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Vorwort 
Es scheint heute vielleicht miiBig zu sein, eine Schrift iiber 

den Auf b a u d e r Lan d w i r t s c haft i m n e u e nOs t err e i c h 
zu verfassen. 

Mancher wird auf die bedauerlich ungiinstigen Ergebnisse des 
Auf3enhandels Osterreichs in den letzten Jahren verweisen und aus 
der groBen Menge der sich als notwendig ergebenden Einfuhren an 
Lebensmitteln auf ein volliges Darniederliegen der Landwirtschaft 
schlieBen, auf deren Mitarbeit und Aufbau man umso eher verzichten 
konne, als dies ja doch nur auf Kosten jener Industrie und jenes 
Handels geschehen konne, die einzig und allein in der Lage waren, 
die natiirlichen Verhaltnisse Osterreichs auszuniitzen und auf diese 
Weise die volkswirtschaftlichen Werte zu schaffen, die hervorgebracht 
werden miissen, urn das heutige Osterreich zu erhalten. Dieser, nur 
auf die Wertschatzung der Industrie, insbesondere der Veredlungs
industrie, und des Handels Eingestellte, wird eine Abhandlung iiber 
den Aufbau der Landwirlschaft als vollig iiberfliissig bezeichnen, da 
sie ja nur geeignet ware, Wiinsche nach Unterstiitzung der Land
wirtschaft aus offentlichen Mitteln lebendig zu machen, die - seiner 
Ansicht nach - nicht gerechtfertigt sind und daher nicht wach werden 
sollen, weil sie der anstrebenswerten Entwicklung in der Richtung einer 
Industrialisierung Osterreichs nur hinderlich sein konnten. 

Andere wieder werden das Erscheinen der Schrift deshalb als 
vollkommen zwecklos bezeichnen, da die Landwirtschaft ohnedies 
auch im neuen Osterreich die ihr gebiihrende Stelle voll einnimmt 
und im Begriffe ist, aHe die Schaden, die ihr in den Kriegs- und 
Nachkriegsjahren durch Hemmungen aller Art erwuchsen, gutzurnachen 
und ihre Erzeugung noch uber das AusmaB der Vorkriegsjahre hinaus 
zu steigern. Eine Landwirtschaft, die, wie ja noch naher ausgefiihrt 
werden soll, in den Jahren nach dem Kriege ihre Anbauflache wesentlich 
erweiterte, ihre Ertrage urn ein Viertel, ja bis urn die Halfte steigerte, 
eine solche Landwirtschaft brauche doch nicht erst Richtlinien und 
Anweisungen, nach welchen sich der Aufbau bewegen solIe. 

Aber gerade der Umstand, daB zwei so widerstrebende An
schauungen iiber diesen Gegenstand bestehen und beide Ansichten 
mit gutem Recht auch begriindet werden konnen, daB ferner von 
jedem Einsichtigen eine Steigerung der landwirtschaftlichen Erzeugung 
im Interesse der Verbesserung unserer schwer passiven Handelsbilanz 
und der fUr den Absatz der Industrie so wichtigen Hebung der Kaufkraft 
der landlichen Bevolkerung gefordert wird, laBt das Erscheinen dieser 
Schrift doch als nicht ganz iiberfliissig und unzweckmassig erscheinen. 

Die Notwendigkeit, die nliheren Umstande, die gerade im jetzigen 
Zeitpunkte fur eine Darstellung der fUr den Aufbau der Landwirtschaft 
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im neuen l>sterreieh maBgebenden Riehtlinien spreehen, erortern 
zu wollen, erseheint aueh umsomehr vorhanden zu sein, als einerseits, 
gerade der heutige Entwieklungszustand l>sterreiehs und der dieses 
Land umgebenden Staaien so besehaffen ist, daB man nun endlieh 
wieder von leidlieh normal gewordenen ZusUinden spreehen kann 
daB man aber nun dringendst daran denken muB, neue Wege rn:
die naehste Zukunft der Landwirtsehaft zu suehen, die uber die bisher 
gegangenen, altgewohnten hinausfuhren. 

Denn die Grundlagen, welehe fiir die Festlegung der Ziele der 
Wege maBgebend sein mussen, haben sieh nieht .wenig gefuldert. 

Dnd sie werden sieh vermutlieh in absehbarer Zeit neuerdings 
grundlegend andern, ja andern mussen, wenn sieh namlieh die Wirt
Behaft der Republik l>sterreieh an die eines groBeren Wirtsehafts
korpers - sei es nun an den des Deutsehen Reiehes oder den del' 
vereinigten Staaten von Mitteleuropa oder den einer DonaukonfOderation 
- ansehlieBen wird, was zwangslaufig in irgend einer Weise uber 
kurz oder lang gesehehen muB und was sieh ja aueh schon in den 
versehiedensten Staaten deutlieh vorbereitet.Die mit diesem Ubergang 
notwendig verbundene Umstellung soIl nun l>sterreiehs Landwirtsehaft 
nieht so unvorbereitet treffen, wie die des Jahres 1918. 

Da aber dieser wirtsehaftliehe ZusammensehluB - die politisehen 
Verhaltnisse und Folgen will ieh grundsatzlieh als nieht hieher gehOrend, 
aus dem Kreise dieser Betraehtungen aussehlieBen - nieht nur 
Osterreieh allein betrifft, sondern aueh noeh eine Anzahl anderer 
Staaten, erseheint es notwendig, erst ein knappes Bild von den Ver
hrutnissen zu geben, die der osterreiehisehen Landwirtsehaft zugrunde 
Hegen. 

Diese Darstellung, in der insbesondere alle Entwieklungsmoglieh
keiten aufgezeigt werden sollen, erseheint aueh anderseits von 
Wiehtigkeit. 

Osterreiehs Landwirtsehaft braueht dringend Kredite, benotigt 
eiligst eine WiederauffUllung der blutleer gewordenen und nunmehr 
sehwaeh pulsierenden Sehlagadern des Wirtsehaftskorpers. 

'Jenen, die in der Lagewaren, durehDarlehen dies em Bediirfnisse der 
osterreiehisehen Landwirtsehaft naehzukommen, soIl nun eine Gelegen
heit geboten werden, sieh uber die Grundlagen der Wirtsehaft und uber die 
Ursaehen der Verarmung und "Rllekstlindigkeit" ein riehtiges Bild zu 
maehen. Wenn es dabei gelingt, zu zeigen, daB Osterreieh trotz Kleinheit 
und vielfaeher Ungunst der Entwieklungsgrundlagen verdient, ernst und 
als wertvolles Glied fUr jeden kiinftigen groBen Wirtsehaftskorper 
gewertet zu werden, dann ist der Zweek dieser Sehrift erreieht, deren 
Herausgabe . unternommen wird, obwohl eine Reihe ersehopfender 
Darstellungen der Landwirtsehaft des alten und neuen Osterreiehs 
vorliegen, die noeh dureh eine Fiille von Einzelbesehreibungen wertvoll 
erganzt und erweitert werden. leh erwlihne nur, die von einer 
Reihe erste1' Faehmlinner und Gelehrter herausgegebene "Gesehichte 
der osterreiehischen Land- und Forstwirtsehaft und ihrer Industrien. 
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1848~1898" (Wien 1899-1901. 5 Bande), "Grundlagen del' Agrar
wirlschaft in Osterreich" (Wien 1916) von Dr. Siegfried Strakosch, 
"Die Aussichten del' Rindviehzucht in Deutschosterreich" von 
Dr. Michael H a i n i s c h und "Ackerwirtschaft in Deutschosterreich" 
von Dr. Siegfried S t I' a k 0 s c h (beide in einem vom Vereine fiir 
Sozialpolitik herausgegebenen Sammelbande), "Wirtschaftliche Verhalt
nisse Deutschosterreichs" (Miinchen und Leipzig. 1919). Ferner, urn 
aus del' Fiille des Vorhandenen noch einige kleinereArbeiten anzufiihren: 
Die Kriegsgetreideverkehrsanstalt. Ihr Aufbau und ihr Wirken. Ein 
Bericht, erstattet vom Prasidium (Wien. 1918). - Das osterreichische 
Ernahrungsproblem. Unter Beniitzung statistischer Materialien und 
amtlicher Quellen sowie unter Mitwirkung von Fachmannern, verfai3t 
im Bundesministerium fiir Volksernahrung. Mit zahlreichen statistischen 
Tabellen und Diagrammen (Kommissionsverlag Frick, Wien. 4 Hefte. 
1920). - Rei n h 0 fer. Deutschosterreich. Beitrage zur Wirtschafts
beschreibung (Graz. 1923). - Johannes Em mer. Deutschosterreich. 
Seine Schicksale und seine geschichtliche Stellung (Wien. 1924). -
Osterreich in Wort undBild, unter Mitwirkung namhafter osterreichischer 
Gelehrter von Dr. Karl Brockhausen (Wien. 1924). - Neu-Osterreich, 
Das Werk des Friedens von Saint-Germain. Seine Kultur, Bodenschatze, 
Wirtschaftsleben und Landschaftsbilder. Unter Mitwirkung hervor
ragender Manner del' Wissenschaft, Kunst und Industrie zusammen
gestellt von Dr. Eduard Stepan (Amsterdam und Wien. 1923). -
Dr. K a II b I' U nne r. Die osterreichische Landwirtschaft (Tagblatt
Bibliothek. Bandchen 78. Wien. 1924). - Red I i c h. Osterreichische 
Regierung und Verwaltung im Weltkriege (Carnegiestiftung, Wien.1925). 
- Osterreichs Landwirlschaft und Forstwirtschaft. Unter Verwendung 
amtlicher Behelfe bearbeitet im Bundesministerium fiir Land- und 
Forstwirtschaft (Wien. 1925. 1m Erscheinen I). 
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I. Die Landwirtschaft im alten und im neuen Osterreich. 

Die verschiedenen Werke iiber die osterreichische Landwirtschaft 
im alten Osterreich, insbesondere die Schrift von Dr. Siegfried 
S t r a k 0 s c h iiber die Grundlagen der Agrarwirtschaft und das 
umfassende Jubiliiumswerk 1), das, zum groBten Teile wenigstens, 
nicht als eine einseitige "Huldigungsschrift" im Sinne iihnlicher 
Gelegenheitsarbeiten anzusehen ist, haben wegen der Griindlichkeit 
ihrer Darstellung, trotz der politis chen Umgestaltungen, einen guten 
Teil ihres Wertes beibehalten, insbesondere in jenen Kapiteln, welche 
sich mit der Beschreibung der Verhiiltnisse in den Liindern des 
heutigen Osterreichs beschiiftigen und bediirfen nun einerseits einer 
Art iJbersetzung in die heutigen klein-osterreichischen Verhiiltnisse, 
anderseits aber auch eine Art Fortsetzung. 

Wie sehr sich die Grundlagen jener Arbeiten und die der vor
liegenden veriindert haben, geht am besten aus einer kurzen Gegen
iiberstellung der wichtigsten Erscheinungen von damals und von heute 
und aus einer knappen Aufziihlung der die landwirtschaftliche Ent
wicklung beriihrenden Ereignisse, die zwischen dem Damals und dem 
Heute liegen, hervor. 

Dies festzulegen erscheint mir umso wichtiger, als ja vielfach 
noch, wenigstens gefiihlmiiBig, die vielen in die Augen springenden 
Veriinderungen nicht richtig beachtet und gewertet werden und man 
einerseits von der Landwirtschaft des heutigen Osterreichs mindestens 
dasselbe verlangt wie von der des alten Staates und anderseits iiber 
sie Ansichten verbreitet, die heute liingst iiberholt sind. 

De! Friede von Saint-Germain, der von der osterreichischen 
Regierung am 10. September 1919 unterzeichnet und am 17. Oktober 1919 
von der Nationalversammlung genehmigt wurde, verteilte die 300.004 
Quadratkilometer groBe osterreichische Reichshiilfte an sieben Staaten. 

Es gelangten an: 
Osterreich ...... 79.833 Quadratkilometer mit 6,357.962 Einwohner 
Italien ......... 23.164 " "1,589.472,, 
Fiume . . . . . . . . . 6 " " 2.986 " 
Siidslawien. . . . . . 28.447 " "1,626.698,, 
Tschechoslowakei . . 78.554 " "10,026.488,, 
Polen.. ....... 79.562 " "8,173.528,, 
Rumlinien ...... 10.388 " "795.2262),, 

1) S t r a k 0 s c h, Grundlagen der Agrarwirtschaft in Osterreich. Wien. 
1918. - Geschichte der osterreichischen Land- und Forstwirtschaft und ihrer 
Industrien. 1848-1898. Wien 1899-1901. 5 Blinde. 

2) Nach: Brockhausen, DerFriedensvertrag von Sain!-Germain in seinen 
kulturellen und wirtschafUichen Auswirkungen. In: Neu-Osterreich. Amster
dam und Wien. 1923. 

Kallbrunner, Wiederaufbau del' Landwirtscbaft 1 
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1m alten Osterreich verteilte sich :die gesamte Flliche auf die 
folgenden Kulturgattungen 1): 
106.165 Quadratkilometer A.cker, das sind . . . . . . 35'390/0 der Gesamtflache 

30.757 " Wiesen, das sind ....• 10'250/0 " " 
27.039 " Hutweiden, das sind ... 9'010/0 " " 
14.120 " Alpen, das sind ...... 4'710/0 " " 

3.406 " Garten, das sind ..... 1'130/0 " " 
2.187 " Weingarten, das sind. . . 0'730/0 " " 

389 " OHven-, Kastanien-, Maul-

97.877 
1.006 

17.062 
" 
" 
" 

beer-, Lorbeerbaumland, 
das sind ......... 0'130/0 " 

Wald, das sind ....... 32'620/0 " 
Seen, Teiche, das sind . . 0'340/0 " 
unproduktive Flache, auch 

Bauarea, Hofdiume und 
sonstige steuerfreie Flli-
che, das sind ...... 5'690/0 " 

" 
" 
" 

" 
Das neue, um das Burgenland vergro13erte Osterreich umfa13t 

83.822 Quadratkilometer, welche sich verteilen auf 2) : 
18.699 Quadratkilometer A.cker .............. (22'3 0,0 der Gesamtfliiche) 
10.120 " Wiesen . . . . . . . . . . . .. (12'00/0 " " ) 
13.545 " Hutweiden und Alpen .... (16'2 0/0 " " ) 

773 " Garten . . . . . . . . . . . . . ( 0'9 % " " ) 
396 " Weingarten .......... (0'5 0/0 " " ) 

31.666 " Wald .............. (37'2 0/0 " " ) 
8.622 " unproduktive Flache .... (10'30/0 " " ) 

Trotz des Zuwachses des ackerreichen BurgenlandesB) besitzt 
das neue Osterreich nicht einmal den fUnften Teil des Ackerlandes 
des alten: 18.699 von 106.165 Quadratkilometern. DafUr aber besitzt 
es reichlich die HaIfte des gesamten unproduktiven Landes: 8622 von 
17.062 Quadratkilometern. Vom Waldland hat das neue Osterreich ein 
knappes Drittel libernommen: 31.666 von 97.877 Quadratkilometern . 
.Almlich'ist das VerhaItnis zwischen der GriinlandfHiche: 10.120 Quadrat
kilomet~rn Wiesen im neuen Osterreich stehen 30.757 im alten gegen
liber und 13.545 Quadratkilometern Alpen und Hutweiden einer 
Flache von 41.159 Quadratkilometern. Kaum ein Flinftel der Wei.n
glirten des alten Osterreichs (2187 Quadratkilometer) gingen auf das 
neue liber (396 Quadratkilometer). 

Aus diesen Zahlen geht unzweifelhaft hervor, da13 das Erbe 
des neuen Osterreichs an den wertvollen Kulturgattungen ungleich 
geringer ist als an den minderwertigen. 

1) Statistisches J ahrbuch des k. k. Ackerbauministeriums fUr das Jahr 1913. 
Statistik der Ernte in den im Reichsrate vertretenen K6nigreichen und Llindern 
im Jahre 1913. Wien. 1914. 

. 2) Anbauflachen und Ernteergebnisse in der Republik Osterreich im 
Jahre 1923. Nach amtlichen Quellen im 6sterreichischen Bundesministerium 
fUr Land- und Forstwirtschaft zusammengestellt. Wien. 1924. 

3) 44'80/0 oder 1771 Quadratkilometer dieses Bun!ieslandes ist Acker. 
Durch diesen Zuwachs vermehrte sich die Ackerflliche Osterreichs um mehr 
als 100/0. 



3 

Aber nicht genug damit. 
Auch die Gilte, die Verwendbarkeit und die Ertriige der Acker 

der verloren gegangenen Provinzen sind ungleich hoher als die 
jener, die an das neueOsterreich iibergegangen sind. 

Dies liillt sich am besten aus einem Vergleich der in den einzelnen 
Kronliindern mit Zuckerriibe bestellten Fliichen und der Hohe der im Ver
laufe eines Jahrzehntes daselbst erzielten durchschnittlichen Hektar
ertriige feststellen, da die Zuckerriibe an die Gilte, Verwendbarkeit und 
Fruchtbarkeit des Bodens gleicherweise die hOchsten Anspriiche stellt. 

1m Mittel der Jahre 1903 bis 1912 war 1·450/0 der Fliiche 
Niederosterreichs (12.446 Hektar) mit Zuckerrilbe bestellt, dagegen 

5·270/0 der FHiche Bi5hmens ................. (138.296 Hektar) 
6·18 0/0" " Mlihrens . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( 75.203 ,,) 
0'980/0" " Schlesiens ................. (2.470 ,,) 
0'150/0" " Galiziens ................. (5.649 ,,) 

und 0.840/0" " der Bukowina .............. (2.554 ,,) 
Die durchschnittlichen Ertriige per Hektar waren im angegebenen 

Jahrzehnt: 
Niederi5sterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185·8 Meterzentner 
Bi5hmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 265·6 " 
Mlihren ............................ 247·6 " 
Schlesien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205·2 " 
Galizien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210·2 " 
Bukowina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217·6 " 1) 

In den ilbrigen Liindern des heutigen Osterreichs wurde ilberhaupt 
keine Zuckerriibe angebaut. 

Sehr interessant ist auch ein Vergleich der Ackerfliiche des 
alten und des neuen Osterreichs mit der Zahl der Bevolkerung. 

Auf den Kopf der Bevolkerung entfielen im alten Osterreich 
0·3716 Hektar Ackerland. 1m neuen dagegen kommt nur eine Fliiehe 
von 0·2866 Hektar auf einen Staatsbiirger. (Dlill ein geringeres Ausma13 
der Aekerfliiehe an sich noch gar nieht eine Minderwertigkeit der 
Landwirtsehaft zur Folge haben mui3, beweist das Beispiel der Schweiz, 
in der auf einen Kopf der Bevolkerung nur eine Aekerfliiehe von 
0·1105 Hektar entnmt.) 

Aus der eigenen Getreideernte konnten per Kopf der Bevolkerung 
im Mittel der Jahre 1909 bis 1913 an MeW gewonnen werden: 

77'1 Kilogramm in den AlpenUindern 
97·97 " "ganz Osterreich 

213 ' " " Ungarn2) 
Ahnliche Verhiiltnisse finden wir aueh bei einem Vergleich der 

Ertriige der ilbrigen Kulturgattungen und der Zahl der Haustiere. 
Die Lage der Griinlandfliiehen ilber dem Meere ist in Osterreieh 

fast durchwegs hOher als in den anderen Nachfolgestaaten. Die 
HocWage bedingt nun aber eine kiirzere Vegetations zeit, diese eine 

1) Statistisches Jahrbuch des k. k. Ackerbauministerinms filr das 
.Jahr 1913. Wien. 1914. 

2) Beilage zum Verordnungsblatt des Bundesministeriums rur Volks
emiihrnng. Nr. 2. Seite 67 und 73. Wien. 1919. 

1* 
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wesentlich geringere Massenentwicklung. Die geringeren Ertrage des 
Griinlandes und die bescheidenen Futtermassen, welche die wenigen 
Felder hervorbringen, bringen es mit sich, daE die AlpenUinder bei 
einem Vergleich der vorhandenen Viehbestande gegen die anderen 
Nachfolgestaaten zurUckbleiben mussen, die von ihren Feldern, direkt 
und indirekt, viel Futter in Form von Klee, Mischfutter, Stroh, Futter
ruben, Zuckerrubenschnitten und Blattern, Kartoffeln, Schlempe, Futter
getreide etc. ernten. 

Der Viehstand im alten Osterreich war am Ende des Jahres 1910 1): 
Pferde ................ 1,802.848 Stiick 
Rinder. . . . . . . . . . . . . . . .. 9,160.009 " hievon 4,901.886 Kiihe 
Ziegen ................ 1,256.778 " 
Schweine . . . . . . . . . . . . . . . 6,432,080 " 
Schafe ................ 2,428.101 " 
Maulesel .. . . . . . . . . . . . .. 9.876 " 
Maultiere . . . . . . . . . . . . . .. 10.731 " 
Esel . . . . . . . . . . . . . . . . .. 52.801 " . 

Der Viehstand im neuen Osterreich war hingegen am 7. Marz 1923 2) : 
Pferde ................ 282.651 Stiick 
Rinder ................ 2,162.385 " hievon 1,074.865 Kiihe 
Ziegen ................ 382.146 " 
Schweine ............... 1,473.219 " 
Schafe. . . . . . . . . . . . . . . .. 597.413 " 
Kaninchen . . . . . . . . . . . . .. 157.901 " 
Bienenstocke. . . . . . . . . . . .• 252.675 " 

(Es ist mit Bestimmtheit anzunehmen, daB sich derselbe seither 
wesentlich vermehrt hat.) 

Dr. S t r a k 0 s c h berechnet die durchschnittliche Zahl der im 
Jahre 1910 auf je 100 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fl1iche 
gehaltenen Haustiere in den verschiedenen natiirlichen Gebieten des 
alten Osterreichs in folgender Weise 3): 

1m Gebiete Pferde Rinder Ziegen Schafe Schweine 
des eigentlichen Alpenlandes . . . .• 3 44 7 12 21 
" ostlichen Alpenvorlandes . . . .. 7 72 2 6 97 
"nordlichen" 15 66 7 2 62 

der gesamten AlpenHinder im Mittel. 7 52 6 9 44 
" SudetenHinder............ 8 64 12 4 36 
" KarpathenHinder........... 16 46 9 34 
" Karstliinder ............. 3 22 20 95 16 
" ganzenosterreichischen Reichs-

haUte ................. 16 52 7 14 36 
Auf den Kopf der Bevolkerung (Ende 1910: 28,571.934) entfielen 

im alten Osterreich 0·171 Kuhe. 1m neuen kommt auf einen.Einwohner 
0·165 Kuhe. 

1) Qsterreichische Statistik. Neue Folge. 5. Band. 1. und 2. Heft. Wien.1912. 
- Viehstandslexikon fiir die im Reichsrate verlretenen Konigreiche und Lander 
nach den Ergebnissen der Viehzahlung yom 31. Dezember 1910. 3 Bande. 
Wien.1912. 

2) Statistisches Handbuch fiir die Republik Qsterreich. V. Jahrgang. 
Wien. 1924. ' .. 

s) Strakosch, Die Grundlagen der Agrarwirlschaft in Osterreich. Wien. 
1916. Tabelle IV. 
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Dieser bei so starkem Hervortreten des Griinlandes verhaltnis
maBig geringe Viehstand und die in den Futterverhaltnissen gelegene 
Unmoglichkeit, diese Tiere auch richtig fettzufiittern, brachte es mit 
sich, daB die Alpenlander nie imstande waren, den groBen Fleisch
konsum der Stadte des Alpengebietes, insbesondere denselben Wiens, 
zu befriedigen. Man konnte vor dem Kriege beobachten, daB viele 
jiingere Tiere, Kalbinnen, dann aber auch Jungochsen aus dem 
Gebiete des heutigen Osterreichs in die nordlich und ostlich gelegenen 
Lander verschickt wurden, wo sie dank ihrer Gesundheit und Stiirke 
wesentlich zur Auffrischung der dort unter minder giinstigen AUlzucht
bedingungen geziichteten und gehalienen Zucht- und Arbeitstiere 
beitrugen, um dann mit den Massenfuttermitteln der intensiveren 
Feldbau betreibenden Lander gemastet zum Teil auf die Wiener 
Miirkte zu gelangen. 

Dieser Lebensweg, die Jugend im Zuchtgebiet der Alpen, die 
Jahre der Milch- und Zugleistung und die Monate der Mast in den 
ebenen ackerbautreibenden Landern der Monarchie und dann endlich 
zur Schlachtung, der Weg nach Wien, war vielen Tieren, welche 
die osterreichische Landwirtschaft hervorbrachte, gemeinsam. 

Diese Abhangigkeit der Wiener Markte von den Belieferungen 
des heutigen Neuauslandes, die insbesondere bei den Schlachttieren 
eine groBe Rolle spielte, kommt in der folgenden Tabelle (S. 6) 
deutlich zum Ausdruck. 

Heute sind die Verhaltnisse, nach schweren StOrungen der 
Versorgung der Konsumorte Osterreichs in den Kriegs- und Nach
kriegsjahren, wieder ahnliche geworden. 

Wieder tritt, und das ist beim Mangel an Massen- und Kraft
futter in den Alpenlandern selbstverstandlich, die Zufuhr von 
Fleischtieren aus den Landern des heutigen Osterreichs in den Hinter
grund und wieder iibernehmen die ostlichen und nordlichen Staaten 
die Versorgung des Wiener Marktes: . 

Der Viehauftrieb auf den Markten von St. Marx, im 11. Ge
meindebezirke Wiens, war1): 

Schlachtvieh (Ochsen, Kiihe, Stiere, Biiffel) 
Herkunftsland 1924 

Niederosterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.591 
Oberosterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.734 
ganz .. O~terreich zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . 40.562 
RumanIen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.236 
Jugoslawien. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 28.046 
Ungarn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49.697 
Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 160 
Tschechoslowakei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4.996 
Ausland zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.126 

Gesamtsumme. . .. 166.688 

1923 
19.157 
38.729 
70.681 
44.952 
44.704 
30.532 

123.722 

194.403 

1) Statistische Nachrichten Nr. 2, vom 25. Februar 1925. - III. Jahr
gang. - Wien. 
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Kiilber (lebend) 
Nieder6sterreich .........•.•.....•.... , 8.742 14.232 
Oberosterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .• 11.618 15.092 
ganz Osterreich zusammen . . . . . . . . . • . . . . . • 23.256 31. 720 
ganzes Ausland zusammen .... . . . . . . . .;....;,. . .;,. . ..;, . .,;._.....;..34;;,;3;....;,.-__ .;;;12;;..,;.8 

Gesamtsumme. . . • 23.599 31.848 

Liimmer (lebend) 
Zusammen 373 

Schafe (Iebend) 
Zusammen 2.456 

Fleischschweine (Iebend) 
Niederosterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.590 
Ober6sterreich . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . .. 670 
ganz .. O~terreich zusammen . . . . . . . . . . . . . . .. 4.787 
Rumanlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8.215 
Siidslawien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.350 
Ungarn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.018 
Diinemark .....•..................... 13.716 
Polen. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.237 
ganzes Ausland zusammen. . . . . . . • . . . . . . . .. 317.602 

Gesamtsumme. • . . 322.389 

Fettschweine (lebend) 
Niederosterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• 1.350 
Ober6sterreich . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . 62 
ganz .. O~terreich zusammen . . . . . . . . . . . . . . •• 1.681 
RUlllanlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44.176 
Siidslawien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.150 
Ungarn. . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.908 
Danemark . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. 6.952 

406 

10.188 

2.927 
8.955 

14.378 

6.144 
908 

37.854 

52.232 

1.521 
133 

2.203 
15 

84.613 
20.592 

Polen ...........•....•....•... ;,.. . .;,.' .;,. . ..;, . .,;.-...,;4;;,..5;.,;6..;.3 ___ _ 

Gesamtsumme. • . . 130.424 111.247 

Kiilber (ausgeweidet) 
Nieder6sterreich . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 58.890 
Oberosterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.793 
ganz Osterreich zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . 100.852 
ganzes Ausland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.343 

Zusammen 

Zusammen 

Gesamtsumme. . . .103.195 

Liimmer (ausgeweidet) 
6.086 

Schafe (ausgeweidet) 
13.386 

Fleischschweine (ausgeweidet) 
Nieder6sterreich . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . • . . 50.717 
Ober6sterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6.011 
ganz Osterreich zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . 60.375 
ganzes Ausland zusammen . . . . . . . . . . . . . . .• 1.253 

Gesamtsumme. . . . 61.628 

75.289 
15.073 

105.293 
368 

105.661 

4.019 

21.927 

55.192 
5.602 

64.659 
25 

64.684 

7 
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Fettschweine (ausgeweidet) 
aus Osterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3.992 5.900 
aus dem Ausland • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 97 69 

Gesamtsumm-e-. -. -.-.-4":"."::'08~9~--='5.~9=69 

Ziegen 
Zusammen 2.032 2.854 

Kitze 
Zusammen 21.278 16.915 

Wahrend sich also heute der Verkehr mit Schlachtvieh im all
gemeinen wieder in denselben Bahnen bewegt wifi in der Vorkriegs
zeit, ist jener mit Zug- und Nutzvieh noch immer vollkommen gestort. 

Die AbsperrungsmaBregeln der Nachfolgestaaten, die hohen 
Zolle und Tarife, die vielfachen Unterbrechungen aller personlichen 
Wechselbeziehungen und - in den Jahren der groBten Not - auch 
die Ausfuhrsbehinderungen der schlecht mit Nahrungsmitteln ver
sorgten Aufzuchtgebiete fiihrten zu einer fast vollstandigen Unter
bindung der Viehausfuhr, die sich gerade jetzt durch Uberangebote 
von Vieh auf den alpenlandischen Miirkten geUend macht und durch 
starke Senkung der Preise eine Rentabilitat der Wirtschaften 
unmoglich macht. 

Es ist leider vollkommen ausgeschlossen, die Zahl der Rinder 
und der anderen Haustiere anzugeben, welche vor dem Kriege aus 
den das heutige Osterreich bildenden Landern ausgefiihrt wurden, 
da der Verkehr nach den Nachfolgestaaten gar nicht und nach 
Ungarn nur teilweise statistisch erfaBt wurde. Die Ausfuhr der 
Monarchie nach dem Zollauslande, die in den Jahren vor dem Kriege 
sehr an Bedeutung verloren hatte, war iill Jahre '1913 1): 

684 Zuchtstiere, von denen . . . . 

gingen. 

. . . . . . 491 nach Deutschland 
109 " Italien 

5 " Rumanien 
4 " der Scqweiz 

75 " RuBland 

14.927 Zuchtkiihe, von welchen • . . . . . 12.805 
1960 " 

" 
Deutschland 
Italien 
Rumanien exportiert wurden. 97 

15.927 Jungrinder, von denen . . . . . . . 14.528 
1339 

12 
ausgefiihrt wurden. 47 

" 
" 
" 
" 
" 

Deutschland 
Italien 
Rumanien 
der Schweiz 

7327 Nutzochsen 
21.855 Schlachtochsen 

255 Biiffel 

5908 Schlachtkiihe 
8503 Klilber 

39.920 Schafe etc. 
2734 Schlachtstiere 

und 

1) Statistik des auswarligen Handelsdes Verlragszollgebietes der beiden 
Staaten der osterreichisch-ungarischen Monarchie im Jahre 1913. Wien. 
1914. 4 Bande. 
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Die Ausfuhr war bei allen Vieharten groi3er als die Einfuhr 
aus dem Auslande. Nur bei den Schweinen bestand in den letzten 
drei Jahren vor dem Kriege ein EinfuhriiberschuB. 

In den Jahren 1923 und 1924 war die Ausfuhr von Vieh aus 
dem neuen Osterreich 1): 

O h . 1606 SUick im Jahre 1923 c sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1326 "." " 1924 

S hI ht ' h 2127 " " " 1923 c ac VIe ............ . . . . . . .. 97 " " " 1924 

St' 176 " " ,,1923 Iere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 176 " " " 1924 

K"h 7639 " " " 1923 u e ........................ 5780 " " " 1924 

Jungvieh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. i~~~ : : : i~~~ 
K"lb 139 " " " 1923 a er ....................... 216 " " ,,1924 

Schafe und Ziegen . . . . . . . . . . . . . . . . 16.609 " " " 1924 
Schweine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 712 " " " 1924 

Nicht unwesentlich wichtig erscheint die Tatsache, daB es der 
osterreichischen Landwirtschaft heute besser gelingt als vor dem 
Kriege der alpeniandischen, den Bedarf Wiens an Frischmilch zu 
decken. 

Vor dem Kriege muBten mehrere Lander, welche heute zum 
Neuauslande gehoren, groBere Mengen von Milch fUr die Versorgung 
Wiens beistellen: 1m Jahre 1908 kamen im Durchschnitte Uiglich 
96.000 Liter Milch aus Ungarn,. 132.000 aus Mahren, 10.000 aus 
Bohmen, 1600 aus Schlesien, dagegen nur 1100 aus Steiermark, 
300 aus Oberosterreich und 586.000 aus Niederosterreich 2) (gegen 
190.000 im Jahre 1900). 

Reute ist· das Bild der Milchversorgung Wiens, dessen Bedarf 
freilich urn vieles geringer wurde (eine Folge der durch die schwierigen 
Einkommensverhrutnisse bedingten Verbrauchseinschrankung und der 
Abnahme der Bevolkerung), wesentlich anders: 

Die Zufuhren aus Niederosterreich sind sehr stark angestiegen 
und jene aus dem Neuauslande sind fast bedeutungslos geworden. 
Die Lieferungen aus Oberosterreich und Steiermark sind ungefahr 
dieselben wie in der Vorkriegszeit. 

Diese . Zunahme des Anteiles Niederosterreichs an der Milch
versorgung Wiens ist umso bemerkenswerter, als die Milchabgabe 
anderer Lander noch immer unter dem Einflusse der Kriegsverhalt
nisse steht. 

Selbst Danemark, das gliickliche Musterland der rationellen 
Milchwirtschaft, erzeugte im Jahre 1913 bis 1914 3·5, im Jahre 1922 
bis 1923 erst 3·7 Millionen Tonnen Milch, obwohl sich die Fliiche, 

1) Statistik des auswiirtigen Handels Osterreichs im Jahre 1924. 
Wien. 1925. 

2) K a s d 0 r f. Die MilchpreiserhOhung und die Milchversorgung der 
Stadt Wien. Wien. 1910. 
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durch Angliederung ehemals deutscher Gebiete Schleswig-Holsteins, 
urn rund 70/0 erweiterte1). 

Und die deutschen Genossenschaftsmolkereien, deren Auf
schwung sehr bemerkenswert ist - im Jahre 1924 entstanden 
100 neue Molkereigenossenschaften - verarbeiten erst 750/0 der 
Milchmenge des Jahres 19142). 

Gerade diese Tatsache, mit deren Festlegung wir den ersten 
Teil dieser Schrift abschlieBen wollen, erscheint mir ungemein 
wichtig und erfreulich. Denn sie beweist, wie ja auch noch viele 
andere Zeichen vermehrter Erzeugung, daB die Landwirtschaft des 
neuen Osterreichs in verhultnismuBig kurzer Zeit unter den schwierigsten 
Verhultnissen neue und erweiterte Aufgaben bewultigen konnte, daB 
sie sich den Anforderungen, die fast plOtzlich an sie' gestellt wurden, 
anzupassen vermochte und ihr somit jene Schmiegsamkeit und 
Elastizitut eigen ist, die notwendig ist, urn die schweren Aufgaben 
der Umgruppierung, der Einstellung von einem Teil der Boden
produktion eines wirlschaftlich giinstig gestalteten groBen Staates 
auf die eines kleinen mit stark beschrunkten Grundlagen, reibungs
los zu losen. 

Nachdem die Begleitumstande in Hinkunft vermutlich doch 
etwas giinstigere sein werden wie bisher, scheint die Hoffnung auf 
eine erfolgreiche Zukunft nicht unbegriindet. 

II. Aus der 
Entwicklungsgeschichte der osterreichischen Landwirtschaft. 

Um die vielfiiltig verwickelten wirtschaftlichen Verhaltnisse richtig 
verstehen zu konnen, die heute das Schaffen der Landwirtschaft in 
allem und jedem einschneidend beeinflussen, und urn die Unterschiede 
zwischen denArbeitszielen, die auf dem Gebiete des heutigen Osterreichs 
fiir die Gestaltung der Bodenproduktion vor dem Kriege und nach 
der Errichtung der Republik maBgebend sind, vergleichen und ver
stehen zu konnen, geniigt es nicht, die vorangefiihrlen Zahlen gegen
iiber zu stellen. Auch die Anfiihrung weiterer Ziffern der statistischen 
Erhebungen konnten die Unterschiede nie klar und verstiindlich genug 
aufzeigen, da sie ja stets nur mittlere Durchschnitte darstellen, die 
einen Vergleich gewisser Teile des Ganzen ungemein erschweren. 

Weit besser getingt es, die Grundlagen und den eigentiimlichen 
Zustand der Wirtschaft des heutigen Osterreichs zu verstehen, wenn 
wir deren geschichtliche Entwicklung verfolgen, die uns, im Sinne 
der Worte Josef Ungars: "In der Vergangenheit Erkenntnis liegt der 
Gegenwart Verstiindnis", viele Aufschliisseiiber manche Erscheinungen 
gibt, die man sich aus den gegenwurtigen Zustiinden nie erklaren konnte. 

1) Danische Handelsrundschau. Heft 5. 1924. Herausgegeben vom 
koniglich danischen Au:6enministerium in Kopenhagen. 

2) K reb s. Die deutschen Genossenschaften im Jahre 1924. Genossen
schaftskorrespondenz. Nr. 1. April 1925. Halberstadt. 
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Ohne in die hochinteressanten Einzelheiten der geschichtlichen 
Entwicklung der osterreichischen Landwirtschaft einzugehen, was liber 
den Rahmen dieser Arbeit weit hinausgehen wtlrde, soil im folgenden 
der Versuch gemacht werden, in der knappen Form einer Skizze die 
wesentlichsten Umstande anzuflihren, welche das Entstehen der heutigen 
Zustande, insbesondere auch des bestehenden Mangels an Betriebs
kapital, hervorgerufen haben. Stets sollen hiebei nur solche Umstande 
zur Erorterung gelangen, die fUr das Entstehen der heutigen Zustande 
bestimmend waren. Andere mlissen vollkommen unberlicksichtigt 
bleiben 1). 

Osterreich verdankt seine Entstehung keinen kolonisatorischen 
Bestrebungen. Nicht urn die Eroberung reicher und wertvoller Provinzen 
handelte es sich den deutschen Kaisern des MittelaUers, nicht urn die 
Erwerbung von Kulturland fUr die immer zahlreicher werdende 
Bevolkerung, als sie das Land an der Donau besetzten, das seit Jahr
hunderten eine VolkerstraBe gewesen, und das immer wieder als das 
Aufmarschgebiet wilder asiatischer Stamme dienen muBte. 

Reiches Land voll Sonne und Schonheit gab es im Sliden, 
jenseits der Alpen, und weites, freies Ackerland im Norden und im 
Osten der Elbe. Dorthin zogen die Kaiser, wenn sie dem Rufe ihres 
Herzens, oder den Stimmen landhungriger Vasallen folgten. 

Nach Osten, an der Donau entlang, zogen sie nur, wenn es galt, 
das Reich zu s chlitz en, Einfiille abzuwehren. Nur die Not und das 
Streben, die Sicherheit der Siedelungen zu erhohen, zwang ihnen das 
Schwert fUr der Ostmark Entstehen in die Hand. 

Oft genug muBten sie es dann, im Verlaufe der Jahrhunderte, 
wieder ergreifen, urn neue Stlirme abzuwehren, das vom· Feinde 
zerstorte Land wieder zu befreien, es von frischem zu besiedeln und 
zurn Ausharren in schwerster Zeit zu starken. Nur Kampf sah das Land! 
Nur Einfiille, Pllinderung, Raub, Brand und Zerstorung; Schlachten 
wurdenauf den Trlimmern der Hlitten geschlagen, die erst vor wenigen 
Jahren in Eile auf Brandstatten errichtet worden waren; und kein 
Siedler, kaum eine Stadt hatte Zeit, und unter solch schweren Ver
haltnissen auch das Geld, steinerne Hauser zu errichten. 

1) Niiheres iiber die Entwicklung der osterreichischenAgrarwirtschaft wolle 
man den folgenden Werken entnehmen: Johannes Emmer, Deutschosterreich: 
Seine Schicksale und seine geschichtliche Stellung. Wien. 1924. - Geschichte 
der osterreichischen Land- und Forstwirtschaft und ihrer Industrien. 1848-1898. 
5 Bande. 1899-1901. Wien. - Stubenrauch: "Bibliotheca juridica Austriaca; 
Verzeichnis der Druckschriften aus allen TeHen der Gerechtsamkeit bis 1846". 
Wien.1847. - Hackenm tiller: "Der Untertansadvokat." - Barth v. Barten
heim: Das Ganze der osterreichischen P.9litischen Administration mit vorztig
licher Rticksicht auf das Erzherzogtum Osterreich u. d. Enns, besonders Bd. I 
(1838) und Bd. IV, Abschnitt XIII (1843). - Barth v. Bartenheim: Das 
politische Verhiiltnis der verschiedenen Gattungen von Obrigkeiten zum 
Bauernstand ... 2 Teile. 2. Aufl.1819, 1820. - Blumenbach: "NeuesteLandes
kunde von Osterreich u. d. Enns." 2 Bd. 2. Aufl. 1834. - Sartorius von 
Waltershausen: "Zeittafel zur Wirtschaftsgeschichte." 2. Auf I. Halber
stadt. 1924. 
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Immer muBte man auf der Hut sein, angstlich am ostlichen 
Himmel nach Feuerzeichen aussehen, urn sich rechtzeitig fluchten 
oder in Verteidigungszustand setzen zu konnen. 

Bar t s c h findet fUr diese Verhaltnisse, fUr diese schwere und 
bange Entwicklungszeit die riehtigen Worte, indem er vom Zeughaus 
der steirischen Landstande zu Graz sagt 1): "Das ist ein wunderbarer, 
stahlener Gesang aus der furchtbaren Turkenzeit, ein hohes Lied auf 
das eiseme Grenzland, das zweihundert Jahre lang Moslim und 
Magyar von dem deutschen Mutterlande zuruckhielt und in derselben 
Zeit, in der Italien seine groBen Meister, Deutschland Hans Sachs, 
Luther, Faust, Hutten, Durer, Holbein und andere Ewige erzeugte, 
in Not und Tod rang und litt, blutete und in bestandigen Brandrauch 
gehullt war, damit jene Manner in seliger Ruhe dichten, denken, 
streben und malen konnten. 

Kein Wort auBer den fassungslosen Wehrufen geangstigter 
Chronis ten, kein Heldenlied auBer Kinderschreckversen der Landleute 
kiindet heute die GroBe jener Zeit und ihre unsagliehen Priifungen." 

Kampfgeriistet muBten die Burgen und Stadte sein, fluchtbereit 
die Bewohner der Dorfer und Weiler. 

Es ist klar, daB eine solehe harte Zeit nieht der Entwicklung 
der Landwirtschaft forderlich sein konnte, daB die forlwiihrenden 
Zersti:irungen, Riistungen, Kampfe, Steuem und Zwangsabgaben keinen 
Wohlstand, nieht das Entstehen eines behabigen und starken Bauern
standes zulieBen. Das Verhrutnis zwischen dem die Verteidigung und 
auch die Verwaltung besorgenden Grundherm und dem " Untertanen " 
muBte ein strenges, rueksiehtsloses sein, das im Verlaufe der Zeiten 
ein noch harteres wurde, als Osterreichs Herrscher die Kaiserwurde 
errangen und mit eiserner Hand, freilieh auch mit viel Geschick, 
durch Jahrhunderte festhielten. 

Die politische Vormachtstellung war fur die landwirtschaftliche 
Entwicklung auch nieht von Vorteil; sie brachte nur Lasten: Rekru
tierungen, Steuem, Leistungen an Gut und BIut fUr den Kaiser und 
seine Lehensherren, so daB sie sich nicht entfalten konnte, aus
genommen in wenigen Gebieten, fur die besonders giinstige Ver
haltnisse bestanden und auf denen " wohlgefallig das Auge des 
Herm" ruhte. So entwickelten sieh damals die osterreichischen 
Weinbaugebiete auf das beste, die, von der Natur begiinstigt, wert
volle Erzeugnisse hervorbrachten, welche in langen Schiffszugen die 
Donau aufwarts oder auf der StraBe uber Prag nordwarls geschafft 
wurden und einen gewissen Reichtum hervorbrachten, der sonst in 
den landlichen Gebieten Osterreichs unbekannt war. Auch jene 
Bezirke konnten sich, wenigstens voriibergehend, einer besseren 
Entwicklung erfreuen, welche die Belieferung der Eisenwerke der 
oberen Steiermark mit Lebensmitteln aller Art iibemahmen und durch 
den Weiterverkauf der eingetauschten Stahlwaren Geschafte machten. 

1) Bartsch. Das deutsche Leid. Ein Landschafisroman. Leipzig. 1913. 
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Friihzeitig litt die osterreichische Landwirtschaft nnter dem 
Wettbewerb del' Provinzen, die, zusammen mit den alten osterreichi
schen Erblanden, den Habsburgern nntertan waren. Die Versorgung 
des einzigen groBen Konsumgebietes Wien hatte schon VOl' Jahr
hunderten, gleich nach del' Befreiung Ungarns von del' tfukischen 
Besetzung, zum groBen Teil dieses reiche Land iibernommen. Die 
Donau ermoglichte den Verkehr in einer Zeit, in del' sonst eine 
Versorgung mit Lebensmitteln auf groBe Strecken noch undurchfiihr
bar war. 

All dies Zusammen bewirkte ein Zuriickbleiben del' Landwirt
schaft in den osterreichischen Erblanden und erkHirt die in den 
meisten . Gegenden iibliche nnansehnliche Bauweise del' Hauser nnd 
das fast vollstandige Fehlen alter Baudenkmaler. Die wenigen Gebaude, 
welche die Stiirme del' letzten hundert Jahre iiberstanden haben und 
keinem Brand und keiner Oberschwemmung zum Opfer gefallen sind, 
sind klein, nieder, aus schlechtem Material, ohne Schmuck, Beweise 
karglicher, ja armseliger Lebenshaltung und einfachster und freudloser 
Lebensfiihrung. 

Das Jahr 1848 brachte dem osterreichischen Bauer die politische 
Freiheit, nachdem schon Maria Theresia und Josef II. die Lasten del' 
Untertanigkeit gelockert und die soziale Lage verbessert hatten. 
Leider unterlieB man es damals, auch die iibrigen iiberlebten Ein
richtungen zu beseitigen nnd die meist ganz zersplittert liegenden 
Grundstiicke in groBere Tafeln zusammenzulegen, die Servituten 
nnd gemeinschaftlichen Besitzverhaltnisse in einer Weise zu regeln, 
die fUr eine neuzeitliche und rationellere Bewirtschaftung gUnstiger 
gewesen ware. 

Die Nachteile del' Gemenglage und des gemeinschaftlichen 
Besitzes vieleI' Grundstiicke behinderten die Einfiihrung neuer Wirt
schaftsweisen und die Kultiviernng ertragnisreicher. Feldfriichte. 

Del' Wettbewerb del' von del' Natur fUr eine groBere landwirt
schaftliche Erzeugung begiinstigten Lander, die heute als "Nachfolge
staaten" das neue Osterreich umgeben, von den Siebzigerjahren 
angefangen noch mehr jener Amerikas, deren Erzeugnisse durch die 
immer leistungsfahiger werdende Bahnerr und Schiffe auf die Markte 
del' Konsumorte gebracht wurden, diesel' immer groBer werdende 
Wettbewerb driickte ununterbrochen auf Korn- und Viehpreise. Mit 
mahrischer und ungarischer Milch wurde del' Bedarf Wiens befriedigt 
und italienische und nngarische Weine, dann bohmische nnd bayrische 
Biere richteten die osterreichische Rebenkultur zugrunde, soweit dies 
nicht schon die Reblaus nnd andere Krankheiten, welche noch VOl' 
kurzem vollig unbekannt waren 1), besorgt hatten. Und die alpenHindische 
Wirtschaft ging zugleich mit den Eisenhammern und Sichelwerken 
nieder. 

1) c. R a u. Die Wurzellaus des Rebstockes, eine neue Rebenkrankheit. 
Annalen del' 0nologie. Heidelberg. 1872. 
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Die liberale Ara in der zweiten Hiilfte des vorigen Jahrhunderts 
lehnte es grundsiitzlich ab, in die Entwicklung der Privatwirtschaft 
einzugreifen und war nur bestrebt, aIle wirklichen und scheinbaren 
Hindernisse der freien Entwicklung der Einzelwirtschaften hinweg
zuriiurnen und durch die Hebung der Volksbildung die Voraussetzungen 
zu schaffen, daB sich jeder nacheigenem Wissen und Konnen betiitigen 
und entwickeln konne. 

Dieses Streben, aIle hemmenden Beschriinkungen hinwegzuriiumen, 
war auch die Ursache der Aufhebung der bisherigen Beschriinkung 
der freien Teiibarkeit der Anwesen. Jedermann konnte seine Wirtschaft 
in Teilen verkaufen und vererben, ohne Rucksicht auf die Lebens
fiihigkeit des Restgutes. Es konnte - und das geschah leider nicht 
selten - der Gebirgsbauer seine Almen verkaufen oder seinen Wald; 
ein paar Jahre spiiter mu:l3te er, - diese Folgen konnte der Gesetz
geber nicht voraussehen - da er sich der Grundlagen seiner 
Wirtschaft begeben hatte, von Haus und Hof weichen. 

In den letzten Jahren des vergangenen Jahrhunderts sah man 
ein, daB die Landwirtschaft nicht sich selbst uberlassen bleiben durfe 
und man begann, vorerst gar nicht systematisch, verschiedene Ma:l3-
nahmen zu treffen, urn die Bodenproduktion zu heben. Freilich wendete 
sich dieses Interesse hauptsiichlich jenen Liindern zu, die infolge der 
gunstigen natiirlichen Voraussetzungen sichere und raschere Erfolge 
brachten und deren politische Bestrebungen auch auf wirtschaftlichem 
Gebiete befriedigt werden mu:l3ten 1), den heutigen Nachfolgestaaten. 

Erst zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts setzten ernste 
und zielbewu:l3te Bestrebungen ein, die aIpenHindische Landwirtschaft 
in gro:l3erem Unfange zu fordern 2). Der Erfolg war aber, nach jahr
hundertlanger Vernachliissigung und bei den bestehenden schwierigen 
Verhiiltnissen, ein recht bescheidener. 

Auf dem Gebiete des Feldbaues waren die ZusUi.nde ja vielleicht 
urn einiges besser geworden: Der Zollschutz, der fUr das Getreide 
eingefUhrt wurde, verbesserte etwas die RentabiliUit des Kornerbaues 
und die EinfUhrung und Vermehrung des Rubenbaues sowie auch 
die Verbreitung gewisser technischer und betriebswirtschaftlicher Fort
schritte und des Genossenschaftswesens bewirkten ein langsames 
Ansteigen der Produktion und der Reinertriige3): 

Weniger erfolgreich waren aber die Bemuhungen auf dem 
Gebiete des Weinbaues, der durch das Uberhandnehmen von Krank-

1) Bezeichnend ist der Umstand, daB fast aIle Ackerbauminister in den 
letzten Jahren des Bestandes der Monarchie tschechische Politiker oder 
Beamte waren. 

2) Alpwirlschaftspolitik in Osterreich. Veroffentlicht yom k. k. Ackerbau
ministerium. Wien. 1908. 

3) Strakosch, Die Grundlagen der Agrarwirl!'!chaft in Osterreich. Wien. 
1916. - I1I.Abschnitt: Die Wirkung der Agrarzolle in Osterreich. - Statistisches 
Jahrbuch des k. k. Ackerbauministeriums fUr das Jahr 1887-1913. Wien. 
1888-1914. Statistik der Ernte in den im Reichsrate verlretenen Konigreichen 
und Landern. 
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heiten ganz au6erordentlich litt und immer mehr an Ausdehnung 
und wirtschaftlicher Bedeutung verlor. 

Ebensowenig erfreulich lagen die wirtschaftlichen 'Verhaltnisse 
auf dem Gebiete der Viehzucht, wo - begriindet durch die Aus
dehnung des in Frage kommenden Gebietes, der geringen Intensitat 
der Almwirtschaft· iiberhaupt und der natiirlichen Langsamkeit, mit 
der sich hier Verbesserungen durchzusetzen vermogen - die Ma6-
nahmen der Regierung naturgemii6 nur an einzelnen Stellen einsetzen 
konnten und nur ganz langsam zur Auswirkung kamen. 

Erfreuliche Fortschritte konnte man, wenn von der Aufzahlung 
von Erfolgen auf kleineren Gebieten abgesehen wird, eigentlich nur 
in der Umgebung Wiens und in Vorarlberg feststeIlen: 1m Flachlande 
Niederosterreichs war es die Milchverwerlung, welche durch das sich 
giinstig entwickelnde Genossenschaftswesen, ein Verdienst der auto
nomen Landesregierung, einen machtigen Impuls erhielt und welche 
die Voraussetzungen fUr eine erfreuliche Entwicklung der Milch- und 
Viehwirtschaft lieferte 1). 

Die Erfolge der ziichterischen Bestrebungen in Vorarlberg sind 
auf das gliickliche Befolgen des Beispieles des benachbarten Algaues 
und der Schweiz und auf das Ubernehmen der dortigen Erfahrungen 
und Arbeitsmethoden zuriickzufiihren. 

In diesem Zustand befand sich also die Landwirtschaft des 
heutigen Osterreichs, als im Jahre 1914 der Weltkrieg ausbrach, der 
militarisch mangelhaft, politisch schlecht und wirtschaftlich gar nicht 
vorbereitet war. 

Schon in den ersten Tagen des Krieges wurde die Zivilverwaltung 
praktisch ausgeschaltet und durch eine Militardiktatur ersetzt, welche 
durch den Mangel an System, Ubersicht und Sachkenntnis oft gerade 
das Gegenteil von demAngestrebten erzielte und - wie Red I i c h 2) mit 
zwingender Logik nachweist - mehr als aIle anderen Faktoren 
zusammen die politische und nationale Zersetzung des GesamtgefUges 
der Monarchie und damit deren unausbleiblichen Zerfall herbeigefiihrt 
hat. In jedem kriegfiihrenden Lande hat man es als oberstes Gebot 
der Regierungen angesehen, alle materiellen und geistigen Hilfswerk
zeuge des Staates und der Gesellschaft in den Dienst des allbeherrschen
den Kriegszweckes zu stellen. In keinem anderen Lande aber sind 
die Machthaber von vorneherein in diesem Streb en so weit gegangen 
wie in Osterreich. Nirgends aber hat man die stumme Unterwerfung 
der willenlos gemachten Bevolkerung durch planmii6ige Vorkehrungen 

1) Nach: Kasdorf, Die Milchpreiserhohung und die Milchversorgung der 
Stadt Wien (Wien. 1910), stieg die Milchzufuhr aus Niederosterreich nach Wien 
von 190.000 Litern per Tag im Durchschnitt des Jahres 1900; auf 390.000,im 
Jahre 1905 und auf 586.000 im Jahre 1908. 

2) Redlich, Osterreichische Reglerung und Verwaltung im Weltkriege. 
Wien. 1925. (Carnegiestiftung.) - Spa n n, Bibliographie der Wirlschafts- und 
Sozialgeschichte des Weltkrieges. Wien. 1925. 
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zu einem Systeme der politischen Fesselung des einzelnen ausgebildet 
wie hier. 

Es fehrten nach erfolgter Mobilisierung aile Vorsorgen fiir die 
Aufrechterhaltung der Landwirtschaft: Ohne Bedenken hatte man den 
Krieg in einer Zeit beginnen lassen, in der in den AIpenHindern noch 
die Ernte im Gange war und in der mit den Vorbereitungen fiir den 
Herbstanbau begonnen werden muBte. Die Verordnungen, die zum 
Schutze der Produktion erlassen wurden1), waren meist unerfiillbar 
und es fehlte gerade" in den AlpenHindern an Mannern und Ein
richtungen, die zur Erleichterung der Wirtschaftsfiihrung beigetragen 
hatten. Die Organe, die berufen waren, die MaBnahmen der Regierung 
durchzufiihren, waren selten sachverstandig2) und fast immer durch 
ihre kurzsichtigen und kleinlichen MaBnahmen mehr ein Hindernis, 
als eine Hilfe der Produktion. 

Um nur ein Beispiel anzufiihren, sei ein Verbot der Gendarmerie 
von Lunz erwahnt, welche im Sommer 1915 den von altersher 
ublichen Auftrieb der Kiihe auf die Aim mit Riicksicht auf die 
scheinbaren Interessen der Milchverbraucher verbot und dadurch 
bewirkte, daB das Futter in den Bergen zugrunde ging, die Kiihe aber 
schon im Sommer das auf den Talwiesen gewonnene Heu verzehrten, 
so daB der groBte Teil der Rinder im Herbst verkauft werden muBte. 
BloB ein kleiner, halbverhungerterTeil der hochgeziichtetenHerde konnte 
infolge dieser kurzsichtigen MaBnahme iiberwintert werden, wodurch 
die Milchversorgung dauernd auf das schwerste beeintrachtigt wurde. 

Es kann nicht der Zweck dieser Arbeit sein, die verschiedenen 
Mangel der Kriegswirtschaft auf dem Gebiete der landwirtschaftlichen 
Produktion aufzuzeigen. Es solI nur an dem einen Beispiele gezeigt 
werden, wie sehr die Fehler beitrugen, urn die natiirliche Entwicklung 
der Landwirtschaft zu hemmen, die Leistungsflihigkeit herabzusetzen, 
und wieso der bedauerliche groBe Riickschlag in der Produktion 
durch die Beschrankungen, Hemmungen und Bevormundungenein
treten muBte, zu dem ja schon die Blockade, die Unterbindung der 
Einfuhren an Diingemitteln, Kraftfutter etc., und die eigentlichen 
KriegsmaBnahmen, wie Entzug von Arbeitskraften, Zug- und Nutz
tieren, Futtermitteln etc., den Grund gelegt hatten. 

1) Denkschrift fiber die von der k. k. Regierung aus AniaB des Krieges 
getroffenen MaBnahmen. I.-IV. Bd. 1915-1918. Wien. - Beilagen zum Ver
ordnungsblatte des Bundesministeriums fUr Volkserniihrung. Wien. 1920. 
Nr.1-11. 14 Abschnitte. (Behandein die Auswirkungen auf die Erniihrung.) -
K a II b run n e r, Les mesures promulgees par Ie gouvernement autrichien, 
dans Ie domaine de l'agriculture, pendant la guerre (1914-1918) im Bulletin 
mensuel des institutions economiques et sociaies. Rome. 1921. Heft 11 und 12. -
Denkschrift der Hochschule fUr Bodenkultur in Wien: Staatsnotwendigkeiten 
auf dem Gebiete der Land- und Forstwirtschaft. Wien. 1916. 

2) In der Liste der im Bereiche der X. Armee tiitigen "Anbauoffiziere", 
d. h. jener im ganzen Etappenraum der Armee verteilten Iandwirtschaftlichen 
Referenten der Heeresverwaltung, befand sich z. B. im Juni 1918 nur ein 
Gartenbaufachmann und kein Landwirt. 
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1m Bestreben, die ganz ungeniigenden Mengen von vorhandenen 
LebensmiUeln moglichst gleichmaBig und billig allen Staatsbiirgern 
zuganglich zu machen, wurden die "Zentralen" geschaffen, die ja 
sehr gut gedacht waren, aber durch eine viel zu weitgehende, un
sachgemaBe und schwerfallige Bureaukratisierung des Verkehres mit 
Bedarfsgegenstanden und durch vollige Verdrangung des reellen 
Handels den Konsumenten und Produzenten gleicherweise schwersten 
Schaden zufiigten. 

Die grobsten Fehler wurden auf dem Gebiete der Preispolitik 
gemacht. 1m vollig miBverstandenen Interesse der Verbraucher wurden 
namlich die Preise fiir aIle landwirtschaftlichen Produkte absichtlich 
nieder gehalten und Preiserhohungen nur zogernd dann bewilligt, 
wenn sich 'die Gestehungskosten erheblich erhoht hatten. 

Dieses Vorgehen untergrub natiirlich jedes Interesse an hoheren 
Ablieferungsmengen, als von Seite der Zentralen vorgeschrieben 
waren. Ja, im Verlaufe der Jahre wurden Lieferungen, um Verluste zu 
vermeiden, nur in moglichst geringem MaBe vorgenommen, fast immer 
auch, da nie nach der Giite, sondern nur der Stiickzahl nach bezahlt 
wurde, in minderer Beschaffenheit. Vorstellungen von berufener 
landwirtschaftlicher Seite 1) blieben leider unberucksichtigt und ein 
nicht geringer Teil der Landwirte suchte, verlockt durch die glanzend 
erscheinenden Preisanbote von Schleichhandlern, seine Erzeugnisse 
"hintenherum" zu verwerten. 

Ministerprasident a. D. Dr. S e i dIe r 2) . kennzeichnet die Aus
wirkungen der Wirtschaft der Zentralen vortrefflich mit den bitteren 
Worten: "Durch die massenhaften Gesetze und Verordnungen wurde 
die Produktion nicht gefordert, sondern gelahmt. Erzeuger undAbnehmer 
weUeiferten darin, die Hochstpreise, Ablieferungsvorschriften usw. zu 
umgehen; der wirtschaftlich Schwachste war das Opfer. Ein solches 
Regime laBt sich eben nicht durchfiihren, wenn nicht - was der 
menschlichen Natur leider widerspricht - das Einzelinteresse vollig 
zuriicktritt oderwenn nichthinter jedem Produzenten und Verbraucher 
ein Kontrollor postiert wird. Wie zu erwarten war, hat sich gezeigt, 
daB - am wenigsten von heute auf morgen - die durch Jahrhunderte 
emporgewachsene Organisation der Volkswirtschaft sich durch Para
graphen nicht umstiilpen laBt, daB Regierungskiinste ihre Grenzen 
haben und daB die LeistungEm der freien Produktion und des freien 
Handels auch durch die eifrigste und gewissenhafteste Tatigkeit von 
"Zentralen" nie und nimmer zu ersetzen sind. So, wie die Dinge 
lagen, war es, wie paradox dies auch klingen mag, fast noch als ein 
gliicklicher Umstand anzusehen, daB der Schleichhandel groBe 
Quantitaten von Lebensmitteln, die andernfalls iiberhaupt niemals in 

1) Sed 1 may r, Mein System der staatlichen Getreideaufbringung im 
Kriege. Wien. 1918. - P irk mayer, Wie lOsen wir unsere Brotfrage. 
Wien, Graz. 1918. 

2) Aus schwerer Zeit. Personliche und politische Erinnerungen. Neue 
Freie Presse vom 2. September 1924. 

Kallbrunner, Wiederaufbau der Landwirtschaft 2 
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den Verkehr gekommen waren, dem Konsum - freilieh zu fiir 
damalige Verhaltnisse sehr hohen Preisen - verfiigbar maehte." 

Das Wort "Del' Krieg wird auf unseren Aekern entsehieden" 
wurde eben nieht in Osterreieh, sondern in England yom Aekerbau
minister gesproehen. 

