ausektor b ish e r zu 
w enig  Und gerade  h ie r w äre e in  frischer W ind  — 
nach am erikanischem  V orb ild  —  besonders  segens
reich. D enn die deutschen G ebäude stam m en großen
te ils  noch aus dem  M itte la lter. Sie sind in  k e iner 
W eise fü r m oderne, ra tionelle  P roduktionsm ethoden 
geeigne t und  bedürfen  bald iger rad ik a le r Ä nderung  
und  zu  T. auch Ergänzung (z. B. M aschinenschuppen, 
K unstdüngerschuppen, R epara tu rw erksta tt usw.). G e
rade  h ie r verm ögen  w ir in  W estdeutschland aber 
offenbar nicht über den eigenen  Schatten  zu springen.
■̂) G ro ß e  H o ffn u n g en  m ü ssen  au f  d a s  1953 g e g rü n d e te  I n s t i tu t  fü r 
la n d w ir ts d ia f t l id ie s  B au w esen  in  B rau n sd iw e ig  g e s e tz t  w e rd en .
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Ein w ah re r Rattensciiwanz vo n  b ehö rd lid ien  V or
schriften v e rh in d ert w eitgehend das Selbstbauen  so 
w ie das Selbstum bauen.

SOZIOLOGISCHE ASPEKTE
A uf die D auer sind w ahrsd iein lid i d ie  sozio log isd ien  
A usw irkungen  e iner v e rs tä rk ten  T ed in isierung  der 
L andw irtsd iaft am  tiefstgreifenden. Sie ve rd ien en  da
h e r besondere  Beaditung.
Die w id itig s te  Ä nderung  dürfte die E ntvölkerung  des 
Landes sein. Jed er, d e r die R ationalisierung b e jah t 
und fordert, b e jah t und fordert dam it au d i eine ge
w isse L andentvölkerung. Denn R ationalisierung b e 
d eu te t U m stellung auf den Einfam ilien- oder E inm ann
be trieb . U nd Rationalisierung bed eu te t b is zu einem  ge
w issen  G rade au d i eine Erhöhung der B etriebsgrößen 
(s ta tt d re i B etriebe m it 20 ha in  Z ukunft u n te r  gew is
sen, U m ständen ein Betrieb m it 60 ha). Es gilt also, für 
d ie  dann abw andernden  M ensdien red itze itig  A rbeits- 
m ög lid ike iten  u n d  W ohnungen in  der S tad t zu  sd iaf
fen. G elingt es dabei, allen landverbundenen  und  land- 
freud igen  M ensdien  eine W ohnung zu sdiaffen, am 
b es ten  e in  Einfam ilienhaus m it G arten, so dü rften  da
m it die m öglid ien  soziologisdien N ad ite ile  der V er
s täd te rung  w eitgehend  ausgesd ialte t sein, um  so m ehr, 
als d e r  L ebensstandard  d ieser „Um siedler" in  den  
m eisten  Fällen  s id ie rlid i n id it sinken, sondern  sogar 
n od i ste igen  w ird. Je  w eitgehender d iese M ensdien  
dabei d u rd i die N euansiedlung von  Industrien  in  D ör
fern  un d  K le instäd ten  (K onservenfabriken, G roßrepa
ra tu rw erk stä tten  usw.) gute V erd ienstm öglid ikeiten  
finden, um  so vorteilhafter w ird  das fü r die A llge
m einheit sein.
D ie handg re iflid is te  Folge d e r T ed in isierung  so ll für 
d ie (verbleibenden) Landwirte in  e in e r E rhöhung des 
L ebensstandards bestehen. Sie muß n a d i h u n d ertjäh 
rigem  Z urüd ib le iben  hinter der S tad tbevö lkerung  vor 
allem  darin  zum  A usdrude kom m en, daß die B auern 
m ehr als b isher ih ren  Kindern e ine  gu te  S diu l- und  
Fadiausb ildung , sei es landw irtsdiaftlid i, sei e s  n id it- 
landw irtsd iaftlid i, zukomm en lassen  können.
M it der T ed in isierung  sind nun a llerd ings a u d i sozio- 
log isd ie  U m w andlungen verbunden, die n a d i den heu 
tig en  A nsd iauungen  bedauerlid i sind, gegen  d ie  aber 
k e in  K rau t gew adisen  zu sein sd iein t. Es h ande lt s id i 
h ie r  v o r  a llem  um  d ie  Ersdiw erung d e r b ish e r gerade 
in  d e r  L andw irtsd iaft so segensreid ien  A ufstiegsm ög- 
lid ik e iten  vom  A rb e ite r zum V erw alter, zum  P äd ite r 
u n d  sd iließ lid i zum  Besitzer. Die V erv ie lfad iung  des 
je tz t no tw end igen  A nfangskapitals w irk t s id i beim  
A ufstieg  w ie eine d id te  Eisdedce aus, die n a d i oben  
zu du rd istoßen  im m er sdiw ieriger w ird. Um einen  
G roßbauernhof v o n  60 ha  zu pad iten , bedurfte  es vo r 
50 Jah ren  au ß er zw eier Fäuste folgenden Inven tars: 
ca. 4 Pferde, 2  —  3 K ühe, 1 — 2 Sdiw eine, 1 —  2 Pflüge, 
1 — 2 Eggen un d  1 —  2 Adcerwagen. Das n od i fehlende 
lebende und  to te  In v en ta r konnte d u rd i e isernen  Fleiß 
und  Sparsam keit allm ählid i angesd iafft w erden. H eute 
dagegen  is t eine Ü bernahm e n u r m it kom plettem  In
v e n ta r  m öglidi: 3 Pferde, 1 Schlepper, 15 Kühe, 
10 Schweine, 3 G ummiwagen, Selbstb inder, K unstdün
g erstreuer, kurz: vollständiges M asdiinen- und  V ieh
inven ta r. D enn die Erzeugung m uß sofort auf Hoch

tou ren  laufen , w eil die fixen K osten  sich gew altig  e r 
h öh t h ab en  und eine allm ähU die S teigerung  d e r P ro
duktion , z. B. eine langsam e A ufstockung der K uhzahl 
usw . kaum  n o d i m öglid i ist. V om  e rs ten  Tag a n  sind 
S teuern , B eiträge und  A bgaben fällig, d ie früher z. T. 
vö llig  u n bekann t w aren  und  heu te  eine H öhe e rre id it 
haben, d ie  zur P ad itübernahm e au ß er dem  lebenden  
un d  to te n  In v en ta r a u d i n o d i das V orhandensein  
e in es hohen  B etriebskapitals erfordert. Gewiß kann  
m an  auch heu te  noch B etriebe m it kom plettem  Inven
ta r  pachten. A ber grundsätzlich is t d e r soziale A uf
stieg  je tz t aucJi in  der L andw irtschaft e rsd iw ert, e in  
V organg, der im  L andhandw erk  und  im städtischen 
G ew erbe durch  das ü b era ll im m er größer w erdende 
no tw endige M asciiinenkapital seine V orläufer hat.

VOLKSWIRTSCHAFTLICHE AUSWIRKUNGEN 
Es w urde  be re its  m ehrfach d a rau f h ingew iesen, daß 
die M odern isierung  der w estdeutschen L andw irtsdiaft 
große In v es titionen  erfordert. Ih re  G esam tsum m e w ird  
au f 40 M rd. DM gesd iätzt. A uf den  e rsten  Blick m ag 
die Zahl hod i ersd ieinen . V ergleicht m an sie jedod i 
m it dem  Investitionsbedarf an d ere r Zw eige der d eu t
schen V olksw irtschaft, z. B. der E lektrizitätsw irtschaft, 
d e r  Schiffahrt usw . oder m it den  R üstungsausgaben, so 
e rsd ie in t d iese Summe in  einem  and eren  Lichte, ü b e r 
d ies is t zu bedenken, daß sich d iese Investitionen  au f 
e in ige Jah rzehn te  v e rte ilen  können.
Investitionsbedarf der w estdeutsdien Landwirtsdiaft

P o s itio n In v e s ti t io n s b e d a rf  
in  M rd . DM  in  %

N eu - u n d  U m bau  v o n  A ltb e tr ie b e n ' 22,9 57
E rr id itu n g  v o n  N e u b e trie b e n 4,8 12
M a sd iin e n  u n d  G e rä te  fü r d ie  H o fw ir tsd ia f t 5.0 13
L u ftb e re if te  A ck erw ag en 2,1 5
S d ile p p e r 2,5 6
M a sd iin e n  u . G e rä te  fü r  d ie  F e ld w ir tsd ia f t  u . a . m . 2,7 7
In sg e sa m t 40 100
Q u e lle :  W o d ie n b e r id i te  d e s  D e u ts d ie n  In s titu ts  fü r K o n ju n k tu r-  
fo rs d iu n g  (B erlin), N r. 1, v o m  24. 1. 1941. D ie Z a h len  s in d  um - 
g e re d m e t u n d  au f  d a s  h e u tig e  B u n d e sg e b ie t bezo g en .