Infolgedessen darf es nieht wundernehmen, daB die Anbauflaehe 
stan dig zuriiekging: In den Landern, die (ohne das Burgenland) das 
heutige Osterreieh bilden, wurden bestellt im Jahre: 

1913. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • 1,976.005 Hektar 
1914. . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,972.109 " 
1915. • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1,914,873 " 
1916. • • , , , . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . • . . . . 1,823,880 " 
1917. , ................. , ..... , . , .. ,,1,887.348 " 
1918. • , . . . . . . . . . . . . . .' . , . . . . . . . . , , , . . 1,685.639 " 

Geerntet wurden in diesen Landern in Millionen Meterzentnern: 
An Getrelde Weizen, Roggen, Hafer Maia 
zusammen: Gerate 

1913, . . . . . . . . . . 16'171 10'742 4'669 0'760 
1914. . . . . . . . . . . 15'883 10'139 4'873 0'871 
1915 •.......... 11'005 7'774 2'807 0'424 
1916 .. , ...•.... 7'940 4'573 2'747 0'620 
1917. , ... , . , ... 7'418 5'122 1'582 0'794 
1918 .... , ...... 7'478 5'019 1'877 0'582 

Del' Riiekgang del' Anbauflaehen und del' Ernteertdige war 
naturgemaB am groBten auf dem mit Zuekerriiben bestellten Land, 
In del' ganzen osterreiehiseh-ungarisehen Monarehie war bestellt im 
Jahre: . 

1914, . . . . . . • . . . , . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 431.000 Hektar 
1915, . . . . . . . . . , , • , , • • . , • . • . , • , , • , , • • . 424.180 " 
-1916, , , , ............................. 266.320 " 
1917 ................................. 266.100 " 
1918, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . , . . . , . 288.010 " 

Geerntet wurden per Hektar im Jahre: 
1914 . . . 249'18 Meterzentner Rube oder 39'10 Meterzentner Rohzucker 
1915 . . . 235'76 " "" 37'77" " 
1916 . . . 237'16 " "" 35'26" " 
1917 .. ,211'89 " "" - 35'15" " 
1918 , .. 144'42 " "" 23'20" " 

Die gesamte Erzeugung del' Monarehie an Rohzueker war im 
Jahre: 

1914 , . . . . . , . . . , . . . , . . . . 1,685,443 Tonnen it 1000 Kilogramm 
1915 , . . . . . . . . . . . . . . , . . . 1,602.315 " " 1000 " 
1916 . . . . . . . . . , . , , . . . . .. 938,936 " " 1000 " 
1917 . . . . , . . , . . , ; , • . . , .• 93ll.233 " " 1000 " 
1918 . . . . . . . . , . . . , . , . . .. 668.250 " " 1000 " 1) 

Das wiehtigste und die Entwicklung del' Landwirtschaft auf 
das nachhaltigste beeinflussende Ereignis in del' Geschiehte del' 

1) Bericht uber die Industrie, den Handel und die Verkehrsverhliltnisse 
in Niederosterreich wlilirend der Jahre 1914-1918, Verlag der n.o, Handels
und Gewerbekammer, Wien, 1920, 
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Bodenproduktion Osterreichs in den letzten hundert Jahren war ohne 
Zweifel die Bildung des heutigen Staatswesens aus den Triimmern 
des aIten Reiches, die nach dem Aufbau der "Nachfolgestaaten" 
Ubrig geblieben waren: Aus einer prlichtigen, groBen Perlmuttermuschel 
hatte man - urn einen Vergleich mit diesen Staatenbildungen zu 
machen - die schonsten, wertvollsten Stiicke herausgeschnitten. Die 
minder hUbschen und unbrauchbaren blieben Ubrig und bilden nun: 
Rumpfungarn 1) und Osterreich 2). 

Kein Staat, der je einen Krieg verlor, auch Deutschland 3) 
nicht, muBte eine so gewaltige, wirtschaftliche Einengung und Be
schdinkung erdulden und mitansehen, wie sich andere, unbekiimmert 
urn das von Wilson aufgestellte und garantierte Selbstbestimmungs
recht der Volker, das nahmen, was zu ihrer volkswirtschaftlichen 
Abrundung und Vervollkommnung zweckmliBig und notwendig war 4). 

1) Ungarn verlor 630/0 seiner Flliche, 580/0 seiner Einwohner, 570/0 seines 
Ackerlandes, 71 % seines Viehstandes, 56 % seiner Zucker-, 38 % seiner 
Miihlen-, 900/0 seiner SchafwolI- und 99% seiner Papierindustrie. Siehe: 
Szterenyi. Die Volkswirtschaft in Ungarn. Neue Freie Presse vom 20. Mlirz1925. 
- Dr. Stephan K 0 e r fer. Die Folgen des Weltkrieges in Ungarn. Wien.1919. 
- Felix Man d I. Die neue Siedlungsgesetzgebung in Ungarn, verglichen mit 
der in Deutschland. Budapest. 19'24. . 

2) Die Verhliltnisse im neuen Osterreich wurden jenen des alten im 
Kapitel I gegeniibergestellt: 

3) Das deutsche Reich verlor "nur": 
15·40/0 seiner Ackerflliche 
10·S0/0 " Glirten 
10·60/0 " Wiesen 
11·70/0 " Wei den 
24·00/0 " Weingarten 
10·70/0 " Wlilder, insgesamt 
13·00/0 " Gesamtflliche 

4) Nach der vom Institut fUr landwirtschaftliche Betriebs1ehre an der 
tschechiscben technischen Hochschule in Prag herausgegebenen, im Zemedelsky
Archiv im Jahre 1919 erschlenenen Arbeit: "Der Anteil der tschechoslowa
kischen Republik an der 1andwirtschaftlichen Erzeugung und an der land
wirtschaftlicben Industrie in der W eltproduktlon ", erzeugten die 3 ehemaIigen 
Kron1linder Btlhmen, Mlihren, Schlesien, die etwa 250/0 der FHiche des alten 
Osterreichs einnabmen: 

350/0 der ganzen tlsterreichischen Ernte an Weizen 
480/0"" " "" Roggen 
590/0"" " "" Gerste 
320/0"" " "" Kartoffeln 
900/0"" " "" Zuckerriibe 
SO%"" " "" Hopfen 
S30/o"" " "" Mohn 
750/0"" " "" Obst 
500/0"" " "" Leinfaser 
440/0"" " "" Spiritusproduktion 
5So/0"" " "" Bierproduktion und ver-

fiigten iiber32·30/0 alIer Rinder, 
27.20/0 " Schweine 
25·00/0 " Ziegen und 
4·00;0 " Schafe. (Siehe Deutsche landwirtschaftlicbe Presse, 

Nr. 2 und 3. Berlin. 1920.) 

2* 
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Es ist hier unmoglich, auf all die Erscheinungen einzugehen, die 
auf irgend eine Weise die ganze traurige Entwicklung beeinflu:6ten, 
die in d~n "Nachkriegsjahren" die osterreichische Wirtschaft durch
roachen mu:6te. Neben den direkten Schiiden des Krieges und der 
wahrend. desselberi unterbrochenen und gestorten Erzeugung, den 
Wirkungen der Blockade, den Absperrungen der umgebenden Staaten 
und der einer Vernichtung der Volkswirtschaft gleichkommenden 
Verminderung des Wertes der osterreichischen Krone, war es vor 
aHem die seelische Zerruttung, die aIle Menschen erfa:6te und den 
Aufbau einer neuen Wirtschaft in diesen schweren Tagen fast unmoglich 
machte. 

Wohl rief nach dem Zusammenbruch Hauser im Nationalrat 
den Zermurbten und Gebrochenen zu: "Arbeiten, arbeiten und nicht 
verzweifeln! An die Zukunft glauben, glauben an die Gemeinsamkeit 
unserer Interessen, an die Tuchtigkeit unseres Volkes und daran, da:6 
auch wir fUr uns die Tore der Zukunft aufrei:6en wollen. Wenn wir 
schon den Nacken beugen mussen unter dieses Joch, trotzdem die 
Herzen hoch." 

Viele wollten und konnten diesem Rufe Hausers, der Stimme 
der Vernunft und der ruhigen lTherlegung, nicht folgen: Zu tief fra:6 
noch die Enttiiuschung und die Verzweiflung! Man haUe geglaubt, 
fiir sein Recht und fur seine Ehre gekiimpft, geopfert und gedarbt 
zu haben. Aber es war alles urnsonst gewesen. Man unterlag nach 
au:6erordentlichen Leistungen jedes einzelnen den physisch entnerven
den Wirkungen der Hungerblockade und den psychisch zermiirbenden 
Wirkungen einer aHgemeinen Unruhe und Ha:6propaganda, in der der 
Glaube an Recht und Ehre langsam aber unwiderstehlich irre gemacht 
wurde: Es stiirzten damals mehr Thronsesseln, als die Geschichte 
gemeinhin aufzuzahlen pflegt. 

Was folgte, war ein Zusammenbruch sondergleichen, ein Waffen
strecken ohne Bedingung, die lThergabe einer Art seelischer Festung, 
die sich lange mit aller Kraft gewehrt hatte und jn der es nun aber 
auch nicht mehr den geringsten Rest von Widerstandskraft gab. Die 
ZerriiUung war ma:6los. Sie iiu:6erte sich in einer tiefen und fast 
todlichen Verbitterung und Verzweiflung eines ganzen Volkes an sich 
selbst, seiner Herkunft und an seinen Gutern 1). 

Nur ganz allmiihlich wich die dumpfe und gereizte Stimmung 
einer etwas arbeitsfroheren. Der erste, der wieder an die Arbeit 
ging, war der Landwirt. 

Dieses Wiederaufleben der landwirtschaftlichen Erzeugung war 
gerade in diesem Augenblicke das Wichtigste: einmal, urn wenigstens 
einen Teil der notwendigen Mengen an NahrungsmiUeln hervorzu
bringen, und zurn anderenmale, weil gerade nur diese eine Produktion 
in der Zeit des gro:6ten Mangels an Rohstoffen aller Art moglich 

1) Diese Stimmung und ihre Auswirkungen werden in dem Buche von 
Dr .. Siegfried Strakosch: Der Selbstmord eines Volkes (Wien.1922) anschaulich 
dargesteIIt. . 
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war, in der Zeit der fast volIsUindigen Absperrung Osterreichs vom 
Rohstoffbezuge aus dem alten und neuen Auslande, welche die indu
strielle Erzeugilng fast vollstandig brach legte. 

Die landwirtschaftliche Arbeit jener Zeit war aber durch das 
Zusammenwirken vieler ungiinstiger Umstande sehr erschwert. Mangel 
an geniigend viel und leistungsfahigem Vieh, mehr noch an Futter, 
Natur-1) und KunstdUnger und an Arbeitskraften, dann vor aHem die 
durch den fortwahrenden Entzug von pflanzlichen Baustoffen erschopfte 
Bodenkraft, und die durch die forlschreitende Inflation bedingte Vet:
minderung des Betriebskapitales, die politische Unruhe und die Schaden 
der noch geraume Zeit anhaltenden staatlichen Bewirtschaftung hemmten 
die Entwicklung ganz auBerordentlich. 

Es ist fUr die ganzen wirtschaftlichen VerhaItnisse jener Zeit 
kennzeichnend, daB man die vorhandenen, produktionshemmenden 
Bestimmungen vielfach sogar noch verstarkte und so z. B. den Verkehr 
von Vieh und Lebensmitteln Uber die -Grenze einzelner Lander, ja 
Bezirke und sogar auch von Gemeinden zu verbieten suchte und auf 
diese Weise in einer Zeit, in der sich so mancher berufen fiihlte, sich 
selbst zu einer mit weitgehenden Befugnissen ausgestaUeten Behorde 
zu machen, nahe daran war, den Kampf aller gegen alle zu eroffnen. 

Doch auch diese Hindernisse der Entwicklung konnten durch 
zahe Arbeit und unverdrossenen FleiB Uberwunden werden und mit 
ehrlichem Stolz und aufrichtiger Genugtuung kann festgestellt werden, 
daB sich die Produktionsverhaltnisse in den Jahren nach dem Zusammen
bruche doch ganz wesentlich verbesserl haben. 

Die brachliegende FIache ist auBerordentlich zuruckgegangen, 
die Getreideernten sind stark angestiegen und die Zahl der Tiere hat 
die der Vorkriegszeit bestimmt schon erreicht. Am deutlichsten werden 
die erzielten Erfolge sichtbar, wenn man wiederum die mit Zuckerriibe 
bestellten Flachen der einzelnen Jahre vergleicht und die Mengen 
Rohzucker, die aus den gefechsten RUben erzeugt wurden, in einer 
kleinen Tabelle gegenUberstellt: 

Ernte Anbaufllichen 
in Hektar 

1919 .............. 5.374 
1920 .............. 7.317 
1921 .............. 7.687 
19222) ••••••••••••• 11 .. 200 
1923 . . . . . . . . . . . . . . 13.137 
1924 . . . . . . . . . . . . . . 18.675 

Ertrlige an RUben per Erzeugnng von 
Heklar in Meterzentuern Rohzucker in 

Melerzentnern 
140 57.063 
i77 138.360 
112 159.747 
132 244.680 
204 472.555 
232 750.102 

Die Anbauflache fUr das Jahr 1925 dUrfte noch groBer sein 
als die des Jahres 1924. 

1) Nach Ehrenberg, Unser Stallduug, seine Behandlung und Verwertung 
<erschienen im StUck 13 der Mitteilungen der deutschen Landwirtschaftsgesell
schaft vom 29. Mlirz 1924), war der Gehalt des Diingers in der Kriegszeit urn 
mindestens ein Drittel lirmer an Phosphorsliure und urn 80/0 an Stickstoff, 
wie vor demselben. 

2) In diesem Jahre erscheint zum erstenMale die burgenllindischeRuben
produktion mit 2300 Hektar ausgewiesen. 
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Diese Zahlen, welche noch durch die entsprechenden der an
deren Feldfriichte erganzt werden konnten, zeigen, dai3 die Produktion 
trotz verschiedener Mii3ernten, trotz alIer Hemmungen in den ersten 
Jahren nach dem Kriege, auch trotz verschiedener Streiks und an
derer Beunruhigungen vorwarts geht, ein Beweis der inneren Kraft 
und Gesundheit, des Lebenswillens und der Energie, ohne der kein 
Aufbau moglich ist. 

Man wird die Folgen des Krieges, soweit sie in einer Vermin
derung der Anbauflachen, Ertrage, Bodenkraft und Viehzahl zum 
Ausdrucke kommen, bald verwunden haben; doch muf3 man aus
driicklich, des Verstandnisses der ganzen VerhaItnisse halber, fest
stellen, dai3 die Kriegsjahre und die folgende Zeit, welche damit 
ausgefiillt wurde und noch ausgefiillt werden muf3, urn die Schaden 
auszubessern, fUr die Entwicklung der Landwirtschaft als eine ver
lorene anzusehen ist und dai3 daher - nachdem Stillstand Riickstand 
bedeutet - der Krieg der osterreichischen landwirtschaftlichen Ent
wicklung iiberaus schadlich war. 

Dies insbesondere auch in Dingen, die mit der Produktion selbst 
in keinem direkten Zusammenhange stehen, sich kaurn in Zahlen 
ausdriicken lassen und die vorwiegend durch die Schaden der starken 
Bewegungen des Wertes der Krone entstanden sind, welche bekannt
licherweise in dem letzten Jahrzehnte eine zweifache war: Einer 
langen, im Jahre 1914 beginnenden Periode des durch massenhafte 
Ausgabe von Papiergeld (Inflation) hervorgerufenen Sinkens der 
Krone1) folgte im Herbst 1922 unvermittelt ein durch auf3erordentliche 
Maf3nahmen hervorgerufenes Stillsfehen der internationalen Bewertung 
der osterreichischen Wahrung, die im Zeichen einer scharfen Deflation 
steht und zurn Wohle Osterreichs - freilich nur unter auf3erordent
lichen Leistungen und Entbehrungen der BevOlkerung - unvermindert 
anhalt. Naturgemai3 muf3ten diese VerhaItnisse den Landwirtschafts
betrieb in vielen Belangen auf3erordentlich beeinflussen2). Nur einiges: 
AnHii3lich der Mobilmachung des 'osterreichischen Heeresmuf3te der 
Landwirt einen groi3en Teil seiner Zugtiere, Wagen und Vorrate 
abliefern. Spater auch noch anderes Vieh, Futtermittel, Holz und 
dergleichen mehr. DafUr erhielt er Geld, so viel, daf3 er oft meinte, 
reich zu sein, doch nie so viel, urn in einer Zeit rasch fortschreitender 
Teuerung Ersatztiere, Kunstdiinger, Kraftfutter, Wagen, Einrichtungs
gegenstande kaufen zu konnen. Dadurch, daf3 die Gebaude nicht instand 
gesetzt werden konnten, daf3 kaurn die notigsten Maschinen gekauft 
wurden, sparte er Geld. Das heii3t, im Maf3e, als er sein Betriebs
kapital verlor, das bisher unsichtbar in seiner Wirtschaft in Form 

1) Popovics, Das Geldwesen im Kriege. Wien. 1925. (Carnegiestiftung 
fUr den internationaIen Frieden.) 

2) Gelde:n~wertung und Stabilisierung in ihren Einfliissen auf die soziaIe 
Entwicklung in Qsterreich. Sammelband herausgegeben von Dr. Bunzel: Kall
brunner. Die Landwirtschaft. Bd. 169 der Schriften des Vereines fUr Sozial
politik. Mfinchen und Leipzig. 1925. 
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von Vieh, Bodennahrstoffen, Gebauden und so fort tatig mithalf, 
neue Werte zu erzeugen, gewann er Bargeld, dessen Wert noch rascher 
zerrann, als sich die PapierstoBe anhauften. 

Jener Landwirt, wie der milchproduzierende, der taglich in der 
LaRe war, Erzeugnisse zu verkaufen und die Erlose - noch ehe sie 
entwertet waren - zu verwerten, jener war unbedingt viel besser 
daran als der, der nur selten verkaufliche Erzeugnisse - wie Holz 
oder Wein - auf den Markt brachte und der gewohnt war, mit den 
Erlosen ein oder auch mehrere Jahre zu leben. Daher waren auch 
die Auswirkungen del' Inflation in den einzelnen Wirtschaften ganz 
verschiedene 1). 

Ein Gutes hatte jene Zeit: Der Landwirt konnte ohne Schwierigkeit 
seine Schulden abstoBen. Dadurch aber, daB er flussig gewordene 
Teile seines Betriebskapitales verwendete, urn es als Anlagekapital 
stillzulegen, verminderte er noch mehr sein Betriebskapital und 
vergroBerte so einen Mangel, der in der Zeit der Stabilisierung der 
Wahrung schwer fUhlbar werden muBte. Der scheinbar reich gewordene, 
viel beneidete Landwirt war in Wirklichkeit verarmt. Und weil die 
Darlehenskassen, Hypothekenanstalten und Sparkassen, bei denen er 
im Frieden Gelder entlehnen konnte, selbst ein Opfer der Inflation 
und der Verarmung geworden sind und heute kaum mehr in del' 
Lage sind, Darlehen zu Bedingungen auszugeben, die den Bedurfnissen 
der Landwirte entsprechen, ist seine Not eine groBe geworden und 
das Bediirfnis nach leistungsfahigen Kreditinstituten unaufschiebbar. 

Krieg und Inflation haben eine Verarmung an Betriebskapital 
mit sich gebracht, die so groB ist, daB del' weitere Fortschritt, der 
ohne groBe Investitionen unerreichbar ist, gefahrdet ist. 

Das, was bisher geschehen ist - es ist ja noch bescheiden 
genug - geschah aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln. Man 
kann also keineswegs von der osterreichischen Landwirtschaft sagen, 
daB sie untatig auf die auslandischen Kredite wartet. 

England erklarte, Kredite nur fur den Wiederaufbau tatiger, 
lebenstiichtiger Produktion widmen zu wollen: Gabe es eine bessere 
Verwendung, als sie der Land- und del' Volkswirtschaft des kleinen 
Osterreichs zukommen zu lassen, das mehr, als es fast ertragen kann, 
erleiden muBte und das einen fUr den Wiederaufbau Mitteleuropas 
immerhin wichtigen Bestandteil bildet? 

III. Die Bodennutzung im heutigen Osterreich 
Ehe wir von den Zielen der wUnschenswerten zukUnftigen 

Entwicklung der Landwirtschaft sprechen und geeignete Vorschlage 
zu ihrem Aufbau machen wollen, mussen wir zuerst die Grundlagen 
kennen lernen, auf denen sie sich aUfbaut, die Quellen, aus denen 
sie ihre Entwicklungsmoglichkeiten schOpft. Es erscheint daher 

1) Dies ist mit eine der Ursachen der auffallenden Entwicklung der 
Milchwirtschaft und des Riickganges des Weinbaues nach dem Kriege. 
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zweckmaBig, erst die verschiedenen Kulturgattungen, in welche wir 
gewohnlich die ErdoberfHi.che teilen, und deren Nutzung kennen zu 
lernen und die iibliche Betriebsweise - alles in knappster Form -
zu betrachten. 

Nach den Angaben der Erntestatistik des Jahres 1924 verteilte 
sich die FHi.che des Bundesstaates Osterreich (8,383.300 Hektar) auf: 

Acker ........... 1,877.614 Hektar oder 
Wiesen . . . . . . . . . . 1,002.618 " " 
Hutweiden und Alpen. 1,346.257 " " 
Garten . . . . . . . . .. 85.416 
Weingiirten ....... 38.600 
Wii.lder . . . . . . . . . . 3,164.686 
Unproduktive FHichen 
(mit EinschluB der Seen, 
Siimpfe und Teiche), 
Bauarea etc. . . . . . " 868.109 

" " 
" " 
" " 

" " 

22'40/0 der GesamtfHiche 
11'90/0 " " 
16'10/0 " " 
1'00/0 " " 
0'50/0 " " 

37'80/0 " " 

10'30/0 " " 1) 

Die Felder verteilten sich nach derselben Quelle auf die einzelnen 
Bundesstaaten in folgender Weise: 

Wien ........ 8.752 Hektar oder 31'50/0 der Gesamtfliiche der LandesfHiche 
Niederosterreich .847.269" "43'90/0,, " " " 
Oberosterreich ... 386.072" "32'10/0,, " " " 
Salzburg ... . . . 64.140" "9'00/0,, " " " 
Steiermark . . . . . 223.716" "13'50/0,, " " " 
Karnten. . . . . . . 117.297" "12'30/0,, " " " 
Tirol. . . . . . . . . 50.538" "4'00/0,, " " " 
Vorarlberg ... " 2.321" "0'90/0,, " " " 
Burgenland ..... 177.509" "44'80/0,, " " " 

Aus dieser Zusammenstellung ergibt sich, daB - dem prozen
tuellen Anteil an dem Umfange des Landes entsprechend - der 
Reihe nach das Burgenland, dann Nieder- und Oberosterreich als die 
wichtigsten ackerbautreibenden Lander anzusehen sind, und die 
einzelnen iibrigen AlpenIander um so weniger Felder verzeichnen, je 
weiter sie im Westen liegen. 

Die Erklarung dieser Erscheinung ist einfach: Das Klima ist 
in den westlichen Uindern feuchter, also dem Graswuchs forderlicher, 
in den ostlichen trockener und somit dem Getreidebau giinstiger. 
Auch die vertikale Gliederung der Erdoberflache, das Bergland mit 
seinen wenigen schmalen TaIern im Westen, das Hiigelland mit 
anschlieBenden Ebenen im Osten, tragt zu dieser Verteilung des 
Ackerlandes in zweifacher Weise bei: einerseits dadurch, daB die 
steilen Hange die Anlage von Feldern meist ausschlieBen, die Ebenen 
und wenig geneigten Abhange der Hiigel aber dazu einladen, ander
seits auch dadurch, daB die obersten Erdschichten dort "seicht" und 
steinig, also wenig fruchtbar und fUr den Feldbau kaum geeignet, 
hier aber " tiefgriindig" und fiir die Ackerwirtschaft giinstig sind. 

1) Anbaufliichen und Ernteergebnisse in der Republik Osterreich im 
Jahre 1924. Herausgegeben vom Bundesministerium fUr Land- und Forstwirt
schaft. Wien. 1925. 
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Freilich gibt es allenthalben auch Ausnahmen, Felder im Gebirge 
und Grasland in den Ebenen, je nachdem, wie eben die natiirlichen 
Voraussetzuugen vorhanden sind. Vielfach ist auch Sitte und Gewohn
heit, dann auch die Art der Siedlung von EinfluB auf die Verleilung 
der Kulturen. 

In Vorarlberg treffen wir den Ackerbau fast nur im breiten 
Rhein- und im IIItale an. Doch konnen wir hier feststellen, daB 
er auch hier, nach dem Vorbilde der benachbarten Schweiz und des 
Aligaues, im langsamen Riickgange begriffen ist, urn intensivster 
Griinlandwirtschaft Platz zu machen. 

In Tirol, wo der Feldbau immerhin ein Fiinfundzwanzigstel der 
Gesamtflache des Landes einnimmt, also unverhaItnismaBig mehr als 
in Vorarlberg, treffen wir ihn ebenfalls in den breiten TaIern an, 
aber auch noch auf kleineren Parzellen an den steilen Abhangen, 
wo die Bestellungsarbeiten ungemein miihsam sind und die geringen 
Ernten bei weitem nicht die gemachten Aufwendungen lohnen. Hier, 
wie auch in Salzburg, ist die Eggartwirtschaft sehr verbreitet, eine 
Wirtschaftsweise, in der die Kultivierung von Futterpflanzen auf dem 
Ackerlande eine besonders wichtige Rolle spielt. 

1m Salzburgischen ist der Feldbau meist in den Talern und 
im hiigeligen, nordlichen "Flachgau" zu finden, in geringerem Um
fange auch auf den Berglehnen. 

In Karnten und in Steiermark, wo dem Feldbau je ein Achtel 
der Landesflache eingeraurnt ist, treten die der Ackerwirlschaft 
giinstigeren Entwicklungsfaktoren, insbesondere in den breiten Talern 
der Drau und der Mur, in den Becken urn Villach, Klagenfurt und 
Graz und im siidlichen und ostlichen Hiigellande, starker hervor 
und ermoglichen eine zweckmai3ige und gedeihliche Feldwirtschaft. 
Die auch in diesen Gebieten immerhin feuchte Witterung bringt es 
mit sich, daB in del' Ackerwirtschaft dem Feldfutterbau eine vor
herrschende Stellung eingeraurnt ist und daB del' Getreidebau eine 
bescheidenere Rolle spielt. 

In Nieder- und Oberosterreich, dann im Lande Wien sehen wir, 
daB der Ackerbau vorwiegend im Donaubecken und in den Ebenen 
an der Donau konzentriert ist, wahrend er naturgemaB in den 
hiigeligen und gebirgigen siidlichen Teilen stark zuriicktritt. 1m 
Marchfelde, in den unverbauten Teilen des XXI. Wiener Gemeinde
bezirkes, dann in den meisten Teilen des Burgenlandes ist fast alles 
Land dem Feldbau gewidmet. 

1m hiigeligen Westen dieses Landes und in der Umgebung des 
Neusiedlersees tritt die Ackerwirtschaft hinter andere Kulturen zuriick. 

Auf dem groBten Teile des Ackerlandes Osterreichs ist der 
Feldbau wirtschaftlich vollkommen am Platze, obwohl die Giite und 
Fruchtbarkeit der Felder meist weit hinter del' der Acker del' gliick
licheren Nachbarlander zuriickbleibt. 
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Nur im Gebirge, dort, wo der Ackerbau mit vielen Schwierig
keiten auf den steilen Abhangen betrieben wird, wo vielfach im 
FrUhlinge die abgeschwemmte und mit dem Wechselpflug herab
geackerte Erde an die hoher gelegenen Teile des Feldes mit Wagen 
zurUckgefUhrt werden mlill, wo das Getreide einen schwereren Kampf 
mit dem Gras und den zahllosen Unkrautern fUhrt, wo - erst 
im September - die Hahne mit der Sichel geschnitten und an 
Stangen getrocknet werden mUssen, dort ist er vollig unrentabel 
und soUte, wie man es in V orarlberg schon zum groBen Teile getan 
hat, eingeschrankt werden. Nur auf den gUnstigsten Stellen, dann 
dort, wo man Kunstwiesen anlegen will, ist er, stets in bescheidenem 
Umfange, nur zur Erzeugung von Kartoffeln, FutterrUben und ein 
wenig Getreide in den ausgesprochenen Gebirgswirtschaften am 
Platze. 

Auch vereinzelte Felder im HUgel- und Flachlande, die wegen 
des hohen Grundwasserstandes oder der geringen Fruchtbarkeit des 
sandigen Bodens nur schwache Ernten hervorbringen, soUten zweck
miiBiger in Wiesen oder Auen und WIDder verwandelt werden; 
Grasland ist vielfach noch dort am Platze, wo der nasse Boden eine 
rationelle Ackerkultur unmoglich macht, und Eschen, Erlen und 
Wei den auf nassen, und Fohren und Akazien auf trockenen Boden 
bringen oft noch Reinertrage, wo die Ackerwirtschaft langst ihre 
Existenzberechtigung verloren hat. 

Aile die Fliichen, die, aus wirtschaftlichen Erwagungen heraus, 
in Hinkunft nicht mehr als Acker genutzt werden soUten, sind in 
ihrer Gesamtheit nicht sehr umfangreich, so daB, wenn man sie in 
Wiesen bzw. Walder verwandeln woUte, keine wesentliche Ver
minderung der Ackerflache Osterreichs eintreten wUrde. 

Freilich gibt es auch eine groBe Anzahl von Feldern, auf denen 
gerade heute noch, bei dem derzeitigen Stande der Preise fUr 
Getreide, die Nutzung als Acker gewinnbringend ist, die aber mit 
einem Verluste verbunden sein wird, wenn die Kornpreise sinken 
werden. Rei einem Teile dieser Felder wird es moglich sein, durch 
.zweckmaBige Aufwendungen verschiedener Art die Ertrage so weit 
zu steigern, daB die Rentabilitat auch dann noch gesichert ist, wenn 
das Sinken der Getreidepreise die Bewirtschaftung nach den heutigen 
Grundsatzen unrentabel machen wird. Bei einem, meines Erachtens 
aber noch groBeren Teile dieser Felder, wird es kaum moglich sein, 
durch Investitionen den Reinertrag in der wiinschenswerten Weise 
innerhalb der engen Grenzen der Wirtschaftlichkeit zu steigern, so 
daB bei einem Sinken des Kornpreises rasch ein Defizit eintreten 
muB. FUr diese GrundstUcke dUrfte es im Interesse der Aufrecht
erhaltung einer lohnenden Wirtschaft am besten sein, sie allmahlich, 
jedenfalls aber ungesaumt, in andere Kulturgattungen UberzufUhren. 
Da diese Umwandlung vermutlich mit einer Ersparnis von Betriebs
kapital und Arbeit verbunden sein wird, da ja jede andere Nutzung 
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weniger Aufwand erfordert als die eines Ackers, ergibt sich fUr 
den Besitzer dieses Grundstiickes die Moglichkeit, fiir das iibrige 
Ackerland mehr als bisher aufzuwenden, was dieses gewiB lohnen 
wird: denn kleinere, mit mehr Kapital und Arbeit versorgte Felder 
leisten in der Regel mehr als groBere, bei denen es ander notigen 
Bearbeitung und Geldinvestition mangelt. 

Aus dieser Erwagung heraus ergibt es sich, daB eine weitere 
Verminderung der bisherigen Ackerflache als wirtschaftlich zweck
miiBig, ja im Interesse der Rentabilitat der Landwirtschaft als not
wendig anzusehen ist, und zwar einer Flache, die urn so groBer sein 
muB, je geringer sich der Kornpreis in Zukunft stellen wird. 

Bei einem - freilich ganz geringen - Teil dieser Felder wird 
eine Verwandlung derselben in Weingiirten wirtschaftlich sein. 
Gemeint konnen da natiirlich nur solche Grundstiicke sein, die 
wegen ihrer Lage auf steilen, intensivster Sonnenbestrahlung aus
gesetzten Berglehnen der Rebenkultur giinstige Voraussetzungen 
bieten und infolge ihrer ungiinstigen wirtschaftlichen Lage und der 
Trockenheit des Klimas fiir den Ackerbau minder geeignet sind. Die 
Nutzung solcher Grundstiicke als Weingarten verspricht eine groBere 
Rentabilitat als die bisherige Ausniitzung als Acker. 

Bei einem weit groBeren Teil der Felder wird sich die Ver
wandlung derselben in Kunstwiesen und -weiden empfehlen, ins
besondere dort, wo infolge der GraswUchsigkeit des Bodens und 
beim Zutreffen aller fiir die Viehzucht giinstigen Voraussetzungen aile 
Gewiihr fiir eine groBere Rentabilitat des Griinlandes vorhanden ist. 

Natiirlich werden sich auch hier verschiedene Umstande 
bemerkbar machen, die in den einzelnen Fiillen, bei der Erwagung, 
ob eine Umwandlung eines Ackers in eine Wiese durchgefUhrt 
werden solI, entscheidend sein werden. 

In erster Linie werden die Preise fiir Vieh und tierische 
Erzeugnisse ausschlaggebend sein; hohere Viehpreise und vorleilhafte 
Moglichkeiten des Absatzes von tierischen Erzeugnissen werden die 
Umgestaltung von Feldern in Grasland zur naturgemiiBen Folge 
haben. Und MaBnahmen zur Heranzucht von werlvolIerem Vieh, 
dann die Organisation von Viehmarkten, Molkereien etc., welche 
groBere Einnahmen zur Folge haben, werden auf indirekte Weise 
eine Verminderung der Ackerflache und eine Zunahme des Griin
Ian des zur Folge haben. 

Zugleich konnen wir aber auch noch eine weitere Folgerung 
ziehen: Die beschrankten Verhaltnisse des heutigen, von den Nachbar
staaten durch aile moglichen Hemmungen in seiner natiirlichen 
Entwicklung behinderten Osterreichs erschweren den Absatz der 
Zuchttiere in das Ausland ganz auBerordentlich, obwohl sie fiir eine 
Blutauffrischung der in ungiinstigeren Verhrutnissen aufgezogenen 
Tieren der Niederungen von alIergroBtem Werte waren. Durch die 
Beschrankungen des Absatzes tritt eine Stauung des Angebotes ein, 
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die um so starker auf die Viehpreise zUriickwirkt, als die Organisation 
des Absatzes sehr viel zu wunschen ubrig liiBt 1). 

Umgekehrt sichern die Absperrungen und die ganzen sich 
naturlich aus diesen Verhiiltnissen entwickelnden Zollverhiiltnisse 
relativ hohe Getreidepreise, welche jedem, der die Gestehungskosten 
nicht genau verfolgt, eine groBere Rentabilitiit des Kornerbaues vor
tiiuschen und ihn dazu veranlassen, den Getreidebau in unverhiiltnis
miiBigem AusmaBe auch dortnoch zu pflegen, wo die Rentabilitiit 
hochst unsicher ist. 

Bei den heutigen Zustiinden muB dieses Festhalten an dem 
vermehrten Getreidebau vor aHem aus zwei Griinden begriiBt werden: 
erstens, weil dieser umfangreichere Getreidebau doch ansehnliche 
Mengen an Brotfrucht liefert, die naturgemiiB aus dem Auslande 
nicht eingefuhrt werden mussen, und weil, zweitens - dies ist fUr 
einen Staat, der noch immer ein wenig einer belagerten Feste gleicht -
keine Kulturgattung auf der Einheitsfliiche dieselbe Menge an Niihr
stoffen zu liefern vermag als der Acker: 

Nach B a c k h a u s lieferl ein Hektar Land menschliche Niihrwerte 
mit der folgenden Anzahl von Kalorien, wenn es bestellt ist mit: 

Zuckerrfiben ....................... 17,999.000 
Kartoffeln (beim direkten Verbrauch) . . . . . . . 15,930.000 

" (auf dem Umwege fiber das Haustier). . 6,188.000 
WeiBkohl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,500.000 
Weizen .......................... 6,797.000 
Gerste .......................... 5,882.000 

" (wenn Korner und Stroh erst verflittert 
werden) in Form von Fleisch . . . . . . . . . . 1,368.000 

Grasern, in Form von Milch, die von Kfihen ge-
wonnen wird, die mit Heu geflittert werden. . 1,675.000 

Zusammenfassend glaube ich sagen zu konnen: Wirtschaftliche 
Beschriinkung, Zollmauern und Absperrung fordern die Verbreitung 
des Feldbaues auch in Gebieten, in denen er wirtschaftlich minder 
berechtigt ist. Wirtschaftliche Freiheit und AnschluB an ein groBeres 
Wirtschaftsgebiet aber fordern in Osterreich die Vermehiung der 
der Viehzucht dienenden Fliichen. 

Der weitaus groBte Teil der Felder, namentlich jener in den 
mehr trockenen Becken Kiirntens und Steiermarks, dannin den 
Ebenen Ober- und Niederosterreichs, Wiens und des Burgenlandes, 
wird aber immer seiner heutigen Bestimmung als Ackerland treu 
bleiben und ist, wenn die Besserung der Kreditverhiiltnisse eine 
Intensivierung des Feldbaues ermoglichen wird, eine Rentabilitiit 
desselben gesicherl, natiirlich stets in dem bescheidenen Umfange, 
der der miUeleuropiiischen Landwirtschaft eigen ist. 

1) Die staatliche Bewirtschaftung und die Hemmungen des Viehver
kehres in den Kriegs- und Nachkriegsjahren haben durch Jahre jeden Vieh
handel unterdrllckt, der naturgemiiB in der kurzen Zeit, in der der freie 
Verkehr wieder in Geltung ist, nicht einmal noch die mehr als bescheidene 
Hohe der Entwicklung erreichen konnte, auf der er sich vor dem Kriege befand. 
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Nachdem es ohne besonders schwer zu erfilllende UmsUinde 
moglich ist, die Erzeugnisse der Felder gerade hier um ein immerhin 
ansehnliches AusmaB zu steigern, ist ein Riickgang der gesamten 
Getreideproduktion des ganzen Bundesgebietes durch die angeregte 
Verminderung der Anbaufliiche nicht zu befiirchten. Ebensowenig 
erscheint ein Sinken der Rentabilitiit des Feldbaues in diesen 
"geborenen" Ackerliindern in dem Faile der Vereinigung Osterreichs 
mit einem groi3eren Wirtschaftsgebiete zu befUrchten zu sein, da 
den verminderten Verkaufspreisen fiir die Erzeugnisse in mehrfacher 
Hinsicht auch niederere Auslagen fiir die verbilligten. Gebrauchs
gegenstiinde gegeniiberstehen werden, die eine Herabsetzung der 
Produktionskosten zur Folge haben werden. 

Ein teilweises Gegengewicht fUr die Verwandlung einzelner Acker
fliichen in andere Kulturgattungen wird man iibrigens auch dadurch 
erzielen, dai3 man einen bescheidenen Teil der Wiesen, Weingiirten, 
Wiilder und des unproduktiv liegenden Landes in Felder verwandeln 
wird, eine Umgestaltung, die in dem Mai3e erfolgen wird, in dem 
man sich von der Unwirtschaftlichkeit der bisherigen Nutzungsweise 
und der Eignung der Grundstiicke als Ackerland iiberzeugt haben 
wird, und in dem gewisse noch zu besprechende Bodenverbesserungs
arbeiten durchgefiihrt sein werden. 

Freilich wird es gut sein, in dieser Beziehung nicht ailzu gro6e 
Hoffnungen zu he gen. 

1m Jahre 1924 wurde nach der amtlichen Statistik das Acker
land in der folgenden Weise genutzt 1) : 

Anbauflliche 
in Hektaren 

Winterweizen . . . . . . . 183.266 
Sommerweizen ...... 11.734 
Spelz . . . . . . . . . . . . 99 
Winterroggen . . . . . . . 352.489 
Sommerroggen . . . . . . 22.901 
Gerste ........... 138.054 
Hafer . . . . . . . . . . . . 308.614 
Mais. . . . . . . . . . . . . 59.591 
Buchweizen, 1. Frucht.. 1.850 

" 2." 21.285 
Hirse . . . . . . . . . . .. 2.993 
Mengfrucht. . . . . . . .. 7.636 
Speisebohnen . . . . . .. 3.321 
Erbsen . . . . . . . . . .. 3.129 
Linsen ........... 1.373 
Wicken . . . . . . . . . .. 3.432 
Pferdebohnen . . . . . . . 678 
Lupinen. . . . . . . . . . . 16 

Gesamternte Ernte per 1 Hektar 
in Meterzentnern in Meterzenfnern 

2,203.652 12·0 
107.027 9·1 

1.497 15·1 
3,925.871 11·1 
·186.479 8·1 

1,569.396 11·4 
3,315.661 10·7 

944.569 15·9 
16.507 8·9 

170.506 8'0 
30.363 10·1 
73.716 9"7 
33.213 10'0 
40.613 13'0 
14.434 10'5 
41.800 12'2 

8.652 12·8 
136 8'5 

1) Erntestatistik. Anbaufliichen und Ernteergebnisse in der Republik Oster
reich im Jahre 1924, verglichen mit den einschliigigen Daten des Jahres 1923 
und des zehnjiihrigen Durchschnittes (1914-1923). Nach amtlichen Quellen 
im osterreichischenBundesministerium fur Land-und Forstwirtschaft zusammen
gestellt. Wien. 1925. 
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Anbaufiliche 
in Hektaren 

Raps. . . . . . . . . . . .. 1.199 
Mohn . . . . . . . . . . .. 2.175 
Leinsamen . . . . . . . .. 3.745 
Leinfaser . . . . . . . . " 3.748 
Hanfsamen . • . . . . . . . 351 
Hanffaser. . • . . . . . .. 351 
Hopfen .......... , 107 
Kartoffeln ...... : ... 167.437 
Zuckerriiben . . . . . . . . 18.675 
Kohlriiben . . . . . . . .. 4.924 
Futterriiben . . . . . . . . 50.471 
Wasserriiben. . . . . . . . 21.760 
Mlihren . . . . . . . . . .. 417 
Zichorie ••........ 387 
Kraut ...•......•. 13.760 
Klee • • • . . . . . . . . . . 199.255 
Mischfutter. . . . . . • . . 34.838 
Eg1i.rten . . • . . . . . • • . 138.277 

Gesam ternte 
in Meterzentnern 

11.734 
13.002 
16.438 
34.955 
1.923 
3.913 

423 
16,472.221 

4,330.524 
922.009 

12,101.938 
2,947.068 

50.692 
66.576 

1,661.478 
9,213.974 

985.491 

Ernte per 1 Hektar 
in Meterzentnern 

9'8 
5'9 
4'4 
9'3 
5'5 

11'1 
4'0 

98'4 
231'9 
187'1 
239'8 
135'4 
123'2 
175'3 
120'7 
46'2 
28'9 

Als brachliegend wurden im Jahre 1924 100.167 Hektar aus-
gewiesen. 

Ferner werden noch verschiedene Feldfriichte ausgewiesen, wie 
Kiirbisse, Weberkarden, Feldgemiise etc., die nur auf unbedeutenderen 
Flachen angebaut wurden. 

Aus dieser Zusammenstellung geht hervor, daE der Anbau von 
Roggen und Hafer, dann von Weizen und Gerste, an dritter Stelle 
von Klee und Karloffeln den groBten Teil der Ackerflache einnimmt. 
Das V orherrschen der bescheidenen Getreidearlen, Roggen und Hafer, 
laBt darauf schlieBen, daB die Felder nicht die Giite und Kraft jener 
der gesegneteren Lander haben und das Zuriicktreten des Maises, 
der eine hohere Temperatur zu. seiner Ausreife braucht, zeigt, daB 
Felder in warmer Lage verhiiltnismiiBig selten sind. 

Fiir die Produktion der Kornerfriichte in Osterreich sind natiir
lich die Erlrage der drei flacheren Bundesliinder, Ober- und Nieder
osterreich und Burgenland, ausschlaggebend, welche rund 750/0 der 
Weizen-, 800/0 der Roggen-, 880/0 der Gersten- und 780/0 der Hafer
ernte des ganzen Staatsgebietes hervorbringen. 

Der Anbau von Hiilsenfriichten aller Art spielt in Osterreich 
leider keine besondere Rolle, obwohl derselbe aus rein technischen 
Griinden - Lockerung und AufschlieBung der tieferen Schichten des 
Untergrundes und Anreicherung des Bodens mit Stickstoff aus der 
Luft - von groBer Bedeutung fiir die Intensivierung des Feldbaues 
ist und ziemliche Ertrage an wertvollen Nahrungs- und FuttermiUeln 
lieferl. In den letzten Jahren scheint iibrigens der Wert des ver
mehrten Anbaues der Erbse mehr erkannt zu werden, was insbesondere 
in einer Steigerung der Anbauflachen von Erbse zum erfreulichen 
Ausdrucke kommt. An dem Anstiege der mit dieser Feldfrucht be
bauten Flache hat insbesondere auch die Konservenindustrie, welche 
die griinen Schoten ankauft, groBen Anteil. 
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Im Jahre 1922 wurden 2391 Hektar 
" " 1923 " 2714 " 
" " 1924 " 3129 " 

als mit Erbse bebaut, ausgewiesen. 
Der Rapsbau spielt, da der Absatz fiir diese Frucht schwierig 

ist, eine geringe Rolle, was aus rein landwirlschaftlich-technischen 
Griinden sehr zu bedauern ist. 

Der Leinbau, der fast ausschlieBlich zur Versorgung der bauer
lichen Heimindustrie mit selbst erzeugter Faser dient, ist im starken 
Ruckgange begriffen. . 

Eine osterreichische Spezialitat ist der Anbau von Weberkarden, 
dem in Oberosterreich eine an sich unbedeutende Flache (112 Hektar) 
gewidmet ist, und dem, weil er die Spinnereien eines groBen Teiles 
der Welt mit Karden beliefert (Ernte 1924: 26,880.000 Stuck), die 
zum Aufrauhen der Gewebe gebraucht werden, eine unverhaltnis
ma6ige Wichtigkeit zukommt. 

Die mit Hopfen bestellte Flache ist im Ruckgange begriffen 1), 
was wohl zum Teile darauf zuruckzufUhren ist, daB das die Rohmaterialien 
aus der Umgebung beziehende Brauergewerbe von einst immer mehr 
der Brauindustrie weichen muB, die sich auf dem Weltmarkte eindeckt. 

Der Anbau von Feldgemuse verschiedener Art ist, wenn man 
die ihm gewidmeten Fllichen 2) mit dem Bedarfe des ganzen Qsterreich 
vergleicht, vollstandig ungenugend. Diese Erscheinung, die insbeson
dere dem auslandischen Besucher Wiens auffallt, der gewohnt ist, in 
der Umgebung von Weltstadten einen breiten Gurtel von Gemuse
feldern zu sehen, und die in einem unerfreulichen Zusammenhange 
steht mit dem verhaltnisma6ig groBen ImportS) von Gemuse nach 
Qsterreich, findet ihre Erkllirung einerseits in der Ruckstandigkeit des 
Wiener Gemusehandels, der eine uberflussig hohe Spannung zwischen 
den Preisen bedingt, die der Erzeuger fUr seine Ware erhalt und die 
der Verbraucher endlich auslegen muB, anderseits aber auch in der 
mindereren Eignung del' Boden und des Klimas fUr den Gemusebau. 

Von groBer Wichtigkeit ist die Produktion von Samereien aller 
Art, nicht wegep der heute leider noch so geringen absoluten Erzeugung, 
sondern wegen der an vielen Orten bestehenden gtinstigenEntwicklungs
moglichkeiten. 

1) AnbaufHiche 1924: 107 Hektar, im Mittel derJahre11914-1923240 Hektar. 
2) AuBer' mit bereits angefiihrten Feldgemiisearten wurden bebaut: 

4793 Hektar mit Kiirbissen, 227 Hektar mit Zwiebeln und 5054 Hektar mit 
sonstigem Feldgemiise. 

3) 1m Jahre 1924 wurden in Osterreich eingefiihrt: 131.582 Meterzentner 
Zwiebel, 179.568 Meterzentner frisches Kraut, 65.550 Meterzentner Gurken, 
34.225 Meterzentner Karfiol, 23.406 Meterzentner Paradeiser, 7432 Meterzentner 
Melonen, 69.215 Meterzentner anderes frisches, feines Gemiise, 34.592 Meter
zentner anderes frisches, gewohnliches Gemiise, 6646 Meterzentnerzubereitetes 
Gemiise. 
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Die groBe mit Klee bestellte FHiche weist darauf hin, daB die 
Acker ZUlli nicht geringen Teil ZUlli Anbau von Futterpflanzen heran
gezogen werden, insbesondere in Gegenden, in denen die Wiesen
fHichen zuriicktreten. Kartoffeln werden in steigendem MaBe gebaut, 
insbesondere in der Nahe der Stadte zur Befriedigung der dortigen 
Verbraucher und dann auch zur Ernahrung del' Haustiere. In erfreulichem 
Ansteigen ist, wie bereits auf Seite 21 diesel' Schrift nachgewiesen 
wurde, del' Anbau von Zuckerrtibe, der auf eine Zunahme del' 
Intensivierung der Landwirtschaft und auf eine immer groBere Ver
sorgung des Inlandes mit Zucker eigener Erzeugung schlieBen laBt. 

138.278 Hektar, oder rund 70/0 del' gesamten Ackerflache 
Osterreichs werden als Egarten genutzt, d. h., sie dienen abwechselnd 
einige Jahre hindurch als Wiese und dann wieder als Feld. Da die 
Verwandlung der Wiese in Ackerland meist in einer solchen Form 
erfolgt, daB die Graser nicht ZUlli Absterben gebracht werden, so ist 
es kIar, daB der Ertrag del' Felder durch die nach del' Aussaat des 
Getreides zu neuem Wachs tum erwachten Graser und Unkrauter sehr 
beeintrachtigt wird. Ebenso ist es klar, daB die sich nach dem Schnitt 
des Getreides bildende Grasnarbe, die nicht durch Ansaat von reinen 
Samereien, sondern nur durch Auflaufen der sich im Boden zufiillig 
befindlichen Samen entsteht, nicht eine derartige ist, daB von ihr 
der Menge und der Gtite nach die Ertrage von hochwertigem Futter 
erwartet werden konnen, die wir im Interesse der Intensivierung 
der Landwirtschaft so dringend benotigen. 

Fast vollstandig fehlen in Osterreich Grassamenkulturen, d. h. 
Felder, auf denen einzelne Grassorten zum Zwecke der Samen
gewinnung rein angebaut werden. Die Folge dieses Mangels ist, daB 
der durch die Verbreitung der Kunstwiesen immer groBer, werdende 
Bedarf an hochwertigem Grassamen im Auslande gedeckt werden 
mliB, weshalb nicht geringe Betrage tiber die Grenzen zum AbflieBen 
gebracht werden. Eine weitere, sehr bedauerliche Folge ist, daB diese 
in fremden klimatischen Verhaltnissen gewonnenen Samen unter den 
hiesigen Witterungsbedingungen weniger gut gedeihen als im, Inlande 
gezogene, und daB der Preis hiefiir' ein unverhaltnismaBig hoher ist, 
der man chen Landwirt abhalt, solchen guten und reinen Grassamen 
zu verwenden. 

Ein nicht unbedeutender Teil des Ackerlandes wird als zeitweilig 
bl'achliegend ausgewiesen: 

im Jahre 1924 . . . . . . . . . . . .. 100.167 Helrtar 
" " 1923............. 120.832 " 
" " 1922............. 136.360 " 
" Mittel der Jahre 1914-1923. .. 187.405 " 

Aus diesel' Zusammenstellung geht hel'vor, daB die brachliegende, 
also ein Vegetationsjahl' hindurch nicht gentitzte Ackerflache, die 
sich im Kriege wegen der besprochenen Griinde des Notstandes immer 
mehr vergroBerte, im steten Rtickgang begriffen ist und daB heute 
fast nur mehl' solches Ackerland vortibergehend ungentitzt liegen 
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bleibt, das wegen seiner Beschaffenheit eine ununterbrochene Aus
niitzung nicht erlaubt. Es sind dies insbesondere die ganz leichten, 
sandigen BOden der niederschlagsarmen Gebiete, die vOriibergehend 
ausruhen miissen, urn dem Boden Zeit zu lassen, sich mit einem 
geniigenden Vorrat von Feuchtigkeit zu versehen, der sie dann in 
die Lage versetzt, wieder eine Ernte hervorzubringen. DaB hie und 
da auch. unangebrachter Konservativismus und Riickstiindigkeit die 
Schuld ist, daB Felder voriibergehend brach liegen bleiben, soll nicht 
in Abrede gestellt werden. 

An Wiesenfliichen wird in der Anbaustatistik ausgewiesen: 
In Wien .......... , 2.052 Hektar oder 7'40/0 der Gesamtfliiche 
" Niederosterreich .... 217.581 " "11'30/0,, " 
" Oberosterreich ..... 284.158 " "23'70/0,, " 
" Salzburg. . . . . . . . . 59.140 " " 8'3 0/0" " 
" Steiermark ....... 189.867" "11'60/0,, " 
" Kiirnten . . . . . . . . . 98.459 " ,,10'3 % " " 
" Tirol . . . . . . . . . . . 70.\)70 " " 5'6 0/0" " 
" V orarlberg. . . . . . . . 52'395 " ,,20'1 % " " 
" Burgenland . . . . . . . 37.722 " " 9'5 0/0" " 

An Hutweiden und Almen werden verzeichnet: 
Wien . . . . . . . . . . . .. 578 Hektar oder 2'1 % der Landesfliiche 
Niederosterreich . . . . . . 74.675 " "3'90/0,, " 
Oberosterreich . . . 29.900 " " 2'5 0/0" " 
Salzburg ........... 239.062 " "33'40/0,, " 
Steiermark ......... 238.734 " "14'60/0,, " 
Kiirnten . . . . . . . . . . . 231.809 " ,,24'3 % " " 
Tirol . . . . . . . . . . . . . 400.768 " ,,31'7 0/0" " 
Vorarlberg .......... 110.887 " "42'60/0,, " 
Burgenland . . . . . . . . . 28.084 " " 7'1 % " 

Hiezu ist zu bemerken, daB man unter Wiesen Grasland ver
steht, das regelmiiBig ein- oder zweimal, in Ausnahmefiillen auch 
ofter gemiiht und meist im Herbste auch noch abgeweidet wird. 
Wiesen sind meist an feuchten FluBriindern und in den Tiilern und 
liefern vor allem Heu fUr die WinterfUtterung. Hutweiden in den 
Ebenen und im Hiigellande und auf Almen im Gebirge werden fast 
ausschlieBlich abgeweidet, kommen daher praktisch nur fUr die Vieh
erniihrung in der Vegetationsperiode in Betracht. Daraus ergibt es 
sich, daB es wiinschenswerl ist, daB jede Wirtschaft iiber Wiesen 
un d Weiden verfUgt, wenn sie nicht - wie dies in den Ebenen 
meist der Fall ist - Futter auf den Feldern erntet. 

Aus den obigen Zusammenstellungen geht hervor, daB Ober
osterreich und Vorarlberg reichlich groBe Wiesenfliichen besitzen, die 
diese Liinder in die Lage versetzen, viel Vieh dauernd zu erniihren. 
Sie sind dadurch in groBem Vorteile gegen solche Bundesliinder, die, 
wie insbesondere Salzburg, wohl viele Almen besitzen, und dadurch 
die Moglichkeit haben, viele Tiere iiber Sommer zu erniihren, aber 
unverhiiltnismiiBig wenige Wiesen, weshalb hier die Futtermittel 
fehlen, urn das Vieh auch iiber Winter erniihren zu konnen. Da 
stets die Futtermengen, welche fUr den Winter vorhanden sind, die 

Kallbrunner, WiederauJbau der Landwirtschaft 3 



34 

GroBe der Viehhaltung bestimmen, ist es vielfach an solchen Orten 
nicht moglich, alles Weidegras auf den ausgedehnten Almen zu 
nutzen. Dies ist natiirlich ein wirtschaftlicher Verlust, der auch dadurch 
nicht gemindert wird, daB man auf solchen nicht ausgenutzten Ge
birgsweiden Heu gewinnt und es zur Vermehrung des Winterfutters 
ins Tal schafft. 

Die ErtrIige der Hutweiden sind insbesondere auf den hoch
gelegenen Flachen recht bescheiden. K a I ten egg e r 1) schatzt die 
mittleren Ertrage in Heu bzw. in Heuwert wie folgt: 

1m Alpengebiet Niederosterreichs per Hektar: 
auf sehr guten Talwiesen .................. 50 Meterzentner 
" guten ". . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 " 
"mageren " . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 " 
" Hutweiden.....;................... 4 " 
" Egartwiesen ....................... 30 " 
" Voralpen.......................... 10 " 
" Hochalmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 " 
" Waldweiden ....................... 1 " 

In Obersteiermark per Hektar: 
auf sehr guten Talwiesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Meterzentner 
" guten ". . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 " 
"mageren " . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 " 
" Hutweiden.........·................ 10 " 
" Egartwiesen........................ 15 " 
" Voralpen.......................... 20 " 
" Hochalmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 " 
" Schafalpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 " 
" Waldweiden........................ 2 " 

Es ist aber unmoglich, den Wert eines Meterzentners Alpenheu 
mit dem der gleichen Menge Heu aus niedereren Lagen gleichzu
halten: ThaUmayer2) hat folgende Verhaltniszahlen fUr Futter aus 
verschiedener Hohenlage aufgestellt: 

Alpenfutter, gewonnen in einer Seehohe von: 
2000 Metern auf der Sonnenseite . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 
2000 " " "Schattenseite................. 70 
1000 " " " Sonnenseite.................. 80 
1000 " " " Schattenseite................. 60 

Voralpenfutter aus einer Hohe von 500 Metern SeehOhe . . . . . 50-60 
Waldweidefutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-30 
Talwiesenfutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40-60 

Die vorzugliche Beschaffenheit des Futters macht es moglich, 
daB man in den Alpenlandem ohne oder doch fast ohne VerfiiUerung 
von KraftfuUer gute Milchergebnisse· von den Kuhbestanden erzielt. 
So erhalten beispielsweise auf deni Gute des Bundesprasidenten 
Dr. H a i n i s c h die Kiihe, die im Durchschnitte jahrlich 3800 Liter 
Milch geben, nur in den ersten Monaten nach der Abkalbung auBer 
Heu bzw. Weidegras 1/2 bis 1 Kilo Olkuchen im Tage! 

Wiesen, die zwei und mehr SchniUe liefem, wird man als 
solche belassen. Natiirlich wird man versuchen, ihre Ertrage durch 

1) K a 1 ten egg e r •. Die osterreichischen Rinderrassen. Wien. 1899. 
2) T hal mayer, Osterreichische Alpwirlschaft. Wien. 1907. 



35 

bessere Pflege, Diingung,. Ent- oder Bewlisserung zu steigern 1). Von 
ganz besonderer Bedeutung werden solche MaBnahmen dort sein, wo 
es moglich ist, in der Folge mehr Vieh zu halten und mit diesem 
vorhandene Almen besser auszuniitzen. 

Hutweiden, soweit sie als Feldraine und schmale Streifen inmitten 
von Feldern liegen, haben keine Existenzberechtigung und solIten 
aufgeackert und mit den anstof3enden A.ckern vereinigt werden. Ihr 
Nutzen ist, da der Grasertrag sparlich und die Futtergewinnung urn
standlich ist, meist geringer als der Schaden, der dadurch entsteht, 
daB sich auf den Feldrainen Ungeziefer und Unkrliuter ungestort 
entwickeln und die umliegenden Felder schlidigen. Da der Boden 
derselbe ist, wie auf den angrenzenden A.ckern, so ist kein Grund 
zu der Annahme vorhanden, daB die heutigen Hutweidestreifen nicht 
ebenso gutes Ackerland werden konnen wie die alten Felder. . 

Im ostlichen Niederosterreich, dann im Burgenland gibt es in 
der Ebene gelegene ausgedehnte Gemeindehutweiden, auf denen iiber 
Sommer die Tiere der Ortschaft tagsiiber geweidet werden. Da von 
einer Futteraufnahme nur in den ersten W ochen der Weidezeit eine 
Rede sein kann - in der iibrigen Zeit gehen die Tiere hungernd 
auf den ausgedorrten baumlosen Fllichen spazieren - ist der wirt
schaftliche Wert dieser Weiden ein sehr geringer. Die Verwandlung 
dieser Hutweiden in Felder und die Einrichtung von geniigend grof3en, 
schattigen und mit einer Trlinkegelegenheit versehenen gemeinschaft
lichen Viehauslliufe moglichst in der Nlihe des Dorfes ware jedenfalls 
viel vorteilhafter, da mit dem heutigen Zustand kaurn jemandem 
gedient ist. 

Das eigentliche Almenland solIte iiberall, wo die Almwirt
schaft- zweckmlif3ig und erfolgreich betrieben werden kann, zur Ganze 
erhalten werden, auch dort, wo es augenblicklich, etwa wegen Mangel 
an Vieh, nicht voll ausgeniitzt werden kann. 

Denn unsere Almen stellen einen kostbaren Schatz dar und ihr 
Besitz bildet ein wertvolles Privileg, das wir nur mit der Schweiz 
und in sehr geringem Umfange· mit Bayern, Italien, Frankreich und 
Siidslawien teilen miissen, das Privileg der giinstigsten natiirlichen 
Aufzuchtsbedingungen von gesundem und leistungsflihigem Vieh. 

Wir diirfen uns daher nicht selbst der grof3en Vorteile begeben, 
die in dem Besitz der hochgelegenen Weiden gelegen sind. Im 
Gegenteil. Wir miissen uns bemiihen, alles vorzukehren, was notig 
ist, urn die Almen noch viel zweckmlif3iger und starker auszuniitzen 
als bisher und miissen es begrUf3en, daB der Ruf: "Was Alpe war, 
soll Alpe bleiben" Eingang in die Gesetzgebung gefunden hat, ja 

1) Nach den Erhebungen der niederllsterreichischen Landeslandwirt
schaftskammer waren die Durchschnittsertrage per Joch (0'56 Hektar) von den: 

natiirlichen Wiesen. . . . . • . •. 16 Meterzentner Heu 
kiinstlich angelegten Dauerwiesen. 48 " " 

" " 
Wechselwiesen 54 

" " 
3* 
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zum Kern- und Ausgangspunkt unserer neuen Alpenschutzgesetzgebung 
geworden ist1). 

Selbstverstandlich wird man diesen Grundsatz, der eigentlich 
eine Gegenforderung gegen den im osterreichischen Reichsforstgesetze2) 

verkorperten Ruf: "Was Wald war, soli Wald bleiben" ist, nicht 
wortwoitlich nehmen und etwa die sachgemiille Bepflanzung aller 
Stelien mit Baumen verwerfen, die aus Grunden der Sicherheit und 
Wirlschaftlichkeit besser als Wald als als Weide genutzt werden. So 
wird man aile steilen und steinigen FHichen, aIle Rinnen und Abstfuze, 
die Umgebung von Quellen, dann aIle Stellen, die den Einwirkungen 
von Wind und Wetter besonders ausgesetzt sind, alle Lagen, die fUr 
den Schutz tie fer liegender Siedlungen und Kulturen wichtig sind, 
mit Baumen bepflanzen und als Wald erhalten. Dagegen wird man 
nicht nur von rein Iandwirlschaftlichem Standpunkte aus gegen eine 
planmaBige Wiederaufforstung alIer geschlagerten Grundstucke StelIung 
nehmen mussen, die, nur im Sinne del' strengsten Auslegung des 
Forstgesetzes, trotz ihrer Eignung zur landwirtschaftlichen Nutzung 
als Wald erhalten werden sollen. Auch von rein wirtschaftlichem 
Standpunkte aus sollen sie als Alpe erhalten werden. Wahrend die 
Weidetiere im Herbst den Ertrag der Almen in Form von vermehrtem 
Lebendgewicht und verstarkter Gesundheit selbst in das Tal schaffen, 
konnen die Forstprodukte wegen der Unwegsamkeit dieser Gebiete 
vielfach gar nicht oder nur mit unverhaltnismaBigen Kosten oder 
nur in einer Form, die eine gewinnbringende Verwertung des Holzes 
ausschlieBt, an die Bahn gebracht werden, so daB der wirtschaftliche 
Endeffekt einer oft mehr als hundertjahrigen Waldpflege haufig recht 
gering ist und weit hinter dem der Weidewirtschaft zuriickbleibt. 