Z ur D urd iführung  der R ationalisierung  is t d ah e r ge
rad e  auch die Landw irtschaft s ta rk  an e iner N orm ali
s ie rung  des K ap ita lm ark tes und  vo r a llen  D ingen des 
vo n  ih r benö tig ten  langfris tigen  H ypo thekark red its  
in te ress ie rt. Noch w ichtiger is t es auf lange Sicht 
aber, a llm ählid i w ied er zu den p riv a ten  K apita lan
sam m lungsm öglichkeiten, w ie sie e tw a 1914 bestanden , 
zurückzukom m en. Denn in  d e r  Landw irtschaft is t es in 
A nb e trad it der W itterungs- und Preisunsicherheit so
w ie des langsam en, g roßenteils n u r zw ei- bis d re i
jäh rig en  K apitalum schlags w id itiger als in  anderen  
B erufszweigen, m öglichst w eitgehend  m it eigenen  
G eldm itteln  u n d  nicht m it frem den M itte ln  zu w irt
schaften und  zu ra tionalisieren . Noch v o r  30 Jah ren  
galt es dah er für den L andw irt a ls  Ziel, e ine Ernte 
au f dem Felde, eine auf dem  Speicher und  eine auf 
der Sparkasse zu haben, um  M ißern ten  und  anderen  
W edise lfä llen  aus e igener K raft begegnen  zu können. 
A ngesichts d e s  heu tigen  Z ustandes des „von der H and 
in  den  M und L ebens“ erscheinen  die dam aligen V er
hältn isse  fas t w ie e in  M ärchen. D ennodi sollte dieses 
Ziel der W iedersd iaffung  e ines gesicherten M itte l
standes gerade  auch die L andw irtschaft m it um fassen, 
da  sie besonders a k tiv  am  Produktionsprozeß der 
W irtschaft be te ilig t ist.
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Eine w id itige  volksw irtscbaftlid ie  B edeutung h a t w ei
te r  d ie  au f  G rund d e r  M ed ian isierung  zu  erw artende  
U m sd iid itung  der B etriebsgrößen. Es w urde bere its  
darau f h ingew iesen, daß der E infam ilienhof bzw. Ein
m annhof im  R egelfälle  g rö ß er a ls  2S H ek ta r sein  
könn te , oftm als um  50 H ek tar u n d  m ehr. Im  A usland  
is t deu tlid i diese K onzentrierung au f d ie  optim alen 
B etriebsgrößen festzustellen , insbesondere a lso  das 
allm ählid ie  A ussd ieiden  der fü r e ine Fam ilie zu  k le i
n en  B etriebsgrößen. S tehen  w ir dam it am  A nfang 
einer neuen  „B auernlegung“ w ie sd ion  einm al vo r 
150 Jahren?  Die eh rlid ie  A n tw ort kann  in  A nbetrad it 
des Zw angs zu r R ationalisierung  n u r e in  J a  sein; zum 
G lüdi a llerd ings e in  s ta rk  e in gesd iränk tes  Ja . Denn 
ebenso  w ie in  den le tz ten  150 Jah ren  d u rd i B innen- 
fcolonisation v ie le  landw irtsd ia ftlid ie  B etriebe und  
D örfer neu  en ts tanden  sind, so w erden  au d i in  Zu
kunft n eu e  B etriebe —  n a d i au sländ isd iem  V orb ild  — 
in  g roßer M enge entstehen . H ierbei hande lt es sid i 
a lle rd ings um  N ebenerw erbssied lungen . D iese sind 