Nie sollen im Streite: "Wald oder Weide" einseitige personliche 
Urteile (meist sind dies blinde Vorurteile) entscheiden, stets nur 
sachliche, wirtschaftliche Erwagungen, die das W ohl des Ganzen im 
Auge haben. 

Erfreulicherweise scheint das Geschlecht der kampfbegeisterten 
Forstleute, die ganz Osterreich in einen groBen Wald verwandeln 
wollten, durch ein modernes verdrangt zu werden, welches durch 
das Ergebnis einer einfachen Gegenuberstellung der zu erhoffenden 
Reinerlrage den sachlichen Bestrebungen ernster Weideinteressenten 
zuganglicher sind. 

1) Das niederosterreichische Alm- und Weidegesetz (Landesgesetzblatt 
Nr.l09) vom 26. April 1923 sagt in seinem § 2: "Die Almen und standigen 
Weiden miissen samt ihren notwendigen Einrichtungen erhalten und als solche 
bewirtschaftet werden und durfen ohne Bewilligung der Agrarbezirksbehorde 
ihrer Bestimmung weder entzogen noch ganz oder teilweise einer anderen 
Kulturart zugefuhrt werden." - Die Gesetze anderer Bundeslander enthalten 
ahnliche Bestimmungen. 

2) Der § 2 des "Kaiserlichen Patentes yom 3. Dezember 1852, Reichs
gesetzblatt Nr. 250, wodurch ein neues Forstgesetz erlassen und YOm 1. Janner 
1853 angefangen in Wirksamkeit gesetzt wird", sagt: "Ohne Bewilligung darf 
kein WaIdgrund der Holzzucht entzogen und zu anderen Zwecken verwendet 
werden." 



37 

SelbstversUindlich kommt es auch bei den Weiden und Alpen 
weniger auf die FHiche als auf die Intensitat der Nutzung derselben 
an und ist der Volkswirtschaft mit einer bloBen Vermehrung der 
Weidegebiete weniger geholfen, als mit der Durchfiihrung von freilich 
immer sehr miihsamen und langwierigen Arbeiten zur Vermehrung 
des Futterertrages derselben. 

Der Bestand an WaIdern in den einzelnen BundesHindern ist 
folgender: 
Land Wien. . . . . . .. 4.082 Hektar, d. i. 14'70/0 der Gesamtflache d. Landes 

" Niederosterreich. 672.471 " "34'80/0,, " "" 
" Oberosterreich . .405.900 " "33'90/0,, " "" 
" Salzburg..... 235.589 " "32'90/0,, " "" 
" Steiermark.... 837.234 " ,,51'1 % " " "" 
" Kiirnten...... 418.090 " ,,43'9 % " " "" 
" TiroL ...... .425.279 " ;, 33'60/0 " " "" 
" Vorarlberg .... 64.457 " "24'80/0,, " "" 
" Burgenland .... 103.500 " "26'20/0,, " "" 

Diese Zusammenstellung zeigt, daB ein sehr groBer Teil der FHiche 
Osterreichs mit Wald bedeckt ist. Dieses Land steht daher, was den 
prozentuellen Anteil des Waldes an der ganzen Flache des Hoheits
gebietes betrifft, in der Reihe der Staaten mit starkster Bewaldung. 
Nur Finnland mit 46, dann Schweden mit 44 und RuBland und 
Kanada mit je 390/0 Waldflache iiberragen Osterreich, wo 37'80/0 der 
Gesamtflache mit Wald bedeckt sind. 

Die groBe wirtschaftliche Bedeutung des Waldes kommt in den 
Ergebnissen der Ein- und Ausfuhrstatistik zum deutlichen Ausdrucke. 

Die Ein- und Ausfuhr Osterreichs war im Jahre 1924 nach der 
amtlichen Ein- und Ausfuhrstatistik: 
Brennholz ..... 972.700 Meterzentner Einfuhr, 757.878 Meterzentner Ausfuhr 
Flechtweiden . .. 1.230 " " 2.975 " " 
Grubenholz . . .. 3.462 " ,,455.492 " " 
Schleifholz .... 1.576 " ,,167.779 " " 
Bau- u. Nutzholz 
a) roh, rund, un

bearbeitet,hart 81.936 
b) roh,rund,unbe

arbeitet, weich 214.108 
c) beschlagen, 

hart ...... 2.826 
d) beschlagen, 

" " 

" " 
" " 

38.978 
" " 

1,070.574 
" " 

4.074 
" " 

weich. . . . . . 19.692" ,,496.081 " " 
e) gesiigt, hart .. 193.243" ,,57.104 " " 
f) " weich. 146.230" ,,9,557.882 " " 

FaBholz. . . . .. . 46.267." ,,19.448 " " 
Eisenbahnschwellen 5.400" ,,332.638 " " 

Dieses wirtschaftlich iiberaus giinstige Ergebnis der Waldwirtschaft 
ist um so bemerkenswerter, als eine Reihe von Umstanden bestehen, 
die der Erzielung groBerer Holziiberschiisse direkt entgegenwirken 
und die, wollen wir die Uberschiisse aus der Holzproduktion dauernd 
erhalten und nach Tunlichkeit sogar noch vergroBern, genau beachtet 
und, soweit als dies moglich ist, verbessert werden miissen: 
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1. Ein. nicht geringer Teil der Walder befindet sich auf steilen, 
steinigen Lehnen und auf kaum zuganglichen Wiinden, so daB der 
Holzzuwachs an sich sehr gering ist. 1m Interesse der Erhaltung der 
kiimmerlichen Erdschichte und des Schutzes der unter dem Walde 
liegenden Kulturen ist die ohnedies bescheidene Nutzung sehr beschrankt. 
- Eine Intensivierung dieser Walder ist unmoglich, eine Ausdehnung 
derselben ohne nennenswerte Vermehrung der Holzproduktion. 

2. Ein weiterer groBer Teil der Walder befindet sich in hohen 
Lagen. Auch hier ist, bedingt durch die niedere Temperatur und das 
Fehlen von guter Erde, der jiihrliche Zuwachs an Holz gering und 
die Verwertung der Erze!lgnisse erschwertl). - Durch rationelle 
Holzzucht, Bekampfung aller Schadlinge, Auswahl von Holzern, die 
unter den gegebenen Verhaltnissen die groBten Mengen von Nutz
holz liefern, hie und da auch Einschrankung des Hochwildbestandes, 
so weit dieses an den Baumen Schaden macht, und Schaffung ge
eigneter Verwertungsmoglichkeiten fiir alle Walderzeugnisse wird es 
den nicht mit Unrecht wegen ihrer Tiichtigkeit bekannten Forst
leuten gelingen, die Nutzungen auch dieser Walder noch wesentlich 
zu erhohen, soweit es sich nicht aus den friiher genannten Um
standen empfiehlt, aus diesen Waldern teilweise Weiden zu machen. 

3. Walder mit giinstigen Standortsbedingungen, die einen guten 
bis einen sehr guten jiihrlichen Holzzuwachs aufweisen, sind in 
Osterreich verhaltnismiiBig selten. Wenn nun, wie verlangt wurde, 
ein Teil der besten Walder in Felder, Wiesen, Weiden und Almen 
verwandelt werden solI, um die landwirtschaftlich nutzbare Flache 
zu vergroBern und auf ihr vermehrte Arbeitsgelegenheiten zu 
schaffen und der Forstwirtschaft dafiir die schlechtesten und unren
tabelsten Felder, Wiesen und Weiden iiberantwortet werden sollen, 
so bedeutet dies fiir sie ohne Zweifel eine Verschlechterung der 
Produktionsbedingungen. - Nichtsdestoweniger erscheint es auch 
hier, durch strengste Anwendung der unter 2. genannten Grundsatze 
moglich, die Ertrage an Holz, insbesondere an dem hochwertigeren 
Nutzholz zu steigern und den Wert dieser Ernte durch moglichste 
Heranzucht vonEdelhOlzern (Nadelbaumen, Eichen, Buchen, Eschen etc.) 
und Unterdriickung der wertloseren Holzarten (wie Linden, Erlen, 
Weiden etc.) und der Waldunkrauter (wie HaselnuB, Waldrebe, HoI= 
lunder etc.) ganz wesentlich zu erhohen. Besondere Beachtung solIte 
den Waldern an den feuchten FluBufern, den Auen, geschenkt werden, 
deren Holzertrag der Menge und der Giite nach noch bedeutend 
gesteigert werden kann. 

1) Dieser Umstand erkHirt zum Teile auch den Grund, warum in Oster
reich so viel Wald durch "Plentern", das ist alljahrliches Schlagern einzelner 
hiebreifer Baume aus dem geschlossenen Bestande, genutzt wird: 1m Jahre 
1910 war auf 1,164.341 Hektar des Hochwaldes das Plentern und nur auf 
1,822.792 die vollstfindige Schlagerung ganzer WaIdteile (Kahlschlag) ein
gefiihrt. 
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4. Der Mangel an Kohlenvorkommen, dann auch verschiedene 
unzeitgemaBe Heizeinrichtungen und die landesiibliche Bauart der 
Gebaude und Zaune bedingen einen unverhaltnismaBig groBen Eigen
verbrauch von Holz. Die Ausniitzung der Wasserkrafte, die bessere 
Versorgung mit in- und auslandischer Kohle auf Grund internationaler 
Vereinbarungen oder durch Beseitigung der heute bestehenden Ver
kehrshindernisse und Aufklarung der Bevolkerung fiber praktische 
holzsparende Methoden der Heizung, der Hauswirtschaft, des Haus
baues und der Zaunanlage versprechen eine wesentliche Einschrankung 
des Eigenholzverbrauches, wodurch fiir die Ausfuhr und technische 
Verwertung groBere Holzmengen eriibrigt werden. 

5. Der gebirgige Charakter Osterreichs erschwert ungemein die 
Verwertung von Holz. Der Bau von Waldwegen und Eisenbahnen 
ist sehr kostspielig und selbst die Anlage von "Holzriesen", Schwemm
anlagen und Drahtseilbahnen ist vielfach unmoglich oder doch un
wirtschaftlich. Infolgedessen bleibt viel Holz ganz unverwertet und 
noch viel mehr muB durch Zersagen, Herunterwerfen, Schwemmen 
und Abrutschen wesentlich entwertet werden, um iiberhaupt in den 
Verkehr gebracht zu werden. Aber auch die Ausniitzung der ver
schiedensten Walderzeugnisse ist, da die Absatzorganisation viel zu 
wiinschen iibrig laBt, mangelhaft und fUr das Versagen des Handels 
spricht am besten der Umstand, daB vor dem Kriege die groBen 
alpenlandischen Stahlwerke ihren Bedarf an Holzkohle zum Teile in 
- Schlesien deckten. Wenn auch die Verhaltnisse einer befriedigenden 
Verwertung aller Waldprodukte entgegenstehen, so besteht doch die 
Moglichkeit, durch entsprechende technische Einrichtungen 1) und 
groBe kaufmannische Organisationen die Ausniitzung aller Schatze 
unserer Walder wesentlich zu verbessern. 

Nach dem Vorwiegen der Holzarten konnen wir 740/0 der 
ganzen Waldflache Osterreichs als Nadelwald und 80/0 als reinen 
Laubwald bezeichnen. 180/0 der Waldflache ist mit einem Gemisch 
von Nadel- und Laubholz bedeckt. Von den reinen Nadelwaldern 
bestehen 790/0 aus Fichtenbestanden. Von den Laubbaumen hat die Rot
buche die groBte Verbreitung, die 650/0 der Laubwaldfache einnimmt. 

Ais Gartenland weist die Statistik nach im Lande: 
Wien. . . . . . . . 2.900 Hektar, das sind 10·40/0 del' ganzen. Landesfliiche 
Niederosterrreich 28.922 " "" 1.50/0"" " 
Oberosterrreich .15.800 " "" 1.30/0"" " 
Salzburg . . . . . 2.376 " "" 0.30/0"" " 
Steiermark .... 15.810 " "" 1.00/0»" " 
Kiirnten. . . . . . 4.303 " "" 0·50/0"" " 
Tirol. . . . . . . . 2.014 " "" 0.20/0"" " 
Vorarlberg . . .. 931 " "" 0.40/0"" " 
Burgenland ... 4.265 " "" 1.10/0"" " 

1) In diesem Zusammenhange verdienen die Bestrebungen, Holzkohle 
als Betriebsstoff fUr Motore zu verwenden, die trockene Destillation des 
Holzes zu vervolIkomnmen, die Pechproduktion in den Schwarzfohrenwiildem 
zu steigern und die Verwertbarkeit des Holzes als Brennstoff zu steigem 
(Strache-Polcik-Verfahren), besondere Beachtung. 
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Garten sind sonach in Osterreich, wenigstens im Vergleiche zu 
seiner Bevolkerungszahl, nicht sehr stark vertreten. Die Ursachen der 
geringen Ausdehnung sind dieselben wie fUr die geringe Entwicklung 
des Feldgemiisebaues, die bereits auf Seite 31 diesel' Schrift besprochen 
wurden. 

Es ist zu erwarten, daB durch eine Verbesserung der Organisation 
des Gemiiseabsatzes, dann auch durch Verbesserungen der Technik 
des Gemiisebaues und VOl' aHem auch durch die Ausgestaltung del' 
Konservenindustrie (fUr die sehr groBe Entwicklungsmoglichkeiten 
bestehen) der Gemiisebau eine weitere Verbreitung finden wird. 

Eine noch groBere Zukunft diirfte dem Obstbau beschieden sein, 
der bisher in befriedigender Form nur in einzelnen Gebieten betrieben 
wird. Uberall dort, wo die Sorten und Arten kultiviert werden, ffir 
die die natiirlichen klimatischen und Bodenverhliltnisse gUnstig sind, 
und wo auch fUr den Absatz gesorgt ist, verbreitet er sich zusehends, 
wenn auch nicht mit del' wiinschenswerten Raschheit. Einerseits fehlt 
es an Baumschulen, Aufkllirung und gemeinsamer radikaler Ungeziefer
vertilgung, anderseits an der Leistungsflihigkeit del' Absatzorganisa
tionen. Gerne beschuldigt man die Eisenbahnverwaltung, daB ihre 
hohen Tarife die Verfrachtung des Obstes iibermlif3ig verteuern und 
damit den Absatz unmoglich machen. Zum Teil mit Recht! Aber man 
darf nicht vergessen, daB die Bahnverwaltung dieselben Tarife auch 
fUr Obst anwendet, das aus Ungarn, Italien, ja, auch aus Australien 
und Kalifornien eingefiihrt wird. Die Fracht: Los Angelos-Wien oder 
selbst nur Messina - Wien ist noch immer viel teurer als Amstetten
Wien oder Hartberg-Wien, und doch lohnt sich der Transport. Die 
Fracht - so bedauerlich ihre Hohe auch ist - ist nicht allein die 
Schuld, daB in Wien Obst sehr teuer ist, wlihrend es in einer Entfernung 
von 60 oder 100 Kilometern unverkliuflich ist und verfault, so daB, um 
den Konsum zu befriedigen, viele ausllindische, natiirlich viel teuerere 
Ware eingefUhrt werden muf3! 1) 

Solange der Handel versagt, der Landwirt keinen Abnehmer 
fUr all sein Obst hat und nicht durch entsprechende Preise angeregt 
wird, Friichte einer bestimmten Art und Giite zu erzeugen, solange 
wird die Produktion von Obst eine unzullingliche, die Versorgung 
der Verbraucherstellen eine unbefriedigende sein. Sehr zum Nachteil 
del' Landwirtschaft und del' Verbraucher! 

Nur der, del' den bliuerlichen Obstbau des Elbetales nlichst 
Aussig und Leitmeritz in Bohmen und nlichst Bozen und Meran im 
ehemaligen Siidtirol kennt, kann ahnen, welche Entwicklungsmoglich
keiten der heimische Obstbau besitzt. 

1) 1m Jahre 1924 wurden nach Osterreich eingefiihrt: 87.647 Meter
zentner Weintraub en, 23.155 Meterzentner Nfisse, 11.165 Meterzentner Hasel
nfisse, 38.449 Meterzentner Aprikosen und Pfirsiche, 38.244Meterzentner Kirschen, 
184.037 Meterzentner Apfel, 82.498 Meterzentner Zwetschken, 5305 Meterzentner 
anderes frisches Obst, 34.754 Meterzentner gedorrte Zwetschken, 8193 Meter
zentner Zwetschkenmus, 6071 Meterzentner zubereitetes Obst. 
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Nach der amtlichen Statistik, deren Richtigkeit hinsichtlich der 
Ertrage des Obstbaues sehr zu bezweifeln ist, war die Ernte des 
Jahres 1924: 

6,298.114 Meterzentner Apfel 
2,148.722 " Bimen 

1.515 " Quitten 
194.745 " Kirschen und Weichseln 
297.544 " Zwetschken 
25.174 " Aprikosen 
23.399 " Pfirsiche 
41.344 " Waluiisse 
2.034 " Haselniisse 
5.153 " Kastanien und 

99.271 " Beerenobst 

Von groBerer Bedeutung ist del' Obstbau nur in einigen Gebieten 
Osterreichs, wiihrend er in anderen fast vollkommen fehlt und nul' 
durch etliche verkummerte Baume in den Hausgarten vertreten wird. 

Bei del' Besprechung der Garten mussen wir del' Vollstandigkeit 
halber auch noch del' Klein- oder Schrebergarten gedenken, die 
wahrend des Krieges entstanden sind. Sie befinden sich meist auf 
fruherem Ackerland oder unproduktiv gelegenen Fliichen, mussen 
abel' wegen der Art ihrer Bewirtschaftung unbedingt in die Kategorie 
del' Garten gerechnet werden. 

Die in Ertrag stehende Weingartenflache Osterreichs wird in 
del' Anbaustatistik fUr das Jahr 1924 wie folgt angegeben: 

Wien . . . . . . .. 203 Hektar 
Niederosterreich . 25.354 " 
Steiermark 3.010" 
Kamten . . 10" 
Vorarlberg .... 3 " 
Burgenland .... 3.247 " 

Zu dies en Angaben bemerkt die Statistik, daB hierin die nicht 
im Ertrage stehenden Weingarten nicht inbegriffen sind. Tatsachlich 
durfte heute - eine Folge der vielen verheerend wirkenden Feinde 
der Weinrebe - die im Ertrage stehende Weingartenflache eine noch 
viel geringere sein, die uberdies, da weit mehr Weingiirten aus
gerissen als neu angelegt werden, noch in weiterer Abnahme be
griffen ist. 

Es ware abel' vollkommen falsch, anzunehmen, daB del' wirt
schaftliche Wert des Weinbaues in Osterreich gering ist und daB del' 
Weinbau auch ganzlich verschwinden konne, ohne einschneidenden 
Einfluf3 auf die landwirtschaftlichen und Siedlungsverhnltnisse zu 
nehmen. Der Umstand, daB die Rebkultur in vielen Bezirken Oster
reichs im Verlaufe einiger Jahrzente vollkommen verschwunden ist, 
ebenso wie auch in verschiedenen nordlich gelegenen Staaten, wiirde 
ja fur eine solche Annahme . sprechen. 

Dort, wo bisher der Weinbau verschwand, dort spielte er stets 
neb e n der Ackerwirtschaft eine mehr odeI' weniger bescheidene Rolle, 
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und das Aufgeben der Rebenzucht bedeutete nur eine kleine Um
stellung in der bisherigen Wirtschaftsorganisation. Die vorhandenen 
Felder sicherten durchwegs die Arbeits- und Verdienstmoglichkeiten 
der Landwirte. 

Anders ist es in den Gegenden, in welehen sieh der Weinbau 
bis . heute erhielt und in welchen er der Landwirtsehaft der ganzen 
Umgebung das Geprage gibt, wo er das Riiekgrat der Wirtschaft 
bildet und wo nur er mit seinen vielfachen Arbeitsgelegenheiten aIle 
die Menschen ernahren kann, die seit altersher in diesen Weinbau
gebieten dieht gedrangt siedeln. Keine andere Art des Feldbaues 
ware imstande, sie aIle zu ernahren und zu besehaftigen. 

Aufreehterhaltung des Weinbaues urn jeden Preis - oder Ver
minderung der Bevolkerung urn mindestens die Halfte, das ist hier 
im ausgesprochenen Weinlande die Frage. Eine Mittelding gibt es nicht. 

Anders steht die Sache mit jenen Weingarten, die in der Ebene 
liegen und einen groi3eren Umfang haben und deren besserer Boden 
auch als Acker gut und vorteilhaft genutzt werden kann. Da solche 
Weingarten meist sehr den Friihlingsfrosten ausgesetzt sind und fast 
immer nur unsichere und geringe Ertrage von minderem Wein geben, 
lohnen sie vielfach die Aufwendilngen nicht und sollten, wei! sie sieh 
besser unter den heutigen Verhilltnissen fiir die Aekerwirtsehaft eignen, 
in Felder verwandelt werden. 

Die Weinernte der letzten Jahre wird wie folgt angegeben (in 
Hektolitern) : 1924 1923 1m Mittel der 

Jahre 1914-1923 

WeiBweine ................... 258.417 731.580 643.391 
Rotweine ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.601 74.754 73.983 
SchlIcher .................... 7.333 15.732 16.019 
Zusammen ................... 305.351 822.066 733.393 
Per Hektar . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9'6 25'8 18'5 

Als unproduktive Flaehe, zu der Bauarea, Seen, Siimpfe, Teiehe, 
Wege, Strai3en, Fluf3laufe etc. gerechnet werden, sind ausgewiesen im 
Lande: 

Wien ....... 11.390 Hektar, das sind 41 % der ganzen Landesfliiehe 
Niederosterreich 60.997 ,," 3'2 0/0,," " 
Oberosterreich . 78.175 " " " 6'50/0"" " 
Salzburg . . . . . 115.010 " " " 16'1 0/0"" " 
Steiermark ... 129.297 " " " 7'90/0"" " 
Kiirnten. . . . . . 82.991 " " " 8'7 0/0"" " 
Tirol ........ 315.085 " " " 24'90/0"" " 
Vorarlberg . . . . 29.093 " " " 11'20/0"" " 
Burgenland. . . . 40.186 " " " 10'1 0/0"" " 

Der Auteil der unproduktiven Flaehe an der gesamten des Bundes
staates ist somit ziemlich hoch, in einzelnen Bundeslandern sogar 
sehr hoch. Die Ursachen dieser Erscheinung sind ganz verschiedener 
Natur: In Wien sind es die verbauten Flachen, die vielen Eisenbahnen 
und Strai3en, der Donaustrom und die Lagerflachen, die den Anschein 
erwecken, als ware hier viel Land, das erst der Aufschliei3ung harrt. 
In Niederosterreich sind es die vielen Siedelungen, die Fabriken, 



43 

Bahnen, Gerinne, dann aber auch. einzelne kahle Gebiete auf den 
hochsten und steilsten Bergen der VoraIpen, die den Prozentsatz der 
unproduktiven FHichen im ungiinstigen Sinne beeinflussen. In Ober
osterreich, wo, wie in vielen anderen Belangen, dieselben Verhiiltnisse 
wie in Niederosterreich bestehen, kommen noch die Seen des SaIz
kammergutes hinzu, deren FHiche allein mit 10.965 Hektar angegeben 
wird. In den siidlichen und westlichen BundesHindern treten die vollig 
unproduktiven Flachen auf den Spitz en und Abhangen der Berg
riesen, die kaum mit Moos begriinten Schutthalden und die breiten, 
mit Schotter angefiillten Rinnsale der Wildbache und Fliisse in den 
Vordergrund. In Vorarlberg spieIt der Anteil Osterreichs am Rhein 
und am Bodensee, im Burgenland am Neusiedlersee eine groBe Rolle. 
Von den 40.186 Hektar unproduktiven Landes entfallen rund 33.700 
auf den See und seine versumpften flachen Ufer. 

Wenn auch nicht geleugnet werden solI, daB ein Teil dieser aIs 
unproduktiv ausgewiesenen FHiche durch allerlei MaBnahmen, welche 
noch besprochen werden solIen, in kulturfahigen Boden verwandelt 
werden kann, so muB doch festgestelIt werden, daB wei taus der 
groBte Tei! dieser 862.224 Hektar dauernd der Landwirtschaft entzogen 
bleiben wird. In Osterreich fehlen die Moore, die im Norden Deutsch
lands, in Holland und in Danemark noch der ErschlieBung harren, 
die Trockengebiete des Os tens der Vereinigten Staaten von Nord
amerika, die nach und nach landwirtschaftlich dienstbar gemacht 
werden, kurz all das, was noch mit Menschen besiedeIt und von 
ihnen ausgentitzt· werden kann. Osterreich verftigt tiber fast gar kein 
Reserveland! 

Ein Tei! der als unproduktiv ausgewiesenen FHiche Osterreichs 
wird selbstverstandlich in irgend einer Form ausgentitzt: Die Bau
area als Standort von Wohn- und Wirtschaftsgebauden, Fabriken und 
LagerpHitzen, die StraBen und Eisenbahnen fUr den Verkehr, die 
Fltisse und Seen fUr Schiffahrt, Kraftgewinnung und Holzbringung, 
die Gewasser aller Art fUr Fischzucht und die hochgelegenen Kahl
flachen durch Jagd und den Fremdenverkehr. Freilich hat die Aus
ntitzung noch lange nicht den wtinschenswerten Umfang erreicht und 
wird es im Interesse der Auswertung aller Entwicklungsmoglichkeiten 
des mit produktiven Kraften ohnedies stiefmtiUerlich ausgestaUeten 
Osterreichs notwendig sein, diese Nutzungen nach Moglichkeit noch 
zu vermehren. 

IV. Die Viehwirtschaft im heutigen Osterreich 

Die GroBe des Viehstandes des Jahres 1923 in den einzelnen 
Bundeslandern, verglichen mit den Ergebnissen der Viehzahlung des 
Jahres 1910, ist aus den nachstehenden Zusammenstellungen zu 
entnehmen: 
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P fer del) 
31. Dezember 1910 

Wien . . . . . . . . 41.964 
Niederosterreich. 102.452 
Oberosterreich .. 62.003 
Salzburg . . . . . . 11.710 
Steiermark. . . . . 39.168 
Kiirnten. . . . . . . 29.177 
Tirol. . . . . . . . . &.463 
V orarlberg . . . . . 3.243 
Burgenland .... 20.091 

Rinder 
Wien ....... . 
Niederosterreich . 
Oberosterreich .. 
Salzburg ..... . 
Steiermark . . . . . 
Kiirnten ...... . 
Tirol ........ . 
Vorarlberg .... . 
Burgenland ... . 

Schweine 
Wien ....... . 
Niederosterreich . 
Oberosterreich . . 
Salzburg ..... . 
Steiermark. . . . . 
Kiirnten ...... . 
Tirol ........ . 
V orarlberg . . . . . 
Burgenland .... 

Ziegen 
Wien ....... . 
Niederosterreich . 
Oberosterreich .. 
Salzburg ..... . 
Steiermark . . . . . 
Kiirnten ...... . 
Tirol ........ . 
V orarlberg . . . . . 
Burgenland .... 

Schafe 

9.136 
594.184 
552.877 
128.618 
470.287 
212.544 
195.158 

58.592 
134.616 

8.263 
697.160 
355.207 
22.583 

530.636 
176.711 

37.482 
17.131 
90.363 

3.061 
90.544 
35.289 
16.479 
25.552 
2i.649 
31.407 
10.265 

5.094 

7. Mlirz 1923 
15.311 

102.861 
58.596 
11.520 
33.931 
29.216 
9.766 
3.421 

17.862 

4.555 
553.041 
529..456 
122.048. 
409.290 
185.661· 
175.575. 

57.165 
126.145 

11.591 
547.254 
308.537 
19.188 

326.861 
126.039 

26.983 
13.183 
93.287 

14.357 
167.534 

54.&30 
18.138 
41.061 
33.311 
31.939 
12.939 
8.095 

Wien . . . . . . . . 94 333 
Niederosterreich. 44.341 90.267 
Oberosterreich .. 32.204 97.153 
Salzburg . . . . . . 35.991 59.267 
Steiermark . . . . . 63.262 111.584 
Kiirnten. . . . . . . 65.340 124.659 
Tirol. . . . . . . . . 50.686 86.726 
Vorarlberg . . . . . 4.686 21.126 
Burgenland .... 4.800 6.293 

Zu diesen Gegenuberstellungen ware kurz zu bemerken: 
Die Zahl der Pferde ist gegenuber der der Vorkriegszeit zuruck

gegangen, was in erster Linie auf Einschrankungen in den Kreisen 
der Luxuspferdebesitzer, auf die Verdrangung des Pferdes durch das 
Auto und die motorische Zugmaschine und auf das Aufhoren der 

1) V gl. Hit s c h man n, Vademekum. Wien. 1924. 
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bewaffneten Macht zuriickzufiihren ist. In der Umsturzzeit war die 
Pferdezahl noch geringer. Durch vermehrte Eigenzucht und spater 
auch durch Importe von Pferden aus den ostlichen Nachbarlandern 
wurde der heutige Pferdestand erreicht, der sich vermutlich in den 
nachsten Jahren kaum nennenswert andern diirfte. Denn der Mehr
bedarf an Zugkraft der intensiver werdenden Landwirtschaft diirfte 
vermutlich in immer groBerem Umfange durch motorische Zug
maschinen, stellenweise auch durch Zugochsen gedeckt werden. 

Viele Gebiete Osterreichs treiben, wenn auch in geringem Um
fange, Pferdezucht, die, insbesondere was die Hervorbringung ruhiger, 
schwerer Ackerpferde und leistungsfiihiger Gebirgszugtiere kleineren 
Schlages betrifft, sehr aussichtsreich ist. Das Vorhandensein del' 
guten Weiden und das Interesse der Landwirte fUr die Pferdezucht 
ist dieser Entwicklung giinstig, wenn diese hie und da auch nach
teilig durch eine mehr die auBeren Merkmale als die wirtschaftlichen 
Notwendigkeiten berucksichtigende Beurteilung beeinfluBt wird. 

Die Zahl der Rinder diirfte inzwischen den Vorkriegsstand 
nicht nur erreicht, sondern in den wichtigsten Viehzuchtgebieten 
auch schon iiberschritten haben, obwohl eine mehrmalige Futter
miBernte und wiederholt auch das Auftreten der Maul- und Klauen
seuche und stellenweise auch der Knochenweiche und des seuchen
haften Verkalbens der Vermehrung der Rinderstande hinderlich waren. 
Auch die Schwierigkeiten in der Ernahrungslage Osterreichs, die 
immer groB~ Viehlieferungen notwendig machte, und lange Zeit 
hindurch auch die Schliden der Zwangswirtschaft machten sich 
nachteilig fiihlbar. 

Freilich mit dem Wiedererreichen der Viehzahl der Vorkriegs
zeit allein ist noch nicht alles gut gemacht. Die Viehqualitat, sowohl 
was das durchschnittliche Lebendgewicht betrifft, als auch die Milch
leis tung, bleibt vielfach noch hinter dem Stande des Jahres 1913 
zuriick. Es ist aber anzunehmen, daB auch dieser Mangel bald 
allgemein behoben sein wird, nachdem eine kraftige Aufwartsbewegung 
eingesetzt hat und das Verstandnis fiir die Zucht auf hohere Leistung 
immer mehr die friiheren Anschauungen, welche sich mehr auf die 
Erreichung bestimmter Korperformen und -farben beschrankten, 
verdrangt. Die natiirlichen Voraussetzungen fiir die Steigerung der 
tierischen Produktion sind ja - wie bereits erwlihnt wurde - sehr 
giinstig und es verbleibt nur noch, die bestehenden Absatzmoglich
keiten zu vervollkommnen, deren Wert fiir die Rebung der Produktion 
hie und da noch nicht voll erkannt wird. 

Wenn auch die Haltung der einzelnen Viehgattungen immer 
gewissen Schwankungen unterworfen ist, welche durch die Preis
entwicklung bedingt werden, so konnen wir bei der ganzen Lage 
der osterreichischen Bodenproduktion annehmen, daB die wirtschaft
liche Bedeutung der Rinderzucht stan dig zunehmen wird, was natUr
gemliB von groBtem EinfluB auf die Rinderhaltung sein wird. Und 
zwar wird sich dieselbe umsomehr vergroBern, je mehr derzeitiges 
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Ackerland dem FuUerbau dienstbar gemacht werden wird. In sinn
gemliBer Fortsetzung der Schliisse, die bei der Untersuchung der 
Frage der Vermehrung des Ackerlandes gezogen wurden 1), konnen 
wir feststellen: Bleibt Osterreich als selbstlindiger Staat bestehen, 
muB es sich nach Moglichkeit selbst mit vegetabilischen Nahrungs
mitteln versorgen, so ist mit einem Festhalten an der bisherigen 
Ackerflliche und mit einem Stehenbleiben des heutigen Rinderstandes 
zu rechnen. Kann aber Osterreich die groBen Entwicklungsmoglich
keiten seiner Viehzucht voll ausniitzen - was nur innerhalb eines 
groBeren Wirtschaftsgebietes geschehen kann - so steht eine weitere 
Entwicklung der Viehzucht bevor, die nicht weit hinter dem 
schweizerischen Beispiele zuriickbleiben wird. 

W ohlverstanden, Osterreichs Zukunft auf dem Gebiete der Rinder
zucht liegt nicht in der Produktion an Fleisch. Solches werden wir 
auch weiterhin genau so einfiihren miissen wie heute die Schweiz, 
wenn wir auch - durch den Besitz von Ebenen und flacheren 
Gebieten - nicht die extrem einseitigen, nur auf die Zucht und 
Milchproduktion zugeschnittenen Verhliltnisse haben wie jener Staat. 
Denn hier, in den Gebieten der Massenfutterproduktion, welche die 
Erzeugung von Fleisch wirtschaftlich machen, konnen wir einen Teil 
des mageren Viehs fett machen, das in den reinen Viehzuchts
gebieten herangezogen wird, dessen relativ bescheidene Futtermengen 
sich nur zum Aufbau gesunder und leistungsflihiger, aber wenig 
fleischiger Tiere und zur Bildung von Milch eignen. Zuchtvieh und 
Milch, das sind die Produkte, die wir in hervorragendster Beschaffen
heit und in groBerer Menge von unserer Landwirlschaft erwarten 
konnen. 

V orlliufig freilich, solange noch die Ausfuhrbeschrlinkungen 
aller Art aufrechterhalten werden, ist diese natiirliche Entwicklung 
unterbrochen, ja auf Jahre hinaus geflihrdet. Denn die Ausfuhr
erschwernisse bedingen Absatzstockungen, welche naturgemliB die 
Preise fUr Zuchtvieh derarl beeinflussen, daB sich groBere Auf
wendungen nicht bezahlt machen. Dadurch wird natiirlich das 
erwachende Interesse der Viehziichter an einer neuzeitlichen Zucht 
auf hochste Leistung unterbunden und statt der notwendigen Weiter
entwicklung muB ein Stillstand eintreten, der leicht bewirken konnte, 
daB wir mit unserem von der Natur so giinstig bedachten Vieh 
riickstlindig und damit minder konkurrenzflihig bleiben. 

Jedoch alle Schuld allein diirfen wir der beengten handels
politis chen Lage Osterreichs nicht geben. Auch die Absatzorganisation 
im Inlande fiir Milch und Vieh lliBt sehr viel zu wiinschen iibrig. 
Freilich ist die Milchverwertung, insbesondere in den einsam und 
abseits vom Verkehr gelegenen Gehoften und Weilern, sehr schwierig 
auszubauen. Die verhliltnismliBig geringe tliglich anfallende Milch
menge lohnt nicht den regehnliBigen Transport in die Stadt oder in 

1) Siehe Seite 27 dieser Schrift. 
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eine Molkerei und erschwerl die Verarbeitung der Milch zu Butler 
und Kase in den GehOften 1). 

Durch Aufklarung, Ausstellungen, Pramiierungen etc. einerseits 
und durch sachgemaBe Zusammenarbeit der ViehzUchter mit dem 
Handel, der ja an der Erzeugung hochwerliger und daher leichter 
verwerlbarer Produkte interessiert ist, anderseits, wird es aber auch 
hier moglich sein, die FortschriUe in der Herstellung der Milch
produkte zu erreichen, die die unbedingte V oraussetzung fUr die 
notwendige Weiterentwicklung der Verwertung derselben bilden, 
welche ihrerseits wieder die Voraussetzung fUr die Rentabilitat der 
VerbesserungsmaBnahmen der Viehzucht sind. 

Zu erwahnen ware noch, daB in Osterreich mehrere Viehrassen 
ihre Heimat haben, die wegen ihrer vielen guten Eigenschaften 
bekannt und geschatzt sind. Da ihre Zucht bisher mehr linter Ver
nachlassigung des Grundsatzes der Erzielung hochster Leistungs
fahigkeit betrieben wurde, der an anderen Orten vielfach ohne RUck
sicht auf die Gesunderhaltung der Tiere verfolgt wird, so sind. sie 
zum allergroBten Teile mit· einem solchen Schatz von Gesundheit und 
Widerstandsfiihigkeit ausgestaUet, daB sie selbst dann, wenn sie in 
Wirtschaften mit gesundheitlich weniger giinstigen Verhaltnissen 
kommen, lange nicht so leicht erkranken, wie Rinder aus ganz hoch
gezUchteten Rassen. 

Da die Aufzuchtsbedingungen fUr unser alpines Vieh, auch vom 
gesundheitlichen Standpunkte gesehen, geradezu ideal sind, so ist 
anzunehmen, daB die bisherige eiserne Gesundheit unserer Tiere auch 
dann anhalten wird, wenn die zUchterische Auswahl der Rinder unter 
groBerer Beachtung der wirlschaftlichen Leistungsfiihigkeit derselben 
als bisher erfolgen wird. Auch bildet das groBe Verstandnis unserer 
Landwirte fUr die Viehzucht und das ehrliche Bestreben der Vieh
zuchtsforderungsbeamten die Gewiihr dafiir, daB einseitige Zuchtziele 
auf Kosten der Gesundheit und Konstitution der Tiere nicht verfolgt 
werden. 

Die Zahl der gehaltenen Schweine war im Jahre 1923 nicht 
wesentlich geringer als im Jahre 1910. 

Es ist sehr schwer, die vermutliche weitere Entwicklung der 
Schweinezucht vorherzusagen, da sie sehr von der Gestaltung der 
Preise fUr Futlermi.Uel und Fleisch abhangt, die wieder von den 
Welthandelspreisen beeinfluBt werden. Gewill ist nur eines: Je freier 
der Handel arbeiten und je groBzUgiger er auslandische Futlermittel 
ins Land bringen kann, desto kraftiger wird sich die Schweinehaltung 
und, von ihr nachhaltig beeinfluBt, die Schweinezucht entwickeln. 

Nach der Art der FUtlerung konnen wir zwei Arlen der Schweine
haltung unterscheiden: eine, die vorwiegend auf der Verwendung 

1) Gute uud - was fUr den Absatz sehr wichtig ist - gleichmlitlige 
Qualitliten vou Butter und Klise lassen sich nur in gr1iBeren Betrieben 
herstellen. 
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von Futterstoffen aufgebaut ist, die in den landwirlschaftlichen 
Betrieben selbst gewonnen werden, und eine, in der die' meisten 
Futtermittel zugekauft, ja sogar sehr oft aus dem Auslande bezogen 
werden. 

Diese zweite Art der Schweinehaltung wurde im groBen Stile 
vor dem Kriege in Norddeutschland betrieben und bildet heute eine 
Hauptstiitze der danischen Landwirtschaft. 

Da es aus mehrfachen Griinden (Beschaftigung vieler Menschen, 
Ersparen von Handlergewinnen, Gewinnung von Innereien und von 
Diinger etc.) vorleilhafter ist, wenn Schweinefutter an Stelle von 
Schweinefleisch eingefiihrt wird, verdient diese Art der Landwirtschaft, 
die eine formliche Veredlungsindustrie darstellt, besondere Beachtung. 

Die 'zweite Art der Schweinehaltung ist, weil sie vorziiglich 
auf der Verwendung von "nicht marktgangigen'" also direkt kaum 
verwertbaren Futtermitteln aufgebaut ist, unabhangiger von der 
Marktlage der Futterstoffe und gewinnt dadurch, daB man bei ihr 
nach Moglichkeit von der Verwendung von verkauflichen Futter
mitteln, wie Gerste, abgeht und nur mehr Weidegras, Griinfutter, 
Molke, Magermilch, Futterriiben, kleine, angestochene und sonst un
verwertbare Kartoffeln verabreicht, wesentlich an Bedeutung. 

Das Fehlen billiger starkereicher Futterartikel macht die Hervor
bringung von "Fettschweinen" in Osterreich unwirtschaftlich. 

Allgemein ist beziiglich der Schweinezucht zu bemerken, daB 
sie meist noch in recht klein en, wenig gesunden und die Lebens
gewohnheiten der von Natur aus sehr sauberen Haustiere wenig 
beriicksichtigenden Stallungen erfolgt und daB der Weidegang dieser 
Tiere, die bei den Jungrindern und -pferden fast iiberall als etwas 
Selbstverstandliches gilt, noch wenig verbreitet ist, obwohl gerade 
die Schweine fiir eine reichliche Bewegung im Freien und fiir eine 
naturgemaBe Ernahrung sehr dankbar sind. 1m Interesse der groBeren 
Rentabilitat der Schweinehaltung und insbesondere der Bekampfung 
der vielen und oftmals verheerend auftretenden Schweineseuchen 
ist die Umgestaltung der Schweinezucht eine unbedingte Notwendigkeit, 
die im Verlaufe der nachsten Jahre erfiillt werden moB. Die Vor
bedingungen fiir diese Umgestaltung sind ja meist nicht ungiinstig1). 

1) Hoe s c h, Die Schweinezucht. Naturgeschichte, Rassengeschichte, 
Ziichtung und Haltung der Hausschweine. Hannover. 1911. - Derselbe. Der 
Weidebetrieb in der Schweinezucht. Praktische Winke fUr die Weideernahrung 
und eine vereinfachte, naturgemill3e Haltung der Zucht- und Mastschweine 
sowie Ratschlage fiir Zucht und Fiitterung. 3. Auflage. Hannover. 1913. -
F a Ike, Die Dauerweiden. 3. Auflage. Hannover. 1920. - G r its c h, Roh
fUtterung. Hochstertrage bei naturgemill3er Schweinehaltung. Wien. 1915. -
Derselbe. Erfahrungen iiber Schweinezucht und -mal'!t. 4. Heft der Arbeiten 
der »Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft fUr Osterreich". - K a lI
b run n e r, Die Genossenschaft fUr rationelle Schweinezucht im Amtsbezirke 
Neu-Ulm. Monatshefte fUr Landwirtschaft. Wien. 1913. Heft 11. 
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Wahrend sich in der Zeitspanne 1910 bis 1923 die Zahl der 
im Lande Wien gezahlten Rinder und Pferde urn mehr als die 
Halfte verminderte, stieg die der Schweine nicht unerheblich an: 

1910 1923 
Rinder . . . . . . . . . . . . . . . 9.136 4.555 
Pferde . . . . . . . . . . . . . . . 41.964 15.311 
Schweine ............. 8.263 11.591 

Dieses Ansteigen hangt in erster Linie mit den schon erorterten 
Kriegserscheinungen zusammen, mit dem Bestreben, aus allerlei Ab
fallen aus Kuchen, von Brotfabriken, Markten etc. Nahrungsmittel 
herzustellen. Soweit es sich um die Verwertung von Abfallen handelt, 
die ohne Schweinehaltung zweifelsohne der Volkswirtschaft verloren 
gegangen waren, ist die Schweinemast nur zu begrill3en und sie 
dfirfte, da man ihre Vorteile kennen gelernt hat, auch in Hinkunft 
betrieben werden. Hingegen durfte sie uberall dort, wo das Futter 
gekauft werden muB, wegen des bestehenden MiBverhaltnisses der 
Preise von Futtermitteln und Fleisch bald wieder verschwinden. 

Die ErhOhung der Zahl der Schweine im Lande Wien durfte 
somit nur eine vorubergehende sein. 

Dasselbe gilt von dem Ansteigen der Zahl der Ziegen, die sich 
in ganz Osterreich, besonders aber im Bundeslande Wien, in dem 
Zeitraum 1910 bis 1923 auBerordentlich vergroBert hat. Da die Ursachen 
der starken Vermehrung der Ziegen: Mangel an Milch und die Gelegen
heit, Futter von Wegrainen, Parks, Waldern und kleinen Feldern 
auszunutzen, auf dem Lande hie und da auch der Mangel an Rindern, 
weggefallen sind, die Haltung von Ziegen in stadtischen Siedlungen 
sehr umstandlich ist und der Milchertrag in keinem Verhaltnis zum 
Zeitaufwande steht und die groBere Wirtschaftlichkeit der Haltung 
einer Kuh an Stelle von zwei oder drei Ziegen erkannt wurde, wurde 
diese Viehhaltung immer mehr eingeschrankt. Heute dfirfte die Zahl 
der Ziegen kaurn groBer sein wie im Jahre 1910. 

Freilich ihre soziale Wichtigkeit fUr die wirtschaftlich Schwachen 
-hat sie nicht verloren, ebenso aber auch nicht ihre Gefahrlichkeit 
fur jede Art von Baurnzucht: Die Genaschigkeit der Ziege, die auch, 
ohne Hunger zu verspuren, die Zweigspitzen und jungen Triebe 
aller Baume abnagt, macht sie zu einer gefahrlichen Feindin unserer 
Walder und Baumpflanzungen. 

Eine sehr bemerkenswerte Steigerung hat die Zahl der Schafe 
erfahren. Die Ursachen dieser Steigerung sind teilweise dieselben 
wie die, welche ffir die Vermehrung der Ziegen genannt wurden. 
Hiezu kommt noch das Bestreben, durch die genugsamen und in der 
Suche nach Futter uberaus fleilligen und mutigen Tiere aIle nur 
irgendwie erreichbaren Graser und Pflanzen zu verwerten und in 
der Wirtschaft eine gewisse Menge von Wolle zu erzeugen, die in 
den Notjahren besonders geschatzt war. 

Da die Verwertung der Wolle im Haushalte das Vorhandensein 
gewisser Kenntnisse und Einrichtungen voraussetzt, die fabriksmaBige 

Kallbrunner, Wiede.raufbau der Landwirtschaft 4 
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Verwertung der groben osterreichischen Wolle schwieriger ist als 
die der ausliindischen, Schaffleisch in Osterreich nicht gerne gegessen 
wird und das Rind mit seinen vielf1iltigen Nutzungen als niitzlicher 
angesehen wird, nimmt die Zahl der Schafe sichtlich wieder abo Sie 
diirfte aber noch immer wesentlich groBer sein wie im Jahre 1910 
und vermutlich auf dieser Hohe auch stehen bleiben. 

Als Verwerter von Futter, das fiir die Erniihrung von Rindern 
aus irgend einem Grunde nicht in Frage kommt, ist das Schaf wirt- . 
schaftlich sehr wertvoll. 

Bei der Viehziihlung am 7. Miirz 1923 wurden gemeldet: 
16.964 Kaninchen im Lande Wien 
79.498 " "" Niederosterreich 
10.032 " "" Oberosterreich 

2.254 " "" Salzburg 
27.001 " "" Steiermark 
4.652 " "" Karnten 
3.465 " "" Tirol 
2.257 " "" Vorarlberg und 

11.778 " " Burgenlande 

Zusammen also 157.901. Es ist anzunehmen, daB die Zahl dieser 
Tiere eine iihnliche Entwicklung durchmachte wie die der Ziegen. 
Aus einer verh1iltnismiiBig bescheidenen Anzahl von Kaninchen vor 
dem Kriege, die mehr aus Liebhaberei als aus Grunden der Futter
verwertung gezogen wurden, entwickelte sich in den Notjahren eine 
iibergroBe Menge. Die Schwierigk;eiten der Futterbeschaffung in den 
Stiidten undlndustrieorten (auf dem flachenLande spieUe die Kaninchen
zucht nie eine bedeutende Rolle), dann die viele notwendige Wartung 
und Pflege, die geringen Fleischausbeuten und die vielen seuchen
haften Krankheiten unter diesen Tieren brachten es mit sich, daB 
man hier der Kaninchenzucht iiberdriissig wurde sob aid die Fleisch
versorgung wieder eine bessere war. Heute diirfte die Zahl der 
Kaninchen noch eine geringere sein wie in der Zeit vor dem 
Kriege. Jedenfalls kommt dieser Zucht keine groBere wirtschaftliche 
Bedeutung zu. 

Weit groBer ist die der Hiihnerzucht. Am 7. Miirz 1923 wurden 
geziihU: 

218.986 im Lande Wien (im Jahre 1910: 68.800) 
2,228.566" " Niederosterreich 
1,033.520" " Oberosterreich 

157.151" " Salzburg 
838.845" " Steiermark 
321.703" " Karnten 
305.531" " Tirol 
137.854" " Vorarlberg und 
465.666 " Burgenlande 

Zusammen also 5,707.822. (Im Jahre 1910 war die Hilhner
zahl 5,459.400.) 

Nimmt man an, daB zwei Drittel dieser Hiihner Legehennen 
sind, die im Durchschnitt 70 Eier legen, so kommen wir zu einer 
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schatzungsweisen jahrlichen Eierproduktion von rund 266 Millionen 
StUck. 

An Gansen wurden 60.200, an Enten 49.000 und an anderem 
Gefliigel 303.000 StUck gezahlt. 

Wahrend des Krieges hatte sich die Zahl der Huhnerhalter nicht 
wenig vermehrt; die Ursache war das Bestreben, sich selbst mit 
Eiern, die auf dem Markte nur schwer zu erhalten waren und die 
auch zu gunstigen Preisen verkauft werden konnten, zu versorgen. 
Weniger durch die Vermehrung der Zahl der Hiihnerhalter als durch 
die Vermehrung der Zahl der in den einzelnen Hofen gehaltenen 
Hiihner stieg die Anzahl der Huhner an, die besonders im Lande 
Wien auffallend zugenommen hat. 

Es ist anzunehmen, daB sich seit dem Jahre 1923 sowohl die 
Zahl der Huhner als auch die der erzielten Eier weiter vermehrt 
hat, da die wirtschaftliche Bedeutung der Geflugelhaltung immer mehr 
erkannt wird, die Vorbedingungen fUr diese im allgemeinen recht 
giinstig sind und die Absatzverhaltnisse fUr Eier glanzend genannt 
werden konnen 1). Durch richtigere Ernahrung der Huhner, durch 
verstarkte Zucht auf Leistung (Fallnester~ontrolle), dann durch bessere 
Organisation des Absatzes (Bezahlung der Eier nach Gewicht und 
Kennzeichnung jedes Eies vermittels eines Stempels mit dem Datum 
des Legetages und dem Namen des Zuchters sind die Vorauss~tzungen 
hiefur) wird es moglich sein, die Wirtschaftlichkeit und Leistungs
fahigkeit der Geflugelhaltung noch weiter zu vergroBern. 

Die Zahl der Bienenstocke wird wie folgt angegeben: 
im Jahre 1923 1910 

Wien ..... . . . . . . . . . . . . . . . 1.167} 71.900 
Niederosterreich ............. 58.616 
Oberosterreich .............. 45.547 
Salzburg . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11.563 
Steiermark . . . . . . . . . . . . . . . .. 51.722 
Karnten. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 47.647 
Tirol. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17.093 
V orarlberg . . . . . . .. . . . . . . . . . 5.589 
Burgenland. . . . . . . . .'. . . . . . .. 13.731 

Summe. .. 252.675 

84.400 
10.400 
83.000 
17.000 
15.600 
9.000 

? 

Die Bedeutung der Bienenzucht darf trotz des Ruckganges der 
Zahl der Volker in den ineisten Liindern nicht unterschiitzt werden. 
Wenn sie auch durch die ganze Art des Betriebes nicht geeignet ist 
ein Bestandteil jedes normalen Landgutes zu werden, so stellt sie 
doch wesentlich mehr als eine beschauliche Liebhaberei einzelner 
weniger dar. Denn die Werte an Honig2) (1919: 6320 Meterzentner) 
und Wachs (1072 Meterzentner) aus Teilen der Bluten, die ohne Bienen
zucht der Volkswirtschaft verloren gingen, und die Obertragung des 

.. 1) 1m Jahre 1924 wurden Eier im Gesamtgewicht von 117.450 Meterzentnern 
in Osterreich eingefiihrt. 

2) 1m Jahre 1924 wurden 8348 Meterzentner Honig nach Qsterreich 
eingefiihrt. 

4* 
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Bliitenstaubes durch die von Bliite zu Bliite fliegenden Bienen, wodurch 
die Befruchtung und somit die Entstehung von vielen Friichten herbei
gefiihrt wird, sind Leistungen, die viel zu wenig gewiirdigt werden. 

Zu den Tieren, welche die Scholle ernahrt, miissen auch jene 
gez1ihlt werden, die frei leben und durch die Jagd und Fischerei 
genutzt werden. 

Im Jahre 1913 wurden nach der Statistik abgeschossen 
14.576 Stuck Rotwild 

508 
" 

Damwild 
61.152 

" 
Rehe 

7.883 
" 

Gemsen 
120 

" 
Schwarzwild 

492.226 
" 

Hasen 
78.277 

" 
Kaninchen. 

5.888 
" 

Auerwild 
4.616 

" 
Birkwild 

6.143 
" 

Haselwild 
124.520 

" 
Fasane 

1.124 
" 

Schnee- und Wasserhuhner 
1.218 

" 
Steinhaher 

364.932 
" 

Rebhiihner 
16.785 

" 
Wachteln 

6.714 
" 

Waldschnepfen 
1.173 

" 
Wald- und Sumpfschnepfen 

2.483 
" 

Wildganse 
21.060 

" 
Wildenten und Raubwild 

Nachdem wahrend des Krieges und nochmehr nach Beendigung 
desselben sehr viel Wild abgeschossen wurde, um die zur Verfiigung 
stehenden NahrungsmiUelmengen zu vergroBern, und in dieser Zeit 
kaum etwas geschehen konnte, um den Wildstand zu pflegen, ging 
dieser auBerordentlich stark zuriick. Erst in den letzten Jahren haben 
sich die BesUinde wieder erhoht. Die Jagdausbeuten diirften im 
allgemeinen aber noch nicht die Hohe der Vorkriegszeit erreicht 
haben. 

Die Jagd wird vielfach unrichtig gewertet und fast gar nicht 
als das ausgeniitzt, was sie leicht sein konnte, ein Anziehungsmittel 
fUr reiche fremde Jagdliebhaber, die insbesondere in den Hoch
gebirgsrevieren interessante und oftmals ganz einzigartige Jagd
gelegenheiten vorfanden. Leider wird diese Art del' Fremdenindustrie, 
die volkswirlschaftlich sehr bedeutend ware und insbesondere auch eine 
giinstige Auswerlung vieler sonst unproduktiver FHichen zulassen 
wiirde, fast gar nicht gepflegt. Meist wird die Jagd von den Jagd
berechtigten 1), deren Angestellten oder von einheimischen Pachtern 
ausgeiibt, leider manchesmal auch auf Kosten del' Ausiibung 
des Berufes. Freilich, die Jagd bildet besonders in gewissen 

1) Jeder Besitzer einer zusammenhangenden Flache von 115 Hektar Land 
kann das Jagdrecht erwerben. Siehe § 4 des Gesetzes vom 22. November 1901, 
~andesgesetzblatt Nr. 42 ex 1902, womit ein Jagdgesetz fUr das Erzherzogtum 
Osterreich unter del' Enns erlassen wird. Sinngemiill sind auch die Jagdgesetze 
der ubrigen Lander. 
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Gegenden das einzige Vergniigen des in der Einschicht Lebenden 
und man wiirde etwa bei einem Verbot derselben mehr schaden 
als niitzen. 

Nach vorgenommenen Versuchen und den auf der Riezlernalpe 
in Vorarlberg gemachten Erfahrungen, wo seit dem Jahre 1921 
SilberfUchse mit gutem Erfolg nach nordamerikanischem Vorbilde 
gezuchtet werden1), eignen sich manche heute kaum oder nur wenig 
genutzte Flachen fUr die Aufzucht von jagdbaren oder wegen ihres 
Pelzes wertvollen Tieren und bestiinde in der Vermehrung und Ver
wertung dieser Tiere eine immerhin bemerkenswerte Einnahmens
moglichkeit. Jedenfalls bieten auch unsere hochgelegenen Gebiete 
mit ihrem rauhen WeUerverlauf und ihren langen Wintern eine 
giinstige Gewahr fUr die Heranzucht von wertvollen . Pelztieren2). 

Nach Rei n h 0 f e r 3) zahlte man im Jahre 1904 im heutigen 
Osterreich (ohne das Burgenland) flieBende Fischereigewasser in einer 
Gesamtlange von 21.658 Kilometern und stehende (Seen und 
Teiche) in einem AusmaBe von 24.307 Hektaren. 

Die Nutzung ist auf 2445 Fischereiberechtigte verteilt, von 
denen 2130 einen Ausfang von 247.727 Kilogramm Fischen, davon 
116.571 Kilogramm Edelfischen auswiesen. 147 Fischereiberechtigte 
gaben ein Ausfangsergebnis von 29.986 Stuck Krebsen, 10 von 
27.900 Stiick Muscheln an. 

Die Teichwirtschaft wurde in 516 Betrieben mit 1405 Teichen 
im Gesamtausmaf3e von 1749 Hektaren betrieben. Hievon wurden 
aber nur 1127 Hektar rationell bewirtschaftet. 

Die Zahl der Fischzuchtanstalten belief sich auf 179. 
Es verdient hervorgehoben zu werden, daB die zahlreichen 

Gerinne und stehenden Gewiisser Osterreichs vorziiglich fUr eine 
Intensivierung der Fischproduktion geeignet sind. DaB man an 
Gewiisser mit verhiiltnismaf3ig kaltem Wasser, dann an Seen, die 
man nicht nach Belieben ablassen und ausfischen kann, nicht die
selben Anspriiche, was die Massenproduktion von Edelfischen betrifft, 
stellen darf, wie etwa an die warmen Teiche Bohmens und Polens, 
ist klar. Geeignete MaBnahmen an den flieBenden Gewiissern, 
insbesondere auch der Bau von Fischleitern an Staudiimmen und 
Wehren, die Verhinderung der Vernichtung der Fische durch gedanken
loses Ablassen von giftigen Abwiissern aus chemischen Fabriken und 
von Siigemehl aus Siigewerken, die Ziichtigung von Forellen und die 

1) Ing. S elk a, Silberfuchszucht in Vorarlberg. Fricks Rundschau. Nr. 13 
vom 1. Juli 1925. 

2) Vorgeschrittener ist die Zucht der Pelztiere in Deutschland, wo sich 
die Zuchter in der nDeutschenPelztierztichtervereinigung" zusammengeschlossen 
haben, die in Mfinchen (AmalienstraBe 11) ihren Sitz hat und unter dem Vor
sitze des Professors Dr. Reinhard De m 0 II von der bioiogischen Versuchs
anstalt im Juli 1925 einen Lehrkurs in Walchensee abhieit. 

3) Hugo Rei n h 0 fer, DeutschOsterreich. Beitriige zur Wirtschafts
beschreibung. Graz. 1923. 
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Bekampfung der· minderwertigen Wildfische erscheinen voIkswirt
schaftlich durchaus gerechtfertigt. Das gleiche gilt von den Teichen, 
deren Ertrage durch Reinhaltung der Wasseroberflache von Schill, 
durch Diingung und Bearbeitung des Teichbodens nach erfolgtem 
Ablassen, durch Fiitterung der Fische und richtige Auswahl des 
Besatzes wesentlich gesteigert werden konnen, 

V. Die Wirtschaftsverhiiltn~~se der Landwirtschaft 
ilD; heutigen Osterreich 

Auf Grund von heute freilich schon veralteten Erhebungen 
aus dem Jahre 1902 nimmt man an, da6 sich in Osterreich, ohne 
Burgenland, 411.498 land- und forstwirtschaftliche Betriebe befinden, 
Hievon umfassen 2798 (0'70/0 alIer) nur Waldland, 

42,198 oder 10'3% alier Be sit z e erreichen nicht die Gro6e 
von einem halben Hektar, 171.085 Wirtschaften (41'6% ) haben ein 
AusmaB von mehr als einem halben und von weniger als 5 Hektar, 
184,598 Betriebe (44'1%) sind gro6er als diese Kleinbauernwirt
schaften, aber kleiner als 50 Hektar, Das Ausma6 von 11.163 Guts
betrieben (2'70/0) bewegt sich zwischen 50 und 200 Hektaren, Zum 
Gro6grundbesitz, unter dem man landlaufig Wirtschaften mit mehr 
als 200 Hektar versteht, ziihlt man 2454 Betriebe (0'6%); nur 
445 von diesen haben ein gro6eres Ausma6als 1000 Hektar, 

Aus dieser ganz oberflachlichen Zusammenstellung geht hervor, 
daB die mittel- und kleinbauerliche Wirtschaft in Osterreich eine 
ganz besonders gro6e Rolle spielt und die Bedeutung des gro6bauer
lichen und des Gro6grundbesitzes hinterdieser weit zuriicktritt. 

Die ganze F I a c h e der Bundesliinder Osterreichs verteilt sich, 
in Prozenten ausgedriickt, auf die einzelnen Wirtschaftsgro6en, 
AusmaB in Hektaren, wie folgt: 

Niederosterreich '" 
Oberosterreich "" 
Salzburg ... , , ... 
Steiermark . . . . . . . 
Karnten .. , . , .... 
Tirol. , , .. , , , , .. 
Vorarlberg (Osten) . , 

" (Westen) . 

1 0-5 5-50 50-2001 0-203 1 

9'3 
6'S 
1'7 
7'9 
3'S 
6'6 
7'4 

29'2 

53'3 
62'2 
23'1 
44'3 
43'1 
lS'6 
20'6 
36'5 

9'6 72'21 
7'3 76'3 

17'S 42'6 
16'0 6S'2 
25'3 72'2 
10'S 26'0 
17'0 I 45'0 
11'4 77'1 

200-
1000 

6'0 
2'6 

16'5 
S'9 

10'5 
19'6 
27'1 
17'2 

1000- 2000 1200 und 
2000 und darUber 

darUber 

4'2 17'5 27'S 
1'5 19'6 23'7 
3'9 37'0 57'4 
2'9 20'0 31'S 
2'9 14'4 27'S 

10'2 34'2 64'0 
13'1 U'S 55'0 
5'7 22'9 

Diese Zusammenstellung zeigt, da6 in den Landern mit besseren 
Produktionsbedingungen der kleinere, in jenen mit schlechteren, der 
gro6ere Bauernbesitz iiberwiegt. Dort geniigt eben eine weit geringere 
Fliiche, um das zum Leben Notige hervorzubringen als hier, Auch 
der Umstand, da6 aIle unproduktive Flache auf verschiedene Besitzer 
aufgeteilt ist, bewirkt, daB namentlich in den eigentlichen Alpen
liindern der Umfang vieler, wirtschaftlich oft kaum lebensfahiger 
Bauernwirtschaften unverhaltnismii6ig gro6 ist und da6 den dortigen, 
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nach der Ausdehnung ihres Besitzes in die Gruppe der GroBgrund
besitzer zu zahlenden Landwirlen ein unverhliltnismaBig groBer Teil 
der Landesflache gehOrt (in Tirol 64%). Freilich hat ein Bauern
anwesen, zu dem mehrere hundert Hektar gehoren, von denen aber 
nur wenige kulturfahig sind, wenig mit einem "GroBgrundbesitze" 
im landlaufigen Sinne gemeinsam. 

Kennzeichnend fUr die Eigentumsverhaltnisse des GroBgrund
besitzes an den minder wertvollen Kulturgattungen ist die Tatsache, 
daB zum Beispiel der niederosterreichische 27·60/0 der Landesflache, 
aber nur 6.5 0/0 aller Wiesen und 17·60/0 aller Felder, dagegen aber 
69 0/0 alIer Walder umfaBt1). 

Von der Fliiche, die dem GroBgrundbesitz zugeschrieben wird, 
gehorl ein sehr groBer Teil den Gemeinden, den Landern, dem Staate, 
der Kirche, verschiedenen Stiftungen und Klostern etc. In Nieder
osterreich z. B. sind 238.154 Hektar von insgesamt 532.046, die zu 
Besitzen mit iiber 200 Hektar Fliiche gehoren, juridischen Personen 
eigen. Natiirlich sind die entsprechenden Zahlen in den verschiedenen 
Landerri sehr verschieden. 

Zu den mannigfachen Besitzverhliltnissen treten noch verschiedene 
Arlen der Nutzung des Bodens durch Pachter, durch Servitutsbe
rechtigte, durch FideikommiBbesitzer und zeitweilige NutznieBer. 

Die Zahl der Pachter2) und die GroBe der verpachteten Flachen 
ist ziemlich groB, insbesondere· in den Bundesliindern: Burgenland, 
Kiirnten und Niederosterreich. Die Pachtung einzelner Grundstiicke 
auf einige Jahre ist haufiger als die Pacht einer ganzen Wirtschaft 
auf eine liingere Zeitspanne. Die Pachtzinse fUr kleinere Flachen 
sind stets hoher wie fiir groBere, was in dem Umstande seine Er
klarung findet, daB viel mehr Personen in der Lage sind, kleinere 
Parzellen zu pachten als groBere, daB also der Wettbewerb und die 
Nachfrage fiir solche stets groBer ist wie fUr umfangreiche. Kleine 
Landwirte, die den Werl der eigenen Arbeitsleistung selten voll be
werten, glauben auch dann noch Vorteile von Pachtungen zu haben, 
wenn groBere Landwirte, die mit bezahlten Arbeitskraften schaffen, 
solche wegen voraussichtlich mangelnder Wirtschaftlichkeit ablehnen. 

Servitute sind Mitbeniitzungsrechte. Sie raumen den EigentUmern 
bestimmter, dokumentarisch genau festgesetzter Anwesen eng um
schriebene Rechte auf Mitbeniitzung fremder Grundstiicke ein, z. B. das 
des Weiderechtes von fiinf KUhen auf einer Alpe oder des Bezuges 
von einer gewissen Menge von Bau- oder Brennholz und Waldstreu. 
Diese Rechte sind geschichtlich auf die gar nicht ferne Zeit zurUck
zufiihren, in der diese Walder und Weiden praktisch herrenlos waren, 
in der die Bauerri den Bedarf an Holz, Streu und Weide darin frei 
decken konnten und die GroBgrundbesitzer nur die Jagd ausiibten. 

1) V 0 gel, Die agrarstatistischen Grundlagen einer Innenkolonisation. 
Wien. 1919. - Medinger, Grof3grundbesitz, Fideikommisse und Agrarreform. 
Wien. 1919. 

2) Vgl. Kapitel VIII dieser Arbeit. 
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Als das Grundbuch, mit ibm die Grundsteuer eingefiihrt wurde, und 
es notig schien, fiir jedes Stiick Grund einen Eigentiimer und Steuer
zahler anzugeben, wurde meist der Grof3grundbesitzer als Besitzer 
des Waldes eingetragen und den Bauern wurde, urn ihre altein
gesessenen Rechte zu sichern, ein bestimmtes "Servitut" eingeraumt. 

Da diese Rechte die Bewirtschaftung des Waldes durch den 
Eigentiimer erschweren, anderseits aber auch die Eigentumsver
hiiltnisse die Nutzung durch den "Berechtigten", ist man seit Jahren 
bestrebt, gestiitzt auf verschiedene diesbeziigliche Landesgesetze, die 
Servituten in zweckdienlicher Weise entweder zu "reguIieren" oder 
nach Befriedigung der Anspriiche des Berechtigten durch Zuweisung 
eines entsprechenden Grundstiickes als freies Eigentum ganz abzu
schaffen1). 

Nach dem statistischen Handbuch fiir die Republik Osterreich 
(IV. Jahrgang. Wien. 1924.) wurden bis Ende 1922 durch die Agrar
behOrden 189 Servitute, welche 1967 Beteiligte und 18.884 Hektar 
Land betrafen, abgelOst oder neu reguIiert. 

Ein Teil des Grof3grundbesitzes ist gesetzlich an bestimmte Familien 
gebunden, so zwar, daf3 nach dem Ableben des Eigentiimers stets 
der iilteste Sohn bzw., wenn kein mannlicher Nachkomme vorhanden 
ist, der nachste mannliche Verwandte das ganze Gut ungeteilt zu 
iibernehmen und die Miterben anderweitig zu befriedigen hat. (1m 
Jahre 1916 wurde der Wert der 235 Fideikommisse Osterreichs auf 
rund 200 Millionen Kronen geschiitzt.) 

Diese gebundene Form des Besitzes, das Fideikommill, zwingt, 
die Besitze ungeteilt in bestimmten Familien zu erhalten. Es ver
hindert die Zersplitterung, den Handel mit Giitern und Gutsteilen 
und sorgt fUr einen gewissen unveriinderlichen Stamm von Besitzern, 
der indirekt auf die freien Nachbarn in dem Sinne eines zahen Fest
haltens auf der ererbten Scholle einwirkt. Dieses Ausharren auf dem 
ererbten. Anwesen in guter und in schlechter Zeit, das im scharfen 
Gegensatz zum "amerikanischen" Geschaftsbetrieb steht, der nur. so 
lange aushiilt, als die Konjunktur eine gute ist, ist im Landwirtschafts
betrieb, in dem sich viele Aufwendungen nur nach und nach bezahlt 
machen, sehr wichtig. 

Diese Vorteile des geschlossenen, fiir die Zukunft gesicherten 
einheitlichen Besitzes werden von manchen so hoch geschatzt, daf3 
sie verlangen, daf3 das Fideikommif3. in neuzeitlicher Form auch auf 
bauerliche Besitzungen ausgedehnt werde. 

Anderseits hat das Fideikommif3 auch schwere Mangel und 
Harten. Dadurch, daf3 eigentlich immer nur ein Erbe in Frage kommt, 

1) Kaiserliches Patent vom 5. Juli 1853, Reichsgesetzblatt Nr. 130, 
wodurch die Bestimmungen fiber die Regulierung und Ab16sung der Holz-, 
Weide- und Forstproduktenbezugsrechte festgesetzt werden. - Gesetz vom 
25. Juni 1908. Landesgesetzblatt Nr. 120 ex 1910, betreffend die Neuregu
lierung und Ablosung der im Verfahren auf Grund des kaiserlichen Patentes 
yom 5. Juli 1853 regulierten Bezugsrechte. - Durchffihrungsverordnung der 
Statthalterei vom 9. November 1911. Landesgesetzblatt Nr. 121 etc. 
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werden die Miterben verkiirzt. Eine Teilung der oft unverhiiltnis
maBig groBen Wirtschaften unter mehrere Erben, die im Interesse 
der Volkswirtschaft so wiinschenswert ware, ist unmoglich gemacht. 
Dadurch, daB der Ubernehmer des Gutes nahezu kein Betriebs
kapital ererbt - da das Barvermogen des alten Herrn zur Befriedigung 
der Anspriiche der Witwe und der iibrigen Kinder Verwendung findet 
- und die Belehnbarkeit des Gutes gesetzlich beschrankt ist, leidet 
die Wirtschaft yom Anbeginn unter Kapitalsnot, welche naturgemaB 
eine gedeihliche WirtschaftsfUhrung unmoglich macht. DaB es oft 
vorkommt, daB der zur Gutsiibernahme berufene alteste Sohn odeI' 
alteste Verwandte kein Verstandnis und keine V orliebe fiir die Land
wirtschaft hat oder del' keine Sohne besitzende Majoratsherr seine 
Wirtschaftsweise so einrichtet, daB wohl fiir eine Aussteuer seiner 
Tochter, nicht abel' fiir die Erhaltung der dauernden Wirtschaftlichkeit 
des Gutes gesorgt wird, ist kIaI'. DaB ferner Grundtausche zwischen 
einem Fideigutsbesitzer und einem Nachbarn - und sei der Tausch 
noch so vorteilhaft - sowie aIle Veranderungen des Lastenstandes 
des Gutes so sehr erschwert werden und die DurchfUhrung jeder, 
auch del' kleinsten bei der FideikommillbehOrde anhangigen Sache 
jahrelang dauert, IaBt den Wert diesel' Institution, mindestens in ihrer 
heutigen Form, als iiberlebt erscheinen. 

Wir miissen auch noch folgendes beriicksichtigen: Wiirde das 
Band des FideikommiBbesitzes gelOst und der NutznieBer freier Eigen
turner werden, so wiirden jedenfalls sofort groBere Besitzungen, ganz 
oder auch in Teilen, verkauflich werden, wodurch vielen Landwirten 
eine Ausgestaltung ihrer Wirtschaften oder die Ansassigmachung aller 
ihrer Kinder moglich ware. Ein· so vermehrtes Grundstiickeangebot 
wiirde auch die Bodenpreise driicken, deren unverhiiltnismaBige Hohe 
auch eine der Ursa chen der Verschuldung der Landwirtschaft ist. 

Ahnlich wie beim FideikommiB liegen die Verhiiltnisse bei dem 
zeitweiligen Nutzgenui3. Dieser kommt hauptsachlich bei kirchlichen 
Griinden in Betracht, die dem jeweiligen Pfarrer auf die Dauer 
seiner Amtstatigkeit zur Ausnutzung iiberlassen werden. 

In vielen Fallen mangelt dem Pfarrer das Interesse, das Ver
standnis, die Zeit und vor allem auch das Kapital zum Betriebe der 
Wirtschaft. Insbesondere in Fallen, in welchen er mit einem baldigen 
PostenwechseI rechnet, wird die Vornahme niitzlicher Investitionen 
unterlassen. Del' Grund ist ganz begreiflich: der derzeitige Pfarrer 
solI Kosten aus seinem Einkommen tragen, die sich erst spateI' 
einem del' Nachfolger lohnen werden. Es ist daher eine ganz natiir
liche Erscheinung, daB die Pfarrer meist Gegner von Kommassierungen, 
Entwasserungen usw. sind, oft gegen ihre bessere innere Uberzeugung, 
welche im Sinne des Iandwirtschaftlichen Fortschrittes fiir die 
Durchfiihrung diesel' Arbeiten ist. 

Diese Art des Nutzgenui3es ist ein Rest aus jener Zeit, in der 
man unter ganz anderen V oraussetzungen Wirtschaften fUr die 
Pfarreien errichtete und durch Stiftungen noch erweiterte, urn 
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deren wirtschaftliche Existenz zu sichern. In einer Zeit, in der das 
Beamtenrecht gut entwickelt ist und viele Geistliche schon Hingst 
offentliche Angestellte geworden sind, scheint dieses Festhalten an 
einer iiberlebten Einrichtung nicht mem: am Platze zu sein. Da del' 
Staat schon vor langer Zeit die Verwaltung del' Religionsforste, 
zugleich abel' auch die Besoldung der friiher das Nutzgenui3recht 
besitzenden Geistlichkeit iibernommen hat, wird mit der obigen 
Forderung eigentlich nur etwas verlangt, was bei einem Teile der 
kirchlichen Waldungen schon VOl' Jahr und Tag zur Einfiihrung 
gelangt ist. 

Das Interesse, das erfreulicherweise ein erheblicher Teil del' 
Geistlichkeit auf dem Lande fiir die Landwirtschaft besitzt' und 
welches sich in der groBen Zahl von geistlichen Vertretern in den 
berufsstandischen Vereinigungen kundgibt, braucht durch die Verwen
dung der bisherigen Nutzungsrechte nicht geschmaIert zu werden. 

Auf den eben besprochenen land- und forstwirtschaftlichen 
Betrieben sind von der gesammten Bevolkerung tatig: 1m 

Burgeuland . . . 72'70/0 (GesamtbevOlkerung 286.925). 
Karnten ..... 61'20/0 ( " 370.748) 
Oberosterreich . 59'20/0 ( " 875.918) 
Steiermark .•• 56'60/0 ( " 978.845) 
Tirol . . . . . . . 53'30/0 ( " 314.836) 
Niederosterreich 51'30/0 ( " 1,480.452) 
Salzburg . . . . . 50'90/0 « " 223'023) 
Vorarlberg ... 35'90/0 " 139'999) 
Wien . . . . . . . 0'90/0 ( " 1,866.147) 

Unter den Umstanden, welche den heutigen aber auch den 
kiinftigen Zustand der gesamten Landwirtschaft auf das Entschei
dendste beeinflussen, sind in erster Linie auch die Boden- und 
klimatischen Verhaltnisse zu nennen. Sie sind so wichtig, ja, fUr 
die Art del' Bewirtschaftung und des Wiederaufbaues geradezu be
stimmend, daB sie, um die V orschUige verstandlich machen zu konnen, 
wenigstens in ihren besonders charakteristischen Merkmalen be
sprochen werden miissen. 

Osterreich liegt in dem Teile Mitteleuropas, in welchem das 
deutlich ozeanische Klima del' Weststaaten allmahlich in das aus
gesprochen kontinentale des Ostens dieses Erdteiles iibergeht. Der 
Westen Osterreichs ist somit - im allgemeinen - feuchter, del' Osten 
trockener, was fiir die Einstellung del' Landwirtschaft: im Westen 
mehr Viehzucht, im Osten mehr Getreidebau, von bestimmendem 
Einflusse ist. Dabei ist aber das Klima, selbst im aui3ersten Vorarlberg, 
urn einiges trockener als in del' Schweiz, abel' noch immer, selbst 
im ganz im Osten gelegenen Burgenland, noch ein wenig feuchter 
als in del' anschlieBenden groBen ungarischen Tiefebene. 

Der zweite, das Klima wesentlich bestimmende Faktor ist die 
Hohenlage, die im Vergleiche zu den anderen Staaten Europas, die 
Schweiz ausgenommen, eine verhaItnismliBig sehr hohe ist. 1m allge
meinen kann man sagen, daB die Hohe des Gelandes iiber dem 
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Meere von Westen und Sliden gegen Osten und Norden zu ab
nimmt, wodurch wiederum die Eignung des westlichen Osterreichs 
mit semem Hochgebirgsklima mehr fUr die Viehzucht, der Osten 
mit dem mehr milderen WiUerungsverlauf der Ebene mehr fUr den 
Feldbau naturnotwendig hervortritt. 

SelbstversUindlich ist der Witterungsverlauf in der Natur noch 
von hunderten ortlichen Einfllissen bedingt. Die Erhebung der Ortlich
keit liber dem Meere, die Hohe der sie umgebenden Gebirge, die 
Nahe groBerer Wassermengen, die vorherrschende Windrichtung, die 
Abdachung des GeUindes (Sonnen- oder Schattenseite) und vieles 
andere beeinflussen die Witterung ganz auBerordentlich und damit 
auch den Charakter der Landwirtschaft, die hier getrieben - wird: 
Das Zusammentreffen der einzelnen das Klima beeinflussenden Fak
toren bedingen eine auBerordentliche Verschiedenheit desselben, oft 
an ganz benachbart liegenden Ortlichkeiten. 

Dieselbe Mannigfaltigkeit herrscht auch hinsichtlich der Boden
verhaItnisse. Der Hauptzug .der Alpen wird von Urgestein, von Gneis, 
Granit, Glimmer- und Tonschiefer gebildet, dem nordlich und slidlich 
ein breiter Streifen Kalkgebirge vorgelagert ist. Den Norden Oster
reichs, das Wald- und Miihlviertel, bildet wieder Urgestein. Und 
zwischen diesem und den Alpen liegen jlingere Ablagerungen. Die 
Beschaffenheit des Bodens, der als Standort der Kulturpflanzen von 
groBter Wichtigkeit ist, ist ebenfalls ungemein verschieden, da die 
geologischen Grundlagen selten unvermischt erhalten blieben und 
die Verwitterungsprodukte teils durch Abschwemmungen, teils durch 
Anlagerungen regelmiillig vermengt worden sind. An den Abhiingen 
der Gebirge findet man wohl hie und da Erdreich, das durch Ver
witterung des gesteinbildenden Felsens entstanden ist. Es ist meist 
grob, steinig, unfertig und sehr ungleich. Dagegen sind die Boden, 
welche durch Anschwemmung entstanden sind, meist gleichmiilliger, da 
das flieBende Wasser eine Art Sortierung des Materiales vornahm. 
Freilich wechselt hier, im Gegensatz zu dem "gewachsenen" Erdreich 
des reinen Verwitterungsbodens, die Glite desselben sehr stark, oft 
schon auf ganz geringe Entfernungen. 

Von wesentlichem EinfluB auf die Glite des Bodens ist selbst
verstandlich auch die des Gesteines, aus dem er entstand: Die Gneis
felsen und Schiefergesteine der Zentralalpen begiinstigten die Bildung 
lehmiger, daher besser wasserhaltender Bodenarten. Viele Quellen 
und an ebenen Stellen sumpfige, ja moorige Flachen kennzeichnen 
dieses Gebiet. In den Kalkalpen besteht die Bodenkrume vielfach 
nur aus wenigen erdigen Teilen, meist nur aus groberen und feineren 
Gesteinsstiicken, die keine Neigung zum Verwittern zeigen. 

Infolgedessen und wegen der vielen Spalten und Hohlen des 
kalkigen Gesteines sind hier Quellen meist seltener und viele Almen 
konnen daselbst wegen Wassermangels nicht gehorig ausgenlitzt 
werden. An den Abhangen der Berge befinden sich oft "Schutthalden", 
steinige, ja felsige Reste von Bergstiirzen und Ablagerungsprodukte 
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von Wildbachen. Der Gehalt an Feinerde und die Beschaffenheit 
des Gesteines bestimmen deren landwirtschaftlichen Wert, der meist 
recht gering ist. Die Giite des Bodens im nordlichen Osterreich, im 
Wald- und im Miihlviertel, ist wegen der harten Beschaffenheit der 
fast vollstandig kalkarmen Felsen, die den verwitternden Einfliissen 
den groBten Widerstand entgegensetzen, sehr gering. Besser, doch 
ortlich verschieden sind die Boden in den Alpenvorlanden, in den 
T1ilern und im Donaubecken. 

Klima und Boden sind es in erster Linie, welche die Wirtschafts
weise in den einzelnen Gebieten bestimmen. Die Besitzverh1iltnisse, 
dann auch die Absatzbedingungen, die Art und Dichte der Siedlungen, 
der Volkscharakter, verschiedene ortliche Sitten und Gebrauche, die 
geschichtlichen Ereignisse auf politischem und wirtschaftlichem Gebiete, 
welche die V orfahren der heutigen Bewohner fiber sich ergehen 
lassen muBten, und dann ortlich noch verschiedene Einwirkungen, 
wie das Schaffen eines um die wirtschaftliche Entwicklung hoch
verdienten Mannes, oder besonders schwere Katastrophen beeinflussen 
sie noch weiter. 

Es ist nach all dem Gesagten klar, daB die wirtschaftlichen 
Verh1iltnisse, oft auch an ganz benachbart liegenden Orten, ungemein 
verschieden voneinander sein miissen, was naturgemaB die einheitliche 
Beurteilung und die Durchfiihrung der verschiedensten Forderungs
maBnahmen ganz auBerordentlich erschwert. 

Wenn wir alle geringfiigigeren Unterschiede auBer Betracht 
lassen, so konnen wir drei groBe Gebiete mit annahernd ahnlichem 
Wfrtschaftscharakter und ahnlichen Interessen feststellen. 

Das raumlich groBte Gebiet ist das alpine. Es ist gekennzeichnet 
durch seine hohe Lage iiber dem Meere, durch seine vielf1iltige 
Gliederung und ein mehr feuchtes, also den Graswuchs forderndes 
Klima. Der Feldbau wird meist nur in den T1ilern, in geringem 
AusmaBe auf den weniger steilen Hangen der Berge betrieben. Der 
Futterbau wiegt auch in der Ackernutzung vor. In der GroBe werden 
die Felder immer von der der Wiesen und der Almen iibertroffen, 
diese wieder fast immer von der des Waldes, der meist das Anwesen 
schiitzend in weitem Bogen umschlieBt. Die Weiden sind oft kilometer
weit yom Hause entfernt und hoch iiber dem Tale. Die Wirtschaften 
sind in der Regel, wie schon betont wurde, sehr umfangreich. 
Typischer landwirtschaftlicher GroBgrundbesitz fehlt. Hingegen sind 
GroBwaldbesitze mit geringen landwirtschaftlichen Interessen haufig. 

Das wirtschaftliche Schwergewicht der alpenlandischen Wirt
schaft liegt auf den Ertragen der Vieh- und der Waldwirtschaft. 
Jene des Feldbaues spielen nur in der Ernahrung der Familie und 
des Viehstandes eine beschrankte Rolle. 

Die Wirtschaftsfiihrung wird stets durch die isolierte Lage der 
Anwesen und der Siedelungen und durch den Mangel an Betriebs
kapital sehr erschwert, ebenso durch die weiten Entfernungen der 
einzelnen Gutsteile voneinander und von den Absatzstellen. Schlechte 
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Wege, Hohendifferenzen, UniibersichtIichkeit des Wirtschaftsgebietes 
und die Unmoglichkeit, gewisse Erzeugnisse des Gutes zu verwerten, 
bilden weitere schwerwiegende Hindernisse in der Wirtschaftsfiihrung, 
die an vielen Orten die Kennzeichen einer patriarchalischen Natural
wirtschaft tdigt. Der Grundsatz, womoglich aile Bediirfnisse aus den 
Erzeugnissen der eigenen Wirtschaft zu decken, urn moglichst wenig 
zukaufen zu miissen, ist verbreiteter als das Bestreben, moglichst 
viel von den Produkten hervorzubringen, fiir die die besten Voraus
setzungen bestehen, und die iibrigen Lebensnotwendigkeiten im 
freien Verkehr zu beschaffen. Die angewendeten Betriebsmethoden 
unterscheiden sich wenig von den en, die die Vorfahren anwendeten. 
Die Ursachen sind unter anderem: mangelnde AufkHirung, Schwierig
keiten, die sich den Umgestaltungen der durch Jahrzehnte erprobten 
und bewahrten Wirtschaftsweise entgegenstellen, wie ungeniigendes 
Betriebskapital, mangelhafte Absatzverhaltnisse, schlechte BOden, 
ArbeitermangeI, ungiinstige klimatische Verhaltnisse, dann unge
niigende Landwirtschaftsforderung und das Fehlen vorbildlich bewirt
schafteter Groi3betriebe, die als Beispiel dienen konnten 1). Es ware 
aber vollkommen falsch, anzunehmen, da6 der Alpenbauer riick
standig und jeder Verbesserung unzuganglich ware. Uberall merkt 
man Fortschritte und Bestrebungen, die Wirtschaft zu verbessern 
und durch Anwendung rationeilerer Arbeitsmethoden ertragnisreicher 
zu machen. Der Getreidebau wird, wo er sich als ganzlich unwirt
schaftIich erwiesen hat, eingeschrankt, der kiinstIiche Futterbau ver
breitet. Grundsatze neuzeitIicher Viehzucht werden in immer groi3erem 
Umfange befolgt, Milchgenossenschaften und Herdbuchvereine ge
griindet. Auch die LandwirtschaftsfOrderung durch die offentlichen 
Stellen gewinnt an Einflu6 und mit dem wachsenden Vertrauen der 
landwirtschaftlichen Bevolkerung zu den Fachbeamten wachst das 
Verb'auen zu wertvoilen Neuerungen. 

Leider miissen vielfach die Bestrebungen nach Verbesserungen 
der Wirtschaft unausgefiihrt bleiben, da es unmoglich ist, das hiezu 
notige Kapital auf dem Kreditwege zu Bedingungen zu erhalten, 
welche die Gebirgswirtschaften erfiillen konnten. Eine wirksame 
Hilfe in Form von groi3eren Geldzufliissen konnte derzeit nur durch 
eine Vergroi3erung der Einnahmen fiir die zum Verkaufe gelangenden 
Erzeugnisse, also durch eine Verbesserung der AbsatzverhaItnisse 
und durch die Vergroi3erung des Marktes erzielt werden. Leider 
verhindern die Grenzen, die Ausfuhr- und Durchfuhrverbote, Zolle, 
Abgaben und Tarife diese Entwicklung. 

Die V oraussetzungen fiir die Entfaltung der auf der Ent
wicklung der Rinderzucht aufgebauten alpenHindischen Landwirtschaft 
sind giinstig. Was die Schweiz erreichte, kann auch unser Alpenland 

1) Musterhafte GroJ3betriebe sind hie und da anzutreffen. Meist werden 
sie aber mit einem derartigen Aufwand von Betriebskapital gefiihrt, daJ3 es 
fUr den ungleich armeren Bauern vollkommen ausgeschlossen ist, es diesem 
Beispiele nachzutun. Dadurch verlieren sie ihre vorbildliche Wirkung. 
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erreichen. Dnd wenn man der Landwirtschaft der Eidgenossenschaft 
eine noch bessere Zukunft voraussagen kann - weil ja die Vieh
ziichter groBer Teile Europas erst einsehen lernen werden, daB eine 
nachhaltige Rebung ihrer Viehzucht, eine Gesunderhaltung und 
Regeneration ihrer zu Hochleistungen geziichteten, aber dadurch 
naturgemiill degenerierten Rinder ohne sUindigen Nachschub von 
gesiindesten, unter rauhesten Verhaltnissen aufgezogenen Zuchttieren 
aus den Alpen nicht moglich ist - so muB man dieselbe auch der 
unseren prophezeien: Die Zukunft der osterreichischen Landwirtschaft 
liegt, dank den ganzen wirtschaftlichen Grundlagen, im Alpenlande. 

Die Zukunft der Landwirtschaft des getreidebauenden Oster
reichs, der nordlichen und ostlichen, ebenen oder miillig hiigeligen 
Teile, ist eine nicht so unbedingt sichere und klare. Wahrend das 
Alpengebiet fUr die Hervorbringung seiner Erzeugnisse ein Privileg 
besitzt, das es mit keinem Konkurrenten, auBer der Schweiz, zu teilen 
braucht, muB sich das Flachland den schwersten Wettbewerb von 
Landern gefallen lassen, in welchen fiir den Getreidebau im groBen 
weit giinstigere V oraussetzungen und Entwicklungsmoglichkeiten 
vorliegen. Wahrend die Konkurrenz der Schweiz ganz ungefahrlich 
ist, weil die Nachfrage nach Zuchtvieh nie durch das Augebot be
friedigt werden wird, ist der Wettbewerb dieser Getreidelander urn 
so gefiihrlicher. Denn die Erzeugungskosten werden im Auslande 
immer niederer sein und die Frachtsatze werden nur in besonderen 
Lagen derart hoch sein, urn den Zuschub der hochwertigen und 
wasserarmen, leicht transportablen und kaum dem Verderben aus
gesetzten Nahrungsmittel, Getreide und Zucker, aus diesen Landern 
unwidschaftlich machen. 

Ohne Zweifel besteht die Moglichkeit, die Getreide- und Zucker
erzeugung Osterreichs durch Anwendung verschiedener kostspieliger 
MaBnahmen noch wesentlich zu steigern, urn Einfuhren iiberfliissig 
zu machen 1). Freilich wiirde dies das Vorhandensein hoher Zolle zur 
V oraussetzung haben, die aber wiederum wegen der damit verbun
denen Verteuerung der Lebenshaltung nur geeignet waren, die Vieh
zucht, aber auch Osterreichs Handel und Industrie zu schadigen und 
die auch den Getreidebau in eine Lage brachten, die mit der eines 
Stuhles verglichen werden kann, der, auf einem Beine stehend, miihsam 
ausbalanziert wurde und nun droht, jeden Augenblick umzufallen. 

Die Lage des osterreichischen Getreidelandes scheint somit 
eine hoffnungslose zu sein. Sie ware es, wenn man die Landwirtschaft 
dieses Gebietes einseitig auf den Kornerbau einstellen wiirde. Sie ist 

1) Nach Dr. Rennet ist die osterreichische Landwirtschaft ohne 
besondere Aufwendungen imstande zu decken: 500/0 des Bedarfes an Mehl, 
1000/0 des Bedarfes an Kartoffeln, 330/0 des Bedarfes an Zucker, 1000/0 des 
Bedarfes an Milch, 430/0 des Bedarfes an Fett, 800/0 des Bedarfes an Fleisch, 
800/0 des Bedarfes an Eiern, 330/0 des Bedarfes an Hiilsenfriichten. (Die Ent
~icklungsmoglichkeit unserer Landwirtschaft. Vergleich mit der Schweiz. 
Osterreichischer Volkswirt. 13. Jahrgang. Seite 442, 463, 482.) 
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abel' durch ihren Standort, in del' unmittelbaren Niihe Wiens und 
anderer groBer Konsumorte, in del' Lage, eine ganze Reihe von 
Erzeugnissen, wie Milch, Gemiise, Kartoffeln, Obst, gut zu verwerten, 
die ihr einen auBerordentlichen Vorsprung VOl' allen Konkurrenz
Hindern sichert, mogen diese noch so sehr von del' Natur begiinstigt 
sein. Anderseits ist das Getreideland Osterreichs als eine Zwischen
stelle zwischen dem kiihleren Norden und dem heiBeren Siiden, 
zwischen dem feuchteren Westen und dem trockeneren Osten anzu
sehen. Es ist eine Briicke zwischen dem auf hoher Entwicklungsstufe 
stehenden Nordwesteuropa und dem erst del' volligen ErschlieBung 
harrenden Siidosteuropa, zwischen den Landern mit hoch geziichteten 
Getreide- und Riibensorten und den Staaten, in welchen noch wenig 
ertragreiche Sorten kultiviert werden. Ein direkter Austausch der 
Sorten von West. nach Ost ist unmoglich, denn im anderen Klima 
wiirden die heiklen, wasserbediirftigen Sorten del' meernahen Lander 
vollig versagen. In del' Zucht von Getreide, Riiben, Kartoffeln, Gemiise, 
Futterpflanzen etc. liegt ein guter Teil Zukunft des Getreidelandes 
Osterreichs. Je mehr es die Ziichtungen ausgestaltet, je vollkommener 
die Sorten an das trockene und heiBe Klima del' Siidoststaaten angepaBt 
werden, desto bessel'. Die verschiedenen Zuchtstationen, die sich seit 
Jahrzehnten mit Erfolg bemiihen, edleres und ertragreicheres Rorn zu 
ziichten, und denen es zu danken ist, daB heute schon viel leistungs
fahiges Getreide angebaut wird, bieten die Gewahr dafiir, daB sich 
Osterreichs Ziichter auch an groBere Aufgaben, eben del' Versorgung 
del' ostlichen Lander mit Zuchtgetreide und -kartoffeln und noch 
weiterer Gebiete mit Gemiisesamereien, heranwagen konnen. Die Auf
gabe, die da gestellt wird, ist nicht leicht, insbesondere, weil auch 
noch verschiedene Schwierigkeiten zu iiberwinden sind, die einer 
VergroBerung del' bestehenden Anlagen entgegenstehen. 

Das Einstellen del' Landwirtschaft des Getreidegebietes vom 
heutigen Zustand auf den angeregten erfordert viel Geld und Miihe. 

Das darf abel' nicht vom Ziele abbringen! Je rascher und 
energischer es verfolgt wird und die bisherige Art del' Getreide
erzeugung verlassen wird, desto bessel'. 

In dem Suchen solcher Spezialzweige del' Landwirtschaft, fUr 
die unsere ganzen wirtschaftlichen, dann auch die klimatischen und 
Bodenverhaltnisse besonders geeignet sind, und fUr deren Hervor
bringung die Siedlungs- und Arbeiterverhilltnisse unseres Staates 
giinstig sind, liegt eine Hauptaufgabe del' Landwirtschaftsforderung. 
Und im Aufzeigen del' verschiedenen Pflanzen und Bearbeitungs
methoden sehe ich einen Hauptzweck del' Versuchsanstalten. 

Wie ist nun die derzeitige Wirlschaftsweise im Getreidelande? 
Die GroBe del' Wirlschaften ist im allgemeinen kleiner als im 

Alpengebiet, im iibrigen abel' wechselnd groB: 1m Marchfeld und 
im Donaubecken Oberosterreichs sind die bauerlichen Wirtschaften 
ziemlich umfangreich: 40 bis 60 Hektar mag hier ein mittleres 
Bauerngut umfassen. In anderen Gebieten gilt ein Bauer mit einem 
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20 Hektar groaen Gute schon als wohlhabend. Neben diesen mitt
leren Bauern gibt es im Burgenland, in Niederosterreich und in den 
flacheren Teilen Karntens und Steiermarks viele kleine und ganz 
kleine Wirtschaften, die bestrebt sind, durch Zupacht einzelner 
Grundstiicke ihren Besitz - wenigstens voriibergehend - zu er
hohen. In Oberosterreich sind die kleinen Besitzer seltener. Ziemlich 
gleichmiillig verteilt ist der Groagrundbesitz, der vielfach sehr gut 
bewirtschaftet wird, und der dadurch, daa er durch Beispiel, dann 
durch Abgabe von Saatgut und Vieh Neuerungen auf das Land 
bringt, sich nicht geringe Verdienste um die Landwirtschaftsforderung 
erwirbt. Weil der Bauer in der Lage ist, diese Neuerungen auf dem 
benachbarlen Gute haufig zu sehen, weil er immer und immer 
wieder angeregt wird zu vergleichen und weil er in der Regel -
durch die rascheren Umsatze seiner Wirtschaft - in doch besseren 
finanziellen VerhaItnissen ist wie sein Bruder im Alpenlande, wirkt 
der GroBbetrieb hier doch viel mehr beispielgebend. (Leider bleibt 
ein Teil des GroBgrundbesitzes in seiner Wirtschaftsweise hinter der 
der umwohnenden Bauern weit zuriick.) 

Im groaen und ganzen konnen die SiedlungsverhaItnisse als 
nicht ungiinstig bezeichnet werden, da im allgemeinen eine ziemlich 
gleichartige Mischung von Groa-, Mittel-, Klein- und Kleinstbesitz 
besteht. 

Doch konnen wir hie und da auch Zeichen dafiir erkennen, 
daB die Bodenverteilungsverhaltnisse nicht iiberall die ganz richtigen 
sind: Wir sehen in man chen Gegenden, daa viel Land verpachtet 
und von kleinen Leuten zugepachtet ist, was beweist, daB hier 
Menschen nebeneinander wohnen, von denen einige mehr Grund 
besitzen als sie selbst brauchen und andere wieder viel weniger als 
sie zur Verwertung ihrer Arbeitskraft benotigen wiirden. In anderen 
Gegenden, z. B. im Marchfelde und in Oberosterreich, dann aber 
auch bei den Fideikommiabesitzen, sehen wir verhaltnismiillig groae 
Wirlschaften, die bei Erbgangen ungeteilt an einen Sohn iibergehen, 
wahrend die iibrigen Erben yom Hofe "weichen" und sich mit 
einer hinausgezahlten "Abfertigungs"summe zufrieden geben miissen. 

Beide Erscheinungen, die vielen dauernd verpachtetell. Grund
stucke und der ungeteilte Ubergang groBerer Wirtschaften, miissen 
als fUr die Hochstentfaltung der Leistung der Landwirlschaft wenig 
giinstig bezeichnet werden 1). Erstere, weil die Pachter nie die Auf
wendungen machen, die fiir die nachhaltige intensivste Bodenaus
nutzung notwendig sind, da sie naturgemaB nur auf die Erzielung 
der groaten Reinertrage in der Zeit der Pachtdauer bedacht sind. 
Je kiirzer die Pachtvertrage nun laufen, desto mehr nahert sich, in 
der Regel, die Wirtschaft des Pachters einer raubbauartigen. Die 
zweite Erscheinung, die Aufrechterhaltung groaerer Wirtschaften zu 

1) Auszunehmen sind selbstverstiindlich aHe Verpachtungen auf kurze 
Zeit, z. B. wiihrend der Minderjiihrigkeit eines jugendlichen Besitzers etc. 
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Ungunsten der "weichenden" Miterben, verhindert die dichtere Be
siedlung, das Entstehen kleinerer, iibersichtlicherer Wirtschaften, 
die in der Regel auch hohere Ertdige abwerfen und mehr Lebens
mittel produzieren. Natiirlich wird man ein gleichmachendes, volliges 
Zerschlagen aller Wirtschaften, die das AusmaB eines Hausleranwesens 
iiberschreiten, nie herbeiwiinschen und stets auch fiir die Beibe
haUung eines gesunden, vorbildlichen GroBgrundbesitzes und eines 
starken mittleren und groBen Bauernstandes Sorge tragen: Auch hier 
liegt der Weg in der Mitte. 

Jede wiinschenswerte Umstellung und Beeinflussung der Be
sitzverhiiltnisse ist aber ohne EinfluBnahme und ohne Nachhilfe durch 
den Staat nicht zu erwarten, mindestens nicht innerhalb der Spanne 
Zeit, in der die Verbesserung der ganzen Zustande erreicht sein 
muB. Es muB daher zu einer " Agrarreform " kommen, die ohne Ge
waltanwendung und ohne Gefiihrdung der wirtschaftlichen Zustande 
eine Besserung der Besitzverteilungsverhiiltnisse von heute herbei
fiihrt. Denn Sa i n t - S i m 0 n hat Recht, wenn er sagt: ,,11 n'y a 
point de changement dans l' ordre social sans un changement dans 
la propriete. (Es gibt keine Anderung der sozialen Ordnung ohne 
eine Anderung der Eigentumsverhaltnisse.) 

Die Wirtschaften selbst bestehen zum groBen Teile aus Feldern. 
Manche, insbesondere in den ganz trockenen Gebieten, in welchen 
die Summe der Jahresniederschliige unter 500 Millimeter zuriickbleibt, 
umfassen auBer einem kleinen Garten nur Acker. GroBere Griinland
fliichen findet man an feuchten Stell en, an Graben, FluBliiufen etc., 
so daB der groBte Teil des Viehfutters auf den Feldern gewonnen 
werden muB. Der Viehstand ist im Getreideland verhaUnismiiBig 
groB, groBer als im eigentlichen Alpenland 1). Die Moglichkeit, auf 
dem Umweg durch den Verdauungskanal des Viehs viele Boden
erzeugnisse zu verwerten, die, wie z. B. Blatter, Schnitte, Stroh etc., 
kaum anders ausgenutzt werden konnen, dann die giinstigen Absatz
gelegenheiten fUr alle tierischen Erzeugnisse und endlich die fiir die 
Feldwirtschaft so wichtigen Mengen von Stallmist machen die Vieh
h a I tun g zu einem wichtigen Zweig der Landwirtschaft des Getreide
landes. Die Vieh z u c h t dagegen nimmt - weil die V oraussetzungen 
fUr eine voll befriedigende Entwicklung fehlen - im allgemeinen 
eine bescheidenere Stellung ein. An manchen Orten stehen Weiden 
und Ausliiufe zur Verfiigung, wo die Jungtiere eine gewisse Moglich
keit haben, Lunge und Muskeln zu stiirken und den Knochenbau zu 
festigen. Bei bescheidenen Anspriichen an die Gesundheit der Tiere 
geniigt diese Aufzuchtweise. Wenn die Anspriiche an die Leistungen 
der Tiere aber gesteigert werden, dann vermag der bei einer solchen 
Aufzucht gesammelte geringe Vorrat an Kraft und Gesundheit nicht 
mehr zu geniigen und Krankheiten aller Art, insbesondere die Tuber
kulose, befallen die Tiere. Kranke Viehbestiinde sind aber nie rentabel. 

1) Siehe Seite 4 dieser Schrift. 
Kallbrunner, Wiederaufbau der Landwirtschaft 5 
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Diese Entwicklung fiihrt zwangsHiufig zu einer immer scharferen 
Arbeitsteilung zwischen Alpen- und Getreideland: Dort Zucht, hier 
Haltung. Je rascher und glatter diese Umgestaltung VOl' sich geht, 
umso bessel'. Die fruher geforderte Organisation des Absatzes ffir 
Zuchtvieh, die eine V oraussetzung fUr das Gedeihen und die Weiter
entwicklung del' Vie h z u c h t im Alpengebiete ist, ist auch eine 
Voraussetzung ffir die Entwicklung del' Vie h h a I tun g in dem 
Getreidegebiete. 

Del' Wald spielt im Getreideland nur eine geringe Rolle. Meist 
findet man ihn als Au an den FIU£l1iufen und auf den Hohen und 
Kuppen del' Hugel und Bergkamme. Da die Bodenbeschaffenheit dem 
Wuchs del' Waldbaume meist sehr zusagt - er ist in del' Regel 
viel bessel' und tiefgrundiger als im Alpenland - ist die Entwicklung 
derselben eine sehr gunstige und del' jahrliche Holzzuwachs ubertrifft 
hier weit jenen del' BergwaIder. Da die Holzbringung eine viel 
leichtere ist und die durch den Mangel an WaIdel'll hervorgerufene 
Holznot die Verwertung auch des kleinsten Astes moglich macht, 
ist del' Waldbetrieb hier ungleich rentableI'. 

Odland ist im Getreidegebiete selten anzutreffen. Haufiger sind 
nasse odeI' selbst etwas surnpfige Stellen, die, weil sie die Entwicklung 
wertvollerer Kulturpflanzen beeintrachtigen odeI' sogar vermindel'll, 
unbedingt entwassert werden mussen. Die primitiven, abel' wenig 
leistungsfiihigen Landsorten, die friiher allgemein kultiviert wurden, 
waren gegen die Schaden del' stauenden Nasse diesel' surnpfigen 
Stellen weniger empfindlich. Ganz andel'S die model'llen, hoch
gezuchteten Sorten, die man mit vielstockigen Hausel'll vergleichen 
kann, die ganz andere Anspruche an die Tragfahigkeit des Baugrundes 
stellen wie etwa niedere, einfache Lehmhutten. Dies erkliirt auch, 
warum mit dem Fortschreiten del' Wirtschaft immer neue nasse und 
entwasserungsbedfirftige Grundstiicke entdeckt werden. Je hoher die 
Leistungen sein sollen, desto sorgfaItiger mussen die V orbereitungen 
sein, urn sie zu erreichen. 

Entscheidend ffir Bodenverbesserungen kann abel' stets nur die 
Rentabilitat sein und diese ist, wenigstens in den meisten Fiillen, 
ohne Zweifel vorhanden. Zu gro:Beren Anlagen fehlen abel' vielfach 
die Mittel. 

1m Getreidegebiete, wo die Ertriige hoher, die Umsiitze rascher 
und die Landwirtschaft vielfach doch lohnender ist als in den Bergen, 
hier sind die Aussichten, Kredite nutzbringend und ohne Gefahrdung 
del' Wirtschaft aufzunehmen, wesentlich giinstigere. Freilich Belastungen 
del' Wirtschaft mit Zinsverpflichtungen, die uber 100/0 hinausgehen, 
sind insbesondere bei langeI' dauel'llden Bindungen gefiihrlich. 

Nun das dritte Wirtschaftsgebiet! Es ist dies das Land, das an 
del' Grenze zwischen dem Alpenland und dem Getreidegebiet liegt, 
in dem zurn Teile das von del' Gebirgswirtschaft Gesagte, abel' auch 
andel'llteils manches von dem bei del' Besprechung des Flachlandes 
Erorterte gilt. Wir wollen es daher das Ubergangsgebiet nennen. 
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Die Wirtschaft in diesem Hiigellande ist, weil alle natiirlichen 
Voraussetzungen auf das mannigfachste und verschiedenste gemengt 
sind, auch ganz verschieden. Die Interessen der Viehzucht mengen 
sich mit jenen des Getreidebaues, ohne je so scharf hervorzutreten, 
wie in den beiden zuerst besprochenen Hauptgebieten. 

Die Verteilung der Kulturgattungen zeigt dieses Zusammen
treffen deutlich an: die AckerfHi.che bildet nur ein Drittel, hochstens 
die HaIfte des Besitzes. Wiesland und Wald, in annahernd gleichem 
Umfange, bedecken die restliche Flache des Anwesens. In einzelnen 
warmen Gebieten, besonders dort, wo steil gegen Siiden abfallende 
Hange zum Getreideland hinabsteigen, spielt der Weinbau eine groBe 
Rolle, der auf diesen kaum ackerbaren, steinigen, trockenen Lehnen 
auch die einzige Kultur darstellt, die hier betrieben werden kann. 
Der Bestand des Weinbaues ist, wie im III. Kapitel des naheren 
ausgefiihrt wurde, gefahrdet und damit auch der der Siedelungen. 
Es ist daher eine sehr wichtige und sehr schwierige Aufgabe der 
mit der Forderung der Landeskultur betrauten Stellen, den Weinbau, 
der hier Qualitatserzeugnisse hervorzubringen vermag, vor dem Unter
gang zu retten und gleichzeitig auf eine Umstellung der Produktions
richtung hinzuarbeiten: Nicht geringwertige Massenerzeugnisse, die 
in groBen Mengen auch aus dem Auslande angeboten werden, sondern 
hochwertige Qualitatsprodukte miissen - ahnlich wie in den Wein
gebieten des Rheinlandes - angestrebt werden. 

Beziiglich der vermutlichen wirtschaftlichen Entwicklung dieses 
Gebietes gilt - je nachdem, ob es sein Schwergewicht auf die Vieh
zucht oder auf den Getreidebau verlegt - das, was bei del' Erorterung 
del' Aussichten des Alpenlandes bzw. des Getreidegebietes gesagt wurde. 

GewiB ist nur eines: 1st die Grundrichtung del' Agrarpolitik 
0sterreichs del' Entwicklung des Getreidebaues giinstig, wie dies 
heute im Zeitalter del' Zolle und Einfuhrs- und Verkehrsschwierig
keiten aller Art der Fall ist, so wird sich die Landwirtschaft dieses 
dritten Gebietes mehr in del' Richtung des Getreidebaues entwickeln. 
Und werden einmal die wirtschaftspolitischen Grundlagen del' Ent
wicklung der Viehzucht giinstiger werden, dann wird sich daselbst 
die Wirtschaft mehr auf die Viehzucht einstellen miissen. 

Eine jede Umstellung kostet viel Miihe und Arbeit. Sie er
schiittert die Organisation del' Wirtschaft und in keiner Zeit werden 
so viele und so folgenschwere Fehler gemacht als in den Jahren 
des Uberganges. 

Umstellungen miissen abel' erfolgen in der Landwirlschaft des 
Alpenlandes, in del' des Getreidegebietes und im Ubergangsgebiete, 
wenn auch nicht iiberall im gleichen AusmaBe und Umfange. 

Wir haben wohl die verschiedenen Moglichkeiten der zu
kiinftigen Entwicklung besprochen und die Aussichten fiir die ein
zelnen Wirtschaftszweige im Falle einer verschiedenen Entwicklung 
unserer ganzen V olkswirtschaft. 

5* 



68 

Wir haben auch - dies sei zusammenfassend festgestellt -
die vielfachen Grundlagen der osterreichischen Landwirtschaft gezeigt 
und auf die mannigfachen Bestrebungen hingewiesen, die uberall 
bemerkbar sind, urn der Landwirtschaft und damit dem Staate auf
zuhelfen. Es muBte aber festgestellt werden, daB aHe die muhsamen 
Bestrebungen noch nicht die wUnschenswerten Ergebnisse gezeitigt 
haben, well die Lage des ganzen Bundes, seine handelspolitische 
und wirtschaftliche SteHung, fur ihn recht ungunstig, vielfach auch 
noch ziemlich ungekliirt ist. . 

Diese DarsteHung zeigt aber auch, daB in der osterreichischen 
Landwirtschaft noch Entwicklungsmoglichkeiten ruhen, die bei aller 
Bescheidenheit der Verhiiltnisse immerhin als wertvoH bezeichnet 
werden mUssen, und die geeignet sind, wenn sie durch eine groB
zugige V olkswirtschaftspolitik entfaltet und gefordert werden, zu 
groBen Aktivposten der Wirtschaft zu werden. Osterreich verdient 
daher bei allen wirtschaftlichen und politischen Erwiigungen auch 
hinsichtlich del' Bodenproduktion nicht als der armselige Partner 
betrachtet zu werden, als den man es vielfach aus altgewohnter 
Geringschiitzung hinzustellen pflegt. Das erste, das bei einer Um
steHung gekannt werden muB, sind die Richtlinien, nach denen sich 
diese vollziehen solI. Diese abel' sind ihrerseits wieder abhiingig von 
del' wirtschaftlichen und letzten Endes von del' politischen zukunftigen 
Gestaltung Osterreichs, da letztere ja fUr die ganze wirtschaftliche 
Zukunft bestimmend ist. 

VI. Politische Entwicklungsmoglichkeiten und ihre 
voraussichtlichen Riickwirkungel! auf die landwirtschaftlichen 

Verhrutnisse Osterreichs 
Da die politische Gestaltung Osterreichs, welche die wirtschaft

liche geradezu diktiert, nur ein Stuck del' gesamteuropiiischen Wirt
schaft ist, erscheint es notig, vorerst die Richtlinien und Entwicklungs
moglichkeiten zu betrachten, die sich bei den verschiedenen politischen 
Konstellationen naturgemiiB ergeben wiirden. 

Das Wesen dieser Arbeit freilich, die ein' Einzelgebiet del' 
Wirtschaft behandelt, verbietet es natUrlich, auf eine eingehendere 
Darstellurig und Besprechung der Verhiiltnisse niiher einzugehen und 
erlaubt nur die Erwiihnung del' wichtigsten Tatsachen, soweit sie auf 
die Entwicklung der osterreichischen Landwirtschaft und auf deren 
Aufbau bestimmenden EinfluB haben. 

Europa ist heute in eine ganze Reihe politisch und vor allem 
wirtschaftlich ganz selbstiindiger Staaten gegliedert. Charakteristisch 
ist, daB viele der Staaten, und zwar gerade die kleinsten und wirt
schaftlich schwiichsten, durch Zerfall und Umgruppierung ehemals 
groBerer entstanden sind. In einer Zeit also, in del' nach einer wirt
schaftlichen Hoherentwicklung des Verkehrs, der gewerblich-indu
strieHen Betiitigung und des Handels, die mit der Entwicklung del' 
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Dampfmaschine begonnen hat, und in der immer memo' das wirt
schaftlich gro:!3ere, leistungsfiihigere und dadurch unabhiingigere 
Unternehmen siegreich hervortritt, in der der Grundsatz des 
Miichtigeren in der Weltpolitik durch das Hinauswachsen der Gro:!3-
miichte: der Vereinigten Staaten von Nordamerika mit ganz Amerika 
in seinem Einfhillgebiete, England mit seinen Dominions, Japan mit 
China und Ru:!3land mit dem iibrigen Teile Asiens iiber die ganzen 
anderen Staaten immer schiirfer und bestimmter hervortritt, in dieser 
Zeit, wo wahrlich nur derGro:!3te Aussicht aufErfolg hat, sehen wir Europa 
in viele Staaten zerfalIen, die wohl teilweise durch einzelne gemein
same politische Interessen zusammengehalten werden, im gro:!3en und 
ganzen aber auf wirtschaftlichem Gebiet einen Kampf alIer gegen aIle 
fiihren. Einer untergriibt des anderen Existenz; und im Bestreben, 
selbstiindig zu werden, eine eigene wirtschaftliche BeUitigung auf 
jedem Einzelgebiete auch dann zu errichten, wenn die natiirlichen 
Grundlagen nicht vorhanden sind, fiihrt zu Absperrungen, Zollen und 
Verboten. 

Abschlu:!3, Kampf um Dinge, die in Wirklichkeit Nichtigkeiten 
sind, Hervorhebung von Au:!3erlichkeiten, Pflege des nationalen Stolzes 
(weniger durch edle Haltung als durch ablehnendes Verhalten dem 
Schwiicheren gegeniiber) und nervose Angst vor jeder gefiihrlichen 
oder, besser gesagt, gefiihrlich scheinenden HaUung des andern, das 
sind die Merkmale im herrschenden Gefiihlsleben mancher Politiker, 
deren Denken zu einem Vergleich mit den - Hiihnern eines Gefliigel
hofes herausfordert, die sich ja auch alIabendlich um den Platz auf 
der obersten Sitzstange herumstreiten und lieber dort gedriingt und 
schlecht sitzen, als auf einer bequemeren Stange, die urn einige ZolI 
tiefer angebracht ist. 

Streeru wi tz 1) bezeichnet dieses Streben nach weitgehender Aut
arkie von heute als einen Riickschlag der natiirlichen wirtschaftlichen 
Entwicklung, als einen Atavismus auf primiirste Stufen, in welchem 
Teile eines zertriimmerten Korpers sich rasch zu neuen, ganz selb
stiindigen Organism en umzubilden trachten, weil sie fiirchten, da:!3 
jede wirtschaftliche Abhiingigkeit auch zu einer politischen fiihren 
mui3, obwohl das Beispiel der Schweiz, des iiltesten Freistaates 
Europas, mit seiner ganz und gar nicht autarken Wirtschaft in 
geradezu gliinzender Weise das Unrichtige dieser Ansichten zeigt. 

Eine Arbeitsteilung zwischen den einzelnen Staaten ist heute 
fast ausgeschlossen oder doch ganz au:!3erordentlich erschwert. 

Die letzte Folge all dieser Verhiiltnisse ist fiir die Landwirt
schaft Osterreichs, da:!3 sie bestrebt sein mui3, moglichst alles das 
zu erzeugen, was im Inlande gebraucht wird. Weniger die natiirlichen 
Produktionsgrundlagen als der Bedarf des Inlandes entscheiden fiir 

1) S tT e e ru witz. Planwirtschaft als Mittel zur Uberwindung der Weltkrise, 
mit besonderer Beriicksichtigung der einschlagigen industriellen Aufgaben. 
Wien.1925. 
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die Produktion: Denn es ist gleicherweise schwer, Produkte aus dem 
Auslande zu kaufen, als iiberschiissige zu verkaufen. 

Die Landwirtschaft mlill daher heute einen tunlichsten Ausbau 
der Getreideproduktion an streb en. Auch dort noch, wo, wie im Gebirge, 
die Produktionsverhiiltnisse ungiinstigere sind. Solange die Getreide
preise verhiiltnismiiBig hoch sind, welche Hohe ohne entsprechende 
Zolle auf die Dauer nicht zu halten ist, mag dies ja gehen. Wird 
es aber nach Riickkehr normaler Produktionsverhiiltnisse, insbesondere 
in RuBland, moglich sein, im Gebirge den Kornerbau so zu schiitzen, 
daB er halbwegs rentabel ist? 

Ein wenig giinstiger liegen ja die Verhiiltnisse im Getreide
gebiete Osterreichs, wo iin allgemeinen die Auslagen, welche fUr die 
Erreichung hoherer Ertriige gemacht werden, noch hinter den Ein
nahmen zuriickbleiben, die fUr diese gelost werden. Freilich auch nur 
bis zu einer gewissen Grenze. 

Die Zusammenhiinge zwischen Viehzucht und Grenzenabsper
rung wurden schon eingehend besprochen. In diesem Zusammenhange 
sei nur nochmals festgestellt: Osterreich erzeugt heute schon mehr 
Zuchtvieh, als im Inlande Verwendung finden kann.1) Und es besitzt 
die Voraussetzungen, urn noch viel mehr und Wertvolleres zu erzeugen. 
Die Schwierigkeiten der Ausfuhr bringen es aber mit sich, daB diese 
Erzeugung gedrosselt werden mlill, denn eine Verwendung des 
fleischarmen Zuchtviehs zu Konsumzwecken sichert keine Rentabilitiit. 

Zu bemerken ware noch, daB die ViehfUtterung und -mast, 
soweit sie in Osterreich wirtschaftlich betrieben werden kann, durch 
Erschwernisse der Einfuhr von Kraftfutter und Kunstdiinger (als 
Voraussetzung fUr die Gewinnung von mehr Futter) behindert wird. 

Es mehren sich in jiingster Zeit die Alillerungen hervorragender 
Wirtschaftspolitiker, die den derzeitigen Zustand als vollkommen 
unhaltbar bezeichnen und dringendst Abhilfe verlangen. Ein Uber
blick iiber die amerikanische Entwicklung 2), ein Vergleich der Wirt
schaft dieses 115-Millionenvolkes mit der unseren, ein Gegeniiber
halten der nahezu unbeschriinkten Entwicklungsmoglichkeiten der 

1) Es liegen somit agnliche Verhaltnisse vor, wie in der Industrie. Da
durch, daB sich im neuen Osterreich 700/0 der Papierindu§trie, 800;0 der Loko
motivfabriken und 900/0 der Autowerke des alten Osterreichs befinden 
ergeben sich die groilten Schwierigkeiten durch Nichtausnutzung der Werke 
und Drosselung der Ausfuhr. 

2) Man darf nicht ubersehen, daB heute amerikanische TrockenmiIch 
vorzuglichster Beschaffenheit in Deutschland knapp die Halfte der deutschen 
kostet, daB die amerikanische KondensmiIcherzeugung (32 Millionen Kisten 
jiihrlich) im Begriffe ist, die europaische unmoglich zu machen, daB nun jeder 
zweite Farmer einen Silo fUr Winterfutter eingerichtet hat, del' seine Vieh
zucht auf einen neuen Stand der Entwicklung stellt, und die Anbauflachen 
Kanadas von 3,587.000 Hektar im Jahre 1910 auf 9,074.000 im Jahre 1922 bei 
Weizen und von 46.000 auf 852.000 bei Roggen angestiegen sind. (Vgl. 
R itt e r. Der Getreideverkehr der Welt vor und nach dem Kriege [Berichte 
uber Landwirtschaft. Band III, Heft 1. Berlin. 1925] und N i k las. Zollschutz 
und Landwirtschaft. Munchen. 1924.) 
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landwirtschaftlichen Produktionsmoglichkeiten dort und del' eben 
geschilderten in jeder Weise gedrosselten hierzulande, Hii3t wohl in 
jedem Osterreicher das Gefiihl wach werden: 

Ailein, auf sich selbst angewiesen, kann es wohl kiimmern, 
vegetieren, inmitten von anderen zur dauernden Armut verurteilten 
staatlichen Gebilden. Leben und entwickeln kann es sich abel' nur 
im Zusammenhalt mit den Nachbarn, in Zusammenarbeit mit diesen 
in ehrlicher und groi3ziigiger Teilung del' Produktion, entsprechend 
den nallirlichen wirtschaftlichen VerhiHtnissen. 

Es ist nicht Feigheit, Schwache oder, wie man gelegentlich 
auch von uns behauptet, Faulheit, sondern ruhige und sachliche 
Uberlegung, die in jedem Denkenden, jedem aufrichtigen Freund 
eines dauernden Friedens den Wunsch nach einem Anschlusse Oster
l'eichs an ein groi3eres Wirtschaftsgebiet wach werden liiBt. 

Manche Politiker, welche die Unmoglichkeit des selbstandigen 
Bestandes del' neuen europaischen Klein- und Zwergstaaten einsehen, 
wUnschen die Erl'ichtung einer "Donaukonfodel'ation". Diesem Staaten
gebilde sollten aIle Nachfolgestaaten, somit alle Lander angehOren, 
welche die alte ostel'reichische Monarchie bildeten. 

Kein Yolk, das ehemals zu Ostel'reich gehorte, wiinscht eine 
solche Vereinigung. Es ist auch kaum anzunehmen, dai3 diese Volker, 
die ja alle auseinanderstrebten, auch nur . den geringsten Teil ihrer 
Freiheit hergeben wollten, urn wieder, auch nur in lockerer Form, 
zusammenzukommen. Das gegenseitige Mii3trauen ist zu groB! Frei
lich hat del' Gedanke einer DonaufOderation sehr viel fiir sich. Denn 
sie ware die wirtschaftliche Nachfolgerin del' alten Donaumonarchie, 
die - man mag iiber sie denken wie man will - doch so gUnstige 
Grundlagen und Entwicklungsmoglichkeiten in allen Nachfolgestaaten 
schuf, dai3 deren Bestand gesichert ist. Ein groi3er Donaustaat in 
neuer Form konnte daher doch wieder giinstige wirtschaftliche Ver
haltnisse zeitigen. Gegen den Gedanken del' KonfOderation spricht, 
daB das Gebiet im Vergleiche zu dem Englands odeI' Amerikas denn 
doch noch zu klein, zu wenig umfassend und zu wenig stark ware, 
urn die wirtschaftlichen Mangel und Gegensatze del' einzelnen Glied
staaten ausgleichen zu konnen. Auch wiirden sich politische und 
nationale Reibungen kaum vermeiden lassen. 

Ein zweiter Plan, dem wohl del' groBte Teil del' BevOlkerung 
Osterreichs und Deutschlands mit warmsten Gefiihlen anhangt, ist 
del' eines Anschlusses Ostel'reichs an das Deutsche Reich. 

Die Gl'iinde, welche gegen die Vel'einigung geltend gemacht 
werden, sind fl'eilich nicht ganz vel'standlich. Denn in einel' An
gliederung von sechs Millionen waffenlosel' und gl'iindlichst kriegsmiidel' 
Osterreichel' an das deutsche Yolk kann keine Vel'starkung del' so 
gefllrchteten Offensivkl'aft des ganzlich entwaffneten Deutschlands er
folgen. Auch wfu'de die wirtschaftliche Verschmelzung del' beiden Staaten 
- trotz del' vielen einigenden Momente - lange Zeit dauern, da ja 
die osterreichische Entwicklung und die Sinnesal't del' Bevolkerung 
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in nicht wenig Belangen stark von der deutschen, insbesondere der 
norddeutsch-preuBischen,abweicht. 

Die Folgen der Vereinigung Osterreichs mit dem Deutschen 
Reiche waren auf dem hier interessierenden Gebiete etwa die folgenden : 
Durch eine Zusammenarbeit der beiden Staaten wiirde eine gegen
seitige Belebung und Auffrischung einh'eten, welche die wirtschaftliche 
Entwicklung, insbesondere auf landwirtschaftIichem Gebiete, sehr 
fordern wiirde. Es wiirde sich unbedingt durch den lebhafteren 
gegenseitigen Verkehr und Austausch der Erfahrungen, dann aber 
auch der Erzeugnisse, die Produktion erhohen, sowohl der Menge und, 
weil das Absatzgebiet und damit auch die Nachfrage eine groBere 
werden wiirde, als auch der Giite nacho Und der Absatz ist ja immer 
wieder der beste Ansporn, die Produktion zu erhohen und zu verbessern 
und den Betrieb zu intensivieren. Dieser Aufschwung kame auf dem 
Gebiete der Viehzucht wohl sofort zum deutIichsten Ausdrucke. Es 
ist anzunehmen, daB sich in kiirzester Zeit ein intensiver Verkehr 
von Zuchtvieh und auch von Zugochsen nach Deutschland entwickeln 
wiirde. Der Getreidebau im richtigen Getreideland wiirde kaum 
wesentIich durch den AnschluB beriihrt werden. Denn allfanige 
Erscheinungen, welche den Getreidebau Osterreichs unrentabler machen 
wiirden, wiirden zumindest wettgemacht werden durch die allgemeinen 
verbilligend wirkenden V orteile, welche der AnschluB mit sich brachte. 
Da aber der Nutzen, den die Viehzucht zu erwarten hatte, wesentIich 
groBer ware als der des Getreidebaues, wiirde sich die Wirtschaft des 
Ubergangsgebietes im FaIle des Anschlusses mehr in der Richtung 
der intensiveren Viehhaltung einstellen. Der Kartoffel- und der Gemiise
bau, dann die Kultur der Zuckerriibe in ihrem heutigen Umfange 
diirfte kaum eine wesentliche Veranderung erfahren. W ohl sind die 
norddeutschen Kartoffeln wegen der besseren Wachstumsverhaltnisse 
wesentIich billiger als die osterreichischen, die unter schwierigeren 
Produktionsverhliltnissen geringere Ernten geben; die groBen Frachten, 
welche entsprechend der langen Strecke fiir den Transport nach 
Osterreich gezahlt werden mUBten, bilden eine Art natiirlichen 
Zollschutz fUr die osterreichische Kartoffelproduktion. .Ahnlich steht 
es mit der Zuckerriibenproduktion. Auf "geborenen" Riibenboden, 
dort, wo die Zuckerriiben unter giinstigen Produktionsverhliltnissen 
gebaut werden, wo insbesondere die heiBere osterreichische Sonne 
einen groBeren Zuckergehalt in den Riiben kocht, dort ist ein 
Wettbewerb kaum zu befiirchten. Anders steht es mit dem Zucker
riibenbau in jenen Gebieten, in welchen die Produktionsbedingungen 
fiir diesen minder giinstig sind. Hier, wo der Aufwand verhaltnis
mliBig groB ist, besteht die Wahrscheinlichkeit, daB diese Kultur 
unrentabel wird, insbesondere bei sinkenden Zuckerpreisen, die in 
den nachsten Zeiten zu erwarten sind 1). Mit Bezug auf die bestehenden 

1) Die Weltzuckerarzeugung ist sait dem Kriege ununterbrochen gestiegen. 
1m Jahre 1924 allein wurde die Erzeugung gegenuber dem Vorjahr um 
21·110/0 vermehrt. 
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sieben osterreichischen Zuckerfabriken kann man sagen: sie, die 
inmitten von Gebieten iiegen, welche sich sehr fiir die Riibenkultur 
eignen und in denen der Riibenbau zum Riickgrat der ganzen 
Wirlschaftsweise wurde, wiirden auch dann noch bestehen, wenn 
Osterreich mit dem groBten Riibenzuckerproduktionsland verbunden: 
sein sollte. Neue, weitere Fabriken zu errichten, diirfte der Wett
bewerb verbieten, der gerade bei dem leicht transportablen, eine 
llohere Frachtbelastung vertragenden Zucker gefahrlich ist. 