in  den le tz ten  Jah ren  im  A usland  in e iner G röße von  
0,5 b is 2 h a  in  e rh eb lid ie r Z ahl als K ranz um  die 
G roßstäd te  w ie Pilze au s d e r E rde gesdiossen, n a d i
dem  es gelungen  ist, d u rd i G artensd ilepper (Einadis- 
sd ilepper) die A rbeit w irk lid i vo ll zu m edian isieren . 
Die B etriebe se lb st w erden  a ls  M onokultur betrieben , 
z. B. n u r H im beeren  oder n u r K irsd ien  usw., oder 
jedenfa lls  auf m öglid ist n u r  zwei, a llen fa lls  drei 
S d iw erpunk te  konzen triert, z. B. H ühnerzud it und 
D ahlien oder Enten, N elken  und  E rdbeeren. D er In 
hab er d e r  N ebenerw erbssied lung  a rb e ite t a ls  F ab rik 
a rb e ite r  irgendw o in der Stadt. S aat und  Pflege se i
n e r K ulturen  e rled ig t e r  am F eierabend, d ie  E rnte in  
seinem  U rlaub, gegebenenfalls u n te r  Zuhilfenahm e 
einer A rbeitsk raft, w odurd i e r  d an n  se inerse its  v o r
übergehend  A rbe itgeber w ird. D iese Entw idclung w ird  
s id i ho ffen tlid i aud i in  D eutsd iland  anbahnen.
Die w eiteren  günstigen v o lk sw irtsd ia ftlid ien  A usw ir
kungen  der v e rs tä rk ten  M edian isierung  d e r L andw irt
sd ia ft liegen  auf d e r H and und  b rau d ien  h ie r nu r kurz 
angedeu te t zu w erden:
E r h ö h u n g  d e r  A g r a r p r o d u k t i o n  u n d  d a m i t  E r l e i c h t e r u n g  d e r  
Z a h l u n g s b i l a n z  d u r c h  g e r i n g e r e n  a g r a r i s c h e n  E i n f u h r b e d a r f ;  
S t e i g e r u n g  d e r  S t e u e r k r a f t  j e  H e k t a r  i n f o l g e  d e s  e r h ö h t e n  
U m s a t z e s  j e  F l ä c h e n e i n h e i t ;
G e r i n g e r e  Z o l l s d i u t z b e d ü r f t i g k e i t  i n f o l g e  R a t i o n a l i s i e r u n g  
d e r  A g r a r p r o d u k t i o n ;
E r h ö h u n g  d e s  S o z i a l p r o d u k t s  b e i  g l e i c h z e i t i g e r  V e r i n i n d e -  
r u n g  d e r  i n  d e r  L a n d w i r t s c h a f t  B e s c h ä f t i g t e n ;  a u f  l a n g e  S i c h t  
g e s e h e n  g i b t  e s  i n  D e u t s c h l a n d  s i c h e r  n o c h  z u  w e n i g  V e r 
b r a u c h s g ü t e r  w i e  M ö b e l ,  B ü c ä ie r ,  R a d i o s  u s w . ,  a l s  d a ß  w i r  
e s  u n s  l e i s t e n  k ö n n t e n ,  m e h r  M e n s c h e n  i n  i r g e n d e i n e m  B e 
r u f ,  v o r  a l l e m  a u c h  i n  d e r  N a h r u n g s p r o d u k t i o n ,  z u  b e s d i ä -  
t i g e n ,  a l s  b e i  d e m  E i n s a t z  m o d e r n s t e r  t e d i n i s d i e i  H i l f s m i t t e l  
n o t w e n d i g  i s t ,  e s  s e i  d e n n ,  d a ß  m a n  A r b e i t ,  d .  h .  p r o d u k 
t i v e s  S c h a f f e n ,  m i t  B e s c h ä f t i g u n g  v e r w e c h s e l t .

AGRARPOLITISCHE KONSEQUENZEN 

Die T ed in isierung  d e r  L andw irtsdiaft h a t in  W est
d eu tsd ilan d  im G runde e rs t begonnen. Ein H öhepunkt 
oder e in  Ende zeichnet sich vorläufig  noch nicht ab. Da 
d ie  A usw irkungen  a lso  langfristig  w irksam  sein  w e r
den, m uß auch die A grarpo litik  w eitsichtig  h ierauf aus
gerichtet sein. V or a llen  D ingen m uß sie berücksich
tigen , daß d ie  Zahl d e r  landw irtschaftlichen Berufszu
gehörigen  in  Z ukunft absolu t und  re la tiv  w e ite r  ab
nehm en w ird. In  England sind  es heu te  nu rm ehr 6 "/o.

Es w ird  a lso  im m er schw erer w erden, d e r  Ü berzeu
gung G eltung zu verschaffen, daß es richtig und  no t
w endig  sei, die L andw irtschaft zu fördern, z. B. A grar
zölle zu  genehm igen, K reditbeih ilfen  zu gew ähren  
oder deutsche P rodukte zu essen. P aro len  w ie „Der 
P a trio t iß t R oggenbro t“, d. h. das, w as d ie  heim ische 
Landw irtschaft erzeugt, z iehen nicht m ehr. Auch die 
englische Parole „Buy B ritish“ w ürde, au f Deutsch
land  übertragen , ke inen  A nklang  finden. D ie w est
deutsche Landw irtschaft w ird  daher in  Z ukunft gu t 
d aran  tun , sich auf d ie  W ünsd ie d e r S tad t hinsichtlich 
A usw ahl und G üte d e r  N ahrungsm itte l v e rs tä rk t e in 
zustellen . Endlich sollte  eine zielbew ußte A grarpo litik  
m eh r als b isher berücksichtigen, daß die zunehm ende 
T echnisierung der Landw irtschaft auch eine Ä nderung  
d e r landw irtschaftlichen Fachausbildung und v o r  a llem  
einen  v e rs tä rk ten  U nterricht in  Landm aschinenkunde, 
R epara tu r und betriebsw irtschaftlich  richtiger M aschi
n enverw endung  erfordert.
Insgesam t erg ib t sich, daß die deutsche Land
w irtschaft ih re  B etriebe ra tionalisieren  muß und  dazu 
auch m ehr d en n  je  gew illt ist. Sie v e rlan g t n u r d ie 
se lb en  M öglichkeiten u n d  V oraussetzungen , w ie sie  
im  A usland vorhanden  sind  un d  w aren  un d  durch die 
d e r  V orsp rung  des A uslandes —  d e r  ja  v o r 40 Jah ren  
noch nicht bestand  —  e rk lä rt w ird. Es sind dies v o r 
allem  dieselben  K osten-Erlös-R elationen w ie im  A us
land, in sbesondere gleiche K reditm öglichkeiten sow ie 
gleiche Z inssätze, fe rn er g leid ie  K apitalbildungsm ög
lichkeiten  und  gleiche B esteuerung. A b er solange die 
deutsche Landw irtschaft —  nach den o b jek tiven  OEEC.- 
F eststellungen  —  m it A bstand  d ie  höchstbesteuerte  
Landw irtschaft in  Europa ist, is t ih r  d e r  W eg zur 
g rund legenden  R ationalisierung  au s G eldm angel v e r
schlossen. U nd schließlich w ill d ie  w estdeutsche Land
w irtschaft nicht für Zollschutz käm pfen m üssen und  sich 
■das täglich Vorhalten lassen. K ein w estdeu tscher Land
w irt hä lt sich fü r un tüch tiger oder fau le r als se in  d ä 
nischer, ho lländischer oder englischer K ollege. W enn 
e r  tro tzdem  au f Zollschutz bestehen  muß, so eben  n u r 
desw egen, w eil e r  nicht d ieselben  S tartbed ingungen  
hat. D er deutsche L andw irt kann  (bei g leicher B esteue
rung, gleichen P reisen  usw.) niem als von  se in en  au s
ländischen K onkurren ten  geschlagen w erden. E r fürch
te t d iese ebenso w enig, w ie e tw a  der bayrische Bauer 
d en  schlesw ig-holsteinischen „fürchtet“. D er deutsche 
L andw irt k an n  v ie lm ehr nu r v o n  der V erw altung , 
d ie  ih n  nich t genügend hodikom m en läßt, aus dem  eu 
ropäischen K onzert a ls  „erste G eige“ ausgeschalte t 
w erden. U nd das sollte  v e rh in d ert w erden.
Für d ie  Z ukunft e rgeben  sich danach zw ei le itende  
agrarpolitische G esichtspunkte, näm lich einm al, die 
technische A usrüstung  d e r  deutschen Landw irtschaft 
sow ie das A usbildungsniveau  d e r  deu tschen  L andw irt
schaft denen  des A uslandes anzugleichen, und  zw ei
tens, den  deu tschen  L andw irten  gleiche W ettbew erbs
bedingungen  w ie den L andw irten  im übrigen  Europa 
zu verschaffen. H ierdurch w ürde die deutsche Land
w irtschaft gerad e  bei d e r  Bildung eines gesam teuro
päischen W irtschaftsraum s v o ll w ettbew erbsfäh ig  sein 
und  aufblühen und  dam it e in  w ichtiger A k tivposten  
d e r  deutschen V olksw irtschaft w erden.
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