Einen kraftigen Aufschwung konnten wir von unseren Almen 
erwarten, die, wie an friiherer Stelle gezeigt wurde, nicht immer 
voll ausgeniitzt werden konnen, weil die kleinen Talwirlschaften nicht 
imstande sind, die Futtermengen hervorzubringen, die· notwendig 
waren, urn einen fUr die Ausniitzung aller Weiden geniigend groBen 
Viehstand den ganzen Winter hindurch zu ernahren. Durch den 
Auftrieb von Zuchtvieh aus benachbarten Gebieten Deutschlands, aus 
Gegenden, in welchen ein Weidebetrieb kaum oder nur unter minder 
gllnstigen wirtschaftlichen Verhaltnissen moglich ist, ware eine intensive 
Ausniitzung vieler Alpen moglich und auch wirtschaftlich. Dadurch 
ergaben sich von selbst die V oraussetzungen fUr eine Intensivierung 
vieler heute wenig genutzter und daher vernachlassigter Almen. 

Dies alles wird - fast instinktiv - vom osterreichischen V olke 
gefiihlt, das sehr viel Vertrauen zum deutschen V olke und zur deutschen 
Organisation hat. 

Auch hier war der Krieg ein vorziiglicher Lehrmeister, der beide 
Stamme einander naher brachte. 

Noch ein zweiter psychologisch wichtiger Umstand ist es, der 
den Osterreicher zum Deutschen Reiche drangt: Es ist dies die Riick
wirkung der allgemeinen Verachtung und Gleichgiiltigkeit, mit welcher 
Osterreich selbst von kleinen Staaten behandelt wird. Osterreich hat 
niemanden in der Welt, der ihm mit wirklichem Respekt und mit 
dem Wunsche begegnet, die Seelen aufzurichten, Balsam auf uns~re 
Wunden zu traufeln und durch Nachsicht und durch Freundlichkeit 
natiirliche Mangel abzuschwachen. Osterreich hat niemanden auf dieser 
ganzen Erde, niemanden, der ihm wirklich vertraut und der ihm 
anders hilft als unter dem Aspekt der Zweckmii.6igkeit und der Zuriick
haltung. (Das solI nicht etwa eine Herabsetzung des sen sein, was die 
europaischen Staaten und Amerika fUr uns vollbracht haben.) 1st es 
da zu verwundern, wenn es Anschlu6 und moralische Stiitze bei dem 
sucht, dem es ahnlich ergangen ist? 

1m allgemeinen kann erwartet werden, daB der Einflu6 auf die 
Entwicklung der osterreichischen Landwirtschaft im FaIle des Zusammen
schlusses der Nachfolgestaaten zu einer DonaufOderation ahnlich 
ware, wie bei einem Anschlusse an das Deutsche Reich. Nur wiirden 
in diesem FaIle aIle Erscheinungen unvermittelter und scharfer auf
treten, insbesondere in der Ubergangszeit, und wiirden sich fiir 
Osterreich gewisse Nachteile fUhlbar machen, weil der Wettbewerb des 
Getreides der iibrigen Staaten der DonaukonfOderation groBer, die 
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Nachfrage nach Zuchtrindern aber wesentlich geringer sein wUrde. 
Das Getreideland wiirde daher vorerst unzweifelhafte Nachteile, das 
Alpenland keine V orleile genieBen. Nur allm1ihlich wiirde sich die 
Wirtschaft in der Richtung einer vermehrlen Viehzucht einsteIlen, fUr 
llie sich nur nach und nach groBere Absatzgelegenheiten ergeben 
wUrden. Bedenkt man noch, daB die osterreichische Landwirtschaft durch 
den wirtschaftlichen AnschluB an die DonaukonfOderation fast durch
wegs mit Staaten verbunden werden wiirde, die hinsichtlich der Hohe der 
Wirtschaftsfiihrung hinter der Osterreichs stehen (die der Tschecho
slowakei ausgenommen), so daB, abgesehen von den Schwierigkeiten 
der sprachlichen Verstandigung, eine Beeinflussung der Iandwirt
schaftlichen Technik kaum zu erwarten ware, so kommt man zu dem 
Ergebnis, daB dieser AnschluB als weniger vorteilhaft, wenigstens fiir 
die nachste Zukunft, zu bezeichnen ist, als jener an Deutschland, 
von dem eigentlich nur Vorteile, und zwar yom Tage der Vereinigung 
angefangen, zu erwarten waren. 

Ahnlich wie beim AnschluB an das Deutsche Reich wUrde es 
sich verhalten, wenn ein mitteleuropaischer Staat oder - solange 
ein solcher noch unmoglich ist - eine auf dem Grundsatze groBter 
Freiheit aufgebaute groBziigige Wirlschaftsorganisation· geschaffen 
werden wiirde, welche allenfalls unter dem Schutze eines ausgebauten 
und alle Staaten umfassenden Volkerbundes ein voIles Einvernehmen 
iiber die Giiterproduktion und den Austausch herzustellen die Aufgabe 
haben wUrde. 

Fiir eine solche iiberstaatliche, das nat ion a I e L e ben d e r 
V 0 Ike r n i c h t b esc h ran ken d e Organisation bestehen die 
giinstigsten natiirlichen V oraussetzungen, nicht zuletzt auch deshalb, 
weil von ihr erwartet werden kann, daB sie den Wettbewerb mit 
den groBen Weltstaaten auszuhalten imstande ist. Freilich, ganz 
leicht wiirde dies dem jungen Mitteleuropa nicht werden, wenn es, 
politisch und wirlschaftlich uneinig und nicht einheitlich organisierl, 
den raumIich groBeren, von einem nationalen Gei§t und Stolz durch
·drungenen und wundervoll organisierlen Weltreichen gegeniiber
gestellt werden wiirde. Aber immer noch wiirde es viel leistungs
und widerstandsfahiger sein als die einzelnen, ganz uneinigen Zwerg
staaten von heute. 

Henry Thomas B u c I e spricht in seiner "Geschichte der Zivili
sation" die Meinung aus, daB Klima, Nahrung und Boden die Ein
richtung und Entwicklung der menschlichen Gesellschaft bestimmen, 
und daB gerade diese drei Grundlagen fiir das Entstehen eines Mittel
europas auf breiter Grundlage iiberaus giinstig in der Mitte unseres 
Erdteiles zusammentreffen: "Wenn Klima, Nahrung, Boden fiir den 
Ursprung und die Entfaltung kultureller Arbeit von Bedeutung sind, 
so besitzt Mitteleuropa ein Nat u r mil i e u, das sich fiir eine selb
standige und bodenstandige Kultur eignet. Mitteleuropa ist nicht nur 
eine geologische Region fiir sich, ein Treffpunkt dreier tektonischer 
Regionen, die den europaischen Kontinent bilden, sondern auch die 



75 

klimatische Mitte dreier klimatischer Zonen, die Europa in eine 
kontinental-ostliche, ozeanisch-nordwestliche und mediterran-sudliche 
teilen. Das gemaBigte Klima, in dem wir leben, hat sich als eine fUr 
dauernde, verliefte Arbeit, fUr eine stetige, erhohte wirlschaftliche, 
technische und geistige BeUitigung am meisten forderliche Umwelt 
erwiesen. Ackerbau und Viehzucht zeigen in unserer Kulturzone Be
triebsformen und stiitzen sich auf Pflanzen und Tierarten, wie sie 
in solcher Zahl, QuaIitat und Hochentwicklung sonst nirgends vor
kommen." 

Die wirlschaftlichen Grundlagen Mitteleuropas ergiinzen einander 
auf das beste und wiirden .die Gewiihr fiir eine friedliche Zusammen
arbeit bieten, die heute, nach den volkermordenden und Werte ver
nichtenden Kriegen die einzige Moglichkeit der Rettung unseres Erd
teiles ist. 

Diese Erkenntnis ist nicht unbekannt und gewinnt taglich an 
Ausbreitung 1). 

Das einige Europa, in dem jedem Staat die Moglichkeit geboten 
wird, die natiirlichen Grundlagen seiner Wirtschaft zu entwickeln, 
erscheint als das Ideal fiir die Zukunft der osterreichischen Land
wirtschaft, als die beste wirlschaftspolitische Grundlage fur ihren 
volligen Wiederaufbau. 

Aus all dem vorher Gesagten geht hervor, daB die allgemeinen 
wirtschaftlichen und politischen Verhaltnisse von heute eine Ent
wicklung der osterreichischen Landwirtschaft bedingen, die von der 
wiinschenswerten wesentlich abweichen, fur die die naturlichen Grund
lagen vorhanden waren. 

Die Richtlinien der idealen Entwicklung konnen, wie folgt, 
gekennzeichnet werden: Forderung jeder Arbeit, fUr die gunstige 
natiirliche Grundlagen vorhanden sind 2). Vernachliissigung aller Pro
duktionszweige, fUr die die Grundlagen ungunstigere odeI' gar schlechte 
sind. Nichts der Natur abjagen wollen, was sie nicht gerne und frei
willig gibt! Dagegen restloses Ausschopfen jeder Quelle! 

Diesen idealen Richtlinien mussen wir jene gegenuberhalten, 
die del' augenblickliche Zustand erforderlich macht: Forderung von 
allen Arbeiten, fiir die giinstige natiirliche Grundlagen vorhanden 

1) Nit t i. Die Menschen, die ein Anrecht auf den Frieden haben; der
selbe, La Pace; Ebray. Der unsaubere Friede; und die Werke von Morell, 
Normann Angell, Keynes, Guglielmo Ferrero, Georges Demartial, 
Ernest Renauld, Matthias Morhardt, Gontensire de Toury, R. N. 
C 0 u den h 0 v e - K a I erg i und die von ihm herausgegebene Zeitschrift 
Paneuropa. . 

2) Selbstverstlindlich kann gerade dieses Ziel in der Landwirlschaft 
nicht restlos durchgefiihrt werden. So zwingen wirlschaftliche und technische 
Griinde zur Einhaltung einer bestimmten Fruchtfolge, zur Erzeugung von 
Futtermitteln und von Diinger, zur Haltung von Zugtieren etc. und machen 
so das einseitige Streb en nach ausschlieBlicher Erzeugung einer bestimmten 
Feldfrucht oder die einseitige Haltung einer gUnstig erscheinenden Viehart 
unmoglich. 
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sind, jedoch nur so weit, als der Absatz die Rentabilitat sichert. Keine 
Vernachlassigung der Produktionszweige, fur die die Grundlagen der 
Erzeugung ungunstigere sind, soweit die heutige Preislage (wesentlich 
beeinflufit durch Einfuhrzolle, Ausfuhrgebiihren, Transporlschwierig
keiten, etc.) eine Rentabilitat sichert. Aus den Schatz en des Landes 
herauspressen, was das Inland braucht, auch dann, wenn die Auf
wendungen unverhiiltnismlillig groB sind. Daneben heiBt es den Absatz 
fiir die in Uberschufi gewinnbaren Erzeugnisse zu erweitern suchen, 
was in erster Linie durch den Abschlufi normaler friedensmaBiger 
Handelsvertrage zwischen den einzelnen Staaten moglich ist, wie 
solche vor dem Kriege eine Selbstverstandlichkeit waren. Einfuhr
verbote, die auch damals unbekannt waren, mUssen beseitigt werden. 

Ganz allgemein ware hiezu zu bemerken: Es mufi als eine 
grausame Ironie eines bosen Schicksales bezeichnet werden, daB ein 
an Hilfsquellen so armes Land, wie Osterreich, durch die Verhiiltnisse 
gezwungen, nicht in del' Lage ist, die wenigen Vorteile voll auszu
nutzen, mit denen es die Natur ausgestaUet hat. Diesel' Umstand 
zeigt das Traurige del' heutigen Lage, ja die Unmoglichkeit del' 
ganzen Stellung des um seine Existenz und Geltung schwer ringen
den Landes. Diese Tatsachen verhindern auch, daB all die Auf
wendungen gemacht werden, urn eben das moglichste aus den be
scheidenen Grundlagen herauszuholen, wie sie Uberhaupt extensi
vierend wirken mUssen. Denn groBe Aufwendungen konnen sich 
unter solchen Umstanden kaurn bezahlt machen. Dagegen zwingen 
sie zu Aufwendungen, die nur vorUbergehend von Werl sein konnen 
und die eigentlich von dem geraden, naturlichen Weg abseits fiihren: 
Die landwirtschaftliche Maschine Osterreichs lauft oft leer! Infolge
dessen sind auch die Erzeugnisse unverhiiltnismaBig teuer. 

Bedenkt man, daB die Landwirlschaft eben zwei einschneidende 
Umgruppierungen mitmachen muBte, jene von del' Friedens- zur 
Kriegswirlschaft und weiters die zur Nachkriegszeitl), die sich noch 
nicht restlos vollzogen hat, daB sie ferner in absehbarer Zeit VOl' 
einer' neuerlichen Umgruppierung steht, so erkennt man die 
Schwierigkeiten und Nachteile del' ganzen Lage und damit auch die 
N otwendigkeit, daB endlich ruhigere Verhaltnisse eintreten, welche 
einzig und allein die gesunde und erfolgreiche Weiterentwicklung 
ermoglichen konnen. 

Eine rasche Klarung del' politischen Lage Osterreichs, von del', 
wie gezeigt wurde, die wirtschaftliche Zukunft in so aufierordent-

1) Die Aufgaben der osterreichischen Landwirlschaft vor dem Kriege 
bestanden in der Deckung eines Teiles des Bedarfes. Die Produktion konnte 
sich ganz nach den rationellsten Methoden der Arbeitsteilung einstellen. 1m 
Kriege sollte die Landwirlschaft den ganzen Bedarf an Nahrungsmitteln auf
bringen. Die Methoden der Arbeitsteilung mu13ten hintangestellt werden. Der 
Zwang zur mogIichst autarken Wirlschaft versUirkte sich, bedingt durch das 
Diktat der Politik, noch viel ruehr in der Nachkriegszeit, in der nunmehr 
auch der friiher zollfreie Giiterausgleich zwischen den Staaten unterbunden 
wurde. 
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lichem Umfange abhiingt, ist also eine unbedingte Voraussetzung 
fUr den Wiederaufbau. Er wird urn so schwieriger, je liinger die 
politischen Verhiiltnisse ungekliirt bleiben. Auch diese Erwiigung 
sollte zur raschen Regelung der politischen Gestaltung Osterreichs, 
und, weiter, zu der ganz Europas, beitragen. 

Vereint mit dem Deutschen Reiche, angegliedert an die wirt
schaftliche Organisation - die Vereinigten Staaten von Europa - wird 
Osterreich und mit ihm seine Landwirtschaft einer gesunden und 
friedlichen Entwicklung entgegengehen. 

Jedenfalls aber ist eines sicher: Wir durfen von der Zukunft 
und von einer gliicklicheren Gestaltung der politis chen Lage allein 
nicht alles erwarten. Wir mussen arbeiten. Arbeiten, urn uns zu 
erhalten, und arbeiten, um als ein wertvolles Glied einer kunftigen 
groBeren Wirschaftsorganisation erscheinen zu konnen. Je mehr wir 
arbeiten, urn so mehr wird man uns schiitzen, urn so lieber wird 
man uns aufnehmen. FUr uns gilt daher in besonderem MaBe das, 
was F i c h t e vor mehr als 100 Jahren sagte: 

"Wir mussen uns selbst helfen aus eigener Kraft, falls wir 
erwarten wollen, daB uns geholfen werde. Es hiingt von Euch ab, 
ob Ihr das Ende sein wollt und die Letzten eines nicht achtungs
wiirdigen Geschlechtes. LaBt Euch nicht liissig machen durch das 
Verlassen auf Andere oder auf irgend etwas, . das auBer Euer selbst 
liegt! Es wird ganz sicher nie wieder uber uns irgend ein W ohlsein 
kommen, wenn wir es uns nicht seIber schaffen und wenn nicht 
jeder Einzelne so wirkt, als ob lediglich auf ihm das Hei! der 
kunftigen Geschlechter ruhe." 

VII. UmsUinde, die den Aufbau der Landwirtschaft erschweren 
oder ford ern 

Nach der Besprechung der Richtlinien, welche im Bestreben 
nach einem Aufbau der Landwirtschaft im neuen Osterreich verfolgt 
werden mussen, scheint es zweckmiiBig zu sein, die Wege zu 
erortern, welche eingeschlagen werden mussen, urn das angestrebte 
Ziel des Wiederaufbaues der osterreichischen Landwirtschaft zu 
erreichen. 

SinngemiiB konnen wir diese Wege, die alle gleichzeitig 
gegailgen werden mussen, in drei Hauptgruppen teilen: in jene, die 
sich mit dem Menschen im Landwirtschaftsbetriebe beschiiftigen, 
dann in solche, welche sich mit Grund und Boden befassen, und 
endlich noch in solche, die eine Hebung der Erzeugung in tech
nischer oder in wirlschaftlicher Beziehung zum Ziele haben. 

NaturgemiiB lassen sich diese Wege noch in viele weitere 
Gruppen einteilen. 

Bevor wir sie jedoch einer niiheren Untersuchung unterziehen, 
mussen wir - einleitend - feststellen, daB es eine groBe Reihe 
von verschiedenen Umstiinden gibt, welche das Zurucklegen der 
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Wege und das Erreichen der angestrebten Einzelziele, teils fOrdern, 
teils hemmen. Diese Umstande, die ZUlli Teile ganz spezifisch oster
reichischer Natur sind, kurz und wenigstens in ihren wesentlichsten 
und eigenartigsten Besonderheiten kennen zu lernen, erscheint mir 
ZUlli Verstandnis der Besprechung der "Wege" notwendig zu sein. 
Denn sie erklaren dem Weiterstehenden - und vielleicht auch 
dem mit den Verhaltnissen Vertrauten - manche Erscheinungen, 
welche ihnen bei der Besprechung der "Wege" unerklarlich scheinen 
werden und sollen dazu beitragen, das "Problem Osterreich" verstand
licher erscheinen zu lassen. 

Einer jener Umstande, die am meisten die Entwicklung der 
osterreichischen Landwirtschaft behindern, ist in der geschichtlichen 
Entwicklung zu suchen: In einem Staate, in dem so viele Kampfe 
gefiihrt werden muBten, teils um die Kultur des Westens vor Ein
fallen aus dem Osten zu schiitzen, teils um die Macht des Hauses 
Habsburg zu erhalten oder zu erweitern, und in dem so viele Miihe 
aufgewendet werden muBte, um Fortschritte in weniger kultivierte 
Landstriche zu tragen, in einem solchen Staate fehlte es - wenn 
man von dem Wirken einiger Regenten absieht - im allgemeinen an 
dem notwendigen Verstandnis fiir die Bediirfnisse der Landwirtschaft. 
Auch die Moglichkeit, Weizen und Vieh aus den angeschlossenen 
Provinzen in geniigender Menge zu beziehen, enthob die Regierungen 
der Vorsorge fiir die LandwirtschaftsfOrderung in den osterreichischen 
Erblanden, welche geographisch ziemlich mit dem Osterreich von 
heute iibereinstimmen. Die spate Aufhebung der Freiheitsbeschran
kungen des osterreichischen Bauers, welche erst im Jahre 1848 
erfolgte, die immer fiihlbare Sparsamkeit auf allen Gebieten des 
Unterrichts-, Versuchs- und Forderungswesens, das starre Festhalten 
an einer Flureinteilung, an Servituten und anderen Einrichtungen 
einer lange iiberholten Zeit, dann der durch die amerikanische und 
russische Konkurrenz bedingte Riickgang der Rentabilitat der Boden
produktion im letzten Drittel des vorigen Jahrhunderts und endlich 
der Weltkrieg hemmten die Entwicklung der Landwirtschaft auBer
ordentlich und bedingten ihre relative Riickstandigkeit. 

Als ein schwerer Nachteil, der auf die geschichtliche Entwick
lung zuriickzufiihren ist, ist auch der Umstand zu nennen, daB die 
Teile des heutigen Osterreichs sich nicht so organisch zusammen
gehorig fiihlen wie etwa die der Schweiz oder Hollands und daB 
die Volker des heutigen Freistaates nicht die nationale Bindung 
haben wie etwa die Ungarns und Frankreichs. 1m Gegenteil. Man 
kann nicht selten den Ruf horen: "Los von Wien" und "unser Land, 
den unsern", wobei man vollig vergiBt, daB das Osterreich in seinem 
heutigen Zustande schon viel zu klein ist, um inmitten der GroB
staaten leben zu konnen, daB man froh sein muB, daB sich die Welt 
von Osterreich und von Wien irgend eine V orstellung macht und 
man nicht noch verlangen kann, daB es die einzelnen Teile auch 
nur dem Namen nach kennt: Wir sollten doch keine neuen "San 
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Martino" und keine mitteleuropaischen Costarica anstreben und lieber 
dem bewundernswerten Beispiele del' Polen nachfolgen, welche mit 
unendlichem Patriotismus und Opfermut bestrebt sind, aus eigener 
Kraft die friiher zu drei Reichen gehorenden und so sehr vom Kriege 
verwiisteten Lander zu einem groBen Staate zu verschmelzen. 

Del' Patriotismus ist hierzulande leider nicht so entwickelt wie 
es not tate und wie es in schwersten, gemeinsam zu ertragenden 
Zeiten auch natiirlich ware. Es gab und gibt in Osterreich immer 
viele Norgler und Kritiker und kaum in einem Lande bestehen 
ebenso viele Zeitungen, die sich das Herabsetzen del' eigenen 
Wertschatzung, das Aufwiihlen von Schmutz und das Dntergraben 
jedes Streb ens so zum Ziele machen, wie hier. Dnd doch: WeI' soll an 
uns glauben, wenn wir selbst nicht an uns glauben wollten? Dnd weI' 
solI sich vom Verkehr mit Osterreich V orteile erhoffen, wenn von 
dort nul' ungiinstige Nachrichten kommen? 

Diese Erscheinungen, welche auch das Entstehen eines wahrhaft 
groBen Patriotismus verhindern, hangen mit dem Mangel des Oster
reichel's an Selbstvertrauen und seiner Eigenschaft, vergangene Zeiten 
immer als bessel' anzusehen, auf das innigste zusammen. 

Man trauert, herausgerissen aus dem bescheidenen und beschau
lichen, durch den Krieg griindlich zerstorten W ohlstande, den Ver
hrutnissen friiherer Jahrzehnte nach, genau so, wie man damals noch 
friiherer Zeitabschnitte ebenso schmerzlich klagend gedachte. Die groBen 
Fortschritte del' letzten Jahre auf dem Wege zum Wiederaufbau des 
ganz niedergebrochen gewesenen Osterreichs nimmt man, statt sich 
ihrer zu freuen, als selbstverstandlich entgegen, weil man all die 
Schmach und Not, die man tausendfach empfinden muBte und die 
del' Osterreicher mit unendlicher Geduld getragen hat, vergessen hat 
und man die unvermeidlichen Lasten eines verlorenen vierjahrigen 
Krieges und einer fast noch schlimmeren Nachkriegszeit bitter 
empfindet. ' 

Del' Osterreicher kommt viel zu selten in das Ausland. Dnd so 
merkt er nicht, daB auch anderwarts Schwierigkeiten sind und daB 
auch auBerhalb seiner Grenzpfahle manches nicht am besten ist. 
Dnd so glaubt er, weil es manche Volker verstehen, gllinzend fUr 
sich Stimmung zu machen, daB alles, was nicht Osterreich ist, gut 
sei und alles, was von daheim kommt, schlecht. Weil er das Aus
land nicht kennt, kennt er auch nicht den Schaden, den gewisse 
Erscheinungen im Auslande verursachen, die drauBen stets verzerrt 
und iibertrieben dargestellt werden. Von den vorziiglichen Leistungen 
Osterreichs, die infolge del' Bescheidenheit seiner Bewohner viel zu 
wenig bekannt gemacht und meist als Selbstverstandlichkeiten gering 
eingeschatzt werden, hort man daher "drauBen" nur sehr wenig. 
Mangelnder Patriotismus und mangelndes Interesse fUr Besuche und 
Studien im Auslande, von denen doch so viele Anregungen und wert
volle Erweiterungen des Blickes erwartet werden konnen, miissen als 
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"Nachteile" fUr die Entwicklung, auch der der Landwirtschaft, ange
sehen und gewertet werden. 

Vor und wahrend des Krieges machte mancher junge Landwirt, 
oft als Soldat gezwungenerweise, groBere Fahrten in bisher unbe
kannte Lander. Wie viele Anregungen brachte er von dort mit, 
wenn diese "Reisen"· auch ganz andere Zwecke verfolgten und der 
Sammlung von Erfahrungen auch meistens gar nicht zweckdienlich 
waren! Wie belebte der Gedankenaustausch mit fremden Berufs
genossen die jungen Manner und welche Eindriicke sammelten sie 
in der neuen Umgebung! Es muB als ein schwerer Mangel des oster
reichischen Berufssoldatentums (das ja nicht freiwillig eingefiihrt 
wurde) bezeichnet werden, daB diese Schule des heranwachsenden 
Mannes aus der Welt geschafft wurde. 

Ein weiterer Umstand, welcher die landwirtschaftliche Produktion 
erschwert, ist die in mehrfacher Hinsicht ungiinstige geographische 
Lage Osterreichs, die gebirgige Beschaffenheit des Landes, das Fehlen 
einer Kiiste und einer schiffbaren kurzen Verbindung zu dem 
atlantis chen Weltmeere. Auch die langgestreckte Form des Staates 
und die Lage der Hauptstadt im aliBersten Osten, die Konzen
trierung von rund einem DriUel der ganzen BevOikerung in dieser 
Stadt beeintrachtigen die landwirtschaftliche Entwicklung nicht 
wenig, die von giinstigen Zu- und AbfahrtsstraBen, von einem 
leistungsfahigen und dichten Eisenbahnnetz und billigen Wasser
straBen vorteilhafte Forderung empfangt und von giinstigen Absatz
und Bezugsverhaltnissen abhangig ist. Die Gestaltung des Gelandes 
schlieBt die Anlage groBer und gllnstig zu bewirtschaftender Felder 
aus und im Gebirge ist es selbst kleineren Bauern oft kaum moglich, 
den ganzen, im Tal, auf den Hangen und auf den Hohen zerstreut 
liegenden Besitz an einem Tage abzugehen. Vorteilhafte Sied
lungen, das Haus inmiUen des geschlossenen Anwesens, bestehen 
nur in einem Teile des Getreidelandes. Das unebene Gelande 
erschwert die Beniitzung leistungsfahiger Maschinen und verhindert 
so, daB wir dem Beispiel der meist bessere Boden bewirtschaftenden 
amerikanischen Landwirte folgen konnen, die mit weniger Arbeits
kraften ihr Auslangen finden. Unsere Bauern besitzen weit weniger 
Land als diese und nur durch miihsamere und daher kostspieligere 
Arbeit konnen sie dem Boden mehr abringen als der amerikanische 
Landwirt, der durch seine geringeren Auslagen (per ein Hektar 
gerechnet) auch bei niedereren Ertragen sein Auslangen findet. (Die 
amerikanischen Ernten sind per 1 Hektar durchschnittlich urn 40 0/0 
geringer als die unseren! 1) 

Wir besitzen viel nasses und viel trockenes Land. Dieses ist 
aber meist zerstreut liegend und klein an· Umfang: Streifen an 
Bachen, einzelne Mulden und an Hangen verstreut liegende Stellen 
sind entwasserungsbediirftig. Nun ist aber jede Anlage, welche die 

1) K 0 t t gen. Das wirlschaftliche Amerika. Berlin. 1925. 
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Ableitung von Wasser zum Zwecke hat, in der Regel urn so kost
spieliger, je kleiner sie ist. Und sie ist urn so rentabler, je schlechter 
und sumpfiger der Boden vor der Entwasserung war. Daraus geht 
hervor, daB wirklich lohnende Entwasserungen nur dort moglich sind, 
wo es sich urn die Verbesserung ausgedehnter, vollig unproduktiver 
Flachen handelt. Und solche gibt es, wie gesagt, in Osterreich kaum. 
Die Trockenlegung der verhaltnismiiBig kleinen, nassen Flachen 
Osterreichs, die in der Regel immerhin einen bescheidenen Ertrag 
abwerfen, kostet daher mehr und bringt weniger Vorteile als die 
ausgedehnter Sumpfe. Man darf sich daher nicht wundern, wenn 
die Entwasserungsarbeiten nicht die Fortschritte machen, die man 
sonst mit gutem Recht erwarten konnte. Dasselbe gilt von den 
Bewasserungen. Osterreich verfiigt nicht uber die groBen, geschlossenen 
Trockengebiete, welche die Anlage machtiger Werke ermoglichen 
wiirden. Und vollig regenarme Zeiten, in welchen eine kostspielige 
Bewasserungsanlage rentieren wurde, sind schlieBlich doch Aus
nahmsfiille. So bleibt dem osterreichischen Landwirt der trockeneren 
Gegenden nichts ubrig, als sich nach und nach mit den naturgemaB 
kostspieligen (aber trotzdem rentablen) und im Vergleich mit 
groBen Bewasserungsanlagen wenig leistungsfiihigen Regenanlagen 
auszustatten. 

Trotzdem das Klima eine Bewasserung im Style der ober
italienischen, sudfranzosischen, agyptischen und indischen Anlagen 
nicht notwendig und rentabel macht, ist es doch zu trocken, um 
die hochgezuchteten deutschen und englischen Getreidesorten zur 
wiinschenswerten Entwicklung zu bringen. Es verhindert daher die 
Bildung der groBen Ernten, wie sie in diesen Landern erzielt werden. 
Die Ursache dieser so oft dem osterreichischen Landwirte vor
geworfenen "Ruckstandigkeit" ist folgende: Das Getreide braucht zu 
seiner vollen Entwicklung ein mehr kuhles und feuchtes Wetter in 
der Zeit der Kornbildung, welche zwischen der Elute und der Reife 
vor sich geht. Je mehr diese durch die Witterung hinausgeschoben 
wird, umso besser. Denn dann hat die Pflanze viel Zeit, urn recht 
viel Starke in den Kornern abzulagern und so volle und schwere 
Samen zu bilden. In den Landern mit ozeanischem Klima sorgt 
die stets feuchte und mehr laue als heiBe Luft fur eine allmiihliche 
und daher grundliche Kornbildung und damit fur eine ausgiebige 
Ernte 1). Der Wetterverlauf in Osterreich ist aber gerade in dieser 
Zeit fast regelmiiBig heiB und sengend trocken. Direkt dorrende 
Ostwinde sind nicht selten. Sie bewirken eine rasche, vorzeitig Reife 

1) Danemark zum Beispie~ erntete im Jahre 1923 auf 83.000 Hektar 
2,411.000 Meterzentner Weizen, Osterreich im selben Jahre auf einer Flache 
von 192.000 Hektar 2,419.000 Meterzentner. Per Hektar erntete man 29'1 bzw. 
12'6 Meterzentner. Die Hektarertrage beim Roggen waren 16'6 bzw. 10'S, 
bei Gerste 25'S bzw. 12'7 und bei Hafer 20'1 bzw. 11'6 Meterzentner. 
(Denmark. 1924. Puplished by the danish ministry for foreign affaires and 
the danish statisticel department. Copenhagen. 1924.) 

Kallbrunner, Wiederaufbau der Landwirtsohaft 6 
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des kaum verbluhten Kornes und verhindern so die Anlagerung 
groBerer SUirkemengen: Die beste deutsche oder englische Getreide
sorte, die von Natur aus auf eine langsame Reife eingerichtet ist, 
bringt unter solehen Umstlinden nur Ernten, die an Gute und Menge 
weit hinter den bescheidenen der osterreichischen Spielarten zuruck
bleiben, welche von Natur aus befahigt sind, ihre kleineren Samen 
auch in einer trockenen Zeit auszubilden. Freilich geht diese Flihigkeit 
auf Kosten der Hohe des Ertrages! Das Klima Osterreichs macht es 
daher unmoglieh, daB wir die Ernten jener der westlichen und 
nordlichen Llinder erreichen. 

Die so uberaus mannigfaehe Gliederung Osterreiehs mit seinem 
Vielerlei an Boden, Lagen, Klima und Eigentumsverhiiltnissen erschwert 
den Uberblick uber die Produktionsverhiiltnisse und die Erlassung 
allgemeiner, fiir das ganze Bundesgebiet geltender Gesetze und 
Bestimmungen. MaBnahmen, die fur eine Gegend ein Segen sind, 
sind fur eine andere ein schwerer Schaden! 

Diese ungeheure Mannigfaltigkeit der Produktionsverhiiltnisse 
bringt es auch mit sieh, daB das, was erzeugt wird, in verhiiltnis
miiBig kleinen Mengen und in verschiedenen Qualitiiten auf den 
Markt kommt, was die Verwertung auBerordentlich erschwert. Denn 
nur mit groBeren Mengen gleichmiiBiger Ware ist dem modernen 
Handel gedient, der mit Erzeugnissen der ersteren Art nichts anzu
fangen weill. Leider ist bisher auf dem Gebiete der Vereinheitliehung 
der Produktion noeh reeht wenig gearbeitet worden. 1m Gegenteil. 
Durch die Verbreitung der gezuehteten Getreidesorten, die an sich 
sehr begriiBenswert ist, sind die von den einzelnen Landwirten in den 
Handel gebrachten Getreidemengen noch verschiedenartiger geworden, 
weshalb Bestrebungen nach Vereinheitlichung unbedingt notwendig 
geworden sind. 

Freilich ist die Landwirlschaft nicht allein schuldtragend. Auf
gabe des Handels, der doch in erster Linie die Art seines Bedarfes 
selbst kennen moB, wiire es, den Landwirten, welche sich doch nur 
um die Erzeugung zu kiimmern haben, zu zeigen, was gebraucht 
wird und was. auch gut und jederzeit aufgenommen wird. Dort, wo 
Handel und Industrie eintriichtig mit der Landwirlsehaft zusammen
wirken, wo dem Landwirte genau die Anforderungen bekanntgegeben 
werden, die an die zu liefernde Ware gestellt werden, dort werden 
aueh die verlangten groBen Mengen gleiehartiger Ware erzeugt, mit 
denen der Verbrauch auch etwas anzufangen weiB: Wie geringfugig 
sind doch die Unterschiede zwischen den Zuckerriiben, die im Burgen
lande und in Nieder- und Oberosterreieh geerntet werden und wie 
groB sind sie oft zwischen den Weizenkornern, die auf ein und der
selben Ried gefechst werden. 1m ersteren FaIle, bei den Zucker
ruben, dann auch noch bei einigen anderen Handelsgewiichsen, besteht 
seit Jahrzehnten eine weitgehende gegenseitige Beeinflussung und 
Rucksichtnahme der Erzeuger und der Verbraueher, im letzteren, 
beim Weizen, gar keine. Diese ungiinstigen Umstiinde, die sieh nieht 
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allein in Osterreich fiihlbar machen, treten am deutlichsten bei der 
Verwerlung von Obst zutage: In den einzelnen Baumgarten treffen 
wir meist ein buntes Gemenge der verschiedensten Obstbaurne, die 
alle moglichen Arlen von Fruchten hervorbringen, natiirlich immer 
nur in ganz geringen Mengen. Wie sollen diese verwertet werden? 
Welcher leistungsfiihige Handler kann solche ubernehmen? So bleiben 
sie entweder ganz unverwerlet oder mussen zu au6erst gedruckten 
Preisen einem kleinen Kaufmann uberlassen werden, der mit den 
geringen Mengen auch nicht viel anfangen kann. 

Die Interesse- und Verstandnislosigkeit des Handels diesen 
Bediirfnissen der Landwirtschaft gegenuber mu6 als ein besonders 
bedauerlicher Nachteil fUr die Bodenproduktion und auch fiir die 
Volkswirlschaft angesehen werden. Denn gerade das Beispiel der 
Gewinnung der Zuckerrube zeigt, welche Werte durch die Zusammen
arbeit geschaffen werden konnen und wie sehr die Giite eines 
Erzeugnisses durch die Zusammenarbeit verbessert werden kann: In 
wenigen Jahrzehnten gelang es, den Zuckergehalt der Zuckerriiben 
zu vervielfachen, den fruher gr06en Reichtum derselben an Salzen, 
dem sogenannten "Nichtzucker", herabzudriicken und die Ertrage zu 
steigern. 

Dasselbe ist auch bei allen anderen Erzeugnissen der Land
wirlschaft in gro6erem oder geringerem Umfange moglich, was wohl 
am besten daraus hervorgeht, da6 man - nach den Berichten uber 
den im Juni 1925 in Wien stattgefundenen Baumwollkongre6 - eben 
darangeht, den Anbau der Baumwollstaude international zu regeln, 
urn vollig gleichartiges und gleichma6ig sortiertes und verpacktes 
Rohmaterial zu erhalten. 

Als ein gr06er Forlschritt auf dem Gebiete der Zusammenarbeit 
zwischen Erzeugern und Handel mussen die Abkommen zwischen den 
Gurkenbauern und den Gurkenkonservenerzeugern genannt werden, 
die im Marz 1925 in Brunn fur das Znaimer und im Juli 1925 in 
Wien fur das Retzer Gebiet zustande kamen, wodurch die Rentabilitat 
des Gurkenbaues, zugleich aber auch die Belieferung der Markte mit 
Gurken in einer alle Teile befriedigenden Art geregelt wurde. 

Von nicht geringem Nachteil fUr die Landwirtschaft ist es auch, 
daB sich in der Kriegs- und Inflationszeit in die Schar der reellen 
und geschaftstiichtigen Handler Individuen eingeschlichen haben, die 
die Interessen der Bodenproduktion durch unsolides V orgehen schwer 
schadigten. So wurde, um nur ein Beispiel aus der jiingsten Zeit 
anzufUhren, die Ausfuhr von Vieh aus Osterreich in die Schweiz 
voriibergehend am 20. Marz 1925 gesperrt, weil versucht worden 
war, Schlachtviehtransporte aus den verseuchten Oststaaten, als oster
reichisches Vieh deklariert, uber die Grenze zu fuhren. 

Auch die Lieferung von Waren zu anderen Preisen, als ursprung
lich bestellt und vereinbart wurde, kam nicht selten vor und trug 
wenig dazu bei, die Investitionslust der Landwirte zu vergro6ern. 

6* 
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Erfreulicherweise sind auf diesem Gebiete wesentliche Fortschritte 
erkennbar. 

An manchen Orten haben sich ganz uberlebte und durch nichts 
gerechtfertigte Einrichtungen, Gewohnheiten und Unsitten erhalten, 
die einer vernunftigen Industrialisierung und Typisierung der Land
wirtschaft im eben geschildertem Sinne entgegenstehen. Wenn es 
etwa in einigen Tiilern der Alpen noch als eine Ehrensache gilt, 
keine Milch und keine Molkereiprodukte zu verkaufen, sondern diese 
ausschlieBlich im Haushalte selbst zu verbrauchen 1), wenn man es 
hie und da noch ablehnt, Wiesen zu entwassern und zu rekultivieren, 
weil man der Ansicht ist, daB nur das Heu einmahdiger Wiesen fur 
die Pferde vorteilhaft ist, so zeigt dies, daB man die Forderungen 
der neueren Zeit noch nicht uberall versteht. Aber auch unter Vor
urteilen des Konsums, wie der Forderung nach Versendung der 
Fische ill lebenden Zustande (Seefische werden stets nur im toten 
Zustande verschickt), hat die Landwirtschaft zu leiden, die ihrerseits 
wieder an Einrichtungen und KulturmaBnahmen festhiilt, die in 
fruherer Zeit von Geltung und Wert waren. Beispiele daruber lieBen 
sich viele anfiihren. Nur eines: Unsere Vorganger, welche die Weide 
auf den Stoppelfeldern ausnutzten (ihnen stand ja kein Klee zur 
Verfiigung), pflegten die Felder erst knapp vor der neuen Aussaat 
zu ackern. An diesem Brauch halt noch immer ein Teil der Land
wirte fest, obwohl das Weiden auf den Feldern kaum mehr ublich 
ist und das Unterlassen des Ackerns eine erhebliche Verminderung 
der Ertrage zur Folge hat. 

. Die Industrie, welche in der Lage ist, hohere Lohne zu 
bewilligen, entzieht der Landwirtschaft die besten Arbeitskrafte und 
zwingt sie vielfach, mit der Arbeitskraft primitiverer Menschen vor
lieb zu nehmen, ja sogar solche aus dem Auslande zu beschaffen. 
Das ist ein Nachteil, der viel zu wenig beachtet und von den der 
Landwirtschaft ferne Stehenden auch nicht entsprechend eingeschatzt 
wird2). 

iJberhaupt muB das ill allgemeinen wenig freundliche Verhaltnis 
zwischen dem Landwirt und dem Nichtlandwirt, dieses gegenseitige 
Nicht-einander-verstehen, als ein Nachteil angesehen werden, der sich 
im Laufe der Kriegsjahre sogar noch wesentlich verschlimmert hat. 
Damals entstanden die "Produzenten" und die "Konsumenten", wobei 
man vollstandig vergaB, daB der moderne Landwirt mit seiner viel
fachen Abhangigkeit von Bezugen aller Art nur mehr wenig gemeinsam 
mit dem Bauer zur Zeit Karls des GroBen hat, den man fuglich als 
einen Produzenten gelten lassen kann. Denn der produzierte tat
sachlich das, was er benotigte. Der Bauer von heute aber ist ebenso
sehr Konsument als Produzent. 

1) K a 1 ten egg e r. Die osterreichischen Rinderrassen, I. Band. Die 
Rinder der osterreichischen Alpenliinder. Heft 6. Wien. 1897. 

2) Dr. Hainisch. Die Landflucht. Jena. 1924. 
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Schwere Nachteile fiir die Entwicklung der Landwirtschaft hat 
der Krieg im Gefolge gehabt. Die Verwlistungen jeder Art b,aben 
Osterreich zu enormen Auslagen gezwungen, die nur durch hohere 
Steuern aus der verarmten Wirtschaft hereingebracht werden konnen: 

Im. Frieden betrug die Steuerlast per Hektar 3'8 Goldkronen, 
im Jahre 1924 7'8. (Zugleich erhOhten sich die den Steuern gleich
zuhaltenden sozialen Abgaben von 2'5 auf 16 Goldkronen1). 

Der Krieg brachte aber auch viel Unruhe und Unzufriedenheit 
in die Reihen der Arbeiter und der kleineren Bauern und er fiihrte 
bei geringeren Leistungen zu hoheren Belastungen der Regie. Der 
Krieg mit allen' seinen Folgen verminderte die Gewissenhaftigkeit 
und das Pflichtbewuf3tsein, zerstorte das Zusammengehorigkeitsgefiihl, 
das den grof3en und den kleinen, den selbsUindigen und den pachten
den Landwirt zum Vorleile aller verbinden solI, und verminderle 
Ambition und Aufopferung: grof3ere Betriebskosten, Mehrverbrauch 
an Materialien und Ersatzteilen, mehr Reparaturen und zahlreichere 
Unfalle sind die naturgemaf3e Folge. 

Wertvolle Einrichtungen der Vorkriegszeit gingen verloren. Ich 
erwahne, um nur ein Beispiel zu nennen, die Gerstenausstellungen, 
die einen gesunden Wettbewerb der Gerstenzuchter und Landwirte 
hervorriefen, dann die Versuchsanstalten, die in der Lage waren, 
wichtige und fiir die ganze Produktion auf3erst wertvolle Neuerungen 
in grof3em Ma6stabe auszuproben und, weil anregend, ungemein frucht
bar zu wirken. Heute sind diese Anstalten, Opfer des Abbaues und der 
weitestgehenden Ersparungen, kaum mehr in der Lage, ihren wichtigsten 
und dringlichsten Aufgaben nachzukommen. Auch die Schulen mussen 
sich alle erdenklichen Einschrankungen gefallen lassen. Um so mehr 
verdienen Versuchsstationen und Schulen der Anerkennung, daf3 sie 
allen Noten zum Trotz noch so vieles leisten. 

Daf3 Baumschulen, die im Kriege als Kartoffelacker beniitzt 
wurden, nur langsam wieder in die Lage kommen, Baume abzugeben, 
ist klar, ebenso, daf3 die Genossenschaften und Raiffeisenkassen, die 
im Kriege ruiniert wurden, erst allmahlich wieder leistungsfahig werden, 
mit ihnen die Grundlage des vollig zerstorten landwirtschaftlichen 
Kreditwesens. 

Osterreichs Landwirtschaft leidet auch unter gewissen Aus
wirkungen der Bureaukratie, die es in manchen Fallen versteht, neue 
Gesetze oder sich ergebende Notwendigkeiten zur Errichtung neuer 
Amtsstellen zu machen, deren Wirken eigentlich darin besteht, die 
Existenz der Angestellten zu begriinden. Von positiver Arbeit, wenigstens 
im Verhaltnis zu dem Personalaufwande, ist wenig zu verspiiren. 

An anderer Stelle wieder fehlt es an Tatkraft und Initiative, an 
der Energie, neue FaIle auch dann, wenn sie in den Akten nicht 
vorgesehen sind, frisch aufzugreifen und einer gesunden Erledigung 

1) Dr. Georg S t r a k 0 s c h. Die Besteuerung und soziale Belastung 
unserer Landwirlschaft. "Neue Freie Presse." 25. Mlirz 1925 •. 
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zuzufilliren, wenn es eben die Verhaltnisse notwendig machen. 
Neuerungen sind nicht beliebt. Denn, wenn das Alte weiterlauft, dann 
haben aIle Teile ihre Ruhe. Und Neues ist stets mit Millie und Ver
antwortung verbunden. Darurn muB alles Neue, welches das Alt
gewohnte bedroht, miihsam erkampft werden. Dabei stellt es sich 
auch noch oft heraus, daB all die Energie, welche in einem bestimmten 
FaIle vorhanden war, oft schon aufgebraucht ist, wenn das verlangte 
neue Gesetz zustande kommt. Gesetze, die nie angewendet wurden, 
sind keine Seltenheit. 

Ein weiterer schwerer Mangel del' Verwaltung, del' sich un
angenehm auf die Forderung del' landwirlschaftlichen Erzeugung 
auswirkt, ist die in del' Organisation des staatlichen Geldwesens be
griindete Gepflogenheit, Beitrage nie auf einmal, sondeI'll stets nur 
in kleinen, oft ungleich groBen Teilbetragen auszuzahlen. Den Be
diirfnissen del' Produktion ware vielmehr gedient, wenn diese Beitrage 
auf einmal fliissig gemacht werden wiirden, da es in del' Natur del' 
Sache gelegen ist, nur sehr schwer die Ausgaben der einzelnen 
Monate odeI' Jahre genau den Teilbetragen anzupassen. So wurde 
beispielsweise auf einer staatlichen Wirtschaft in einem Jahre ein 
Stall neu gebaut, del' mehrere Jahre leer stand, bis dann endlich 
del' Ankauf von Vieh zur Ausniitzung desselben stattfinden konnte. 

S t I' a k 0 s c h schreibt iiber die Mangel del' Verwaltung 1): "Man 
tadelt unter anderem die Komplizierlheit del' offentlichen Einrich
tungen, die Umstandlichkeit und Langsamkeit del' Verwaltung. Eine 
iibergroBe Anzahl von Instanzen verzogerl und verschleppt die Aus
tragung vieleI' Angelegenheiten, hauft die Akten und iiberbiirdet 
damit die Behorden; daB diese die Zeit nicht mehr finden, urn die 
notige Fiihlung mit den Erfordernissen des wirtschaftlichen Lebens 
und mit den Bediirfnissen del' Bevolkerung aufrecht zu erhalten. 
Dabei ein stetes wechselseitiges Ineinandergreifen del' Reichs- und 
del' Landesgesetzgebung auf ein und demselben Gebiet und ver
schiedenen, nebeneinander amtierenden Behorden. Die Exekutive in 
del' Verwaltung wird dadurch beeintrachtigt und wohl auch durch 
den EinfluB del' politischen Stromungen, die sich namentlich auf 
okonomischem Gebiete del' Gesetzgebung in einer Weise fiihlbar 
machen, daB sie del' natiirlichen Entwicklung unserer V olkswirtschaft 
vielfach hinderlich geworden sind." 

Trotz del' angestrebten Verwaltungsreform haben sich die Ver
haltnisse im allgemeinen nicht gebesserl. Die Zahl del' gesetzgebenden 
Korperschaften hat sich erweiterl und die Menge der Gesetze, ins
besondere auf dem Gebiete des Steuerwesens, ist ins Ungeheure 
angewachsen, wodurch ein Uberblick nahezu zur Unmoglichkeit 
wurde2). 

1) Strakosch. Die Grundlagen I;ler Agrarwirlschaft in Osterreich. Wien. 
1916. Seite 135. 

2) In den Jahren 1919-1924 erschienen 2203 Gesetze und Verordnungen 
fiber Steuern und Abgaben. 
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Nicht der einzelne Beamte ist es, der die Schuld an diesen 
Zustanden triigt, sondern das System, das durch Jahrzehnte diese 
wenig gliickliche Entwicklung ziichtete und forderte. 

Es ware vollkommen verfeblt, dem Beamten von heute Kraft
losigkeit, Gleichgiiltigkeit und Mangel an Pflichtgefiibl und Schaffens
freude oder gar Bestechlichkeit vorzuwerfen. Was unbedingt not
wendig ist und fiir das das zwingende Verstandnis vorhanden ist, das 
geschieht. Gegen eine Entlohnung und unter VerhaItnissen, wie wobl 
in keinem einzigen anderen Staate der Erde, in dem die Angestellten 
ohne Bestechung und Trinkgeld arbeiten I 

Hier aber liegt eine grof3e Gefahr fiir die Zukunft I Die grof3e 
Frage, die wobl niemand ohne Sorge beantworten kann, lautet: 
Wird es moglich sein, stets einwandfreie, sachkundige, richtige und 
unparteiische Entscheidungen von Richtern und Beamten zu erhalten, 
die auf das elendeste bezablt werden, die jahraus, jahrein unter dem 
Damoklesschwert des Abbaues stehen und durch ewige Neuein
teilungen und Umgestaltungen zurn willenlosen Spielzeug von Vor
gesetzten werden, die sich durch "Sparmaf3nahmen" "oben" beliebt 
machen wollen und dabei den Staat auf das schwerste schadigen, weil 
sie seinem Beamten das wichtigste, die Arbeitsfreude und die ohnedies 
bescheiden vorhandene Initiative nehmen? Besteht auch nicht die 
Gefahr, daf3 die alten, urn der Sache, nicht des Dankes und des 
Gehaltes halber Dienenden absterben und durch jiingere ersetzt 
werden, die im Kriege mit all seinen scblechten Einfliissen auf die 
Sitten aufwuchsen und nun nicht mehr den notigen Idealismus auf
bringen konnen, der nun einmal fiir den offentlichen Dienst un
bedingt notwendig ist? 

Es sind dies VerhaItnisse, die jedem ruhig und sachlich 
Denkenden auf3erst gefahrlich erscheinen miissen. Es ist ja richtig, 
daf3 sich die osterreichische Verwaltung zu vieler Agenden ange
nommen hat, daf3 sie in manchem Belangen die Bevolkerung zu 
weitgehend mit Verordnungen und Maf3nahmen bevormundet und 
Nebensachlichkeiten mit zu grof3er Genauigkeit beamtshandelt und 
daher einen unverhaItnismiif3ig grof3en Beamtenapparat beschaftigt, 
der auf die Dauer von dem kleinen, hart urn seine Existenz ringen
den Staat nicht erhalten werden kann. Aber muf3 denn die Ver
billigung der Verwaltung durch so eine Behandlung angestrebt 
werden, die eine Verminderung der Arbeitsleistung in viel grof3erem 
Umfange zur Folge haben und die Qualitiit des Angestellten friiher 
oder spater in Gefahr bringender Weise gefahrden muf3?! Auch der 
osterreichische, in schwerster Zeit erprobte Beamte kann ruiniert 
werden. Ob es aber gelingt, ihn wieder in' absehbarer Zeit zu 
schaffen, das kann wohl niemand sagen. 

Die Landwirtschaft hat das grof3te Interesse an guten Richtern 
und Beamten aller Art und am raschen Funktionieren der Verwaltung. 
Von den Leistungen dieser in allen .Amtern, Anstalten und Betrieben 
hangt auch die Leistung der Bodenproduktion abo 
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Besonders auch von den Leistungen der Schulen. Diese waren 
bisher nicht voll befriedigend. Denn es gibt immerhin eine gro:l3e 
Zahl von Analphabeten, was darauf schlie:l3en Hi:l3t, da:13 es in den 
vergangenen Jahrzehnten unmoglich war, allen Kindern auch nur 
die Anfangsgriinde und Grundlagen des Wissens beizubringen und 
da:13 die in denLandesgesetzen geschaffenen Schulbesuchserleichterungen, 
welche das feste Gebaude des ReichsvoIksschulgesetzes mit seinem 
eigentlich schon seit dem Jahre 1781 bestehenden Schulzwang 
teilweise umgehen, eine Gefahrdung des Fortschrittes darstellen, der 
von einer grlindlichen VoIksbildung abhangig ist. 

Nach dem osterreichischen statistischen Handbuch (Wien, 1918, 
35. Jahrgang) gab es im Jahre 1910 unter je 100 liber 10 Jahre 
alten Personen Leute, die weder Ie sen noch schreiben konnen: 

2'4 im Kronlande Niederosterreich 1) 
1'7» » Oberosterreich 
2'9» " Salzburg 
7'9» » Steiermark 

12'3" » Karnten 
2'4» » Tirol 
0'8» » V orarlberg. 

Die Verarmung, das Fehlen von Betriebskapital und die 
Schwierigkeit der Erlangung von Krediten zu halbwegs annehmbaren 
Bedingungen machen sich heute schwer geltend, was mit dem 
Niedergang del' Sparkassen 2) und dem durch den Kronensturz herbei
geflihrten Mi:I3trauen zu Pfandbriefen zusammenhangt. Leider fehU 
es vielfach auch am Interesse der Banken flir die Bedlirfnisse der 
Landwirtschaft. 

Nicht unbeeinflu:l3t ist die Entwicklung der Landwirtschaft von 
innerpolitischen Schwierigkeiten, von Reibungen del' einzelnen Parteien, 
die nicht immer im gemeinsamen Interesse des Aufbaues Osterreichs, 
sondern gelegentlich lieber in dem del' eigenen Partei handeln. Nicht 
alle Politiker vertreten die Ansicht Her i 0 t s, der beim Antritte seiner 
Prasidentschaft erklarte, der moralische Wert eines Politikers liege 
darin, da:13 er auch im Besitze del' Macht den Anschauungen treu 
bleibe, die er vorher verkiindet hat. (Freilich darf man in einem 
solchen Falle nicht vorher Dinge anklindigen, die man dann nicht 
durchflihren kann.) Und mancher scheint sich den zynischen Satz 
als Leitspruch gewahlt zu haben: "Die Politik ist das mit allen 
Mitteln und ohne Rlicksicht auf das allgemeine W ohl sowie auf die 
Schaffung von Dauerwerten gelibte Bestreben, Macht zu erwerben, 
zu erhalten und zu vermehren." 

Gewi:l3, Osterreichs Entwicklung Ieidet durch die Auswlichse 
del' Politik. Abel', wie sieht es in anderen Landern aus? Mit 
welcher Heftigkeit, Rlicksichtslosigkeit und Starrheit werden dort die 

1) Umfang der Lander nach dem Stande des Jahres 1910. 

2) Die H6he der Spareinlagen in Osterreich betrug Ende 1924 rund 
70/0 der Einlagen im Jahre 1913. 
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Meinungsverschiedenheiten ausgetragen? Wie wogt dort iiberall der 
Kampf zwischen den politischen Richtungen, zwischen den Glaubens
bekenntnissen und den Stammen?! Wie schwer waren sogar im 
politischen . Musterlande England die K1impfe zwischen den pro
testantischen Briten und den katholischen Iren?! 

Bei diesen Betrachtungen kommen wir zu der Tatsache, daf3 
den vielen Nachteilen, welche hemrnend auf die Entwicklung und 
Leistung der Landwirtschaft einwirken, auch so manche V orteile 
gegeniiberzustellen sind, die sie fordern. 

Keine Revolution der letzten Jahrzehnte war so wenig Werte 
zerstorend und dabei so harmlos wie die osterreichische, trotzdem 
gerade hier die Veranderungen so weitgehend waren. Trotz Elend 
gab es keinen Putsch, trotz Agitation kein kommunistisches Regime 
wie in den beiden Nachbarstaaten Bayern und Ungarn. Nie wurde 
die politische und wirtschaftliche Entwicklung Osterreichs von einem 
Ubermaf3 von Wiinschen und Planen geschadigt. Trotz allgemeinen 
Wunsches der Bevolkerung nach einem Anschlusse an das Deutsche 
Reich kam es nie und nirgends zu unbedachtem und unverantwort
lichem Vorgehenl Osterreich hat nie einen "Korridor", etwa quer 
durch Jugoslawien, gefordert, obwohl es vom Meere abgeschnitten ist, 
nie unsinnige und unwirtschaftliche Sozialisierungen und Agrar
reformen betrieben. Nicht einmal wegen der Grenzfiihrungen gab es 
Widerstande, obwohl diese, wie bei Gmiind und Odenburg, wirt
schaftlich schwerste Schaden mit sich brachten. Ja, nicht einmal die 
Abtrennung des deutschen Teiles von Siidtirol, die jedem Osterreicher 
eine tiefe Wunde in das Herz riB, die nie und nimmer heilen kann, 
nicht der Verlust des Anteils am Meer, nicht der der deutschen Sudeten
lander, hat zum Widerstande gereizt. Und nur in Karnten kam es im 
Jahre 1919, als die Not der Deutschen unertraglich schien, zur be
waffneten Gegenwehr. 

Auch viele andere Vorteile des Osterreichers und seiner Wirt
schaft waren zu nennen: seine Anpassungsfahigkeit an die ver
schiedensten Verhaltnisse, seine natiirliche Intelligenz, sein Pflicht
gefiihl, seine Handfertigkeit und sein guter Geschmack, der es ver
mag, aus allem ein kleines Kunstwerk zu machen. Die giinstigen 
V oraussetzungen fiir die Ziichtigung bester Tiere, von· Getreidesaatgut 
und Samen von Handelsgewachsen setzen die osterreichische Land
wirtschaft in die Lage, Werte hervorzubringen, die zumindest euro
paische Bedeutung haben. Der osterreichische Verwaltungsapparat 
funktioniert klaglos und besitzt Einrichtungen, die anderen Landern 
fremd sind: Ich will da nur das Grundbuch nennen, das dem Kredit
geber eine unbedingte Sicherheit fiir sein Darlehen gewahrt, und das 
z. B. in England unbekannt ist. 

Selbstverstandlich muB in diesem Zusammenhange auch der 
stabilisierten Wahrung gedacht werden und des geordneten Staats
haushaltes. Dann der leistungsf1ihigen Industrie, welche Menschen
moglichstes leistet, urn sich trotz der Hemmungen der Nachfolgestaaten 
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zu entwickeln und aus Not und Abhlingigkeit durch elastisches An
passen an die gegebenen Verhiiltnisse herauszukommen. 

Zusammenfassend liiBt sich feststellen: 
Osterreichs Landwirtschaft muB viel Schweres auf sich nehmen, 

unter Schwierigkeiten arbeiten, wie kaum eine andere. Klima, Boden, 
wirtschaftliche Lage und Bodengestaltung vermindern ihre Rentabilitiit. 
Aber die Verhiiltnisse sind nicht aussichtslos und manche Erscheinung 
wird dazu beih'agen, sie zu einer Entwicklung und Entfaltung zu 
bringen, die sie zu einem sehr wertvollen Bestandteil in einem 
leistungsfiihigen Staatswesen machen werden. 

VIII. Die ·Wege zum Aufbau der Landwirtschaft, welche den 
Menschen betreffen 

Das Wichtigste fill den Aufbau ist die menschliche Arbeit und 
der menschliche Geist, der sie fiihrt. Ohne Arbeit kein Gedeih, kein 
Erfolg! Drum miissen wir den Menschen und seine Arbeit als vor
nehmstes Mittel des Wiederaufbaues an erster Stelle erwiihnen, ebenso 
auch die Regelung der Besitzverhiiltnisse, als ein Mittel, um die Arbeits
kraft richtig verwenden zu konnen, und die Schulen, als die Stiitten, 
wo durch geistige Ausbildung die Arbeitskraft gehoben und vervoll
kommt wird. 

Der Mensch spielt in der Landwirtschaft eine doppelte Rolle: 
als Besitzer und als Betreuer und Bearbeiter des Bodens. 

fiber den jetzigen Zustand der Besitzverhiiltnisse wurde bereits 
eingehend gesprochen 1). Es wurde festgestellt, daB der Latifundien
besitz in Osterreich nahezu fehlt und daB auch der GroBgrundbesitz 
nicht in iibermiiBigem oder in ungesundem Umfange vorhanden ist. 
Mittlerer und kleinerer Bauernbesitz wiegt vor. Aber auch der 
Hiiuslerbesitz spielt eine sehr groBe Rolle. 

1st diese Besitzverteilung eine ideale? SoIl sie so erhalten 
bleiben, urn eine moglichste Intensivierung der Landwirtschaft zu 
erreichen, oder sind Veriinderungen, Verschiebungen zwischen den 
einzelnen GroBengruppen notwendig? Zeigen sich etwa Erscheinungen, 
die eine Anderung wiinschenswert, ja notwendig erscheinen lassen? 

Die erste Frage kann mit einem: "im Allgemeinen ja" beant
wortet werden. Eine gleichmiiBige Mischung von groBem, mittlerem 
und kleinerem Besitz ist immer fUr die Entwicklung und die Er
zeugung giinstig. 

Auf die zweite Frage muB geantwortet werden: Trotz dieser 
Verteilung miissen Verschiebungen und Umstellungen vorgenommen 
werden, weil sich - dies die Antwort auf die dritte Frage - ver
schiedene Erscheinungen zeigen, die auf das Vorhandensein un
befriedigender Zustiinde schlieBen lassen. 

1) Siehe Seite 54 dieser Schrift. 
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Wiehtig ist eines: Das AusmaB des Ungesunden, Reform
bediirftigen ist nieht derart groB, daB es naeh gewaltigen Um
stellungen verlangen wiirde. Und die Mangel der Verteilung sind 
nieht derart, daB sie unbedingt sofort behoben werden milliten, 
sondern daB sie ganz gut aueh erst naeh und naeh einer Regelung 
zugefiihrt werden konnen, was mit Hinbliek auf die ganzen wirt
sehaftliehen Verh1i.ltnisse als ein sehr groBer Vorteil anzusehen ist. 

Die Erseheinungen, welehe auf die Notwendigkeit einer Um
stellung deuten, sind: Ziemlieh viel Land ist verpaehtet und eine 
immerhin ins Gewieht fallende Flaehe ist im Besitze von NutznieBern. 
Es wurde gesagt, daB diese beiden Einriehtungen, Paeht- und Nutz
genuB, fiir die wiinsehenswert groBte Intensitat der Bewirtsehaftung 
nieht giinstig sind und daB gerade der Umstand, daB so viel Land 
von Paehtern, nieht von den Eigentiimern, ausgeniitzt wird, beweist, 
daB die Besitzverh1i.ltnisse nieht ganz mit den Bediirfnissen der 
landliehen Bevolkerung von heute Ubereinstimmen. 

Aueh die Eigentumsverh1i.ltnisse in einem Teil des freien, vom 
Besitzer selbst bewirtsehafteten Grundbesitzes seheinen nieht Uberall 
fiir die beste BodenausnUtzung und fiir die Besiedelung des Landes 
die geeignetsten zu sein. Maneher Besitz, insbesondere GroBgrund
und groBbauerlieher, der wohl in einer Zeit extensiverer Boden
nutzung und diinnerer Besiedelung voll bereehtigt war, seheint heute 
fast zu groB, zu schwer zu Ubersehen und zu sehwierig zu bewirt
sehaften zu sein, weshalb eine Unterteilung desselben, mindestens 
an mehrere Kinder des derzeitigen Besitzers, wiinsehenswert und 
zweekmaBig erseheint. 

Es gibt aueh viel Land, das den Gemeinden oder den Gemein
sehaften, das ist meist die Gemeinsehaft der Besitzer der 1i.ltesten 
Hauser des Dorfes, von der die spateren Ansiedler ausgesehlossen 
sind, gehort und gemeinsam von allen geniitzt und nieht selten von 
- niemandem gepflegt wird. In der vom Aekerbauministerium im 
Jahre 1908 herausgegebenen Brosehiire "Die agrarisehen Operationen 
in Osterreieh" hellit es von ihnen - leider sehr mit Recht: " . . bei 
den Agrargemeinsehaften haben sieh in allen Kronl1i.ndern wahrhaft 
ehaotisehe Zustande gezeitigt, die nur mehr ein Ausspielen der 
gemeinsamen Interessen gegen das der einzelnen und eine raub
baumiiBige Wald- und Bodenverwiistung genannt werden kann". 

Das Verlangen naeh einer Agrarreform ist also gewlli kein dem
agogiseher Wunsch oder eine im "Zuge der Zeit" gelegene Modesaehe, 
obgleieh die gerade heute in vielen Staaten durehgefiihrten Reformen 
den Glauben an eine internationale Erseheinung waeh werden lassen, 
sondern eine reine wirtschaftspolitisehe Notwendigkeit. 

An sieh ist ja eine Agrarreform eine ganz natiirliehe Erseheinung: 
Der landwirtsehaftlieh nutzbare Teil der Erdoberflaehe, der sieh ja 
nieht vergroBert, wird immer von mehr Menseben bevolkert, die eben 
genau so zusammenriieken mUssen wie die Reisenden in einem Zugs
abteil, in das in einer Station neue Fahrgaste zusteigen. 
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Da im beiHiufig gleichen Umfange wie die Menschheit, die Inten
sitiit der Bodenproduktion zunimmt, bedeutet dieses Zusammenriicken 
der Menschen auf dem Ackerlande einen gar nicht so grausamen 
Vorgang, vor aHem auch gar keinen unnatiirlichen. 

"Agrarreformen" hat es ja auch immer gegebenl) und wird es 
so lange geben als eine wachsende Bevolkerungszahl das Verlangen nach 
Grund und Boden iiuBert. Das, was an Agrarreformen das Gefiihrliche, 
Unrichtige, Produktionhemmende und auch das Unnatiirliche ist, ist das 
Verlangen nach gewaltsamen Durchfiihrungen, nach ungerechtfertigten 
Enteignungen2) und nach ErfUHung politisch-nationaler Bestrebungen im 
Zuge solcher Aktionen. Derartige Weiterungen und MiJ3briiuche mussen 
natiirlich zu ganz aul3erordentlichen Schiidigungen der Wirtschaft 
fUhren, die umso unheilvollere Folgen mit sich bringen mussen, je 
schwiicher die Wirtschaft des Landes ist. Wenn z. B. Rumiinien, 
einst ein wichtiges Exportland fUr Weizen, trotz der VergroJ3erung 
des Landes nach dem Kriege den Weizenverbrauch im Friihling 1925 an 
mehreren Tagen und die Abgabe von unvermischtem Weizenmehl 
im Interesse der Versorgung des Landes verbieten mul3te, die Anbau
fliiche von J.ahr zu Jahr stark zuruckgeht (1923 2,683.742 Hektar, 
1924 2,297.483), so beweist dies, daJ3 schwere agrarpolitische Fehler 
gemacht wurden und daJ3 insbesondere die Agrarreform hier in einem 
Umfange durchgefuhrt wurde, der geeignet ist, die Wirtschaft auf 
das Schwerste zu storen und deren Wiederaufbau auf das Empfind
lichste zu gefiihrden. Auch die Nachricht derselben Zeitung yom 
20. Oktober 1923, daJ3 der jugoslawische Minister fUr Agrarreform 
jenen Ansiedlern mit der Abnahme der enteigneten Grundstucke 
gedroht habe, die sie nicht bebaut oder an andere weiterverpachtet 

1) Osterreich ist eben im Begriffe, eine durch das Wiederbesiedlungs
gesetz (vom 31. Mai 1919, Staatsgesetzblatt Nr. 310) eingeleitete Agrarreform 
zum Abschlusse zu bringen. Der leitende Grundgedanke war die Ruckiiber
ruhrung gewesenen Bauernlandes in Bauernhande, das in den Besitz von 
Jagdliebhabern und Gro:l3grundbesitzern gelangt war. 

Gewissenhaftigkeit in der DurchfUhrung des Gesetzes, Vorsicht in der 
Errichtung neuer, offenbar nicht lebensfahiger Anwesen, Schwerfalligkeit des 
Instanzenzuges und insbesondere die Nachwirkungen der Inflation ruhrten 
dazu, da:13 der Erfolg des Gesetzes ein sehr bescheidener war. Bis zum 
30. Juni 1924 waren erst 253 Erkenntnisse gefilllt, welche Gater im Gesamt
ausma:l3e von 4190 Hektar betrafen. Rechtskriiftig enteignet waren aber an 
diesem Tage erst J65 Gater mit 2824 Hektar. (Siehe statistisches Handbuch 
rur die Republik Osterreich. V. Jahrbuch. Wien. 1925.) 

BezUglich einzelner Parzellen waren bis zu dem genannten Tage 1202 
Enteignungserkenntnisse gefallt worden, die Grundstucke im Gesamtausma:13 
von 9764 Hektar betrafen. In 987 FaIlen waren zusammen 8858 Hektar schon 
an den n.euen Eigentumer iibergeben worden. (Siehe: Kall b runne r. Die Agrar
reform Osterreichs. In "Berichten fiber Landwirtschaft des Reichsministeriums 
rur Ernahrung und Landwirtschaft". Berlin. 1925.) 

2) An tonow berichtet in der "NeuenFreienPresse" vom 28. Dezember1924, 
da:13 Rumanien samtliche bulgarische Grundbesitzer der Dobrudscha enteignet 
hat, indem sie allen Boden als Staatseigentum erkliirte. 



93 

haben, beweist, ebenso wie viele andere Mitteilungen aus den ver
schiedenen Staaten, daB unrichtig begonnene Agrarreformen mehr 
schaden als niitzen. 

Ein Staat mit erschiitterten Grundlagen, wie l>sterreich, muB 
solche Fehler vermeiden und eine Agrarreform in mildester Gestalt 
anstreben und dann auch zur Durchfiihrung zu bringen suchen. Nie 
darf aber dabei der Grundsatz au6er acht gelassen werden, daB es 
noch notwendiger ist, bestehende, leistungsfiihige Wirtschaften zu 
erhalten als neue zu errichten, und daB es die erste Hauptaufgabe 
einer gesunden Wirtschaftspolitik sein mu6, aIle Hindernisse weg
zuraumen, die einer natiirlichen Entwicklung im Wege stehen. 

Gewaltsame Eingriffe miissen daher nach Moglichkeit ganz ver
mieden werden, ebenso eine StOrung des g e sun den konservativen 
Sinnes unserer landlichen Bevolkerung und eine Beunruhigung der 
produzierenden Gruppen. 

Gewi6 erfordert eine solche milde Agrarreform, die sich eigent
lich nur einerseits darauf beschrankt, mit unzeitgemii6en Einrich
tungen friiherer Zeiten zu brechen, die noch vom schlechten konser
vativen Sinn unserer landlichen Bevolkerung meist aus reiner Gewohn
heit aufrechterhalten werden, und welche anderseits die natiirliche 
Entwicklung der immer dichter werdenden Besiedlung des Landes 
zu stiirken und dadurch auch zu beschleunigen sucht, eine liingere 
Zeit um fiihlbar zu werden, als eine energischer durchgefiihrte. Dafiir 
aber ist sie, wenn sie nur nachhaltig und geschickt genug ins Werk 
gesetzt wird, umso wirksamer, umso vorteilhafter fUr die neu An
gesiedelten und fUr die Gesamtwirtschaft. 

Man pflegt haufig zu vergessen, daB die Landzuweisung an 
Siedler nur e i n e Handlung ist, nur ein geringer Teil von all den 
vielen Verrichtungen und Miihen, die aufgewendet werden miissen, 
um nach und nach ein neues Bauernanwesen zu griinden: AIle Arbeiten 
miissen gekonnt, die Fiihrung einer Wirtschaft verstanden werden, 
Vieh, Gerate und Betriebskapital muB, neben viel Lust und Vorliebe 
zum selbstandigen Landwirte vorhanden sein. Bei jungen Land
wirten, die zu Hunderten bei den groBen Aktionen angesiedelt werden, 
dUrfte es sehr oft an dies en Notwendigkeiten fehlen und die Nach
richt, daB man in Ungarn in mehr als 200 Gemeinden eigene Unter
richtskurse fUr ca. 35.000 neue Bauern abhalten mu6te, um sie in 
ihren Beruf einzufiihren, scheint kein besonders praktischer und 
wirtschaftlicher Weg zu. sein1). 

Vorteilhafter ist es jedenfalls, erst die Grundlagen fUr das Vor
wartskommen der jungen Siedler zu schaffen, ihnen die Sammlung 
aller erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen moglich zu machen 
und ihnen dann erst eine Gelegenheit zur Ansiedlung zu gewahren. 
Solche Vorbereitungen dauern aber Jahre und werden wohl nur zweck
dienlich von solchen Leuten auf sich genommen, welche sich ernst
lich mit der Absicht tragen, ein Anwesen zu erwerben. 

1) Wiener landwirlschafUiche Zeitung VOID 7. Februar 1925. 
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DaE dieser Weg gangbar ist und zu giinstigen Erfolgen fiihrt, 
die sich namentlich auch in der Hohe der Ertriige der Felder und 
der ganzen landwirtschaftlichen Erzeugung fiihlbar machen, beweist 
das Beispiel Diinemarks, wo in den letzten Jahren, bedingt durch 
eine sehr kluge Agrarreform, die Zahl der kleineren Wirlschaften 
ebenso au6erordentlich zugenommen hat, wie die Produktion. 

In Diinemark 1) gab es Wirtschaften mit 
fiber 120 Hektar im Jahre 1873 1.961, im Jahre 1905 

80 bis 120 " " " " 4.034," " " 
40" 80" " " " 25.908," " " 
10" 40 " " " " 42.252," " " 

unter 10 " " " " 165.264," " " 
Zusammen. 23'9.'4i'9 

2.093 
3.765 

23.327 
47.425 

212.520 
289.130 

Das Wesen dieser Agrarreform, die ich fiir die beste aller 
europiiischen halte und die mir auch fUr unsere osterreichischen 
Verhiiltnisse als durchwegs anwendbar erscheint, ist kurz in folgendem 
erkliirt2) : 

Das Ziel, das der diinischen Agrarreform zugrunde liegt, ist 
eine Vermehrung der Zahl der Kleinbauern, also jener Grundbesitzer, 
die gerade so viel Boden besitzen, urn von den Ertriigen desselben 
auskommlich leben zu konnen und die von der Verwendung fremder 
Arbeitskriifte vollig unabhiingig sind. Man will zugleich auch allen 
strebsamen landwirtschaftlichen Arbeitern die Moglichkeit geben, in 
die sozial hohere Stufe der Grundbesitzer aufzusteigen. Dadurch, daE 
man auch dem iirmsten Knecht, dem letzten Hirtenmiidchen ein 
erstrebenswertes und au c her rei c h bar e s Z i e I vor Augen setzt, 
spornt man sie zu bester Arbeit und gesundem Sparen an und 
schafft dadurch wesentlich vorteilhaftere Arbeiterverhiiltnisse 3) auf 
dem Lande. Natiirlich vermindert sich dadurch auch der Zuzug nach 
der Stadt, damit die Zahl der Arbeitslosen. 

Die iiltesten, zuerst durch das Gesetz vom 24. Miirz 1899 ein
geleiteten Bestrebungen gehen dahin, aufstrebenden Personen, und 
zwar nicht nur Miinnern, sondern auch unverheirateten Frauen durch 
Kreditgewiihrung die Moglichkeit zu geben, Besitzul1gen freihiil1dig 
in das volle Eigentum zu erwerben und darauf Wirtschaftel1 zu 
erbauel1 und einzurichten. 

1) Denmark 1924. Published by the danish ministry for foreign affairs 
and the danish statical departement. Copenhagen. 1924. 

2) Arnskov Small HoI din g s in Denmark. 25 Years Legislation. 
Copenhagen. 1924. - Danische Handelsrundschau. MitteiltYlgen des danischen 
Au13enministeriums. Nr. 6. 1924. - Her tel. Kurze Ubersicht fiber die 
danische Landwirtschaft. Kopenhagen. 1924. - K a II b run n e r. Die danische 
Agrarreform. Osterreichischer Volkswirt. Nr. 26 vom 28. Marz 1925. 

3) Bekanntlich verlassen viele der besten Iandlichen Arbeitskrafte die 
Landwirtschaft, weil sie - Ieider nicht mit Unrecht - beffirchten, in diesem 
Berufe niemals selbstandig werden zu konnen. - Siehe auch: Dr. M. H a i n i s c h. 
Die Landflucht. Jena. 1924. 
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Der Staat widmete in den folgenden Jahren immer groBere 
Betriige fUr die Kreditgewabrung. Ein Zehntel des Kaufpreises und 
der Bau- und Einrichtungskosten muB der Ansiedler aufbringen. 
Neun Zehntel iibemimmt gegen miWige Verzinsung und allmiihliche 
Abstattung der Staat. Die Bedingungen, unter denen das Geld 
gegeben wird, und die Grenze der Belehnung sind genau bestimmt. 
Natiirlich muBte im Laufe der Jahre, da man allmiihlich von der 
Ansiedlung von Hauslem, welche auf Nebenverdienste aus der Arbeit 
bei anderen Landwirten angewiesen waren, zu der von Kleinbauem 
iiberging, die sich aus dem Ertrage der eigenen Scholle emiihren 
konnen, die MindestgroBe eines solchen Anwesens 1) und auch die 
Belehnungsgrenze immer hoher festgesetzt werden: Wiihrend das 
Gesetz vom Jahre 1899 eine Hochstgrenze von 4000 Kronen normierte, 
wurde diese im Jahre 1904 auf 5000, im Jahre 1909 auf 6500, im 
Jahre 1914 auf 8000, im Jahre 1917 auf 10.000 und im Jahre 1921 
auf 22.000 danische Kronen 2) erweitert. 1m Jahre 1921 wurde ein 
ZuschuB zu den Kosten der Bauten in der Hohe von 30 Prozent 
der tatsachlichen Auslagen bewiUigt, der aber schon im Jahre 1922 
auf 15 Prozent herabgesetzt wurde. 60 beziehungsweise 75 Prozent 
der Baukosten wurden in diesen Jahren vorschuBweise vom Staate 
getragen, wiihrend 10 Prozent stets derAnsiedler tragen muB. Um 
eine Ausdehnung der Stammwirtschaften zu ermoglichen und die 
Intensivitiit der Wirtschaftsfiihrung zu steigem, werden in beruck
sichtigenswerten Fallen auch Zuschiisse zu den Darlehen bewiUigt. 
Auch kann unter Umstiinden die gesetzliche Hochstgrenze der 
Darlehen iiberschriUen werden. 

Da diese Art der Agrarreform, die ziemlich :mit den deutschen 
und osterreichischen 3) Rentengutsansiedlungen iibereinstimmt, nicht 
voll befriedigte 4) (der Ansiedler war zu sehr von der Hohe des 
Bodenpreises abhiingig, die, durch diese Siedlungsaktion beeinfluBt, 
stark anstieg), wurden die Gesetze vom 4. Oktober 1919 und vom 
29. Miirz 1924 erlassen, welche bestimmen, daB einerseits der groBte 
Teil des zu den Pfarrhofen 5) gehOrigen Grundes fUr siedelnde Klein
bauem verkauft werden miisse und daB anderseits die NutznieBer 
von gebundenem Besitz, also Fideikom:rniBbesitzer usw., durch Verkauf 

1) Diese wurde im Gesetze vom Jahre 1917 mit 2 Hektar festgesetzt. 
2) Eine dlinische Krone kostete am 9. Oktober 1925 1'726sterreichische 

Schilling. 
S) Gesetz £fir Galizien vom 17. Februar 1905. Landesgesetz- und Ver

ordnungsblatt Nr. 40. - Gesetz fiir die Bukowina vom 7. September 1909. 
Landesgesetz- und Verordnungsblatt Nr. 64. 

4) Die Erscheinungen waren lihnlich wie in Preuf3en, wo sich auch 
verschiedene Mangel der Ansiedlungsgesetze vom Jahre 1886 zeigten. Siehe: 
P age n k 0 P f. Die innere Kolonisation, ihr Ziel und ihr gegenwlirtiger 
Stand. Berlin. 1909. 

5) Diese gesetzlich begrlindete O'berfiihrung von ehemals geistlichem 
Besitz in Bauernland hat mit antireligi6sen Bestrebungen selbstverstandlich 
nichts zu tun. 
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von Grund bis zur Hohe eines Drittels der GesamtfUiche und Leistung 
einer bestimmten Entschadigung sich von den Bindungen frei machen 
konnen. Als Kaufer tritt in beiden Fallen der Staat auf, der diese 
FIachen den Kleinbauern gegen Leistung einer bestimmten Rente 
zur Verfiigung stellt. Aus den von den FideikommiBbesitzern ein
gehenden AblOsesummen wird ein Fonds gebildet, aus dem die 
Kleinbauern Darlehen zur Errichtung von Gebauden in der Hohe 
von 90 Prozent der Kosten erhalten. Die Bauanleihe, die genau nach 
dem Bedarfe jeder einzelnen Wirtschaft festgesetzt wird, muB bis 
zur Hohe von 8000 Kronen verzinst werden. Darlehen iiber dies en 
Betrag hinaus miissen nicht mehr verzinst, aber rasch abgetragen 
werden. 

Die GroBe der besiedelten Grundstiicke soIl auch hier stets 
derart sein, daB sich auf diesen die Familie durch eigene Arbeit 
ernahren kann. Der Erwerber hat keine Kaufsumme zu entrichten, 
sondern einen fallweise neu festzustellenden Betrag, der sich nach 
dem ortlichen ZinsfuB und dem iiblichen Bodenpreis richtet. Bei der 
Bemessung dieser Rente wird der Mehrwert des Gutes, der durch 
die Verbesserungen des Ansiedlers erzielt wurde, nicht beriicksichtigt. 
Ein Verkauf dieser Giiter an Nichtnachkommen des Kleinbauers kann 
vom Staate untersagt werden. 

Dort, wo es nicht moglich ist, Land fiir die Ansiedlung auf 
Grund der genannten Gesetze vom 4. Oktober 1919 zu erhalten, 
kann der Staat nach dem Gesetze vom 6. Mai 1921 auch Landereien 
ankaufen und in ahnlicher Weise besiedeln. Die Kleinbauern haben 
auch hier eine Rente an den Staat zu entrichten. 

Das Gesetz vom 29. Marz 1924 sieht nun vor, nachdem sich 
dieses Erbpachtsystem sehr gut bewahrte, daB in Hinkunft auch die 
Siedlungen der genannten ersten Art nur mehr nach diesen Grund
satzen bewerkstelligt werden sollen, daB also in Hinkunft die Dar
lehensgebung fiir die Erwerbung von Anwesen eingestellt und der 
Staat als Kaufer und Verpachter dem Ansiedler gegeniiber auf
treten solIe. 

Man nimmt an, daB es auf Grund der Gesetze vom 4. Oktober 1919 
gelingen werde, je 20.000 Hektar aus friiherem Besitze der Pfarrhofe 
und Fideikommisse zu erhalten und mit Kleinbauern zu besiedeln. 
In den ersten vier Jahren der Giiltigkeit dieser Gesetze wurden 
632 Bauernstellen auf ehemaligem geistlichen und 1205 auf anderem 
Besitz errichtet. Zugleich wurden 1030 bestehende Wirtschaften durch 
Zuweisung einzelner Parzellen im AusmaBe von zusammen 2471 Hektar 
aus den durch diese Gesetze freigewordenen Grundstiicken vergroBert 
und somit leistungsfahiger gemacht. 

Die GroBe dieser neuen Wirtschaften betragt im Durchschnitte 
sieben Hektar. An Darlehen fiir die Errichtung von Gebauden wurden 
fiir diese Ansiedlungen 24'5 Millionen Kronen ausgegeben. 

Sehr genaue und strenge Vorschriften beschaftigen sich mit 
den Person en, welche Kleinbauernstellen erwerben wollen. Nur 
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Manner und unverheiratete Frauen kommen in Betracht, die sich 
bisher durch landwirtschaftliche Arbeit erniihrten, die mindestens 
flinf Jahre Landarbeiter waren oder diesen gleichzuhaltende Berufe 
ausiibten. Sie. miissen das 25. Lebensjahr erreicht und diirfen das 
50. noch nicht iiberschriUen haben. Durch Zeugen miissen sie nach
weisen, daB sie fleillig, sparsam und niichtern sind und aIle V or
aussetzungen besitzen, urn tiichtige Kleinbauern zu werden. Selbst
verstandlich miissen sie auch hinreichend vermogend sein, urn das 
Gut einrichten und ein Zehntel der Baukosten tragen zu konnen. 
W ohlhabendere Personen sind von der Erwerbung solcher Klein
bauernstellen ausgeschlossen. 

In der Zeit vom Jahre 1900 bis zurn 3'0. Juni 1923 wurden 
10.825 Kleinbauernstellen errichtet, 76 Millionen Kronen als Zuschiisse 
und Darlehen gegeben und Nachtriige von 12 Millionen Kronen 
gewiihrt. Da nach der Betriebszahlung des Jahres 1919 in ganz 
Diinemark (also auch in den durch den Frieden von Versailles hinzu
gekommenen ehemals deutschen Landesteilen) 109.145 Kleinbauern
stellen vorhanden sind, kann man annelimen, da13 etwa jede zehnte 
auf Grund der eben skizzierten Gesetze geschaffen wurde. 

Die Agrarreform in Diinemark konnte nur deshalb dies en 
Umfang annehmen, weil sich dort die Kleinbauern auf einer sehr 
hohen Stufe der Entwicklung befinden, die sie durch genossenschaft
lichen Zusammenschlul3 und durch Bildung von Berufsvereinigungen 1). 
welche Fachleute als Konsulenten angestellt haben und Kurse und 
Reisen mit Unterstiitzung des Staates veranstalten, noch zu vervoll
kommnen such en. 

Hier ging also die Ausbildung der Ansiedlung voraus. 
DaB die kleinen Wirtschaften auch gute Ergebnisse abwerfen, 

das Anlagekapital gut verzinsen und der Familie einen giinstigen 
Arbeitsverdienst sichern, zeigt die nachstehende Tabelle 2) : 

Alles in diinischen Kronen per 1 Hektar. 
Nach der GrOBe des Land- Brutto- Betriebs- Nettoertrag Der erzielte 

Besitztums wirtschafts- ertrag kosten 1923-24 Arbeitsver-
kapital • 0 dienst der 

Kronen per ill Prozent Familie 

Unter 10 Hektar. 3178 
2635 
2670 
2662 

10- 20 " 
20- 30 " 
30- 50 " 
50-100 " 

Uber 100 " 
Durchschnitt 

filr 1923/1924 

• 2403 
2262 

2631 

1497. 
1093 
1079 

944 
921 
716 

1028 

1211 
878 
840 
742 
725 
544 

810 

Hektar yom Land- 1923-24 
wfrtsohafts- bel 50/0 be! 60/0 

286 
215 
239 
202 
196 
172 

218 

kapital Zinsbelastung 

900 515 483 
8'2 241 215 
90 0 229 203 
7'6 171 144 
8'2 149 125 
7'6 93 70 

8'3 219 193 

1) Ende 1923 zlihlte man 1172 Hiiuslervereine mit mehr als 80.000 
Mitgliedern. 

2) Das letzte Betriebsjahr der diinischen Landwirtschaft. Diinische 
Handelsrundschauo Nr. 7 vom Februar 1925. 

Kallbrunner, Wiederaufbau der Landwlrtschaft 7 
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Auch die Hohe der Viehbestande und die Art der Ausniitzung 
der Felder beweist, daB die kleinen Landwirte eine sehr intensive 
Wirtschaft betreiben, 

Auf je 100 Hektar Land entfallen: 

Auf Wirtschaften in der Pferde Rinder hievon Schweine Schafe Gef!Ugel 
Groile von KUhe 

0'55:- 3'30 Hektar , . 31 122 90 138 30 3198 
3'30- 15 ' 

" 
21 87 56 66 25 577 

15 - 60 
" 

16 69 36 43 24 226 
60 -120 

" 
10 48 24 23 19 94 

120 -240 
" 

8 46 25 19 12 64 
240 und dariiber . . . . . 7 48 28 17 7 421) 

iTher die Bodenausniitzung belehrt die nachstehende Zusammen-
stellung: 

Das Land ist ausgeniitzt in Prozenten, mit 
Wirtschaftsgroile Korner- Hackfrucht anderen Gras und liegt 

frUchten Feld- Futter brach 
frllchten 

0'55- 3'30 Hektar . . . . . 37'2 18'2 11'5 30'9 2'2 
3'30- 15 

" 
39'1 16'2 4'2 36'7 3'8 

15 - 60 
" 

37'2 13'3 3'5 41'5 4'5 
60 -120 

" 
33'5 10'9 3'9 47'3 4'4 

120 -240 
" 

36'0 11'2 5'5 42'2 5'1 
240 und darfiber . , , . . . . . 37"4 10'6 7"1 38'7 6'2 

" 
Nach Mitteilungen, welche ich der koniglich danischen Gesandt

schaft in Wien und dem k. d, Ackerbauministerium in Kopenhagen 
verdanke, wird die Agrarreform in der Hauptsache von einem Aus
schusse (Statens Jordlovsudvalg) in Kopenhagen durchgefiihrt, der 
14 Mitglieder zahlt, die vom Ministerium und vom Reichstage ent
sendet werden, Der Vorsitzende ist ein Landwirt. Dem Ausschusse 
gehoren auch zwei Beamte des Ministeriums an, In jedem Verwaltungs
bezirk (Amt) ist ein aus drei Landwirten bestehender AusschuB 
(Husmandsbrugskommission) tatig, der Antrage wegen Ansiedlungen 
stent und die Aufsicht iiber die neuen Wirtschaften fiihrt. Die Ent
scheidungen der Kopenhagener Kommission bediirfen der Zustimmung 
des Ministeriums, 

Neben der Forderung der neuen Ansiedlung durch fremde 
Personen erscheint es meines Erachtens auch notwendig, die Ansiedlung 
von Kindern auf groBeren vaterlichen Wirtschaften zu fordern, die 
bisher bei Erbgangen ungeteilt nur an einen Sohn iibergingen, Natiirlich 
kommen hier nur groBere Bauernwirtschaften in Betracht, deren Teile, 
jeder fiir sich allein bewirtschaftet, durchaus selbstandig lebensfahig 
sind, Natiirlich wird auch eine solche Siedlungsaktion nicht ohne 

1) Siehe dariiber auch die allj1ihrlich erscheinenden Berichte des Schweizer 
Bauern, Bauernsekretars Dr, L au r, fiber die "Rentabilitiit der Schweizer 
Bauerngiiter" und iiber "den EinfluB der BetriebsgroBe auf den landwirtschaft
lichen Rohertrag", (Thiinenarchiv, VII, 1916. 2, und 3. Heft.) 
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Opfer von Seiten der Allgemeinheit moglich sein, die aber wohl besser 
angewendet sind, als die verschiedenen Arten von Unterstutzungen, 
die fiir die abwandernden, "weichenden" Erben in Form von Arbeits
losengeldern, Altersversorgungen etc. ausgelegt werden miissen1). 
Der Zuzug Arbeitsuchender zur Stadt wiirde sich ganz erheblich 
vermindern, geliinge es, auch nur einen Teil dieser enterbten Bauern
kinder auf dem Lande festzuhalten und den strebsamen Landlosen 
den sozialen Aufstieg zurn "Besitzer" zu ermoglichen. Die ersparten 
Leistungen der Allgemeinheit und die Mehrproduktion der nunmehr 
vergroBerten Anzahl von Bauernwirtschaften wiirden die Aufwendungen 
des Staates (gedacht kann natiirlich nur an unverzinsliche Darlehen 
und an Steuerbefreiungen werden) reichlich lohnen. 

Freilich, vor einer zu weit gehenden und unvermittelten Zer
splitterung der bestehenden Besitze moB dringend gewarnt werden. 
Wirtschaften mit einem Umfang, der in Diinemark noch einer Familie 
ein auskommliches Leben bietet, werden, heute in Osterreich an 
Stelle von bisher groBeren errichtet, bestimmt nicht lebensfiihig sein. 
Auch die biiuerliche Kleinwirtschaft muB sich - soH sie nicht zu 
einer Verelendung des Eigentiimers fiihren und die Hoffnungen der 
Allgemeinheit hinsichtlich einer vergroBerten Erzeugung bitter ent
tiiuschen - organisch entwickeln2). Die Anforderungen, die in geistiger 
und korperlicher Hinsicht an die tadellose Fiihrung einer kleinen 
Wirtschaft gestellt werden, sind nicht geringer als die, die an den 
Eigentiimer einer umfangreichen gestellt werden. Denn, wiihrend 
hier nach dem Grundsatze der Arbeitsteilung geschaffen werden 
kann, wo also die besonderen Kenntnisse und Kriifte verschiedener 
Personen sinngemiiB im einheitlichen Bestreben ausgeniitzt werden 
konnen, moB der ganz kleine Landwirt eine Art von Universal
mensch sein. Auch spUrt er jeden Fehlschlag, jedes Entgehen eines 
Gewinnes viel stiirker. 

Ich wiederhole: Eine Verkleinerung der bestehenden Wirtschaften 
fast aller BesitzgroBen ist notwendig, urn einer groBeren Anzahl von 
Menschen eine selbstiindige Existenzmoglichkeit zu schaffen und den 
Besitzern bestehender Wirtschaften die Erreichung einer groBeren 
Intensitiit zu ermoglichen. (Das spiirlich vorhandene Betriebskapital 
ist heute ganz unzureichend, urn die Vorbedingungen einer solchen 
zu geben. Auf eine geringere Fliiche, mit der ganzen Arbeitskraft 

1) Die Landwirtschaft hat das groBte Interesse daran, daB es moglichst 
wenige Arbeitslose gibt. Abgesehen yom sittlichen Standpnnkt, dem der 
Ersparnis an Unterstiitznngen nnd dem Ansfalle an prodnzierten Giitern, ist 
es die Erkenntnis, daB es keinen danernden Besitz nnd keine gesicherte 
Lebensstellnng geben kann, wenn ein~groBer Teil der BevOlkerung in schwerster 
Not ist. 

2) Bar 0 c k a, Grundbesitzverfassnng nnd BevOlkernngswachstum. Ver
such einer landwirtschaftlichen Entwicklungslehre. Von Dr. Egon Barocka, 
Arbeiten aus dem Institut fiir Betriebslehre. Universitat Leipzig. 1924. 

7* 
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der Familie konzentriert und obendrein noch durch die Erlose fur 
den abgestoJ3enen Grund und Boden vermehrt, wurde es in den 
meisten Fallen fiir eine Intensivierung genugen.} Die Grundung neuer 
Wirtschaften darf nur sehr vorsichtig erfolgen und mussen an den 
kiinftigen- Siedler mindestens die Anspruche gestellt werden, die in 
Danemark von Gesetzes wegen vorgeschrieben sind. Insbesondere 
mussen ganzlich Berufsfremde, wie abgebaute Bankangestellte etc., 
grundsatzlich, und zwar vor allem im Interesse ihrer selbst, von der 
Ansiedlung ferne gehalten werden 1). Auf die fachliche, wirtschaft
liche und geistige Ausbildung der Ansiedler ist das groJ3te Gewicht 
zu legen und mussen minder erfahrene ausgeschieden werden. (Fiir 
einen Erben einer Wirtschaft ist es viel einfacher zu wirtschaften 
als fur zwei, welche eigene Anwesen betreiben. Denn der eine Erbe 
braucht nur in die FuJ3stapfen seines Vaters zu treten, wiihrend die 
beiden Erben kein Vorbild an der friiheren Wirtschaftsweise haben.) 

Wie weit in der Aufteilung der Wirtschaften gegangen werden 
kann, richtet sich ganz nach den ortlichen Verhaltnissen. Je rauher 
das Klima und je schlechter der Boden ist, umso weniger weit darf die 
Aufteilung vorgenommen werden. 1m Hochgebirge und an Orten mit 
ungiinstigen Absatzverhiiltnissen wird man z. B. kaum in der Lage 
sein, nennenswerte Siedlerbestrebungen zu unterstutzen, weil hier 
eben die Erzeugung auf der groJ3en Flache die gesteigerte auf einer 
verminderten ersetzen mutt In niederen Lagen kann schon an eine 
vermehrte Grundung neuer Anwesen gedacht werden und scheinen 
mir hier die Siedlungsverhaltnisse des bayrischen und wiirttembergischen 
Allgaus vorbildlich. 1m Weinland ist selbstverstandlich keine Vermehrung 
der ohnedies sehr dichten Besiedlung denkbar. Hingegen ist eine 
solche in den flachen und ebenen Gebieten Kiirntens und Steiermarks, 
vor allem aber Oberosterreichs, Niederosterreichs und des Burgenlandes 
in groJ3erem Umfange zu erwarten, ja direkt notwendig. 

Viele Menschen verlangen, daB in der Kleinbauernwirtschaft 
Spezialwirtschaft getrieben werde. Dies ist an und fiir sich eine sehr 
richtige Anschauung. Denn, wie das Beispiel des Weinbaues zeigt, 
ermoglichte gerade diese Spezialkultur die Ansiedlung vieler Menschen 
auf kleinen Siedlungsgebieten schon in einer Zeit, in der noch reichlich 
Land fiir eine lockere Siedlungsweise zur Verfiigung stand2). Anderseits 
aber zeigt gerade wieder das Beispiel des Weinbaues, daJ3 jeder 
Ruckgang der Konjunktur, jedes gefiihrlichere Auftreten eines beliebigen 
Schadlings die Existenz der ganzen Siedlung auf das schwerste bedrohen 
kann und daJ3 man daher einer so weitgehenden und einseitigen 
Spezialisierung im allgemeinen nicht das Wort reden kann. Man wird 

1) K a II b run n e r, Sollen die Stiidter Bauern werden? Osterreichischer 
Volkswirt vom 13. Dezember 1924. 

2) Me i t zen, Siediungen und Agrarwesen der Deutschen und 
Skandinaven, der KeIten, Romer, Finnen und Slaven. 1895. 
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daher die Wirtschaft zumindest auf zweierlei Kulturen aufbauen, 
urn so das Risiko, das mit jedem Betriebszweig verbunden ist, etwas 
besser zu verteilen. Denn erfahrungsgemaB pflegt, wenn der eine 
Betriebszweig versagt, doch der andere einen Erfolg zu haben. 

Wenn nun aber der eine Wirtschaftszweig besonders ausgebaut 
und durch Spezialisierung sehr leistungsfahig gemacht wird und aile 
anderen nicht ganz vernachIassigt werden, kann das dem Gesamterfolge 
der Wirlschaft nicht abtraglich sein. 

Es scheint in diesem Zusammenhange zweckmaBig zu sein, die 
Wiinsche einzelner Siedler und Siedlerfreunde naher zu untersuchen. 
Man empfiehlt den Kleinlandwirten den Getreidebau nach der in China 
iiblichen Anbaurnethode, vergiBt aber dabei, daB die unzweifelhaften 
Mehrertrage dieser nur dann erwartet werden konnen, wenn der 
Boden und das Klima fiir diese sehr geeignet sind und die Pflanzen 
eine besonders sorgfaltige und miihsame Pflege und Diingung erhalten, 
die sieh bei unseren Lohnen und bei den Lebensanspriichen auch 
unserer bescheidensten Siedler nie hereinbringen lassen. Meines 
Erachtens ist es direkt eine Gewissenlosigkeit, Leuten, die meist von 
der Landwirtschaft wenig verstehen (andere lassen sich nichts auf
schwatzen), ein Anbausystem als empfehlenswert und lukrativ hinzu
stellen, das bis heute, wenigstens hierzulande, noch niemand in groBerem 
Umfange ausgeprobt hat und von deren Erlragen auch noch niemand 
tatsachlich gelebt hat. 

Auch die Empfehlung, die Getreidezucht, die Imkerei und die 
Hiihnerzucht im Kleinbetrieb als Haupterwerb zu betreiben, muB -
in den meisten Fallen wenigstens - als gefahrlich oder sogar als 
irrefiihrend bezeichnet werden, vor aIlem auch, weil diese Beschafti
gungen viel Geld, viel Zeit und, insbesondere die Getreidezueht, auch 
sehr viele Spezialkenntnisse erfordern. 

In diesem Zusammenhange erscheint es notwendig, der vielfach 
gestellten Forderung nach Einfiihrung eines gesetzlichen Befahigungs
nachweises zu gedenken. Nach dieser sollen nur »Befahigte", das 
heiBt, Menschen, welche gewisse Priifungen abgelegt haben, berechtigt 
sein, einen Landwirlschaftsbetiieb selbstandig zu leiten. Die Verfechter 
des Befahigungsnachweises bezeichnen - sieher mit Recht - die 
mangelhaften Kenntnisse vieler Wirtsehaftsfiihrer als die Ursache 
der geringen Leistungsfahigkeit mancher Betriebe und sehen darin 
eine Gefahrdung der Produktion. Sie weisen darauf hin, daB die 
Allgemeinheit ein groBes Interesse daran habe, daB viel erzeugt 
werde und daB dem Rechte, Boden zu besitzen, die Verpflichtung, 
diesen auch produktiv auszuniitzen, gegeniiberstehe, weshalb ein 
solcher Bildungszwang auch moralisch gerechtfertigt erscheint, urnso
mehr, als ja ein solcher auch fUr die groBen Forstgiiter 1), dann fiir 
fast aIle Gewerbe schon Iangst eingefUhrt sei. 

1) Die Verordnung der niederosterreichischen Statthalterei vom 8. Jnni 1907 
(Landesgesetzblatt Nr. 80) fordert im Sinne des § 22 bzw. 52 des Forstgesetzes, 



102 

Die Gegner des Befiihigungsnachweises erkHiren, daf3 es heute 
wohl praktisch unmoglich sei, einen solchen Befahigungsnachweis zu 
verlangen, da doch nur wenige der alteren Landwirte - die Fach
schulen sind meist noch ziemlich jung - eine fachliche Ausbildung 
genossen haben und daf3 man daher bei der Einfuhrung desselben, 
urn das Entstehen ganz unmoglicher Zustande zu vermeiden, so viele 
Ausnahmen gesetzlich festlegen musse, daf3 schlieBlich nicht mehr 
viel vom Gesetze ubrig bleibe. 

Dennoch wird es notwendig sein, schrittweise, vorerst beim 
GroBgrundbesitze, den Befahigungsnachweis einzufiihren, von dem 
jedenfalls eine Hebung der Wirtschaft erwartet werden kann, wenn 
man auch nicht umhin kann, festzustellen, daf3 viele unserer besten 
und tuchtigsten Landwirte diesen Nachweis nicht erbringen konnten, 
da sie keine landwirtschaftlichen Fachstudien nachweisen konnen. 
Freilich, in noch viel mehr Fallen kann man einen gewissen ursach
lichen Zusammenhang zwischen mangelhafter fachlicher Ausbildung 
und Ruckstandigkeit der WirtschaftsfUhrung feststellen. 

Ein ahnliches Bestreben nach intensiverer Bodenausniitzung 
liegt den Wunschen anderer zugrunde, welche die Enteignung und 
Besiedelung der Grundstucke verlangen, die von ihrem derzeitigen 
Eigentumer nicht oder nicht vollstandig ausgeniitzt werden. Der 
Durchfiihrung dieses Gedankens, der manches Bestrickende fUr sich 
hat, stehen aber groBe Schwierigkeiten entgegen: Sind denn die 
Grundstiicke, die der Besitzer meist deshalb nicht nutzt, weil sie. die 
Aufwendungen nicht lohnen, geeignet, um einem Anfanger die Existenz 
zu sichern? Wer stent die Grenze zwischen einem gut und zwischen 
einem schlecht bearbeiteten Grundstiick fest? Und wer solI diese Dber
fiihrung durchfiihren, ohne groBen Apparat und ohne Ungerechtigkeit? 

Denkbar ware nur eine Art Anforderungsrecht solcher Grund
stucke durch die Gemeinde odeI' die politische Verwaltung und Weiter
verpachtung derselben auf eine Reihe von Jahren an bediirftige und 
wegen ihrer Leistungsfiihigkeit bekannte Landwirte. Es miiBten aber 
die Voraussetzungen geschaffen werden, daB wirklich nur schlecht 
bewirlschaftetes Land herangezogen werde, daf3 dasselbe nun gut 
ausgeniitzt werde und daB durch die Arbeit des Zwangspachters 
nicht unverhaltnismaBige Vorteile dem nachlassigen Besitzer, etwa 
durch wesentliche Verbesserung des Bodens und durch hohe Pacht
zinse, erwachsen wiirden. 

Es wurde am Eingange dieses Kapitels darauf hingewiesen, 
daf3 viel Land nicht von den Eigentiimel'll, sondel'll von Pachtel'll 
bewirtschaftet wird. 

daf3 die Wirlschaftsfiihrer von Wlildern mit einem gewissen Mindestausmaf3 
(800 Hektar in der Ebene, 1200 im Mittel- und Hochgebirge und 1500 in den 
unwegsamsten Teilen des Hochgebirges) staatliche Priifungen abgelegt haben. 
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Nach den Ergebnissen der Betriebszahlung vom 3, Juni 19021) 
wurden von je 100 Wirtschaftsbetrieben gefiihrt: 

1m Lande nur auf auf eigenem hievon war der gepach- nnr auf 
eigenem nnd gepaoh- der eigene tete umfang- Paehtgrund 
Grund tetem Grund Besitz gr68er reicher als 

alB der ge- der eigene 
paehtele 

Niederlisterreich ... 60'6 32'3 25'2 7'1 5'9 
Oberlisterreich .. ,. 89'7 6'5 4'7 1'8 2'9 
Salzburg .... , . .. 91'6 5'3 4'3 1'0 2'4 
Steiermark ...... , 87'6 3'7 2'7 1'0 6'0 
IDlrnten. . . . . . . .. 71'9 19'0 14'2 4'8 8'6 
Tirol. . , . . . . . . .. 72'8 20'7 14'8 5'9 6'2 
Vorarlberg .. , , .. , 81'8 15'2 12'8 2'4 2'5 

Seit dem Jahre 1902 hat sich die Zahl und GroBe der verpachteten 
Wirtschaften und Wirtschaftsteile gewiB noch sehr stark vermehrt, 
Man schiitzt, daB heute fast ein Drittel der landwirtschaftlichen Fliiche 
Niederosterreichs von rund 50,000 Piichtern bewirtschaftet wird, 

Infolgedessen gewinnt die Regelung der Pachtverhiiltnisse im 
Sinne einer Sicherung des Pachtobjektes fiir den Piichter (wie sie 
etwa in den bestehenden Piichterschutzverordnungen 2) angestrebt 
wird) eine erhOhte Bedeutung, Ungerechtfertigte Kiindigungen oder 
Steigerungen der Pachtzinse sollen ebenso dauernd unmoglich gemacht 
werden, wie miBbriiuchliche Ausniitzung der Pachtobjekte und veraltete 
Vertriige, Der Grundsatz, die Allgemeinheit hat groBes lnteresse an 
einer richtigen Ausnutzung des Bodens, sonte gerade auch hier zur 
vollen Ausntitzung gebracht werden, Pachtvertriige mit kurzer Lauf
zeit, dann Abgabe von Pachtgrundstucken im Versteigerungswege, 
die nur zu unverhiiltnismiiBigen ErhOhungen der Pachtpreise fiir die 
kleinen Parzellen ftihren 3), welche die Piichter zwingen, das vorhandene 
kleine Betriebskapital ausschlieBlich auf die Bezahlung des Pacht
schillings zu verwenden, so daB fiir die Bestellung und den Ankauf 
von Diinger nichts ubrig bleibt, sollen, weil sie eine nachhaltige 
Bodenausnutzung unmoglich machen und die Bodenzersplitterung 
fordern, gesetzlich verboten werden, 1m Interesse der friedlichen Aus
einandersetzung zwischen Piichtern und Verpiichtern wiire die Auf
stellung eines gleichmiiBig zusammengesetzten Schiedsgerichtes not
wendig, das in allen Streitfragen rasch und endgilltig zu entscheiden 

1) Qsterreichische Statistik, 33, Bd, Wien, 1909, 
2) Pachterschutzverordnung vom 16, Juli 1921, Bundesgesetzblatt Nr. 398 

und Schrebergartenverordnung vom 17, April 1924, Bundesgesetzblatt Nr,124. 
8) Typisch sind die Pachtpreise, die in der Gemeinde Neudorf bei einer 

Versteigerung der Gemeindegrundstficke am 16, Februar 1925 erzielt wurden: 
Ftlr parzellen 1m Ausma.l3e werden 1m Mittel ala Paehl-

von schilling vergf1tet 
200- 500 Quadratklafter ... , ......... 0'54 Kilogramm Weizen 
500- 750 ". . ............. 0'57" " 
750-1000 " .............. 0'31" " 

1000-1250 " . • . . . . . . . . . .. ,0'30" " 
1250 und mehr" . . , . . . . . . . . . . ,0'25" " 
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hatte. Pachtvertrage, die schon langer als eine groBere Reihe von 
Jahren laufen und von denen angenommen werden kaIfn, daB sie 
dauernd einer bestimmten Wirtschaftsweise des Pachters und des 
Verpachters zugrunde liegen, waren in Erbpachtvertrage ohne besondere 
Formalitaten, etwa durch einfache Anmeldungen bei den Bezirks
gerichten, zu verwandeln. Eine allmahliche Uberfiihrung dieser Erb
pachtgriinde in das freie Eigentum, etwa durch Zahlung jiihrlicher 
Betrage auBer den Pachtzinsen, allenfalls auch im Wege der Landes
hypothekenanstalten oder anderen, den deutschen Rentenbanken ahn
lichen Geldinstituten, ware im Interesse einer allmahlichen Verminderung 
des gepachteten Landes anzustreben. 

Wiinschenswert ware jedoch keinesfalls die vollstandige Ver
wandlung von allem Pachtland in freies Eigentum der Grundbesitzer, 
da dieses eine Art Reserve darstellt, aus dem aHe augenblicklich 
Bodenhungrigen ~ fiir die Zeit groBten Bedarfes - Grundstiicke 
pachten konnten. 

Schwierig ist die Frage des Gemeinde- und Gemeinschafts
besitzes, die noch deshalb schwieriger wurde, weil sie heute nicht 
nur vom rein wirtschaftlichen Standpunkte, - der hier allein ma6-
gebend sein kann - sondern auch vom politischen behandelt wird1), 
wodurch, bei der eigenartigen SteHung der Parteien zueinander, die 
Austragung der ganzen so sehr dringenden Angelegenheit immer 
wieder verschoben und dadurch immer mehr erschwert wird. Die 
wirtschaftlichen Verhaltnisse des Gemeindelandes - Reste der alten 
Allmende2) sind in jeder Gemeinde verschieden: im Laufe der Jahre 
haben . sich iiberaH irgendwelche Eigentums- und Nutzungsverhaltnisse 
herausgebildet, die nur eines gemeinsam haben: das UnrationeHe 
der Wirtschaft, das den Wert der Grundstiicke ununterbrochen ver
mindert. Einige dieser Gemeinschaftsbesitzungen werden auch vor
ziiglich gefiihrt und bringen allen "Berechtigten" viele Vorteile. Der 
Umstand, daB solche Verhiiltnisse bestehen, zeigt, daB Bemiihungen, 
Ordnung in diese Zustiinde zu bringen, nicht aussichtslos sind, ja, 
daB man bemiiht sein sollte, die Mi6zustiinde im gegenseitigen Ein
vernehmen aus der Welt zu schaffen. Hiezu erscheint jedoch· das 
bestehende Regulierungs- und Teilungsgesetz 3) namentlich wegen 

1) Otto B au e r, Der Kampf urn Wald und Weide. IStudien zur oster
reichischen Agrargeschichte und AgrarpoIitik. Wien. 1925. Agrarsozialistische 
Bucherei. 

2) S chi f f, Osterreichs Agrarpolitik. - S chi f f, Der Gemeinschafts
besitz in: Geschichte der 6sterreichischen Land- und Forstwirlschaft und 
ihrer Industrien. 1848-1898. Wien. 1899. - Grunberg, Die Grundentlastung. 
Ebenda. - Peyrer, Die Regelung der GrundeigentumsverhiiItnisse. Wien. 1877. 
- Peyrer, Die ZusammenJegung der Grundstucke, die Regelung der Gemeinde
grunde und die AblOsung der Forstservitute. Wien. 1873. 

3) Reichsrahmengesetz vom 2. Juni 1883, Reichsgesetzblatt Nr. 94, und 
Landesgesetze in Karnten vom Jahre 1885 und 1908, in Niederosterreich vom 
Jahre 1886 und in Salzburg vom Jahre 1892 bzw. 1906 und 1910, in Ober
osterreich, Steiermark und Tirol vom Jahre 1909. 
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seiner Schwerfalligkeit nicht mehr recht geeignet zu sein, weshalb 
das Verlangen nach einer Abanderung desselben gerechtfertigt ist. 
Freilich muB bezweifelt werden, ob es mit Riicksicht auf das Vielerlei 
von Verhliltnissen iiberhaupt menschenmoglich ist, ein Gesetz zu 
schaffen, das auf alle Anwendung finden kann, weshalb es notwendig 
ist, die mit der Regelung dieser Angelegenheiten betrauten Agrar
behorden einerseits mit besonderen Vollmachten, anderseits mit einem 
Fachbeirate zu versehen, in dem die verschiedenen Interessengruppen 
verlreten sind und der berufen ist, bei der F1illung von Erkenntnissen 
beratend zur Seite zu stehen. 

Mit Riicksicht auf die groBen in Frage kommenden Flachen 
(nach S chi f f im alten Kronlande Tirol 1,105.818 Hektar, in Steier
mark 58.285 Hektar) und den unhaltbaren Zustand der wirlschaft
lichen Verhliltnisse ist eine reinliche Scheidung und sachliche Klarung 
aller gemeinsamen Besitzungen unaufschiebbar, umsomehr, als es 
bisher nur beziiglich einer verhliltnismaBig geringen Flliche moglich 
war, Aufteilungen ehemals gemeinschaftlicher Grundstiicke durch
zufiihren. 

Am Ende des Jahres 1923 war der Stand der durch die Agrar
behOrden durchgefiihrten Teilungen 1): 

im Lande 

Niederosterreich . . . . . . 
Oberosterreich . . . . . . . 
Salzburg .......... . 
Steiermark . . . . . . . . . . 
Klirnten ........... . 
Tirol ............. . 
Vorarlberg . . . . . . . . . . 

Zahl der Gemeinden, 
in welchen Teilnn
gen dnrchgefflhrt 

wurden 

112 
15-

7 
10 

238 
14 

aufgeteilte 
Fliiche 

in Hektaren 

9.194 
200 
372 
266 

17.959 
6.162 

Au13erdem waren 137 Teilungsverfahren im Zuge. 

Zahl der an 
den Teilun
gen beteilig
ten Grund-

besitzer 

3.354 
69 
52 

129 
3.577 
1.242 

Das Interesse am Wiederaufbau der Landwirtschaft macht Fort
schriUe auf diesem Gebiete dringend notig. 

Die derzeitige Auffassung yom Grundeigenturn gestaUet dem 
Eigentiimer jede Nutzung desselben (sogar auch, wie wir gesehen 
haben, das Unterlassen einer Nutzung), mit Ausnahme des darauf 
lebenden Wildes: Das Jagdrecht ist nur Besitzern von zusammen
hlingenden Fllichen mit mehr als 115 Hektaren, sonst aber nur den 
Gemeinden zugesichert, welche die Jagdnutzung verpachten und den 
Pachtschilling in irgendeiner Weise den Grundbesitzern zugute bringen. 
Dieser Zustand bringt es mit sich, daB Grundbesitzer Land nur erwerben, 
urn das Jagdrecht zu erhalten und auszuniitzen und sich dann urn 
die des Bodens herzlich wenig bekiimmern, ferner, daB Landwirte 
veranlaBt werden, die Jagd zu pachten und mit einer solchen Hingabe 
ausnutzen, daB die Interessen der Wirtschaft sehr vernachllissigt 

1) Statistisches Handbuch fUr die Republik Qsterreich. V. Jahrgang. 
Wien.1924. 
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werden. Der in vielen Naturmenschen schlummernde Jagdtrieb veran
laBt ferner viele, mehr der Jagd als des Wertes des Wildes halber 
Wilddiebstahl zu begehen und so mit den Gesetzen in Konflikt zu 
kommen. (Wilddiebstahl wird viel schwerer bestraft als der Diebstahl 
gleichwertiger anderer Gegenstande.) 

Diese Tatsachen sowie die Erkenntnis, daB stiirkere Wildbestande 
schwere Schaden an den Feldfriichten, an den Wiesen und an den 
Baumen (durch Verletzen der Rinde und AbbeiBen der jungen Triebe), 
insbesondere auch der Walder anrichten, fiihren auch zur Erorterung 
der Frage, ob der Jagdbetrieb in der heutigen Form wirtschaftlich 
gerechtfertigt ist oder ob er nicht einer neuzeitlichen Regelung zugefiihrt 
werden sonte, bei der man sich natiirlich weniger von gefiihlsmiiBigen 
Erwagungen lei ten lassen sonte, als vom niichternen, der rationellsten 
land- und forstwirtschaftlichen Produktion. 

In Wiirttemberg z. B. ist man schon langst iibergegangen, das 
Jagdrecht auch kleineren Besitzern, solchen mit mehr als zehn Hektar, 
einzuraumen, wodurch manche der genannten Erscheinungen weg
gefallen sind. 

Das agrarische Programm der sozialdemokratischen Partei verlangt 
eine vollstandige Abschaffung des Jagdrechtes, besonders deshalb, urn 
die den Grund und Boden nur wegen der Jagdliebhaberei Besitzenden 
zum Verkaufe ihrer Liegenschaften zu veranlassen, von dem sie sich 
eine Erleichterung des Grundstiickmarktes erwarten. Dem muB man 
aber entgegenhalten, daB auch die Lander, in denen die Jagd langst 
frei ist, keineswegs ideale Siedlungs- und Besitzverhaltnisse aufzu
weisen haben, und daB dann die Gefahr besteht, daB die Jagd auch 
dort, wo sie im Interesse der Forderung des Fremdenverkehres erhalten 
werden sonte l ), verschwindet. Denn von einer "Jagd" kann in einem 
Staate mit freiem Jagdrecht nicht mehr gesprochen werden. 

1m Interesse der Erhaltung eines gesunden und leistungsfiihigen 
Bauernstandes ist eine Regelung der Zustande, wie sie heute bei den 
Erbteilungen iiblich sind, dringend notwendig, da diese heute nach
gerade dazu angetan sind, den Wiederaufbau der Landwirtschaft ernstlich 
in Frage zu stellen. Beim Ubergang von Wirtschaften vom Vater an 
das Kind, ist eine Erbgebiihr von sechs Prozent des Schatzwertes, bei 
dem an Geschwisterkinder bis zu 24 Prozent zu bezahlen. (Hiezu kommt 
in Niederosterreich noch ein Landeszuschlag von 40 Prozent!) Das sind 
Betrage, die selbst bei einer etwas nachsichtigen Schatzung der Erbmasse 
sehr ins Gewicht fallen und der Wirtschaft das geringe vorhandene 
Betriebskapital ganzlich entziehen, ohne das natiirlich an eine Inten
sivierung der Wirtschaftsfiihrung nicht gedacht werden kann. 

Noch viel schlimmer liegen die Verhaltnisse, wenn - wie dies 
ja meistens der Fall ist - mehrere Erben vorhanden sind, und der 
Ubernehmer der Wirtschaft die iibrigen, leer ausgehenden Geschwister, 
mit Geld abfertigen muB, das er in erster Linie durch den Entzug von 

1) Siehe Seite 52 dieser Schrift. 
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Behiebskapital und durch den Verkauf von Vieh, in zweiter Linie durch 
die Aufnahme von Schulden freibekommt. Ramsauer1) weist darauf 
hin, daf3 der Wert eines Landgutes fiir den Eigentiimer eigentlich nur 
in der Moglichkeit besteht, darauf seine und seiner Familie Arbeitskraft 
nutzbringend zu verwerten, da die Verzinsung des in Grund und Boden 
angelegten Kapitales stets eine sehr niedere ist. Er schlagt daher im 
Interesse der Erhaltung der Leistungsfahigkeit der Wirtschaften vor, 
daf3 man unter den Erben nicht den Wert des Gutes, sondern den 
Reinertrag desselben verteilen solIe, der nach Ermittlung des Arbeits
aufwandes (welcher dem iibernehmenden Sohne fiir seine Arbeit zufallen 
sollte) vom Rohertrag der Wirtschaften iibrig bleibt. Dieser Reinertrag 
ware aber nicht sofort, sondern durch 20 Jahre hindurch in Form einer 
Rente unter den Geschwistern zu verteilen. Diese Art der Erbteilung 
wiirde ohne Zweifel eine gewisse Benachteiligung der »weichenden 
Erben" zur Folge haben, die ja jeden Anteil an dem Anwesen selbst 
verlieren. Sie erhalten aber auf Kosten des Elternhauses Nahrung und 
Kleidung, spater auch die Rente, wodurch ihnen die Moglichkeit 
geboten ist, sich selbst eine Existenz zu schaffen. Und mehr als 
eine Existenz, eine Moglichkeit, sich auf dem Anwesen das zum 
Leben Notwendige zu verdienen, hat ja, im Grunde genommen, auch 
nicht der Bruder, der das Anwesen iibernimmt. Ein Gleichstellen 
der Rechte aller Erbenden ware auch ein Unrecht. Denn der » weichende" 
Erbe wiirde, wenn man einfach den Wert des Gutes schatzen und in so 
viele Teile teilen wiirde als Erbberechtigte vorhanden sind, ohne Arbeit, 
ohne Risiko denselben Vorteil haben, wie der schwer arbeitende, allen 
Gefahren ausgesetzte Ubernehmende, dessen Wirtschaft eben durch 
den Entzug des fliissigen Geldes und durch die Aufhalsung von Schulden 
auf das schwerste geschMigt wurde. 

Anders ware es dort, wo ohne Gefahrdung des Bestandes der 
Wirtschaft eine Teilung derselben nicht nur moglich, sondern aus den 
Griinden, die an friiherer Stelle dieses Kapitels erortert wurden, auch 
zweckma13ig ware. Hier sollte, wenn eine mogliche Teilung der vater
lichen Wirtschaft von den Erben abgelehnt wird, eine verscharfte 
Erbgebiihr eingehoben werden. Hingegen ware die Errichtung eines 
neuen Anwesens durch vollige Steuerbefreiung zu fordern und zu 
erleichtern. 

Neben dem Menschen als Besitzer miissen wir auch den Menschen 
als Arbeiter betrachten. 

Jahrzehnte lang hat man sich mit dem Pflanzenbau, mit der 
Tierzucht, mit der Behiebslehre usw. innig befaf3t, fast nie aber 
mit dem Menschen, obgleich dessen Arbeit das wichtigste und wert
vollste Betriebsmittel ist: Die Landarbeitsforschung ist einer der 
jiingsten Zweige des Studiums der Landwirtschaft2), der verdient, 

1) Ramsauer, Entwicklung und Ziele der Agrarreform. Klagenfurt. 1924. 
2) S tie g e r, Der Mensch in der Landwirtschaft. Berlin. 1922. S e e

d 0 r f, Die Vervollkommnung der Landarbeit und die bessere Ausbildung der 
Landarbeiter. Berlin. 1919. - Seedorf, Landarbeitslehre. Friedrichswerth.1923. 
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systematisch allgemein beachtet zu werden. Von dem Standpunkte 
des Wiederaufbaues del' Landwirtschaft interessiert hauptsachlich die 
Frage del' rationelIeren Handarbeit und del' vorteilhafteren Einteilung 
derselben, die der besseren fachlichen und allgemeinen Ausbildung 
und del' Heimatpflege, die auch die soziale Fiirsorge und die 
Behandlung des Problems "Landflucht" umfaBt. 

Die Grundsatze einer rationelleren Handarbeit und einer vor
teilhafteren Einteilung derselben verdanken wir dem Amerikaner 
Taylor; doch ist das System, das er festgelegt hat und das andere 
noch vervollkommnet und ausgebaut haben, in seinem Wesen nichts 
Neues: Jedes sogenannte "Vortel" (Vorteil), jedes Knupfen einer 
Schlinge einer Schnur, jeder Gewehrgriff ist nichts als eine Ver
richtung einer Arbeit im Sinne Taylors, del' bestrebt ist, jede Arbeit, 
ja jeden Handgriff so zu vereinfachen, daB er mit dem geringsten 
Zeit- und Kraftaufwand verrichtet werden kann. Zeit- und Kraft
ersparnis abel' bedeutet auch Ersparnis an Geld und ermoglicht ohne 
Mehraufwand an Energie Mehrleistungen1). 

Del' Ausgangspunkt alIer Verbesserungen und Vervollkomm
nungsversuche bei Taylor ist das genaue Studium eines jeden Arbeits
prozesses in allen seinen Phasen. Zu diesem Zwecke wird eine 
groBe Reihe von Versuchen mit sorgfiiltiger Zeitmessung jeder ein
zelnen Bewegung nach Sekunden und Bruchteilen von Sekunden 
vorgenommen. 

Diese Versuche erstrecken sich auf aIle Teile des Arbeits
prozesses, auf aIle Bewegungen des dies en durchfiihrenden Menschen. 
Gepriift wird die AufstelIung des Arbeiters gegeniiber del' Maschine 
oder dem Gerate, die Handhabung derselben, die zweckmaBigste 
Einschaltung von Pausen zur Hintanhaltung einer vorzeitigen Er
mudung. Die beste Verteilung des Gewichtes des Korpers, die zweck
maBigste, Hochstleistungen bei mindester Ermiidung ermoglichende 
Haltung del' GliedmaBen und del' Finger wird festzustellen versucht. 

Auf Grund diesel' Erfahrungen wird nun eine genaue Anweisung 
fiir die vorteilhafteste Verrichtung jeder Arbeit gegeben. 

Hand in Hand mit diesen Untersuchungen geht die genaue 
Erprobung alIer Werkzeuge, welche nicht selten so beschaffen sind, 
daB sie den Arbeiter an del' Leistung einer vollkommenen Arbeit 
hindern und ihn uberflussigerweise und vorzeitig mude machen. 

Es ist eine Tatsache, die jedermann schon bei diesem oder jenem 
Gerat an sich beobachtet hat, daB sich mit verschieden geformten, 
sonst vollkommen gleichartigen, ganz verschiedene Leistungen ergeben 
und daB oft ganz unbedeutende Anderungen in der Form und 

- L ii d e r s, Die ErhOhung del' landwirtschaftlichen Arbeitsleistungen durch 
Anwendung des Taylor-Systems. Berlin. Das Taylorsystem und seine Beziehungen 
zur Landwirtschaft. Jahrbuch del' deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. 
Berlin. 1919. 

1) T a y lor - R 0:6 1 e r, Grundsatze wissenschaftlicher Betriebsfiihrung. 
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Beschaffenheit wesentliche Erleichterungen bei der Beniitzung herbei
gefiihrt haben. 

Die Formgebung der Hacken, der Rechen, der Arbeitstische und der 
Stiihle, die Anordnung der Griffstangen und vieles andere der heutigen 
Gerate ist nur die unbewuBte Auswirkung der Gedanken, die Taylor in 
ein System gebracht hat. Er bemiiht sich nun, diese Formen im Sinne 
seiner Bestrebungen noch viel niehr zu vervollkommnen und den 
Bediirfnissen des Arbeitenden anzupassen. 

Taylor hat auch die Moglichkeit einer zweckentsprechenden Aus
lese der Arbeiter je nach ihrer Eignung fiir bestimmte Beschiiftigungen 
untersucht. Er ist dabei zu Ergebnissen gekommen, welche geradezu 
verbliiffen. 

Auch diese Sache ist ja nicht neu. Taylors Bestrebungen gehen 
nur ganz systematisch und grundsatzlich dahin aus, iiberall den 
richtigen Mann auf die richtige "Stelle" zu stellen und jeden Arbeits
posten nur mit voll befahigten, willigen und in ihrer Art hOchst 
leistungsfiihigen Menschen zu besetzen. 

Schon bisher vermied man es nach Moglichkeit, Leute, die sich 
gerne mit Pferden abgeben, in den Kuhstall zu stecken, und wenn 
Roseggers Vater den kleinen Peter wegen seiner korperlichen Zart
heit zum Schneider bestimmte, dann tat er unbewuBt, wenigstens 
in einem Punkte, das, was Taylor grundsatzlich und systematisch in 
sein Programm kleidete und zum Ausgange eingehender psycho
logischer Versuche machte 1). 

Die industrielle Einfiihrung der Taylorschen Arbeitsmethode 
macht, dies ist bei der Kompliziertheit der ganzen Arbeitsvorgange 
notwendig, die Einfiihrung eigener Fachmeister unentbehrlich, welche 
nichts anderes zu tun haben, als jedem einzelnen Arbeiter bei der 
Suche nach besten Arbeitsmethoden, bei der richtigen Aufstellung 
vor dem Gerate, bei der Wahl der vorteilhaftesten Korperhaltung etc. 
behilflich zu sein. 

Ein einzelner Fachmeister wird in einem Fabriksunternehmen 
gar nicht geniigen. Es wird bei der Fiille von Arbeiten und Arbeits
vorgiingen notig sein, ein formliches Fachmeistersystem, ein eigenes 
Arbeitsbureau einzurichten, das die Arbeitsvorgange in jeder Einzel
heit regelt. 

Es ist klar, daB dieses umstiindliche Arbeitsbureau und die ganze 
Spezialorganisation der Arbeitsleistungen viel Geld kosten muB, das 
nur dann hereingebracht wird, wenn gro:6e Mehrleistungen der Arbeiter 
erreicht werden konnen. 

Dies ist aber nur dann moglich, wenn der Arbeiter Zeit hat, 
sich in die vorgeschriebene und vorgezeichnete Arbeit hineinzu
gewohnen, wenn er tatsachlich nur zu einer bestimmten Arbeit, zur 

1) Lin k, Eignungs-Psychologie. iJbersetzt von Witte. Berlin. 1922. 
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Leistung ellllger Handgriffe bei der Massenerzeugung vollig gleich
artiger GegensUinde herangezogen wird, nie aber in der Land
wirtschaft, wo die ungeheure Fulle von Arbeiten, die in den einzelnen 
Wirtschaften und Tagesstunden, in den verschiedenen Wirtschafts
zweigen und Jahreszeiten so auBerordentlich wechseln, eine derartige, 
weitgehende Spezialisierung der Arbeit glatt verbietet. 

Dennoch muB man bestrebt sein, die Arbeit in der Landwirt
schaft nach Moglichkeit zu verbessern rind zu vervollkommnen. Dies 
kann, da die Grundsatze Taylors auf die Arbeitsverrichtungen im 
alIgemeinen nicht anwendbar sind, nur durch die Verbesserung der 
Gerate und der Arbeitsorganisation erfolgen, die ja heute noch viel
fach sehr mangelhaft sind. Wie viel lliBt sich auf einfachere Weise 
wie bisher erreichen! 

Schon mit kleinen Mitteln wird sich viel erreichen lassen. So 
zum Beispiel, wenn man den Grundsatz gerade der eifrigsten Arbeits
krafte: "Es kommt auf einen Handgriff nicht an!" ersetzt durch den 
Gedanken: "Es kommt auf die Ersparnis jedes Quentchens an Kraft, 
Zeit, Material und Geld an." Tausend uberflussige Schritte im Tag 
geben eine nach Kilometern ziihlende Verschwendungsleistung im 
Jahre. Taglich verbrauchte Kraft durch unnotiges Stehen bei der 
Haus- und Kuchenarbeit, durch unhandliche, zu hohe Tische, Geschirr
abwaschgelegenheit, durch unmoderne und langsam zum Ziel fiihrende 
Gerate, durch Schlepp en von Kohle, Futter, Dunger, Wasser, Kehricht usw. 
ergibt im Jahre geradezu athletische Leistungsziffern, an die niemand 
denkt und die niemand fUr moglich halten wiirde. Verschwendete 
Zeit durch veraltete Arbeitsweise im taglichen AusmaBe von nur zwei 
Stunden, die bei einiger Reformwirtschaft. im Hause und im Stalle 
leicht gespart werden kann, ergibt im Monat 60 Stunden, im Jahr 
einen ganzen Monat, also eine Zeitsumme, auf die es wohl ankommt 
und die aIle Bemuhungen nach Verbesserungen rechtfertigen muB. 
Diese Atempause von taglich zwei Stunden bedeutet aber sehr viel 
fur die Verrichtung von allerlei notwendigen Arbeiten, die heute, 
wegen Zeitmangel, unterbleiben mussen. In dieser Schaffung von 
Arbeitspausen in der Zeit groBter Arbeitsintensitat - die mit einer 
Forderung der Faulheit natiirlich nichts zu tun hat - muB ein besonderer 
Vorteil der Taylorarbeit gesehen werden, weil diese fUr die Erhaltung 
der Gesundheit, bei Muttern auch fUr die der werdenden Kinder, 
8ehr wichtig sind. 

Auch die Ersparnisse an Materialien alIer Art, die durch bessere 
Einteilung erhalten bleiben, sind sehr wesentlich und machen kleinere 
Aufwendungen rasch bezalIlt. 

Noch viel groBer sind die Vorteile, die insbesondere in groBeren 
Landwirtschaftsbetrieben durch bessere und richtigere Organisation 
der Arbeit1) und durch Rebung des Arbeitswillens der Arbeiter erzielt 

1) Monroy, Wirtschaftliche Betriebsfiihrung in derForstwirtschaft.Berlin. 
1925. Verein deutscher Ingenieure. - Ford, Mein Leben und Werk. Leipzig.
Kottgen, Das wirtschaftliche Amerika. Berlin. 1925. 
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werden konnen. Dies wird besonders durch zweckmii:6igere Lohnungs
methoden erreicht, die festzustellen zu den wichtigsten Aufgaben 
der wissenschaftlich-praktischen Landarbeitsforschung gehOren. Das 
Ziel ist, die Leistung und damit auch den Verdienst des Arbeiters zu 
erhohen, ohne dabei seiner Gesundheit zu schaden. Genaue Zeit- und 
Bewegungsstudien miissen auch hier die Grundlagen fiir die Feststellung 
und auch fiir die Bemessung der' Normalleistungen, dann weiter 
der Lohnsatze sein, gleichgiiltig, ob man sich nun auf den Zeit-, den 
Akkord-, den Pramienpensum-, den Pramienlohn oder die Tantieme 
geeinigt hat, was auch sehr von der Eigenart und dem Wesen der 
Arbeiter und den bisherigen Entlohnungsmethoden abhangt1). Aber 
auch durch die Verwendung breiterer Maschinen - die heutigen 
schmalen niitzen die Arbeitskraft der Pferde nicht aus und bedingen 
einen langsamen Arbeitsfortschritt - und durch manche scheinbar 
kleine und nebensachliche Einrichtung lassen sich viele Ersparungen 
machen, wie z. B. durch die vertiefte Aufstellung der Wagen, so daB 
die zu wagenden Gegenstande nicht gehoben werden miissen oder 
durch die Aufstellung von Rampen, auf welche die zu verladenden 
Milchkannen miihelos vom Wagen und spater in den Eisenbahnwaggon 
gehoben werden konnen etc. 

Auch durch die zweckmiif3ige Einrichtung der Hof- und Gebaude
anlagen kann sehr an menschlicher Kraft gespart werden. Wie viele 
Wege werden unniitz gemacht, weil der Bau der Wirtschafts- und 
W ohnraume falsch durchgefiihrt wurde. Vorbildlich sind die vom Guts
pachter Endres in Westerhorn bei Brockhofe in Hannover eingerichteten 
Hofanlagen, die auf eine tunlichste Ersparung aller Arbeit eingerichtet 
sind. Hier muf3 nach Moglichkeit die Maschine und die natiirliche 
Schwerkraft alle Arbeit iibernehmen, was durch viele sehr interessante 
Einzeleinrichtungen erreicht wird. (Interessant ist die Aufstellung der 
Dreschmaschina in dem obersten Gescho:B; ein Aufzug befordert die 
Garben vom Erntewagen direkt in die Maschine, von der die Getreide
korner und das Stroh in die Raume unterhalb der Dreschmaschine 
fallen, von wo sie weiter auf einfache Weise in die Futterkammern, 
Stallungen' etc. gelangen 2). 

Die gro:Be Wichtigkeit, die der Vereinfachung der Landarbeit 
zukommt und ,die wegen der vielfachen Vorteile fiir den Arbeiter 
gerade auch in den Kreisen dieser begrii:Bt werden sollte, macht die 
Errichtung eigener Versuchsstationen notwendig. Eine solche wurde 
vom sachsischen Freistaat in Pommritz eingerichtet, eine noch viel 
gro:Bere in der Abteilung 3 des nordamerikanischen Handelsministeriums 
(Unterabteilung fiir Vereinfachung). Dringendst notwendig ware eine 
solche auch fiir Osterreich. Die Kosten dieser Einrichtung wiirden sich 
bald bezahlt machen. 

1) Ries, Leistung und Lohn in der Landwirtschaft. Berlin. 1924. - Die 
Pommritzer Leistungsberichte (paray, Berlin) geben eine wertvolle Grundlage 
fUr diese Entlohnungsmethode. 

2) Endres, Der Gutshof vom Jahre 1922. Hannover. 1917. 
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Zur Leistung einer vollkommeneren Arbeit gehort vor aHem 
auch eine vollkommenere Schulung des Geistes und des Korpers. 
Eine ausschlieBlich fachlich praktische Ausbildung genugt nicht. 
Denn der Landwirt muB vor aHem auch Kaufmann sein und so 
ziemlich von allen Berufen ein wenig Kenntnis haben, was ohne 
griindliche AHgemeinbildung nicht moglich ist. Infolgedessen muB eine 
griindliche und sorgfaltige Volksschulbildung im Interesse des Aufbaues 
der Landwirtschaft als eine der ersten Voraussetzungen gefordert werden. 
Leider liegen in dieser Hinsicht die Verhaltnisse nicht so, wie man 
es wUnschen solIte. Auf der einen Seite sind es die SparmaBnahmen 
der offentlichen Stellen, die eine Verringerung und Einschrankung 
besonders des landlichen Schulwesens bewirken1). Die Schulen sind 
teilweise uberfilllt, was gesundheitliche Storungen mit sich bringt 
und das Erreichen eines hoheren Lehrzieles ausschlieBt. Dann sind 
die Schulen zu schutter im Lande vertent. Die Kinder mussen vielfach 
mehrere Kilometer zur Schule gehen, wodurch sie ermuden und bei 
sehr schlechtem Wetter gezwungen sind, dem Unterricht ferne zu 
bleiben. Ein weiterer Ubelstand sind die Schulbesuchsbefreiungen, 
die es moglich machen, daB im Sommer, trotz der gesetzlich bis 
zum 14. Lebensjahr reichenden Schulpflicht, vielmonatliche Unter
brechungen eintreten2). Dies ist bei einem durch die Entfernungen 
und Witterungsverhliltnisse bedingten schlechten Unterricht im Winter 
eine groBe Gefahr fUr die Erreichung des Lernzieles! Endlich muB 
auch noch beanstandet werden, daB der Unterricht, selbst in aus
gesprochenen Landschulen, viel zu wenig auf die Bediirfnisse der 
Bodenproduktion Rucksicht nimmt. Es kann - schon mit Rucksicht 
auf die den nicht landwirtschaftlichen Kreisen entstammenden Kinder 
und der geringen Fachkenntnisse der Lehrer - nicht verlangt werden, 
daB sich der Volksschulunterricht auf die landwirtschaftlichen Ver
haltnisse einstelle. Es muB aber im Interesse der Hebung der Boden
produktion verlangt werden, daB wenigstens die Wichtigkeit der 
Bodenproduktion und der fachlichen Au'sbildung der kiinftigen Land
wirte besprochen werde und daB die einfachsten naturgeschichtlichen 
Vorgange, welche fUr das Verstlindnis der Landwirtschaft von Wichtig
keit sind, wie Atmung, Bodenbildung, Verwitterung, Ernahrung etc. 
erortert werden. Insbesondere ware die EinfUhrung von auf die 
Landwirtschaft bezughabenden Schriften fur die Klassenlekture, von 
Lesestucken fiir die Lesebucher und von Rechnungen in den Lehr
buchern zu fordern. 1m Interesse der Gesunderhaltung der auf dem 

1) Ende 1923 gab es in Osterreich 4468 Volksschulen mit 25.068 Lehr
personen und 679.343 Schulkindern. Auf eine Lehrperson entfielen somit im 
Durchschnitte 27 Kinder! 

2) Diese Erleichterungen sind teilweise ein in der Arbeiternot begriindetes 
notwendiges "Dbel. Die aIteren SchuIkinder miissen namlich als Ersatzarbeitskriifte 
in der elterlichen Wirtschaft mithelfen, oft auf Kosten der korperlichen .. und 
- wie wir sehen - auch auf Kosten der geistigen Entwicklung. Ein Ubel, 
das der Leutenot, wird teilweise gut gemacht, indem ein anderes begangen wird. 
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Lande aufwachsenden Kinder und der systematischen Korperkraftigung 
(die landwirtschaftliche Arbeit nimmt nicht aIle Muskeln gleichma6ig 
in Anspruch, daher die KorpermiBbildungen) ware auch dem Turnen 
und den Sportspielen eine groBere Bedeutung zuzuerkennen, dies 
urn so mehr, als die wichtigste und fur den Landwirt oft einzige 
Korperschule fruherer Zeit - die militarischen Dienstjahre - durch 
die neue Organisation unseres Staatswesens weggefallen ist. 

Ais nachste Stufe der Weiterbildung des jungen Landwirtes 
kommen die FOrlbildungsschulen (oder auch nur -kurse) in Betracht, 
die schon in einigen Landern, freilich noch nirgends in dem not
wendigen Umfange, eingefuhrt wurden. Sie sollen eine Erganzung 
des Volksschulunterrichtes vermitteln. Ihrer Entwicklung stehen jedoch 
verschiedene Schwierigkeiten entgegen; namentlich die Beschaffung 
geeigneter Lehrkrafte, welche das notige MaB an landwirtschaftlichem 
Wissen und Erfahrungen mitbringen mussen, urn den Besuchern die 
notigen Aufklarungen geben zu konnen, ist sehr schwierig. Jedenfalls 
wurden uberall dorl, wo sich die Vortragenden mehr nach dem Umfang 
des eigenen Wissens richteten und vorzuglich allgemein bildende 
Gegenstande behandelten, weit bess ere Erfolge erzielt als dort, wo 
sich diese bemuhten, uber ihr Wissen hinaus Aufklarungen zu geben. 
Diese Fortbildungsschulen sind sehr wichtig, weil sie fUr aIle bestimmt 
sind, welche sich in irgendeiner Weise der Landwirtschaft widmen 
wollen. Zu ihren wichtigsten Aufgaben gehOrl es, den Burschen und 
das Madchen in den Pflichtenkreis des Landwirtes bzw. der Bauers
frau (insbesondere auch der kiinftigen Mutter) einzufUhren und die 
Besucher auf die Notwendigkeit und Zweckma6igkeit einer eigentlichen 
Fachbildung: in Winter- oder in Ackerbau- bzw. Haushaltungsschulen, 
aufmerksam zu machen. 

Diese sind die eigentlichen Bauernschulen, auf denen die Mehr
zahl der Bauern in den Grundbegriffen der Landwirlschaft von Fach
leuten, welche auch die praktische Landwirtschaft am eigenen Leibe 
kennen lernten, unterrichtet werden sollen. Dem Ausbau gerade dieser 
Schulen, insbesondere auch der Errichtung geeigneter vorbildlicher 
Schulwirtschaften, welche einen Ertrag abwerfen mussen, ware das 
groBte Augenmerk zuzuwenden. Naturlich mussen sich diese Schulen 
in ihrer ganzen Organisation vollig an den Wirtschaftscharakter der 
Gegend anpassen, in der sie aufgestellt sind. Insbesondere sollten 
auch uberalI die Grundsatze einer modernen Waldwirlschaft, uber die 
unsere Bauern meist wenig unterrichtet sind, gelehrt werden. 

Neben dem "niederen" Landwirtschaftsunterricht gewinnt auch 
der hOhere immer mehr an Bedeutung als Lehrstatte fur Land
wirtschaftslehrer, Beamte, Forscher und Besitzer. 

Am Ende des Jahres 1923 gab es in Osterreich auBer der Hoch
schule fur Bodenkultur (mit 105 Dozenten, 686 Horern der land-, 
407 der forstwirtschaftlichen und 123 der kulturtechnischen Abteilung) 
und der Tierarzneihochschule (mit 58 Dozenten und 605 Horern) 
61 land- und forstwirtschaftliche Schulen, an den en 210 standige und 

Kallbrunner, Wiederaufbau der Landwirtsehaft 8 
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232 Hilfskrafte 2211 Schiller unterrichteten. An den Schulen wurden 
auch 153 Spezialkurse mit 3554 Zuhorern und viele Einzelvortrage 
im Wanderlehrerdienste abgehalten. 

Leider besitzt Osterreich keine Spezialschule fUr das Molkerei
wesen und nur eine Schule zur Heranbildung von Melkem. Auch 
sonstige Spezialschulen fiir wichtige Sondergebiete fehlen. 

Dies und die geringe Anzahl von Schulen ist ein schwerer 
Mangel fUr die Weiterentwicklung der Landwirtschaft, dem auch 
durch die Veranstaltung einzelner Vortrage und Kurse nur wenig 
abgeholfen wird. 

Nicht alle Schulen entsprechen den Anspriichen vollkommen, 
die an sie gesteUt werden soUten. So fehlt vielfach die notwendige 
Hervorkehrung der wirtschaftlichen Seite aller Ma13nahmen. Oft 
beschrankt sich der Unterricht auf eine Aufzahlung der rein technischen 
Arbeiten. Auch wird nur zu oft die Anpassung an die Verhaltnisse, 
wie sie in der Umgebung der Schulen bestehen, vemachlassigt. Mit 
Vorliebe werden im Unterrichte auch Gegensatze zwischen den 
einzelnen Zweigen der Bodenproduktion hervorgekehrt, die in Wirklich
keit gar nicht bestehen, oder dort, wo sie bestehen, auf das energischeste 
unterdriickt und bekampft werden soUten. Nirgends ist dies so auf
fallend, wie im Verhaltnis zwischen dem landwirtschaftlichen und dem 
forstwirtschaftlichen Unterrichte. Dieser wird auf das schiirfste getrennt 
und in allen Teilen auseinandergehalten, obwohl dann in der Praxis 
der Besitzer oder auch der AngesteUte tausendmal in seiner Wirtschaft 
land- und forstwirtschaftliche Interessen zu vertreten und Arbeiten 
durchzufilhren hat. Eine Trennung des Unterrichtes in diese beiden 
Hauptgruppen der Bodenproduktion kann in der Scharfe, wie sie heute 
iiblich ist, nicht mehr aufrecht erhalten werden, nachdem sich die 
Schaden iiberall auf Kosten aller Besitze und der Volkswirtschaft 
geltend machen. Nur zu oft kommt es vor, als direkte Folge eines 
manchmal einseitig betonten Unterrichtes, daB der ausgebildete Land
wirt den Waldbetrieb, und umgekehrt der Forstmann den Landwirt 
und seine Arbeit als minderwertig ansieht. Und das ist unter den 
spezifisch osterreichischen Verhaltnissen, wo die land- und forst
wirtschaftlichen Interessen so vielfaltig und innig ineinandergreifen, 
ein vollig unhaltbarer Zustand. Selbstverstandlich solI damit einem 
volligen Verschmelzen der beiden Spezialstudienrichtungen nicht das 
Wort geredet werden, da es in der Zeit der Arbeitsteilung und 
Spezialisierung unmoglich ist, vollkommen ausgebildeter Land- und 
Forstwirt zugleich zu sein und Arbeitsgebiete genug vorhanden sind, 
in welchen reine Spezialisten notig sind, die aber zumindestens ein 
Verstandnis fUr die andere Gruppe der Bodenproduktion haben soUten. 

Allen Mangeln und den veralteten Ansichten mancher Land
wirte abzuhelfen und den Bildungsbediirfnissen vieler entgegen
zukommen, ist es notwendig, da13 durch Veranstaltungen alIer Art 
Aufkliirung in die Reihen der Landwirte getragen wird. Reisen und 
Fiihrungen unter fachlicher Leitung in Versuchsanstalten, Zuchtbetriebe 
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und vorbildliche Wirtschaften, wie sie in Danemark mit groBtem Erfolge 
und kraftiger Unterstiitzung durch den Staat durchgefiihrt werden, 
gemeinsameBegehungen von Feldern und Wiesen einzelner Gemeinden 1), 
der Austausch der Kinder zwischen Familien in verschiedenen Gegenden, 
die Arbeit auf auslandischen Wirtschaften (auch der Madchenl), Film
vorfiihrungen und Aussteliungen und Schauen alier Art, scheinen 
geeignet, diesem Mangel wenigstens etwas abzuhelfen. Leider ist das 
Interesse unserer Filmfabriken fiir landwirtschaftliche Filme sehr gering. 
Diese sind in vorzfiglicher Weise dazu geeignet, Aufkliirungen fiber 
Dinge zu geben, die mit Worten kaum beschrieben werden konnen 
oder die noch von wenigen der Zuhorer gesehen wurden, z. B. Krankheits
bilder2). Vorbildlich sind in diesel' Beziehung die nordischen Staaten 
und der ZentralausschuB fUr Landlichtspiele in Berlin. 

Als ein vortreffliches Mittel der Belehrung miissen die Zeitungen 
angesehen werden, die in erster Linie bestimmt sind, Fortschritte und 
Aufklarungen auf das Land zu tragen. 

Leider verbieten es die ungiinstigen finanziellen Verhaitnisse, 
daB auch der Staat die Aufklarung durch Hinausgabe von Berichten, 
Flugblattern etc. unterstiitzt, wie dies namentlich mit sehr viel Erfolg 
in den Vereinigten Staaten von Nordamerika geschieht. Der oster
reichische muB sich leider auf die Hinausgabe weniger Flugbliitter 
in besonders dringlichen Fallen, z. B. fiber den Kartoffelkrebs, 
beschranken. 

Als ein geeignetes Mittel, Fortschritte und Kenntnisse zu ver
breiten, haben sich auch die Hausfrauenvereine erwiesen, die sich 
insbesondere in Deutschland sehr verbreitet haben3), und die Wett
bewerbe zwischen groBeren Kindern, die - wie in Danemark - teils 
Arbeiten verrichten, wie Melken und Riibenbearbeiten4), oder - wie 
in Nordamerika - Tiere und Pflanzen aufziehen5). 

1m Interesse des Aufbaues unserer Landwirtschaft ware dem 
Unterrichtswesen in jeder Art das groBte Interesse zuzuwenden, nach
dem es - dies sei zusammenfassend festgestellt - die Voraus
setzung zum neuzeitlichen Landwirtschaftsbetriebe bildet. Denn wer 
diesen nicht durch und durch kennt, kann die Aufklarungen, die er 
erhalt, . nicht beurteilen, kann Wertvolles von Schlagworten nicht 
unterscheiden. Aus Angst, daB jede Neuerung, die ein weniger 
Gebildeter und Aufgeklarter nicht yersteht, schlecht ist oder auch 

1) Der Alm- und Weidewirlschaftsverein veranstaltet seit Jahren~gemein
same Begehungen von Weiden zur Belehrung und Aneiferung. 

2) K lei n han s, Der Film und seine Bedeutung fUr die Landwirlschaft. 
Berlin. 1925. 

3) B 0 e h m, Die deutsche Landfrau und ihr Wirken in Haus und Vater
land (Reichsverband der landwirtschaftlichen Hausfrauenvereine). Berlin. 1924. 

4) V 0 r t, Landbrug. Nr. 52. 1924. 
5) Die Boys and Girls Beef-Calf Clubs verschaffen den Kindern Bank

kredite ZUlli Ankauf eines Kalbes, die sie allein ankaufen, grof3fUttern, aus
stellen und verkaufen miissen. 

8* 
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nur moglicherweise schlecht sein konnte, wird sie von diesem grund
satzlich abgelehnt. (Daher auch der s chi e c h t e Konservativismus der 
Bauern, die aus schlecht ausgefallenen Versuchen mit Neuerungen 
die Folgerung gezogen haben, in Hinkunft nie mehr etwas zu ver
suchen.) 

Ein nicht griindlich ausgebildeter Mann wird auch kaum die 
Folgen einer Maf3nahme im voraus abzuschatzen wissen, die er unter
nimmt; er wird die Nachteile kaum erkennen und richtig einschatzen, 
die eine an sich gute Einrichtung, in seiner Wirtschaft angewendet, 
fiir ihn bringen konnte. Er wird, um. nur ein Beispiel zu nennen, die 
Durchfiihrung einer Bachregulierung begriif3en, weil er die V orleile 
einer solchen von anderen Orten her kennt. Er wird es aber vielleicht 
unterlass~, im Zuge der Regulierung fiir den Weiterbestand der 
Fischzucht Vorsorge zu treffen, die, ohne die Durchfiihrung derselben 
aufzuhalten, durch wenige Einrichtungen geschiitzt werden kann. Ein 
richtig Ausgebildeter wird also die Regulierung fordern, aber auch 
verlangen, daf3 die Laichplatze der Fische erhalten bleiben und er 
wird die Stellen nennen, die fiir diese Zwecke verwendbar sind. 

Phil i p p 0 vic h sagte, daf3 das Wesen der Bildung darin bestehe, 
daf3 die Fahigkeit und die Beweglichkeit des Denkens gehoben und 
die Fahigkeit des Erkennens und die Verwertung des Erlernten 
gesteigert werde. Das Ziel miisse sein, den Wechsel der Bedingungen 
fiir die eigene Wirtschaft in der Technik, in den zu verwendenden 
Materialien, in der Arbeitsmethode, im Verkehr und im Absatz zu 
verfolgen. 

Dies gilt vollinhaltlich auch fiir die landwirlschaftliche Bildung. 
Jedem Unterricht gemeinschaftlich solIte das Bestreben sein, die 

alten Kiinste und Tugenden des Bauernstandes nicht zu zerstoren, 
sondern als altes, wertvolles Gut sorgsam zu erhalten. Nicht Regeln 
und Formeln solIte er bringen, sondern Einsicht und Verstehen, auch 
in die Sitten und Gebrauche der Vorfahren. Denn deshalb, weil sie 
alt sind, miissen sie noch nicht schlecht sein, wie denn auch nicht 
alles gut sein muf3, was neu ist. 

R 0 s egg e r sagt, "daf3 eine hohere Bildung dem Bauernstand 
gefahrlich sei", wobei er die zum Teil mehr auf3erliche, rein stadtische 
meint, von der oft nur das wertlose Auf3ere, nicht aber der schwerer 
zu erreichende innere Kern aufgenommen wird. "Die landwirtschaftliche 
Schule", sagt Ham z a, "darf den Bauern nicht sich selbst entfremden. 
Sie muf3 ihm Gelegenheit geben, sich als Bauer zu bilden und seine 
Tugenden zu erhalten." 

Diese Erkenntnis ist fiir den Aufbau der Landwirtschaft sehr 
wichtig, der nur mit Bauern erfolgen kann, die ganz an ihrer Sache 
hangen. 

Von diesem Gesichtspunkte aus miissen wir die Bestrebungen 
des Heimatschutzes und der Heimatpflege beurteilen, welche sich die 
Erhaltung der guten alten Sitten und Trachten und zugleich auch 
der Liebe zur Heimat zur obersten Aufgabe machen. Der geistigen 
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VerOdung, die man hie und da vorfindet, solI entgegengearbeitet, das 
Gemiitsleben durch Forderung des dorfischen Kulturlebens, der 
Bauernkunst und des wahren Dorfhandwerkes, des Volksliedes und 
der Volksfeste gehoben und gekriiftigt werden. Das Gemiit soll 
nicht mit Ersatzmitteln (meist Abfallstoffen) aus den Stiidten, sondern 
aus dem reichen Schatz des heimischen starken Volksempfindens 
befriedigt und angeregt werden. Leider ist in dieser Hinsicht schon 
viel versiiurnt worden und es wird harte Miihe kosten, noch einiges 
von den alten Schiitzen zu retten, ehe sie erbarmungslos zugrunde 
gehen. 

Diese Bemiihungen sind keine Erscheinungen einer verziirtelten 
und iiberbildeten Auffassung, keine Erneuerung der kindlichen Schiifer
spiele der krankhaften Rokokozeit, sondern die ernste volksbewill3te 
Erkenntnis der Zusammenhiinge zwischen der Erhaltung unserer 
Siedelungen in den Alpen und diesen Gebriiuchen und der Heimatliebe: 
Ohne diese willden die Alpentiiler und vielleicht auch noch andere 
Gebiete recht bald vereinsamen1). 

K e r:n s't 0 c k sagt sehr mit Recht: 
Besseres kann kein V olk vererben 
Als ererbten Vaterbrauch. 
W 0 des Landes Brauche sterben, 
Stirbt des Landes Bliite auch. 

1m Interesse der Erhaltung eines gesunden und Hand in Hand 
mit dem Eigentiimer tiitigen Arbeiter und Dienstboten liegt es, 
daB verschiedene soziale MaBnahmen, insbesondere auch auf dem 
Gebiete des Mutterschutzes und der Kleinkinderpflege, durchgefiihrt 
werden. Man sagt wohl: "Nur eine gesunde und starke Wirtschaft 
kann fiir die Zwecke einer verniinftigen Sozialpolitik investieren. 
Und erst die gesundete Wirtschaft kann die Grundbedingung fiir eine 
Sozialpolitik sein." GewiB. Aber man kann nicht von den Arbeitern 
auf den Bauernwirtschaften verlangen, daB sie zeitlebens hart arbeiten 
und dann ihren Lebensabend als "Einleger" mehr schlecht als recht 
fristen. Es ist notwendig im Interesse der Erhaltung der besten 
Arbeitskriifte, daB die bestehenden Siechenhiiuser und Altersheime 
ausgebaut und erweitert werden, urn den Arbeitern eine Aussicht auf 
einen freundlicheren Lebensabend zu sichern, die sie der landwirt
schaftlichen Arbeit erhiilt. 

Diese Aufgabe zu erfiillen stellt eine ungeheure Belastung fill 
die ohnedies kiimmerlichen alpenliindischen Wirtschaften dar, die oft 
kaurn so beschaffen sind, daB sie den Besitzer in die Lage versetzen, 
seinem Vater, dem "Ausgedinger", ein besseres Dasein zu verschaffen. 

B e r k n e r sagt 2): "Es mill3 Aufgabe aller interessierten Kreise 
sein, nach Abhilfe fill die mannigfachen Beschwerden der landwirt
schaftlichen Arbeiter zu suchen und nach Mitteln und Wegen zu 

1) Wei g e r t, Das Dorf entlang. Freiburg. 1919. Verlag Herder. 
2) Be r k n e r, Neue Wege der deutschen Landwirtschaft. Berlin. 1920. 
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forschen, die der Landflucht zu steuern berufen sind, die den Arbeiter 
wieder sef3haft auf dem Lande machen und diejenige Verteilung der 
Arbeitskraft~ iiber das ganze Land bin ermoglichen, daf3 nicht nur 
die Wiinsche der Landwirtschaft hinsichtlich des Arbeitspersonales 
erfiillt, sondern auch die Garantien fiir die Ernahrung des Volkes 
aus eigener Produktion beschafft und den untersten Volksschichten 
soziale Entwicklungsmoglichkeiten gegeben werden." 

Darin und in der richtigen Beherzigung der W orte Friedrich 
Naumanns1) liegt die Zukunft unserer Landwirtschaft und des not
wendigen freundlichen Verhaltnisses zwischen Arbeitgeber und Arbeit
nehmer, das ja im allgemeinen immer ein gutes war und auch - bei der 
Innigkeit des Zusammenlebens an einem Tische und unter einem 
Dache - ein vertrautes sein muf3te. Naumann sagte: "Der Arbeiter 
will anerkannt werden. Er verlangt nicht nur Sozialpolitik, sondern 
auch Menschenrecht vom Staat, die Moglichkeit des freien Aufstieges 
und den Glauben an das Gute im Menschen. . . . Es sollte niemand 
Verwaltungsbeamter sein, der dies nicht begreift, und es sollte niemand 
Richter sein, der innerlich fern ist vom Volke." 

Noch einmal. Ohne zufriedenen Arbeiter gibt es keinen Wieder
aufbau der Landwirtschaft. Darum ist sie auch an der Durchfiihrung 
der sozialen Aufgaben des Staates interessiert, soweit sie auch wirklich 
den zu Schiitzenden zugute kommt. Sie muf3 aber auch verlangen, 
daf3 der jeder Altersversorgung entbehrende selbstiindige Landwirt in 
die Lage kommen kann, sich so viel zu ersparen, daf3 auch er seinem 
LebensaQend ruhig entgegensehen konne und daf3 er nicht deshalb 
als Wucherer und Brotverteuerer angesehen werde. 

Ein wichtiger Teil der Sozialpolitik, der fiir die Landwirtschaft 
von Bedeutung ist, ist die Fiirsorge fiir die liindlichen Kriegs
beschadigten, die oft viel zu wiinschen iibrig liif3t. 

Auch die Verbesserung der hygienischen Verhii.ltnisse auf dem 
Lande, insbesondere hinsichtlich der Bekampfung der Tuberkulose 
und der Kindersterblichkeit, dann auch der ansteckenden Krankheiten, 
ist fiir den Wiederaufbau der Landwirtschaft sehr wichtig. 

1m Jahre 1923 wurden folgende Erkrankungen zur Anzeige 
gebracht2) : 

Bundealand: Typhu Ruhr Wochenbettfieber Traohom 
Wien ........ 38S 328 151 99 
Niederllsterreich 595 62 68 26 
Oberllsterreich 187 34 47 10 
Salzburg ... , .. 103 3 7 137 
Steiermark . . . . . 473 108 84' 10 
KIlrnten, . , , , , , 148 222 16 11 
Tirol. , ....... 62 13 15 
Vorarlberg . . . . • 8 11 3 
Burgenland. , , .. 84 21 1 81 

Summe ... 2043 791 400 377 

1) Die Hille. Februar. 1915. 
2) Statistisches Handbuch fUr die Republik Osterreich. V. Jahrgang. 1924. 
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Bundespriisident Dr. Michael H a i n i s c h hat kiirzlich das ganze 
Problem der Landflucht in allen seinen Zusammenhiingen in einem 
gro:6en Werk dargestellt 1) und die Wege gezeigt, die gegangen werden 
konnen, urn die Verhiiltnisse im' Interesse aller zu bessern. Der Auf
bau der Landwirtschaft ist jedenfalls sehr davon abhiingig, ob es 
gelingt, diese Erscheinung aufzuhalten und die liindlichen Arbeiter
verhiiltnisse dauernd zu bessern, urn deren Losung man sich allent
halben bemiiht2). Jedenfalls wird man auch bei den Bemiihungen 
einer Agrarreform, dann bei der Einfiihrung des Taylorschen Arbeits
systems und des Leistungsprinzipes immer auch an eine gedeihliche 
Losung der Arbeiterfrage denken miissen und nie so weit gehen 
diirfen, urn auch nur einem Teil der zur Verfiigung stehenden Arbeiter, 
weil sie minder verwendbar sind, die Moglichkeit des Unterkommens 
zu nehmen. 

1m iibrigen aber wollen wir diesen, dem Menschen und seiner 
Arbeit gewidmeten Abschnitt mit den ernsten und starken Worten 
schlie:6en, die der Verfechter der Pflichterfiillung und der Arbeit, 
der sozialen Reformen und der Organisation des Schaffens, Car 1 y 1 e, 
sprach: 

"Der Mensch ist hieher gesendet, nicht urn zu zweifeln, sondern, 
urn zu arbeiten; sein Zweck ist eine Handlung, nicht ein Gedanke! 
Tun wir die Pflicht, die uns am niichsten liegt. Die weiteren werden 
wir dann von selbst finden." 

IX. Die W ege zum Aufbau, welche den Boden betreffen. C_': 
Neben dem Menschen, der die ganze Produktion durch seine 

Arbeit leitet und fordert, spielt der Boden, aus dem die Pflanzen 
hervorsprie:6en, welche direkt oder indirekt - letzteres auf dem Umwege 
fiber die Haustiere - als menschliche Nahrungsmittel dienen, die 
wichtigste Rolle in der landwirtschaftlichen Erzeugung. Der Boden 
gibt gewissen Pflanzen freiwillig den Standort unddie Nahrung. In 
unserem Klima aber meist nur solchen, die als menschliche Nahrung 
nicht in Betracht kommen. E:6bares finden wir auf vollig unbearbeitetem 
Land, etwa in den Naturschutzparken, herzlich wenig. Und dies wenige 
wiirde nur geniigen, urn die bescheidensten Anspriiche weniger Menschen 
auf einer sehr gro:6en Fliiche zu befriedigen. 

Der Boden mu:6 also erst durch die menschliche Arbeit den 
Zwecken einer landwirtschaftlichen Produktion zugiinglich gemacht 
werden. Und zwar ist es notwendig, ihn umsomehr zu bearbeiten und 
durch verschiedeneMa:6nahmen ergiebiger zu machen, je mehr Anspriiche 
an ihn gestellt werden. Ein Boden, der gerade gut genug ist, im Mittel 
der Jahre eine Ernte von 12 Meterzentnern Weizen hervorzubringen, 
ist meist auch bei Verwendung von bestem Saatgut, bei sorgfiiltigster 
Bestellung und kraftigster Diingung nicht imstande 20 hervorzubringen 

1) H a i n is c h, Die Landflucht. Jena. 1924. 
2) Z e:6 n e r, Einfiihrung in die Landarbeiterfrage. Wien. 1919. 



120 

wie ja<auch oft ein Boden, auf dem man ohne Befiirchtung einer 
Erdsenkung ein leichtes Holzhaus erbauen kann, nicht stark genug ist, 
um ein hohes, steinernes Haus zu tragen. 

Ober den Zustand des Bodens, wie er heute ist, wurde schon 
mehrfach, wenn auch immer nur ganz kurz, gesprochen. 

Nun miissen wir aber das wesentlichste der Wege erortern, die 
gegangen werden miissen, um den Boden in die Lage zu bringen, den 
hoheren Anforderungen einer intensiveren Landwirtschaft zu geniigen. 

Vorerst miissen wir den Boden, seine Bestandteile und seine 
Eigenschaften kennen lemen, um imstande zu sein, ibn richtig zu 
beurteilen, emzuschatzen, zu diingen und zu bearbeiten. 

Heute kennen wir den Boden nur nach dem Ertrage und wir 
pflegen ibn in ziemlich oberflachlicher und gefiihlsmaf3iger Weise nur 
nach seiner Feinheit, dem Vorkommen von Schotter und Sand und 
teilweise auch nach seiner Farbe, die auf das Vorkommen von Humus 
und daher auf die Intensitat des Bakterienlebens im Boden schlief3en 
laf3t, zu beurteilen. 

Es ist unbedingt notwendig, daB man in systematischer Weise 
daran geht, die physikalischen, chemischen und biologischen Vor
gange im Boden zu studieren, sein Entstehen und seine Veranderungen 
kennen zu lemen, um den Landwirten bei allen geplanten MaBnahmen 
beratend zur Hand sein zu konnen. 

Es muf3 anerkennend hervorgehoben werden, daB Osterreich nun 
- in der Zeit der schwierigsten Entwicklung - im Begriffe ist, eine 
Bodenkarte herzustellen, die es dem Landwirte ermoglichen wird, ihr 
alles Notwendige und Zweckdienliche fiir die Vornahme von Ver
besserungsarbeiten aller Art zu entnehmen. Nur ein Beispiel: Bei der 
Anlage von Entwasserungsgraben pflegt man den Abstand der Graben 
nach alten Erfahrungsgrundsatzen zu wahlen. Dabei kommt es trotz 
aller Sorgfalt haufig genug vor, daB die Graben zu weit voneinander 
gebaut werden und dann das Land zwischen den Graben ungeniigend 
trockengelegt wird. In anderen Fallen liegen die Graben zu nabe 
aneinander, was Mehrkosten des Baues und des Betriebes erfordert 
und die Bewirtschaftung mehr als unbedingt notig behindert. Dies 
alles nur, weil uns die physikalischen Eigenschaften des Bodens viel 
zu wenig bekannt sind. 

Beziiglich der Kenntnis der chemischen Bestandteile des Bodens, 
die als Bausteine fiir die Kulturpflanzen in Betracht kommen, bietet 
ein neues System der Bodenuntersuchung, die Neubauersche Unter
suchungsmethode, eine ziemlich verlaf3liche Hilfe1). Wahrend man 

1) Die Neubauersche Untersuchungsmethode besteht im wesenllichen 
in folgendem: Aus verschiedenen TeHen des Feldes entnimmt man Erdproben. 
Diese werden, um eine DurchschnittsquaIitlit zu erzielen, gemengt. Eine ganz 
geringe Menge Boden wird nun genau gewogen, mit etwas vllllig unfrucht
barem Sand gemengt und mit Getreidekllmem bebaut. (Der Sand hat nur die 
Aufgabe, den Pflanzen im Boden einen Halt zu sichem.) Nach etwa drei Wochen 
werden die jungen Pflanzen geemtet und auf ihren Gehalt an pfianzlichen 
Nlihrstoffen chemisch geprflft. Man mu6 annehmen, daB die Pflanzen der 
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bisher nur in der Lage war, die Menge von Baustoffen im Boden 
festzustellen, die dureh irgend eine Losungsflfissigkeit (Wasser, Zitronen
saure, Sehwefelsaure etc.) gelOst zu werden vermoehten, gibt diese 
Untersuehungsart an, wie viel von allen Nahrstoffen im Boden in 
dureh die Pflanzenwurzel aufnehmbarer Form enthalten ist. (Es ist 
klar, daf3 die Pflanzenwurzel mehr Nahrstoffe dem Boden entnehmen 
kann, wie etwa das Wasser, daB sie aber nieht imstande ist, so 
viele Stoffe aufzulosen wie etwa die Sehwefelsaure und dann auf
zusaugen.) 

Leider bestehen in Osterreieh noeh nieht die entsprechenden 
Laboratorien, welche imstande waren, dem Landwirt mit mogliehster 
Genauigkeit zu sagen, welche Pflanzennahrstoffe in seinem Boden 
vorhanden sind und welche, urn die Pflanzen zur Ausbildung einer 
groBen Ernte zu befahigen, demselben in Form einer Dfingung zu
geffihrt werden mfissen. 

Heute tappt der Landwirt mit seiner Dfingung vielfach im 
Dunkeln. Er kann, ohne es zu wissen, dem Boden eNahrstoffe zu
ffihren, die ohnedies im notwendigen AusmaBe vorhanden sind, und 
ihm andere vorenthalten, die in ihm vollig fehlen. Dadurch ergeben 
sich natfirlieh sehr viele Moglichkeiten ffir eine ganz unwirtschaftliehe 
Arbeitsweise: Uberffitterung des Bodens mit Nahrstoffen auf der 
einen Seite, was im Grunde niehts anderes ist, als ein Stillegen von 
Kapital und ein Verzieht auf die Zinsen, oder eine, den Ertrag der 
Kulturpflanzen ungfinstig beeinflussende Hungerkur. 

Viele Grundstfieke sind durch den groBen Gehalt an Wasser, 
das sich im Untergrunde befindet, und in das die Wurzeln der 
Kulturfrfichte hineinreichen, nicht geeignet, angebaute, leistungsfahige 
Gewachse zur Entwieklung zu bringen, weil diese einen Ubergehalt 
an Wasser nieht vertragen: Auf nassen Wiesen finden wir nur 
minderwertige, sogenannte "saure" Graser, die aueh gedeihen konnen, 
wenn die Wurzeln in geringer Tiefe auf stehendes Wasser stoBen, 
wir finden aber keine hochwertigen ;,sfif3en", die ihre Wurzeln tief 
in die troekene Erde vortreiben mfissen. Da nasse Grfinde auch nur 
sehwerer und mfihsamer bearbeitet werden konnen als trockenere, 
haufig fiberhaupt nieht oder nur mit wenig beladenen Wagen 
befahren werden konnen, ergeben sieh weitere Sehwierigkeiten, die 
mit einem Sehlage beseitigt werden konnen, wenn die Grundstfieke 
in geeigneter Weise dureh Entwasserungsarbeiten ihres Gehaltes an 
fibersehfissigem Wasser beraubt werden. 

geringen untersuchten Erdmenge alle vorhanden gewesenen Nahrstoffe ent
nommen haben, daB also der Gehalt an Nahrstoffen in den geernteten Pflanzen 
abzfiglich jener, die im Samen enthalten waren, auch der ist, der in der 
untersuchten Bodenmenge in fUr die Pflanzen aufnehmbarem Zustande vor
handen war. Aus der Menge von Nahrstoffen in der kleinen untersuchten 
Erdprobe kaun man dann auf den Gehalt des ganzen Feldes an pflanzlichen 
Baustoffen schlieBen. 
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Bundesminister Buchinger fiihrte im Mai 1924 im National
rate aus, daB insgesamt rund 500.000 Hektar Land in Osterreich 
der Entwasserung harren und daB es notwendig ist, mehr noch als 
bisher, diese wichtige Bodenmelioration zu fOrdern. Die Aufwendungen, 
die auf diesem Gebiete aus offentlichen Mitteln gemacht werden, 
und die - im Verhaltniss6 zu den gesamten, freilich recht bescheidenen 
Aufwendungen zur Hebung der Bodenproduktion - ziemlich hoch sind, 
sind ungemein wichtig. Denn - wie uberall in der Welt - mussen 
erst die Aufwendungen fur die Investitionen gemacht werden, mussen 
erst die Werke gebaut werden, um allmahlich die Mehrertrage zu 
geben, die man mit Sicherheit erwarten kann, und welche die Auf
wendungen auch reichlich verzinsen werden. Die Eigentumer der 
nassen GrundstUcke sind meist nicht in der Lage, die Summen auf
zubringen, die fUr die Trockenlegung dieser Grundstucke aufgewendet 
werden mussen. Es ist daher vollkommen richtig, wenn, wie dies 
heute leider aus finanziellen Grunden in viel zu geringem Umfange 
geschieht, Darl~hen aus offentlichen Mitteln fUr Entwasserungsarbeiten 
gegeben werden, die erst nach der Bauvollendung in mehreren Teilen 
zuriickzuzahlen sind. 

Freilich, mit der ZurverfUgungstellung des Kapitales allein ist 
noch nicht alles getan. Nasse Grundstiicke liegen meist in lang
gestreckten Talmulden, an denen in der Regel viele Besitzer, welche 
oft in mehreren Gemeinden liegen, einen Anteil haben. Unter diesen 
Grundeigentumern befinden sich nun haufig Gegner der Entwasserung, 
welche aus Unverstandnis, Ruckstandigkeit oder Gleichgiiltigkeit ihre 
Teilnahme an dem nur gemeinsam durchfiihrbaren Plane verweigern. 
Wohl bestehen heute gewisse gesetzliche Moglichkeiten, den hemmen
den EinfluB kleinerer Gruppen von Enteignungsgegnern auszuschalten. 
Doch, so bestimmt das Gesetz, sind auf den Grundstiicken dieser 
Entwasserungsgegner nur die fur die Durchfuhrung des Projektes 
unbedingt notwendigsten Durchleitungen zu machen. Eigentliche Ent
wasserungsgraben sollen nicht angebracht werden. Dadurch wird erreicht, 
daB die Anlage als solche wohl durchgefuhrt werden kann, daB aber die 
feuchten GrundstUcke der Gegner im allgemeinen unberiihrt bleiben. 

Es gibt auch Gegner der Schulbildung. Die Kinder derselben 
werden aber gezwungen, die Volksschule zu besuchen, weil sich die 
Allgemeinheit sagt, daB man eben solche Riickstiindigkeiten im Interesse 
der heranwachsenden Generation nicht dulden durfe. Aus eben den
selben Griinden, auch weil nachtragliche Erganzungen und Ausdehnung 
der urspriinglichen Anlage unverhaltnismiiBig teuer und umstandlich 
sind, sollten in Hinkunft die Entwasserungsanlagen ohne jede Ruck
sicht auf die Einsprache einzelner Besitzer oder - bei groBen Anlagen -
ganzer Gemeinden nach besten technischen und wirtschaftlichen Grund
satzen durchgefuhrt werden. 

Entwiisserungsanlagen kosten immer viel Geld, das bekanntlich 
eine sehr groBe Rolle spielt. Fur nasse, also fast ertriignislose Grund
stiicke werden nur ganz bescheiden zu nennende Steuern gezahlt. 
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Die geringe Abgabenpflicht einerseits und die Notwendigkeit im Falle 
einer Entwasserung einen gro:l3eren Betrag zu irivestieren, veranla:l3t 
nun manchen - wenn er nur sonst Grundstiicke besitzt - Ent
wasserungen zu unterlassen. Die Vorschreibung hoherer Steuern fiir 
nasse, abe I' en twa sse I' b a I' e Grundstiicke (die Eingange sollten 
nur fiir die Forderung del' Entwasserung Verwendung finden) wiirde 
sehr viel dazu beitragen, urn die Eigentiimer zu einem rascheren 
Entschlusse zu bringen. Das Ailgemeininteresse, das durch derlei Riick
standigkeiten urn die nicht hervorgebrachten Ernten geschadigt wird, 
rechtfertigt solche Eingriffe. 

Zusammenfassend und erganzend ware zu sagen: 
1. Durch die Einfiihrung von immer leistungsfahigeren und damit 

auch an Giite und Beschaffenheit des Bodens immer gro:l3ere Anspriiche 
st-ellenden Sorten von geziichteten Pflanzen ergibt es sich, daB immer 
neue Flachen als entwasserungsbediirftig angesehen werden miissen 
und da:13 sich dergestalt die als entwasserungsbediirftig geltende 
Flache ununterbrochen vermehrt. 

2. 1m Interesse der Erzielung von Mehrertragen und weil unsere 
an Betriebskapital arme Landwirtschaft Ausgaben, die sich erst nach 
und nach wirksam machen, nicht machen kann, ist die Forderung 
der Entwasserung durch die offentlichen Stellen nicht nur berechtigt, 
sondern auch notwendig. 

3. Durch Aufklarung und gemeinsamen Besuch entwasserter 
Gebiete waren die Eigentiimer nasser Grundstiicke von der Notwendig
keit der Durchfiihrung solcher Arbeiten zu iiberzeugen. Durch Anderung 
der Gesetze und Erhohung del' Steuern ware del' Druck auf wider
strebende Besitzer zu verstarken. 

4. Die heute zur Verfiigung stehenden Krafte und Mittel sind 
zu gering. Wiirde man, wie im Jahre 1923, jahrlich in ganz Osterreich 
nur 1400 Hektar entwassern 1), so wiirde man rund 360 Jahre brauchen, 
urn alles tlamals als na:13 erkanntes Land trocken zu legen. Es ist 
daher notwendig, da:13 raschestens groBere Mittel zur Verfiigung gestellt 
werden, umsomehr, als es ja auch moglich ware, die Entwasserungs
arbeiten in gro:l3erem Umfange wie bisher in den Dienst der produktiven . 
Arbeitslosenfiirsorge zu stellen. 

5. Anschlie:l3end an die Entwasserung nasser Grundstiicke ware 
systematisch auch eine Verbesserung del' daselbst betriebenen Wirt
sehaft anzustreben; es miiBte so dafiir Sorge getragen werden, daB 
die Wiesen, welche nach der Entwasserung fiir die Aussaat "sii:l3er", 
somit hochwertiger Graser geeignet sind, auch tatsachlich mit solchen 
besat werden wiirden. 

Sinngema:i3 hangen mit den Entwasserungsarbeiten auch die 
Arbeiten zur Entwasserung und Verbesserung der Torflandereien 
zusammen. Wenn auch die Gesamtflache der Moore in Osterreich 

1) 1m Jahre 1924 wurden in Nieder<lsterreich allein 1473 Hektar ent
wiissert, was darauf schlie:6en lii:6t, dati sich das Tempo der Arbeiten etwas 
erh<lht hat. 1m Jahre 1923 wurden 1088 Hektar entwiissert. 
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lange nicht das AusmaB jener in Deutschland und Holland erreicht, 
so sind die meist in GebirgsUilern verstreut liegenden Torflager doch 
groB genug, um die Vornahme von Verbesserungsarbeiten zu recht
fertigen. Denn wie bei der Besprechung der Gebirgswirtschaft gezeigt 
wurde, fehlt es in den Alpentiilern vor allem an fruchtbaren Grund
stiicken in den Talern. Dort, wo, wie z. B. um Admont, dann aber 
auch an vielen anderen Orten, Torflager und Siimpfe den Talboden 
bedecken, fehlen diese fruchtbaren Talgriinde ganzlich und machen 
es dem Alpenbauer unmoglich, so viel Winterfutter zu gewinnen, urn 
dauernd genug viel Vieh zu halten, das imstande ware, Sommers 
iiber die Graserzeugung der Almen voll auszuniitzen. Durch die Ver
besserung der Moore und Anlage von ergiebigen Talwiesen konnte 
diesem Nachteile gesteuert werden. 

Erfreulicherweise hat die Erkenntnis der Wichtigkeit der Ver
besserung der Torfgriinde, insbesondere auch jener Flachen, auf denen 
Torf durch Abstechen gewonnen wurde, zu der Errichtung der Moor
versuchsstation in Admont gefiihrt, die seit dem Jahre 1924 mit einem 
groBen, motorisch betriebenen Bodenfraser ausgestattet ist, der sie 
in die Lage versetzt, entwassertes, aber sonst noch ganz roh liegendes 
Land so griindlich zu bearbeiten, daB eine Aussat von Grassamereien, 
also die Anlage einer Kunstwiese, ohne besondere Schwierigkeit 
moglich ist1). 

Auch die Rekultivierung von Land, das zum Abbau von Lehm 
fUr Ziegeleien, dann von Schotter und Sand verwendet wurde und 
das sich heute meist im Zustande einer trostlosen Wiiste befindet, 
ware vom Standpunkte intensivster Bodenausniitzung ins Auge zu 
fassen. Meist wird sich die Anlage von Feldern als unmoglich ergeben; 
dagegen wird es fast immer moglich sein, diese Grundstiicke durch 
Bepflanzen mit anspruchslosen Baumen, mit Erlen, Eschen, Weiden 
oder Akazien und Fohren zu nutzen und allmahlich sogar auch noch zu 
verbessem. (Die Beschattung des Bodens und die abfallenden Nadeln 
und Blatter versetzen den Boden allmahlich in einen besseren Zustand.) 

Viel Land bringt nicht die Ertrage hervor, die es bei seiner Giite 
erzeugen konnte, da es an dem notigen Wasser im Untergrunde fehlt. 
Osterreich besitzt im Osten Niederosterreichs und des Burgenlandes 
groBe Landereien, in welchen die Summe aller Niederschlage eines 
Jahres kaurn die Hohe von 500 Millimetern ausmachen. Weitere Flachen, 
auch im Donaubecken Oberosterreichs, dann in den Tiilern Steiermarks 
und Karntens weisen nur urn ein weniges hohere Jahresregenmengen 
auf. Diese Niederschlage geniigen erfahrungsgemaB fUr geringe Ernten. 
Gerlach hat beobachtet, daB der Wasserverbrauch eines mit Weizen 
bestellten Hektars Ackerland bei einer Ernte von zehn Meterzentnern 
einer Jahresregenmenge von 500 Millimetern entspricht. 

1) Eine ersch1:lpfende Statistik der Torfmoore findet sich im Sonderheft 
der Zeitschrift fUr Moorkultur und Torfverwertung. Herausgegeben im Auf
trage des Ackerbauministeriums anIlif3lich des VIII. internationalen Land
wirlschaftskongresses. Wien. 1907. 
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Der neuzeitlichen Landwirtschaft ist aber mit derartigen Hektar
ertragen nicht gedient. Es bestehen wohl verschiedene Moglichkeiten, 
um den Wasserverbrauch der Kulturpflanzen herabzusetzen (Diingung) 
und Verluste von Feuchtigkeit nach Moglichkeit hintanzuhalten (Unkraut
vernichtung, rechtzeitige und richtige Durchfiihrung aller Bestellungs
arbeiten). Bei zahlreichen Pflanzen, wie bei den viel Wasser ver
brauchenden Grasern, geniigen aber auch diese Ma6nahmen nicht, 
ebenso wie sie in trockenen Jahren und in Zeiten langer Regenpausen 
auch bei den minderwasserbediirftigen Kulturgewachsen nicht geniigen. 

Bewasserungsanlagen aller Art sind imstande, dem Boden das 
fehlende Wasser zuzufUhren. 

GroBe Anlagen, wie sie in Agypten, Indien und in den Vereinigten 
Staaten von Nordamerika, dann aber auch in Frankreich, Spanien und 
Italien bestehen, kommen fUr unsere Verhaltnisse nicht in Frage. Auch 
die Absicht, Donauwasser oder den Inhalt der Kaniile Wiens zur 
Berieselung des Marchfeldes zu verwenden, scheint nicht durchfUhrbar 
zu sein 1). Dagegen erscheint es vielfach moglich, vermittels einfacher 
Anlagen Wasser aus Bachen oder Fliissen in klein en Graben auf die 
Grundstiicke zu lei ten oder durch· ein System von als Regenanlagen 
eingerichteten Rohren aus Brunnen auf die Grundstiicke zu verteilen. 

Die kiinstliche Feldberegnung ist in Osterreich noch ziemlich neu. 
Doch stehen schon fiinf gr06e und eine Reihe von kleinen Anlagen 
seit zwei Jahren in Betrieb und entsprechen vollkommen allen Anforde
rungen. Mehrertrage um 30 bis 50 Prozent und eine Steigerung der 
Giite der beregneten Friichte wurden iiberall erreicht, obwohl gerade 
die Friihlinge derJahre 1924 und 1925 verhiiltnisma6ig feucht gewesen 
sind, eine kiinstliche Wasserzufuhr also nie so rentabel gewesen sein 
konnte, als in ausgesprochen trockenen Jahren. 

Diese Erfolge der Feldberegnung lassen die Hoffnung wach werden, 
daB es durch groBere Anwendung derselben leicht moglich sein wird, 
die Ertrage der Grundstiicke in den Trockengebieten wesentlich zu 
steigern, und vor allem auch die gr06en Schwankungen der Ernten in 
den einzelnen Jahren etwas auszugleichen. Man kann durch die Ein
fiihrung und Verbreitung der Feldberegnung, insbesondere eineErhohung 
der Griinfutterernten erwarten, wodurch die Moglichkeit - in der 
unmittelbaren Umgebung von Wien - mehr Milchvieh zu halten und 
es besser und zweckmaBiger zu ernahren, sehr vergroBert wird. 

Die Feldberegnung wird somit im Rahmen des Wiederaufbaues 
der:osterreichischen Landwirlschaft eine wichtige Rolle spielen. 

Die Bekampfung der Seuchen bei Mensch und Vieh, die Anspriiche 
eines erhohten Reinlichkeitsbediirfnisses und einer einwandfreien 
Milchkiihlung und auch die Schwierigkeiten der Wasserversorgung 

1) Kallbrunner, Die Steigerung der Fruchtbarkeit des Bodens. Wien. 
1924. Tagblatt-Bibliothek Nr. 145. 
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in trockener Zeit machen in vielen Gegenden die Errichtung von 
Wasserleitungen notig. In einzelnen Filllen gelang es, Wasser, das 
frillier die Felder uberrieselte und versumpfte, aufzufangen und fUr 
die Speisung von Wasserleitungen zu verwenden. In einzelnen Filllen 
machte man auch von der Wunschelrute beim Suchen von Wasser 
erfolgreichen Gebrauch. Im dringlichen Interesse der Vermehrung der 
landwirtschaftlichen Produktion ist es gelegen, die Wasserversorgung 
durch die Anlage hygienisch und technisch einwandfreier Wasser
leitungen zu verbessern. Da viele ansteckende Krankheiten durch 
Lebensmittel ubertragen werden, das Entstehen dieser aber durch 
die Verwendung von einwandfreiem Wasser eingeschriinkt wird, besteht 
auch ein groBes Interesse der Stiidter an der Losung dieser oft sehr 
schwierigen Aufgaben. 

Zu erwiihnen wiire auch noch die Notwendigkeit einer Verbesserung 
der fast aus reinem Schotter bestehenden Gebiete des Steinfeldes. 
Durch systematische Aufschuttung von Mull (Hausabfiillen) aus Wien 
ware es moglich, nach und nach diese wegen ihrer Unfruchtbarkeit 
kaum genutzten Griinde in Kulturland zu verwandeln. Nachdem das 
Material nahezu unentgeltlich zur Verfiigung steht, wiirde die Fruchtbar
machung dieser Gebiete keineswegs unerreichbare Kosten verursachen. 

Zu den Umstiinden, welche die Ausniitzung des vorhandenen 
Ackerlandes auf3erordentlich erschweren und wenig unwirtschaftlich 
machen, gehort die unzeitgemii13e Verteilung des Grundbesitzes. In 
sehr vielen Gegenden besitzt der Bauer sein Land nicht in wenigen 
Parzellen in der Niihe des Hauses, sondern in vielen, welche in dem 
ganzen Gemeindeland verteilt sind. Statt sich also nur mit der Bearbeitung 
eines Feldes zu beschiiftigen, ist er gezwungen, in der kostbarsten 
Arbeitszeit von einem Acker zum andern zu wandern, wenn er auf 
dem einen mit seiner Aufgabe fertig ist. Da mancher Bauer 20 oder 
40 und je nach der GesamtgroBe seines Besitzes auch noch mehr 
einzelne Grundsrucke besitzt, ist es klar, daB er viele wertvolle Zeit 
durch das Hin- und Herfahren verliert, daB viel Fliiche durch die 
zahllosen Grenzraine und -furchen verlorengeht und daB eine Uber
sicht uber den Gesamtbesitz kaum moglich ist. Viele Parzellen liegen 
nicht unmittelbar an Wegen und konnen nur uber ein fremdes Grund
stuck erreicht werden. Gegenseitige Schwierigkeiten und Streitigkeiten 
zwischen den beiden Besitzern sind unmoglich zu umgehen. Die Mehr
zahl der Felder hat eine unregelmii13ige Form, was die Bearbeitung 
auf3erordentlich erschwert und verteuert. Manche sind unverhiiltnis
~ii13ig lang und schmal (Riemenparzellen), was ebenfalls von nach
teiligem Einfluf3 auf die Wirtschaftlichkeit ist. Kleine Parzellen sind 
besonders unrationell zu bewirtschaften, da sie ein zu hiiufiges Wenden 
der Gerate (was immer viel Zeit erfordert) und ein mehrmaliges 
Wechseln der Arbeitsstatte im Tage erforderlich machen. Nach den 
Beobachtungen auf der schon erwiihnten Versuchsanstalt fur Land
arbeitslehre in Pommritz in Sachsen wurde unter sonst gleichen 
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Bedingungen in einer Stunde mit einer Saemaschine, deren Arbeits
breite 2'5 Meter betragt, angebaut: 

wenn das Feld 100 Meter lang war. , , . , . . , . , , , . , . . 0'6 Hektar 
" " "300 " ~ ,,' . , , . . , . , , , , 0 , , , 0'9 " 
" " "500,, " ,,' , , ... , , .... , . , , 1'0 " 
Durch die "Zusammenlegung" der Grundstiicke (Kommassierung) 

sollen die geschilderten Mangel dadurch aus der WeIt geschafft werden, 
daB der Landwirt an Stelle seiner friiheren Parzellen wenige groBe 
erhalt, die' einen regelmaBigen Umfang besitzen, an Wegen liegen 
und durch Grenzsteine gekennzeichnet sind. 

Dr. S t r a k 0 s c h fiihrt in seinen "Grundlagen" folgende 
Ergebnisse genauer Feststellungen an:' Auf einer Wirtschaft, deren 
Grundstiicke teils in einer kommassierten, teils in einer nicht zusammen
gelegten Gemeinde liegen, wurden fUr dieDurchfiihrung aller Bestellungs
arbeiten im Mittel der Jahre 19 bzw. 281/2 Pferdezugtage verwendet. 
Die Ersparnis an Pferdekraft war somit per 1 Hektar und Jahr bei 
ganzlich gleichartiger Wirtschaftsweise 91/2 Pferdezugtage. 

Dr. S t r a k 0 s c h berechnete ferner im Jahre 1920 den Entgang 
an Volkseinkommen und Nahrungsmitteln durch die Gemenglage auf 
3 bis 31/2 Milliarden Kronen im Jahre 1). 

Nach einer veraIteten Statistik aus den Siebzigerjahren hatten 
von je 100 Gemeinden: 

Niederosterreich ... 
Oberosterreich .", 
Salzburg .. , , . , .... 
Steiermark , , , . , , , . , 
Kiirnten. , .... , , ... 
Tirol ... , 0 •• , , , , , 

Vorarlberg . , , , , , . . . 

GemengIage 

56'5 
62'4 
48'9 
58'3 
38'8 
82'7 
71'1 

teilweise 
Gemengiage 

19'6 
25'6 
27"4 
11'4 
46'0 
4'8 

14"4 

eine arrondierte 
Lage 
23'9 
12'0 
23'7 
30'3 
15'2 
12'5 
14'5 

Ende 1923 war der Stand der Kommassierungen in Osterreich 
etwa folgender2): 

1) Neue Freie Presse. 16. Dezember 1920. - ArlikeI: "Zusammenlegung" 
und "Verkoppelung" im Handbuch der Staatswissenschaften von Conrad. -
Die agrarischen Operationen in Osterreich. Veroffentlicht vom k. k. Acker
bauministerium. Wien. 1908. - Pro has k a, Die wirlschaftlichen Vorleile 
der Zusammenlegung Iandwirlschaftlicher Grundstiicke inPasching und Thening 
(Oberosterreich). Linz. 1925. - K a II b r ~ nne r, Die volkswirlschaftliche 
Bedeutung der agrarischen Operationen. Osterreichischer Volkswirl Nr. 33 
u. f. 14. Mai 1921. - H e i n, Die Kommassation. Wien. 1912. 

2) Statistisches Handbuch fUr die Republik Osterreich. V. Jahrgang. 
Wi en. 1924, 

Niederosterreich . . , . , 
Oberosterreich ..'.. 0 

Salzburg. , , , . , , .. 
Steiermark , , . . , , . . . 
Kiirnten .... , . , , , , , 
Tirol, . , . , , 0 • 0 0 , , • 

Vorarlberg . , , , , , . , , 

Zahl der fertig
gestellten 

Oemeinden 
85 
14 
11 
11 

7 
2 
1 

Zahl der 
beteillgten 

Orundbesitzer 
8550 
709 
179 . 
433 
226 
37 
6 

Summe der 
zusammengeiegten 

FHiche in Hektaren 
86.185 

3.734 
642 

1,883 
773 
157 

5 



128 

AuBerdem waren Zusammenlegungsarbeiten in 59 Gemeinden 
im Zuge. 

Aus dieser Zusammenstellung ist ersichtlich, daB die Zahl der 
noch zu kommassierenden Gemeinden sehr groB ist und daB nach den 
geschilderten Vorteilen der Grundstiickzusammenlegung eine rasche 
und befriedigende Durchfiihrung zu den wichtigsten Voraussetzungen 
der Entwicklung der Landwirtschaft gehOrt. Dies urn so mehr, als die 
Einfiihrung aller Fortschritte der landwirtschaftlichen Technik und 
Betriebsfiihrung in steigendem Umfange von der richtigen Gestaltung 
groBerer Grundstiicke abhangt. Eine rationelle Anwendung einer 
Maschine ist auf einer kleinen, unregelmaBig geformten Parzelle kaum 
moglich. Und die Bestrebungen der neuzeitlichen Wirtschaftsfiihrung, 
Verwendung von drei und mehr Metern breiten Maschinen, von Regen
anlagen und motorischen Zugmaschinen konnen auf kleinen Grund
stiicken iiberhaupt nicht durchgefiihrt werden. 

Um die so dringend notwendige Durchfiihrung der Kommassierung 
zu beschleunigen, ist einerseits eine VergroBerung des Apparates der 
Agrarbehorde notwendig, die mit der Durchfiihrung dieser Arbeiten 
betraut ist, anderseits eine Vereinfachung des Verfahrens. Dieses 
ist heute sehr schwerfilllig, insbesondere auch deshalb, well selbst 
bei minder wichtigen Einzelarbeiten mit einer Genauigkeit gearbeitet 
wird, die iiberfliissig, ja sogar schadlich, ist, weil sie zu zeitraubend 
ist und die Ubergabe der kommassierten Grundstiicke iiber das 
zweckmaBige AusmaB hinaus verzogert. Jeder Gegenstand verlangt 
eine gewisse Genauigkeit: Schillinge und Groschen wird man stets 
genau nach der Stiickzahl feststeIlen, nie aber Getreidekorner in 
einem Sack oder SchoUerstiicke in einem Wagen. FUr Einzelaufnahmen 
ware die Wiedereinfiihrung mindel' genauer, aber rasch zu einem 
Ziele fiihrender Methoden, wie z. B. del' MeBtischarbeit, im Sinne 
der landwirtschaftlichen Bediirfnisse gelegen. In diesem Sinne und 
in dem einer Vereinfachung aller einleitenden Verhandlungen, Rekurs
fristen und Einspriiche, ware eine Reform der Kommassierungsgesetze 
dringend notig 1). 

Die Kosten der Durchfiihrung del' Kommassierung werden zum 
groBen Teile aus Bundesmitteln bestriUen, was wegen der bereits 
genannten Griinde - del' groBen Investitionssummen - volIkommen 
gerechtfertigt ist. 

Nicht in jeder Gemeinde liegen die Verhaltnisse fiir eine allgemeine 
Kommassierung giinstig. Es ergeben sich aber doch auch oft hier FaIle, 
in denen groBere Grundtausche zum Zwecke einer besseren Besitz
abrundung vorgenommen werden sonten; wiirden diese unter Aufsicht 
der Agrarbehorde stattfinden, welche durch Uberpriifung der Grenzen 

1) Gesetz vom 3. Juni 1886. Landesgesetzblatt Nr. 40. - Landesgesetz 
vom 30. Juni 1912, Landesgesetzblatt Nr. 126. - Ministerialverordnung yom 
10. Februar 1914. Landesgesetzblatt Nr. 21. - Gesetz yom 13. April 1920, 
Staatsgesetzblatt Nr.195, betreffend die Agrarbehorden sowie die Kosten des 
Verfahrens und das von Amts wegen einzuleitende Zusammenlegungsverfahrens. 
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und Feststellung der Giite der Grundstiicke fUr eine einwandfreie 
und unparteiische Durchftihrung Sorge zu h'agen hatte, so wiirden 
vermutlich viel mehr solcher Tausche vorgenommen werden. Die heutige 
Bestimmung 1), daB bei derlei Tauschen keirie Gebtihren zu bezahlen 
sind, geniigt nicht, urn diesen jene Verbreitung zu sichern, die im 
Interesse der Erzielung einer besseren Feldereinteilung und weiters, 
einer groBeren Produktion notwendig und daher auch anzustreben ist. 
Es muB daher im Interesse der Tauschenden eine Erweiterung der ge
setzlichen Bestimmungen in der Richtung einer Ubernahme, einer Art 
Kontrolle der Durchftihrung durch die Agrarbehorden verlangt werden. 

Zu der besseren Nutzung der Grundstiicke sind auch gute und 
geniigend viele Wege und Eisenbahnen notwendig. 1m Interesse 
des Wiederaufbaues muB deshalb eine Ftirsorge fUr die Erhaltung 
aller Wege, der Ausbau des StraBennetzes, dann auch. die Aus
gestaltung der Autobus- und Eisenbahnlinien verlangt werden. 

Weiters nach Moglichkeit die Vermehrung der landwirtschaftlich 
nutzbaren FIache. Von diesem Gesichtspunkt aus gewinnen die 
verschiedenen Plane einer Trockenlegung des Neusiedlersees oder 
doch wenigstens eines Teiles desselben das Interesse der Land
wirtschaft. Freilich ist das ganze, gerade mit dieser Frage zu

. sammenhangende Aufgabengebiet derart groB und noch so wenig 
geklart, daB es derzeit wohl ganz unmoglich ist, sich mit diesem 
Gegenstande in der vorliegenden Schrift zu beschaftigen. 

Eine groBere Bedeutung kommt heute den Bestrebungen zu, 
Ackerland durch Verwandlung von gtinstig gelegenen Wiesen und 
Hutweiden, ja auch von Waldern zu gewinnen. Doch dartiber wurde 
schon an frtiherer Stelle berichtet. 

Das Streben, das vorhandene Kulturland nach Moglichkeit 
auszuniitzen - die Reihe der verschiedenen, sich als notwendig 
ergebenden Arbeiten und Wege ist mit den Ausfiihrungen des vor
liegenden Kapitels noch lange nicht erschopft - geht aber nicht 
so weit, daB man nicht die Bestrebungen der Errichtung von "Natur
schutzparken", in denen alles, Pflanzen- und Tierwelt, unbeeinfluBt 
von jeder menschlichen Tatigkeit erhalten bleiben soll, begrUBen 
wtirde. Abgesehen vom rein wissenschaftlichen Standpunkte und von 
dem einer Art Pietat fUr die Erhaltung eines Sttickes Landschaft in 
dem urspriinglichen Zustande, sind es auch eine Reihe von Um
standen, die es dem praktischen Land- und Forstwirt wertvoll 
erscheinen lassen, wenn er eine Gelegenheit hat, die nattirliche un<l 
unbeeinfluBte Entwicklung der ihn urngebenden und von ihm so 
vielfach beeinfluBten Lebewelt zu beobachten2). 

1) Gesetz vom 3. Miirz 1868. Reichsgesetzblatt Nr. 17, betreffend die 
Gebiihren- und Stempelfreiheit bei Arrondierung von Grundstucken. 

2) Pod h 0 r sky, Der Naturschutzpark in den Hohen Tauern Salzburgs. 
In "Neu-Osterreich". Wien, Amsterdam. 1923. - "Wiederaufbau". Heraus
gegeben vom osterreichischen Verein "Naturschutzpark" in Wren. 1919. 
Sal 0 m 0 n, Wiederaufbau und Naturschutz. 

Kallbrunner, Wiederaufbau der Landwirtsohaft 9 
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x. Die Hebung der landwirtschaftlichen Erzeugung durch 
technische und wirtschaftliche Ma13nahmen 

Es verbleibt nun nur noch, die Wege zu besprechen, die in 
technischer und wirtschaftlicher Beziehung gegangen werden miissen, 
urn die Erzeugung in der wiinschenswerten Weise zu steigern und 
auch rentabel zu machen. Diese beiden Aufgaben konnen nicht von
einander getrennt werden: Denn eine Steigerung der Produktion 
ohne Sicherung eines Reinertrages wiirde die Landwirte rasch ver
anlassen, die verlustbringende Mehrerzeugung wieder einzuschriinken, 
und eine l,'entable, aber nicht vergroBerte Produktion von Giitern 
wiirde wieder dem dringenden Bediirfnisse der Gesamtwirtschaft nicht 
entsprechen, die eine vermehrte Hervorbringung von Nahrungsmitteln 
und landwirtschaftlichen Rohstoffen dringend verlangt. 

Viele Wege der Produktionssteigerung wurden bereits erwiihnt 
und ausfiihrlich in ihren Zusammenhangen besprochen. Es wiirde 
den Umfang einer Broschiire weit iiberschreiten, wenn man hier auch 
aIle iibrigen einer Untersuchung unterziehen wollte. Die Aufzahlung 
und Besprechung kann meines Erachtens urn so eher unterbleiben, 
als viele Aufgaben und Notwendigkeiten ohnedies hinlanglich 
bekannt und in verschiedenen Werken und Denkschriften eingehend 
besprochen sind. 

Eine knappe, aber erschopfende ZusammensteIlung der wichtigsten 
Programmpunkte des landwirtschaftlichen Schaffens findet sich im 
"Arbeitsprogramm der niederosterreichischen Bezirks-Bauernkammern" 
(Wien.1922) und in der Denkschrift der Hochschule fiir Bodenkultur 
an die Regierung: Staatsnotwendigkeiten auf dem Gebiete der Land
wirtschaft in Osterreich (Wien.1916). - Wichtige Vorschlage enthiilt 
das Werk: Bra u n - Dad e. Arbeitsziele der deutschen Landwirtschaft 
nach dem Kriege (Berlin. 1918), und eine Sammlung vorziiglicher 
Anweisungen fiir eine vermehrte und rentable Erzeugung auf allen 
Gebieten' der Landwirtschaft befindet sich in dem Werk W 0 I fer s: 
Grundsatze und Ziele neuzeitlicher Landwirtschaft. (3 Bande. 9. Auflage. 
Berlin. 1925.) 

Es diirfte daher voIlstandig geniigen, wenn aus der Fiille . der 
"Wege", die naturgemaB fiir jede einzelne Wirtschaft andere sein 
werden, hier nur einige wenige herausgegriffen und behandelt werden, 
die aus irgend einem Grunde, z. B. weil sie in anderen Darstellungen 
kaurn besprochen oder fiir den Wiederaufbau von besonderer Bedeutung 
sind, wichtig genug erscheinen, urn auch im Rahmen dieser DarsteIlung 
erortert zu werden. 

An erster Stelle sollen "Wege" genannt werden, die der Landwirt 
nicht aIlein gehen kann, auf denen er es dem Staate, der Allgemeinheit 
oder doch der·Mehrheit seiner Berufsgenossen iiberlassen muB, 'seine 
und zugleich auch die Interessen der iibrigen Landwirte gemeinsam 
zu vertreten. 
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An zweiter Stelle erst sollen einige "Wege" angefiihrt werden, 
die der Landwirt allein verfolgen muJ3. 

N ochmals: Die angefiihrten "W ege" sollen weder einen Uber
blick der Notwendigkeiten geben, noch einen Auszug derselben 
darstellen. 

An erster Stelle sind einige "Wege" zu nennen, die der Staat 
der Landwirtschaft ebnen mui3, urn ihr den Wiederaufbau zu erleichtern 
und das Erreichen von Fortschritten zu ermoglichen. 

Das, was die Landwirtschaft in erster Linie verlangt, ist eine 
gesunde und starke Agrarpolitik, deren Grundsatze in den Worten 
B u c hen b erg e r s 1) zum Ausdrucke kommen: 

"Die durchgreifendsten staatlichen Aktionen konnen immer nur 
die private Wirtschaftstatigkeit erganzen, niemals aber die energische 
Kraftentfaltung des Einzelwirtes ersetzen, freilich nicht Selbsthilfe 
allein, sondern eine SelO'sthilfe, die in den Rahmen einer richtig 
geleiteten Wirtschaftspolitik fallen und von einer solchen Politik 
Forderung, Unterstiitzung,· Beihilfe erwarten darf. Kein Gehen- und 
Geschehenlassen im Sinne der freihandlerischen Auffassung, sondern 
Stiitzung des Wirtschaftslebens durch eine Rechts- und Wirtschafts
ordnung, die nicht bloJ3 den Geschicktesten und Begabtesten, sondern 

'auch den minder Geschickten und Begabten die Behauptung im 
Daseinskampfe ermoglicht. Kein gleichgiiltiges Zusehen, sondern hilf
reiche Unterstiitzung der produktiven Tatigkeit durch vorbeugende, 
verhiitende, unter Umstanden auch unterdriickende Mai3nahmen der 
Gesetzgebungs- und Verwaltungstatigkeit. Also Selbsthilfe, gepaart mit 
Staatshilfe!" 

Beitrage in Form von Zurverfiigungstellung von Fachbeamten, 
dann solche mit Geld zu den Kosten von Neuerungen, deren An
wendung ein gewisses Risiko bedeutet, und Unterstutzungen zu An
schaffungen, die einem groJ3en Kreis von Beteiligten zugute kommen, 
konnen nur gut wirken, ebenso nieder verzinsliche oder ganz unver
zinsliche Darlehen zu groJ3en Investitionen, di~ sich nur allmahlich 
bezahlt machen. Dagegen miissen Subventionen, die ohne Gegen
leistung und ohne Kontrolle der niitzlichen Verwendung gegeben 
werden, etwa auch zur Deckung von Abgangen, die infolge unge
schickter Gebarung einer Vereinigung entstanden sind, unbedingt 
.abgelehnt werden, da sie kaurn einen nennenswerten Erfolg haben 
und eher demoralisierend als fordernd wirken. Ernstes Interesse am 
Erfolge durch den Subventionsempfanger ist die erste Bedingung 
dafiir, dai3 der angestrebte Erfolg eintritt, der aber ausbleiben mui3, 
wenn der Empfanger gleichgiiltig an die Durchfiihrung herantritt, mit 
der Begriindung, daJ3 es ja nicht sein Geld sei, das da verlorengehe. 
Die W Qrte der Bibel haben auch heute noch ihre Geltung behalten: 
"Wer die Hand an den Pflug legt und noch umsieht (also wartet, 

1) Buchenberger, Grundziige der deutschen Agrarpolitik. 2. Auflage. 
Berlin. 1899. 

9* 
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bis er eine Unterstiitzung in Form einer Subvention erhlilt) ist nicht 
zurn Leben bestimmt." 

Sehr wichtig ist es, daf3 nur Dinge durch Subventionen gefordert 
werden, die von jedem, auch von dem minder Leistungsfahigen nach· 
gemacht und befolgt werden Mnnen und daB fiir die entspreehende 
Bekanntmachung der erzielten Erfolge gesorgt werde. Denn erst dann, 
wenn der Nutzen einer MaBnahme gezeigt wird, kann erwartet werden, 
daf3 sie sich allgemein einbiirgere, was ja der letzte Zweck einer 
solchen MaBnahme sein muB. 

Besonders wichtig ist es, daf3 Neuerungen, die aus ganz fremden 
Gegenden bekanntgemacht werden und von denen man daher 
nicht sagen kann, ob sie sich fiir die hiesigen Verhaltnisse eignen, 
griindlich ausgeprobt werden. Der einzelne, gar der kleinere Landwirt 
ist nicht in der Lage, Versuche mit Neueinfiihrungen zu machen, da 
es ihm an Geld fehlt, diese durchzufUhren, und an Zeit, urn sie 
auch richtig zu beobachten. Denn haufig ergibt es sich, daB gewisse 
.Anderungen an der ursprUnglichen Ausfiihrung vorgenommen werden 
mUssen, urn sie an die hiesigen Verhliltnisse anzupassen. Auch 
der GroBgrundbesitz, der es sich ja immer zur Aufgabe machte, 
Neuerungen praktisch zu erproben, ist nicht immer in der Lage 
oder auch befahigt, solche Beobachtungen anzustellen. 

Die Allgemeinheit ist aber sehr daran interessiert, daf3 alle 
Neuerungen rasch erprobt und mit den notwendigen Abanderungen 
zur Nachahmung empfohlen werden, weil sonst zu befiirchten ist, 
daf3 das Ausland, welches sich die Vorteile dieser Neuerungen rascher 
zunutze macht, in noch groBeren Vorteil der osterreichischen Land· 
wirtschaft gegenUber gelangt. und ihren Wettbewerb unterbietet, und 
auBerdem die landwirtschaftliche Erzeugung nicht jene Rohe erlangt, 
die sie eben bei sorgfaltiger Ausniitzung aller Fortschritte erreichen 
konnte. 

Es ist daher die Landwirtschaft, gleicherweise aber auch die 
Volkswirlschaft daran interessiert, daB die Versuchsstationen, deren 
vorzUglichste Aufgabe ja die Durchfiihrung von Versuchen aller Art 
ist, in die Lage kommen, ihren Aufgaben gerecht zu werden, was 
leider heute - eine Foige der SparmaBnahmen und des Abbaues
nicht der Fall ist 1). Versuchsstationen konnen, wenn sie ihren 
Aufgaben gerecht werden sollen, nie Erwerbsunternehmen sein, wie 
dies von ihnen im ersten Sanierungsplane verlangt wurde. 1m Gegenteil! 
Sie mUssen, urn jede Neuerung rasch, richtig und vollstandig auszu· 
probieren und den Landwirten "mundgerecht" zu machen, selbst 
groBe Auslagen fUr die Errichtung verschiedener Bauten und fUr 
den Ankauf notwendiger Materialien machen, die, im Rinblick auf 
ihre Wichtigkeit fiir die Landwirlschaft, sehr gut angebracht sind. 

Selbstverstandlich muB eine Doppelarbeit der einzelnen Versuchs· 
stationen vermieden werden, was nur dann moglich ist, wenn alle-

1) D a fer t, Die landwirtschaftlich-chemische Bundesversuchsanstalt in 
Wien in den Jahren 1921 bis 1923. Wien. 1924. 
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gleichgiiltig wer sie mit Geldmitteln ausstattet - nach einem Plan 
arbeiten. 1m Interesse der Landwirtschaft ist es also gelegen, wenn 
die Versuchsstationen gemeinsame Richtlinien und Arbeitsprogramme 
aufstellen und nach dem Grundsatz der Arbeitsteilung aIle Aufgaben 
gemeinsam und nach gleichartigen Grundslitzen zu bewliltigen 
suchen 1). Bei dieser Arbeitsweise wird es auch unmoglich sein, 
daf3 - wie dies gelegentlich heute vorkommt - bei der Anlage 
von Versuchen das Interesse einzeIner Gegenden vernachllissigt wird. 

Vorbildlich erscheinen diesbezuglich die danischen Versuchsstatio
nen, die alIjlihrlich in Gegenwart eines die Interessen der Landwirtschaft 
vertretenden Ausschusses einen ausfiihrlichen gemeinsamen Arbeits
plan mit eingehenden RegeIn ffir die Anlage und Ausfuhrung der 
geplanten Versuche und Untersuchungen ausarbeiten. Das Ergebnis 
alIer Versuche wird spliter gesammelt und in der Zeitschrift fUr 
Pflanzenbau (Tidsskrift for Planteavl), dem Organ des Versuchs
wesens, veroffentlicht. Sehr wertvoll ist die Einrichtung der Bekannt
machung der wichtigsten Ergebnisse der Versuche in gedrangter und 
volkstiimlicher Form in Auszugen, die an die Fach- und Tagespresse 
zur Anleitung der Landwirte versandt und kostenlos in grof3er Zahl 
auf den Eisenbahnstationen, in Ausstellungen, Schulen, Versammlun
gen etc. verteilt werden. Der erwlihnte Ausschuf3 besteht aus fiinf 
Mitgliedern: Eines wird von der Landwirtschaftsgesellschaft, eines 
von den vereinigten landwirtschaftlichen Vereinen, ein driUes von 
dem Verbande der Kleinbauernvereine, ein viertes von der land
wirtschaftlichen Hochschule und ein fiinftes von den Vereinigungen der 
Gartner entsendet. 

In Dlinemark sucht man auch das Ergebnis der kleineren Ver
suche, welche von den einzeInen Fachvereinen - immer nach ein
heitlichen Planen - angestellt werden, zu sammeIn und bekannt 
zu machen. Die Zahl dieser Versuche wird.mit rund 3000 im Jahre 
angegeben. 400/0 der Kosten der Versuche vergiitet der Staat den 
durchfiihrenden Vereinen zuriick. 

Die Zahl der Aufgaben, welche die Versuchsstationen und 
Forschungsinstitute zu bewliltigen haben, ist ungeheuer grof3. Denn 
kein Zweig der landwirtschaftlichen Produktion ist "fertig"; in jedem 
werden alIjlihrlich viele Neuerungen hervorgebracht, die gepriift, 
gelindert, erganzt und bekanntgemacht werden mussen. Die Fort
schritte in der wissenschaftliche:tt Forschung und in der Technik 
und die sich immer roehr auswirkende Spezialisierung in den Be
trieben vermehren natiirlich die Zahl der Aufgaben immer noch mehr. 

Neben den Bemiihungen, die Ertrlige der Pflanzen und Tiere 
zu vermehren, sind jene die wichtigsten, welche sich die Beklimpfung 
der Schlidlinge zum Ziele setzen, deren Verheerungen natiirlich umso 
geflihrlicher werden mussen, je einseitiger die Kulturpflanzen und 

1) Dr. Z a i I e r machte in der Wiener landwirlschaftlichen Zeitung im 
Mai 1925 sehr praktische Vorschlli.ge zur Reform und Ausgestaltung der 
gemeinsamen Arbeit der 6sterreichischen Versuchsstationen. 
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Haustiere durch Ziichtung und Beeinflussung werden. "Wir ern ten, 
was uns die Schadlinge iiberlassen", sagt mit Recht Professor Dr. 
Stell w aag. 

Die Aufgaben des Pflanzen- und Tierschutzes sind ungemein 
mannigfach. Hervorgehoben seien nur: Ausfindigmachung von Spiel
arten, die gegen gewisse Krankheiten unempfindlich sind, Ziichtung 
von widerstandsfiihigen Sorten, Studium der Lebensvorgange der ein
zelnen Schiidlinge, Priifung der im Handel befindlichen Schiidlings
bekampfungsmittel, Bekanntmachung und Verlautbarung der gemachten 
Erfahrungen etc. Welche Bedeutung diesen Aufgaben zukommt, kann 
man am besten aus folgenden willkiirlich gewahlten Beispielen ersehen: 
Manche Kartoffelsorten werden Yom Krebs nicht befallen. Andere 
liefern, wenn sie an Kartoffelkrebs erkranken, iiberhaupt keine Ertrage. 
Die Aufgabe der Versuchsstationen ist es, die "krebsimmunen" 
Kartoffelsorten ausfindig zu machen und fiir ihre Verbreitung zu 
sorgen, damit die Landwirtschaft im FaIle der Einschleppung dieser 
Krankheit auch weiterhin in der Lage ist, Erdapfel zu produzieren. -
Durch ziichterische Ma6nahmen, die nur in gemeinsamer Arbeit mit 
den Versuchsstationen Aussicht auf Erfolg haben, ist es moglich, 
Sorten und Spielarten hervorzubringen, die gegen gewisse Krank
heiten ganz oder fast unempfindlich sind. - Die genaue Kenntnis der 
Lebensweise der einzelnen Schadlinge versetzt uns in die Lage, mit 
der Bekampfung richtig und zeitgema6 einzusetzen (nach Moglichkeit 
in einer Zeit, in der sie gegen Beschiidigungen am empfindlichsten 
sind) und allenfalls auch Vorkehrungen zu treffen, urn ihre Ent
wicklung zu verhindern. So bekiimpfen wir heute durch Entwasserung 
nasser Wiesenstellen - die Leberegel der Rinder und durch Ent
fernung der Berberitzenstraucher den Getreiderost1). Anderseits 
bekampfen wir gewisse Schiidlinge, indem wir die Entwicklung der 
Feinde derselben fOrdern (biologische Bekiimpfung). - Von besonderer 
Wichtigkeit ist die Priifung der Bekampfungsmittel, die gegen einzelne 
Krankheiten in den Verkehr gebracht werden und deren Wirksam
keit nicht immer im Verhiiltnis zu den Anpreisungen steht. Nach 
Hen g 12) wurden, urn ein Beispiel anzufiihren, nach der vergleichs
wei sen Verwendung verschiedener Bekampfungsmittel der Peronospora, 
folgende Ernten auf je 100 behandelten WeinstOcken erzielt: 

Verwendetes Mittel 

10/oige Kupfervitriolkalkbriihe 
(auf 1 Kilogramm Vitriol SO De-

kagramm Speckkalk). . 
11/20/oige Kupferkalkbriihe . . 
20/oige Kupferkalkbriihe . . . 
10/oige Bosnapasta ..... 

Trauben
gewloht in 
Kilogramm 

12·1 
14·0 
14·5 
11·S 

1) Karnten verhaIt durch ein Landesgesetz die Grundbesitzer zur Ent
fernung der Berberitzenstraucher. 

2) Hengl, Vergleichende Versuche des Jahres 1924 gegen verschiedene 
Rebenschadlinge. Die Landwirlschaft. Heft 4. Wien. 1925. 



Verwendetes Mittel 

11/20/oige Bosnapasta .. 
20/oige Bosnapasta .. 
Kurlakol ...... . 
Nosperal 10/0 + Kalk laut 

Trauben
gewioht in 
KiIogramm 

14'6 
14'2 
~5'4 

Vorschrift ....... 8'7 
SUiubungsmittel "C" 0'4~ 
PuIvermittel Pl, P2 . . . .. 0'3-0'4 
Pasten Pa, P4 in 1 und 20/0. 0'3-0'4 
UnbehandeIte Kontrollparzellen 0'3 
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Aus derlei Verlautbarungen konnen die Landwirte wertvolle 
Schliisse fiir die znki1nftige Schiidlingsbekiimpfung in ihren Wirt
schaften ziehen. 

Eine weitere Gruppe von Versuchsanstalten - die leider in 
Osterreich noch fehlt - beschiiftigt sich mit praktischen Versuchen, 
welche eine Verbesserung der rnenschlichen Arbeitsleistung anstreben 1). 

Osterreich besitzt eine Priifungsstation fUr landwirtschaftliche 
Maschinen in Grof3enzersdorf. Es ware wiinschenswert, wenn diese 
noch weiter ausgestaUet und leistungsfiihiger gemacht werden wiirde, 
damit nach Moglichkeit aIle in den Verkehr gebrachten Geriite und 
Maschinen gepriift und fachmiinnisch beurteilt werden konnten. Leider 
wird heute ein grof3er Teil der Maschinen ohne Priifung der Taug
lichkeit und ohne Einvernehmen mit den Landwirten, die wegen ihres 
Bedarfes doch gefragt werden sollten, hergestellt. So kommt es, daB 
auf der einen Seite die Landwirte nach gewissen Maschinenarten 
vergeblich fragen, auf der anderen Seite die Maschinenfabriken einzelne 
Erzeugnisse nicht absetzen konnen. Ein Hand-in-Hand-arbeiten der 
Maschinenerzeuger und -verbraucher, unter werktiitiger Mitwirkung 
der Priifungsstation ware von grof3tern Vorteile fUr aIle Beteiligten. 

Auch Maschinenberatungsstellen fehlen. Solche sollten bei Ver
einen und Forderungsiimtern (Landwirtschaftskammern, Kulturriiten 
etc.) die Landwirte beirn Ankauf von Maschinen beraten. Heute spielt 
beirn Ankauf einer Maschine oft der Zufall oder die Uberredungs
kunst des Verkiiufers eine entscheidende Rolle und die Folge davon 
ist, daB oft Maschinen an Otten und in Verhiiltnissen verwendet 
werden, wo sie gar mcht hingehoren und wo sie sich auch dann 
gar nicht bewiihren. Wie viele Maschinen verrosten, kaum je beniitzt, 
in den Schupp en der Landwirte! 

Auch die Behandlung der Maschinen durch die Landwirte ist 
meist sehr rnangelhaft. Die Folge davon ist, daB sie rasch abgeniitzt 
werden, friih zugrunde gehen und selten das leisten, was sie bei 
richtiger Behandlung leisten konnten. Es fehlt hier an der notigen 
Aufkliirung und Anleitung, die am einfachsten in Maschinenbehand
lungskursen gegeben werden konnten, die leider hierzulande noch 
vollig unbekannt sind. 

1) Von diesen Arbeitsversuchsanstalten war bereits auf Seite 111 dieser 
• Schrift die Rede. 
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Aus dem Stundenplan eines solchen Kurses, der von der Land
wirtschaftskammer fiir die Provinz Sachsen in Halle a. d. Saale im 
Jahre 1924 fiir 25 Teilnehmer abgehalten wurde, kann ein zweck
mlilliger Aufbau eines solchen Kurses entnommen werden: 

Lichtbildervortrag mit Unterweisung fiber die Behandlung 
und Konstruktion der modernen Dreschmaschinen •.. 

Praktische Montagefibungen an Dreschmaschinen •...•. 
Lichtbildervortrag fiber die moderne Dampflokomobile mit 

Unterweisung fiber Behandlung und Konstruktion ..• 
Praktische Montagetibungen an der Dampflokomobile ... 
Lichtbildervortrag fiber die Miihmaschinen mit Unterweisung 

fiber Behandlung und Konstruktion • . . • • . . . . • . . 
Montagetibungen an den Mahmaschinen .•.•..•••••. 
Vortrag tiber Materialbehandlung . . . . • . • . . . . . . . . • 
Lichtbildervortrag fiber Konstruktion und Behandlung der 

Drillmaschine ..... . . . . • . . • • . . . . . . . . . . • • 
Montagetibungen hiezu. . . . . • • . . . • • . . . . . . . . . . . 
Lichtbildervortrag fiber Pflfige und deren Behandlung . . . 
Montagetibungen ......................... . 
Lichtbildervortrag fiber Eggen, Walzen und Kultivatoren . 

" " Kartoffelernte- und -legemaschinen 
Montagefibungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lichtbildervortrag fiber Hackmaschinen . . . . . . . . . . . . 
Montagefibungen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Lichtbildervortrag fiber Konstruktion und Behandlung der 

Strohpresse ..........................•• 
Montagetibungen ••.......•.•...••...•••.•• 
Vortrag tiber F6rderanlagen . • . . . • . . . . • • . . . • . . . 

" "Dtingerstreuer. . . . . . . • • . . . . . • . . . . 
Montagetlbungen ••...........•....... ••... 
Vortrag fiber Unfall- und Haftpflichtversicherung •..•.• 

" 
" Gutswerkstiitten.................. 

" 
" Elektrotechnik................... 

" 
" Triinkanlagen, Hauswasserversorgungsanlagen, 

Futterbahnen . . • . • . . . ..•••.•...•• 
" "elektrische Futterkonservierung . . . . . . • . 

Elektrotechnische Montagetibungen •.....•.•.....• 
Vortrag fiber Beizmaschinen • • . . • • . . • • • • . . . . • . . 

4 Stunden 
10 

" 
4 

" 10 
" 

2 
" 15 
" 2 
" 

2 
" 4 
" 2 
" 2 
" 2 
" 2 
" 2 
" 2 
" 3 
" 

2 
" 4 
" 1 
" 1 
" 4 
" 11/2 " 1 
" 3 
" 

11/2 
" 11/2 " 5 
" 2 
" 

Selbstverstandlich wilrden auch schon kiirzere Kurse fUr Land
wirte und Handwerker von gro13em Vorteile fur die Landwirtschaft sein. 

Neben der Maschinenberatung benotigt die Landwirtschaft auch 
eine zweckmlillige Bauberatung. 

In kaum einem Berufe werden die Betriebsraume so mangelhaft 
und unzweckmlillig gebaut wie in der Landwirtschaft. In der Regel 
wird - wenn halbwegs Geld zur Verfiigung steht - viel zu teuer 
gebaut und werden unverhaItnismlillig gro13e Teile des zur Verfiigung 
stehenden Kapitales in Gebauden investiert, obwohl gerade das Gegenteil 
im Interesse der Wirtschaftlichkeit angestrebt werden mu13. 

Viele Gebaude sind auch zu gro13 und zu schwer erbaut. Dabei 
sind die Wohnraume haufig feucht und dumpf, dabei ungemutlich, die 
Stallungen kalt und mit ihren betonierten BOden ungesund, wenn nicht 
sogar gefahrlich. 
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Viele Gebaude sind im hOchsten Grade feuergeflihrlich oder fiir 
die richtige Einlagerung der Ernte ungeeignetj sie sind feucht und 
haben keine ZuglOcher, so daB das Heu zu schimmeln beginnen muB. 
Auf die Verwendung von einfachem und zweckmliBigem Baumaterial, 
wie z. B. von Rundholz, Lehm 1) und Rohr, auf die richtige Anordnung 
der Gebaude im Hofraum und auf die Errichtung solcher Diinger
statten und Jauchegruben, welche Verluste an Stickstoff vollkommen 
vermeiden, wird in der Regel ebensowenig Riicksicht genommen, wie 
auf die wiinschenswerte Anpassung des Bauwerkes an das Landschafts
bild, fiir dessen Ausfiihrung weniger der gute Geschmack als der 
Vorrat des Maurermeisters an billigen und geschmacklosen Zieraten, 
an Saulen, Vasen, Emblemen etc., die oft an den ungeeignetsten Stellen 
angebracht werden, maBgebend ist. 

Eine Bauberatungsstelle, die auch praktische Musterplline fiir die 
wichtigsten Typen der Gebaude herausgibt, ware somit eine dringliche 
Notwendigkeit fiir die Landwirtschaft. Ein Zusammengehen mit den 
Fachvereinigungen der Architekten und Baumeister konnte fiir aIle 
Teile nur von V orteil sein. 

Eine wichtige Aufgabe dieser Stelle ware auch eine Beratung 
der landlichen Gemeinden bei der Feststellung der Baulinien und 
bei der Festlegung von RegulierungspUinen sowie bei der Anlage von 
neuen StraBenziigen. Meist werden heute bei derlei Beratungen nur 
technische, selten aber wirtschaftliche Erwagungen berucksichtigt, 
die sich oft schon nach wenigen Jahren auf das Unangenehmste 
fiihlbar machen. 

1m Interesse der Erhohung der Produktion ware auch eine Aus
dehnung der amtlichen Samenkontrolle auf die Slimereien sehr wichtig, 
die im freien Handel erhaltlich sind und welche oft, trotz hoher Preise, 
an Keimkraft und Reinheit sehr zu wiinschen iibrig lassen. Es 
kommt nicht selten vor, daB der Landwirt auf seinem Felde eine ganz 
andere Frucht vorfindet, als er meinte angebaut zu haben, oder daB 
der Samen iiberhaupt nicht keimt. Natiirlich bedeutet dies fiir den 
Wirlschaftsbesitzer einen argen Schad en, der noch groBer wird, wenn 
mitdem Samen ein lastiges Unkraut oder ein Schadling eingeschlepptwird. 

SinngemaB muB auch ein Kunstdiinger- und ein Kraftfuttermittel
gesetz verlangt werden, wodurch der Landwirt vor Benachteiligungen 
durch unreelle Lieferungen und falsche Erklarungen nach Moglichkeit 
geschiitzt werde. Da der Gehalt der Diingemittel an pflanzlichen und der 
des Kraftfutters an tierischen Nahrstoffen auBerlich nicht erkennbar 
ist, ist jeder Ankauf eine besondere Verlrauenssache, der auch eines 
besonderen Schutzes bedarf. Da sich ein solches Gesetz natiirlich nicht 
gegen einwandfreie Lieferanten richtet, sondern sogar noch in deren 
Vorteil Jiegt, weil es den unlauteren Wettbewerb ausscheidet, und die 
Landwirte, die keinen Betrug mehr zu scheuen haben, zu groBeren 
Ankaufen veranlaBt, ware auch hier ein Zusammengehen der Industrie 

1) KuntzeI, Lehmbauten. Heft 301 der Arbeiten der deutschen Land
wirtschaftsgesellschaft. Berlin. 1919. 
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und der Landwirtschaft moglich und zweckmai3ig, das unter der Ftihrung 
der Regieiung zu wertvollen Ergebnissen ftihren miiBte. 

Die Landwirlschaft braucht, um sich entwickeln zu konnen, 
auch einen Schutz fUr ihre Erzeugnisse. Vollwertige Produkte, wie 
reine, tunlichst keimfreie und fettreiche Milch und reifes Obst dtirfen 
in ihren Preisen nicht mit unreiner, an Keimen reicher, gewasserter 
und entrahmter Milch und unreifem, wurmigem und beschadigtem 
Obste gleichgehalten oder Bogar noch gedriickt werden, weil dann 
jeder Anreiz wegfaIlt, wertvollere Erzeugnisse, deren Herstellung und 
Transp0rl naturgemai3 miihsamer und kostspieliger ist, zu produzieren 
und auf den Markt zu bringen. Nur so lange wird - aus menschlich 
vollkommen begreiflichen Grunden - der Landwirt bestrebt sein, 
eine fettreiche und haltbare Milch in den Handel zu bringen, 
solange ihm seine Miihe bezahlt wird. Da aber ein Fortschritt und 
eine hohere Leistungsfahigkeit nur erreicht wird, wenn die groBten 
Anstrengungen gemacht werden, liegt es im Interesse der Produktion, 
wenn die Preise fUr gute und schlechte Erzeugnisse recht auseinander 
gehalten werden. Selbstverstandlich muB auch eine scharfe Kontrolle 
in der Richtung geiibt werden, daB nachtragliche Verschlechterungen 
der Erzeugnisse, wie Verwasserung der Milch an den Verbrauchsorten, 
nach Moglichkeit energisch abgestellt werden. 

1m Interesse der Landwirlschaft und ihres Forlschrittes ist es 
also gelegen, wenn die Verfalschungen landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
strenge geahndet und abgestellt werden und wenn die Bezahlung 
aller Produkte nach ihrem Werte, wie Rinder nach dem Gewichte, 
Milch nach dem Gehalte an Fett, Eier nach dem Gewichte etc. erfolgt. 

Daneben bedarf auch die Landwirtschaft eines erhohten Marken
schutzes. Denn alle diejenigen, die irgend ein Nahrungsmittel in 
einer besonderen Beschaffenheit herstellen, haben das Anrecht darauf, 
es in einer besonderen Packung und unter einem bestimmten Namen 
verkaufen zu konnen, der dem kaufenden Publikum gelaufig werden 
und dem Erzeuger durch erhohte Preise auch die Mehrarbeiten fiir 
die Herstellung seiner Ware lohnen solI. Bisher bestanden Marken 
nur ftir einzelne Butter-, Kase- und Weins orten, die aber auch oft 
eigenartige Veranderungen (natiirlich noch ofters VerfaIschungen) 
iiber sich ergehen lassen muBten. So werden heute, eine Folge der 
Grenzziehung zwischen Osterreich und der Tschechoslowakei, Retzer 
Weine auch iIi Znaim und Znaimer Gurken auch in Retz erzeugt. 
Verfalschungen der Marken und betriigerische MiBbrauche miissen im 
Interesse des landwirtschaftlichen Fortschrittes abgestellt werden. 

Hinsichtlich der Erzeugung besserer und haltbarerer Sorten 
muB hie und da auch noch durch fachliche Aufk1arung gearbeitet 
werden, miissen die Landwirte auf die Preisunterschiede zwischen 
Koch- und Teebutter und auf die Moglichkeiten, solche wert
vollere an Stelle der bisher minderen zu' erzeugen, aufmerksam 
gemacht werden. Viele Landwirte, insbesondere in mehr abgelegenen 
Ortschaften, kennen die Unterschiede zwischen den Qualitaten viel 
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zu wenig und auch gar nicht die Mittel, um bessere herzustellen. 
Hier mlill die AufkHirung einsetzen, die individuelle A.useinander
setzung im Bauernhause, der Unterricht iiber die Methoden der Her
stellung und iiber die Beschaffenheit der Erzeugnisse, die auch gerne 
gekauft werden. Denn was niitzt es, wenn eine bestimmte Ware 
hergestellt, aber, weil sie der herrschenden Geschmacksrichtung nicht 
entspricht, dann nicht gekauft wird? 

Die Aufkliirung iiber den Bedarf, iiber die von den Verbrauchern 
gewiinschten Qualitaten und iiber die Erzeugung in Mengen, wie sie 
dem tatsachlichen Bedarfe der Konsumenten entsprechen, ist ungemein 
wichtig. Der in kleinen runden Schachteln in den Handel kommende 
"rindenlose Emmentaler" ist im Begriffe, in Wien den Emmentaler
kase, der in groBen Laiben in den Verkehr kommt, trotz seines 
ungleich hoheren Preises zu verdrangen. Nicht wegen seiner Beschaffen
heitl Denn die ist ja bei beiden Sorten dieselbe (der "rindenlose" 
wird durch Umschmelzen der groBen Laibe und durch GieBen in 
kleine Formen hergestellt), sondern nur, weil der "rindenlose" auch 
in kleinen Mengen haltbar ist und nicht austrocknet, weil er im 
Haushalt, ohne an seiner Giite zu verlieren, einige Zeit aufbewahrt 
werden kann, ganz im Gegensatz ZUlli schwer teilbaren, rasch trocken 
oder ranzig werdenden und leicht "schwitzenden" Laibkase. Auch 
die Fischziichter, die Forellen in der GroBe einer Gasthausportion 
auf den Markt bringen, haben die Teichbesitzer, welche nur groBe 
Fische abgeben, verdrangt. 

Die Aufklarung iiber gangbare Sorten in solchen, den Ver
brauchern entsprechenden Mengen und dem Geschmacke der Kaufer 
zusagenden Qualitaten ist somit eine Forderung, die im dringendsten 
Interesse der Produktionssteigerung gestellt werden mlill. Daneben 
muB die Aufklarung iiber die Herstellung dieser Qualitaten und die 
zweckmaBigen, ebenfalls den Wiinschen der Kaufer entgegenkommenden 
Verpackungen einhergehen. 

Auf letzterem Gebiet wird heute leider noch sehr viel gesiindigt. 
Die Verpackungen selbst, die Kisten, Korbe, Verschlage etc. sind 
meist verschieden groB, mangelhaft und ungeniigend. Der Inhalt 
wird infolgedessen nicht selten beschadigt, umsomehr, als auch 
die Verpackung der Ware selbst meist mangelhaft ist. Der Inhalt 
ist selten auf der Verpackung zu ersehen. Die Ware selbst ist meist 
ungeniigend sortiert: Verschiedene Sorten - meist handelt es sich 
um Obst - sind vermengt, reife sind neben unreifen, gesunde neben 
wurmstichigen, kleine verschrumpfte Friichte unter den groBen, die 
in der obersten Schichte liegen. 

Wie anders ist in der Regel das Obst gepackt, das aus dem 
Auslande eingefiihrt wird?! Eine Kiste gleicht schon von alillen der 
anderen. Jede tragt eine Aufschrift, aus der das Herkunftsland, die 
Ware und die Stiickzahl zu entnehmen sind. Die Verpackung ist 
fiir jede Obstart einheitlich und die GroBe und Reife der Friichte 
laBt auf die Vornahme einer gewissenhaften und verstandnisvollen 
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Sortierung schliei3en. Solches Obst wird iiberall gerne gekauft und 
auch entsprechend bezahlt. Mit Geschmack und groi3er Sachkenntnis 
ist die Groi3e und Art der Verpackung dem Charakter der Obstsorte 
angepai3t : Apfel in groBeren Kisten oder Fiissern, Erdbeeren in 
kleinen, mit Holzwolle ausgelegten Korbchen etc. 

Die oben gerUgten Miingel finden wir bei fast allen Er.zeugnissen 
der Landwirtschaft. So baut heute fast jeder Landwirt eine andere 
Getreidesorte an. Viele kultivieren nebeneinander aus den ver
schiedensten Grunden sogar mehrere. Die Folge davon ist, daB die 
Ware, die von all den verschiedenen Landwirten an die Lagerhiiuser 
und Hiindler abgeliefert wird, ganz verschiedener GUte und Be
schaffenheit ist, die natiirlich nie den Wert einer einheitlichen Sorte 
besitzt. Dabei wird nur selten auf die Wiinsche und Bediirfnisse 
des Verbrauchers Riicksicht genommen, wird mehr kleberarmer, also 
minder gut backfiihiger Weizen in den Verkehr gebracht als eiweill
reicher, wie er von den Miillern, Backern und Mehlverbrauchern 
verlangt wird. Dazu kommt noch, daB dieses Vielerlei von Sorten 
auf den verschiedenen Feldern unmiUelbar nebeneinander angebaut 
wird, daB infolgedessen, insbesondere beim Roggen, alle moglichen 
Kreuzungen vorkommen, die das Sortendurcheinander noch vergroi3ern. 

Einen bemerkenswerten Fortschritt in dieser Richtung stellt 
ein tschechoslowakisches Gesetz dar, demzufolge in einer Gemeinde 
von der Mehrheit der Besitzer der Anbau von nur einer Sorte be
schlossen und allen Eigentiin1ern aufgetragen werden kann: Wenige 
Sorten einer Beschaffenheit anbauen, die von den Konsumenten 
bevorzugt werden, mui3 der Grundsatz sein, der sich freilich ohne 
mehr oder minder sanften Druck nicht durchsetzen lassen wird, da 
ja Uberall einzelne sind, die den Wert allgemeiner Bestrebungen 
nicht erkennen wollen. 

Gleichzeitig wird es notwendig sein, die Landwirte immer in 
der Wahl der richtigen Sorten zu beraten. In erster Linie wird man 
versuchen miissen, solche Erzeugnisse hervorzubringen, die schwer 
oder nur kostspielig transportiert werden konnen, wie zum Beispiel 
Erdbeeren, Frischmilch, Weichkase, Kartoffel und andere mehr. Solehe 
Erzeugnisse haben weit weniger den Wettbewerb der auslandischen 
Landwirtsehaft zu befUrehten, wie haltbare und leieht transportable. 

Gleichzeitig wird man traehten mUssen, auch moglichst viele 
Erzeugnisse, fUr deren Hervorbringung die osterreiehischen Ver
hiiltnisse sehr gUnstig sind, an das Ausland zu verkaufen, und zwar 
tunliehst in einer Form, zu deren Herstellung mogliehst viel Arbeits
kosten aufgewendet wurden. Denn ohne Ausfuhr von Produkten der 
heimisehen Arbeit ist an einen Aufbau der Wirtsehaft und an eine 
Minderung der Zahl der Arbeitslosen nieht zu denken. 

Dieses Ziel kann am ehesten beim Export von Holz erreieht 
werden, der, wie bereits erwahnt wurde, eine besondere Rolle in 
dem Aui3enhandel Osterreichs spielt. 
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Aile diese und noch viele andere Aufklarungen lassen neben 
der bereits tellweise schon bestehenden Organisation der Beratung 
der Landwirte in rein technischer Beziehung (wie z. B. in Dungungs
fragen) die Schaffung einer grundlichen und sicher arbeitenden Stelle 
zur Beratung in rein wirlschaftlichen Angelegenheiten dringlich not
wendig und im groBten Interesse des Aufbaues der Landwirtschaft 
gelegen erscheinen. Dies urn so mem', als del' einzelne Landwirt, ein
gesponnen in die kleinen Verhaltnisse seines Dorfes, die sich vielleicht 
seit seiner friihesten Jugend kaurn geanderl haben, die Notwendig
keiten nicht immer erkennen wird, die sich aus ganz allmlihlichen 
A.nderungen der Weltwirlschaft ergeben, und die er in ihren letzten 
Folgen fiir seine eigene Wirtschaft vorlliufig noch gar nicht abschatzen 
kann. Ein Beispiel: Die Angehorigen einer Gemeinde, in der sich 
fast nur Weingarten befinden, pachten seit Menschengedenken in 
der Nlihe des Dorfes gelegene Wiesen von einem GroBgrundbesitzer. 
Da die Wiesen alljiihrlich verpachtet werden, werden von keiner 
Seite Aufwendungen fUr dieselben gemacht. Infolgedessen gehen die 
Ertrage standig zuruck, weshalb der Besitzer beschlieBt, diese Wiesen 
nach und nach aufzuforsten. Die Weinbauern fUhlen wohl die Ge
flihrdung ihrer Wirtschaft, die in dem allmlihlichen Entzug der Pacht
wiesen liegt, treffen aber keine Anstalten, urn sie dauernd zu er
halten. Die in Vorschlag gebrachte Stelle fur Wirtschaftsberatung -
Ansatze fiir solche sind im Burgenlande, in Nieder- und Oberostereich 
vorhanden - hatte nun die Bauern auf die Gefiihrlichkeit ihrer 
Lage aufmerksam zu machen, die durch die FortschriUe der Reblaus 
ohnedies auf das starkste geflihrdet ist, well die Bauern nach der Auf
gabe der Wiesen, im Falle der immerhin moglichen vollstlindigen 
Vernichtung der Weinberge ihre einzige verbleibende Wirtschafts
grundlage verlieren wiirden. Wiirden sie aber ihre Wiesen behalten, 
so wiirde immerhin ein kleiner Wirtschaftszweig bestehen bleiben, 
der die Uberfiihrung des ganzen Wirtschaftsbetriebes in eine neue 
Form erleichtern wiirde. Selbstverstandlich hatte dieses Organ auch 
fiir eine wirtschaftliche Pachtung der Wiesen auf mindestens 12 Jahre 
Vorsorge zu treffen, wodurch einerseits die Moglichkeit bestiinde, die 
Wiesen in einen ertragsflihigen Zustand zu bringen und anderseits 
dem Eigentiimer einen Pachtzins zu sichern, der die kiinftigen Ertrage 
des Waldes noch weit ubertrifft. Eine sachliche Intervention dieser 
Stelle wiirde somit nur Vorteile fiir die Weinbauern, fur den Besitzer 
und die Allgemeinheit bringen, und zwar in einem derartigen Um
fange, daB sich die Kosten der Einrichtung in kiirzester Zeit bezahlt 
machen wiirden. 

Zu den dringendsten und wichtigsten MaBnahmen gehOrt die 
HerbeifUhrung einer sachlich richtigen· und verniinftigen Bewertung 
von Grund und Boden. 

Heute sind - wenngleich die Grundpreise im letzten Jahre 
etwas zuruckgegangen sind - diese sehr hoch, was aus mehrfachen 
Grunden fur den Landwirtschaftsbetrieb sehr nachteilig ist. Die 
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hohen Grundpreise nehmen einen unverhaltnismaBig groBen Teil des 
Kapitales des Besitzers in Anspruch, bedingen hohe Erb- und Dber
tragungsgebiihren, groBe Abfertigungen der "weichenden" Erben und 
erschweren den wirtschaftlichen Aufstieg Schwacherer. Sie sind in 
vielen Fallen die Ursache der Verschuldung der Anwesen, die wieder 
die Besitzer zwingt, groBe Teile des Ertrages des Gutes fiir Zins
zahlungen zu verwenden, anstatt sie fiir die weitere Ausgestaltung 
der Wirtschaft anzulegen. 

Die Ursachen der hohen Grundpreise sind verschieden. Zum 
groBen Teil hangen sie mit dem FehIen einer geordneten Buch
fUhrung und einer richtigen Bewertung der Ertrage des Gutes zu
sammen, da nicht der wirkliche Reinertrag, sondern der Rohertrag 
in Kalkul gezogen wird, in dem der Arbeitsverdienst der Familie 
des Besjtzers und die Verzinsung des Anlagekapitales unberiicksichtigt 
bleiben. Und doch spielt, gar auf kleineren Wirtschaften, der Arbeits
verdienst das Haupteinkommen aus dem Landgute und man muB 
dort, wo kein Reinertrag errechnet werden kann, den Kaufpreis 
mehr als eine AblOse einer Arbeitsstatte betrachten denn als Er
werbung einer Gelegenheit, das aufgewendete Kapital gut verzinsen 
zu konnen. 

Natiirlich kommen oft auch noch andere Umstiinde hinzu, 
welche beitragen, den Preis eines Grundstiickes in die Hohe zu 
treiben; so werden nicht selten fUr Parzellen, die zur Abrundung 
des Besitzes benotigt werden, ausgesprochene Liebhaberpreise bezahlt. 
Solche vorgekommene Kaufe gelten dann nicht selten als die Grund
lage fiir die Bewertung von Grundstiicken bei weiteren Verkaufen, 
selbstredend auch dann, wenn im neuen Falle keine Besitzabrundung 
erreicht wird. - Andere Kaufer zahlen gerne hohere Grundpreise, 
weil sie hoffen, durch besondere Vorkehrungen und Wirtschaftsein
richtungen in die Lage zu kommen, die Mehrkosten rasch herein
zubringen. - Bei geteilten Giitern kommt es wieder nicht selten 
vor, daB man den Ertrag der friiheren ganzen Wirtschaft der Preis
berechnung zugrunde legt, in der die Eltern und aIle Kinder tatig 
waren, und in der viele gemeinschaftliche Einrichtungen ausgenutzt 
wurden, die jetzt fiir die kleineren neuen Wirtschaften nicht mehr 
in Frage kommen. An Stelle der bisher unentgeltlich tatig gewesenen 
Geschwister miissen nun Hausgehilfen aufgenommen werden. 

Es ist freilich sehr schwer, die Preisbildung von Grundstiicken 
und ganzen Giitern zu beeinflussen. Es wird nur moglich sein, durch 
gewisse SteuermaBnahmen, z. B. durch Erfassung der Dberpreise in 
noch groBerem Umfange wie bisher, dann durch eine gesetzliche 
Regelung der Erbteilungen, Ausschreitungen der Preisbildung nach 
Moglichkeit zu verhindern. . AUGh die Einschrankung des an der 
Erzielung hoher Preise interessierten Grundstiickhandels und die 
Ausschaltung von Kaufern, denen nicht ernstlich urn die Fiihrung 
eines Landwirtschaftsbetriebes zu tun ist, erschiene geeignet, die 
Entwicklung der Grundpreise in giinstigem Sinne zu beeinflussen. 
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Das Grundverkehrsgesetz yom 13. Dezember 1919 (Staatsgesetzblatt 
Nr. 583), welches sich bemuht, den "Obergang von Bauernland in die 
Hande von Spekulanten zu verhindern, scheint heute kaum mehr 
zeitgemaB zu sein, nachdem es mit Erfolg in der Inflationszeit angewendet 
worden war. Nun, in der Zeit schlechten Geschaftsganges in der Land
wirtschaft, scheint eine Abanderung dieses Gesetzes mehr nach der Art 
des bayrischen Gesetzes gegen die Gliterschlachterei am Platze zu sein. 

Auch eine yom Staate kontrollierte Vermittlungsstelle fUr Gliter 
und Grundstiicke, welche von einer Organisation der Landwirte ins 
Leben gerufen werden sonte, ware, weil sie wesentlich zur Verbesserung 
der Verhaltnisse beitragen konnte, sehr zu begrU6en. 

Auch dieAusgestaltung der Arbeitsvermittlung, die heute eigentlich 
nur fur Wanderarbeiter durch die osterreichische Landwirtschafts
geseUschaft in Wien systematisch gepflegt wird, ist sehr dringend. 
Insbesondere sollte auch den klein en Landwirten Gelegenheit geboten 
werden, ihre Arbeitskraft, die sie auf der eigenen Wirtschaft nicht 
voU ausnlitzen konnen, wenigstens zeitweise auf fremden Wirtschaften 
zu verwerten. Der Umstand, daB das Getreide in den verschiedenen 
Gegenden zu ganz verschiedener Zeit reift, ermoglicht diese Arbeitssuche 
ohne VernachIassigung der eigenen Wirtschaft. Dadurch ware es 
moglich, den heute ganz unhaltbaren Zustand, Aufdingung von Ernte
arbeitern aus der Tschechoslowakei, wahrend Kleinbauern im Waldviertel 
ohne hinreichende Beschaftigung sind, aus der Welt zu schaffen. 

Eine besondere Vorsorge verdient die Hebung der Viehzucht, 
deren Wichtigkeit fUr die gesamte Volkswirtschaft schon ausfiihrlich 
besprochen wurde, die aber nur dann erreicht werden kann, wenn 
folgende Aufgaben vorerst gelOst werden: 

1. Organisation der Viehmarkte in groBerem Stile. Austausch 
der Viehuberschusse und Forderung des Exportes.· 

2. MaBnahmen zur Verbesserung des Futterbaues, urn mehr und 
nahrhafteres Futter, ferner, nach Moglichkeit, in den einzelnen Jahren 
auch solches in gleicher Menge zu erzeugen. 

3. Organisation der Milchverwertung, die heute vielfach, wegen 
des Mangels an geeigneten Molkereien, Kasereien etc. sehr zu wUnschen 
ubrig IaBt und die Hauptschuld daran tragt, daB die osterreichischen 
Milchprodukte vielfach unterbewertet sind 1). Wie bereits betont wurde, 
kann man yom Viehzuchter nicht auBerordentliche MaBnahmen zur 
Hebung der Milchviehzucht verlangen, wenn esihm unmoglich ist, 
die Milch halbwegs zu verwerten. 

4. Erhohter Seuchenschutz. 

1) Nationalrat N i e d r i s t schreibt in der Tiroler Bauernzeitung yom 
5. September 1924: "Es wird mehr Kase und Milch eingefiihrt, als hier unver
kauft lagert. Schweizer Emmentaler kostet 56.000 bis 60.000 Kronen, besserer 
Vorl'\rlberger 46.000 und bester Tiroler 34.000 Kronen. Der meiste aber 
26.000 Kronen und weniger. In Innsbruck wird Tiroler Butter als Kochbutter 
um 30.000 Kronen per Kilo verkauft, andere um 60.000 Kronen." - Also, 
auf der einen Seite Nichtausniitzung des V orhandenen, auf der anderen Einfuhr 
von Milchprodukten im Werte von 305 Milliarden (im Jahre 1923). 
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Eine Notwendigkeit fUr den Wiederaufbau der Landwirtschaft 
ist es auch, daB ihr Maschinen und Bedarfsartikel, die nur im Aus
lande erzeugt werden, zu moglichst giinstigen Bedingungen zur Ver
fiigung gestellt werden. Es muB daher, urn nur ein Beispiel zu 
nennen, gefordert werden, daB der Zoll auf eines der vorzUglichsten 
und billigsten S ticks toffdiingemitteI, des Leunasalpeters (1 Goldkrone 
per 100 Kilo), gestrichen werde. 

Von groBter Wichtigkeit ist die Regelung der Kreditfrage in 
einer fiir die landwirtschaftlichen Verhilltnisse annehmbaren Art 
und Weise. Es wiirde den enggezogenen Rahmen dieser Schrift weit 
iiberschreiten, wollte man all die Notwendigkeiten und Bediirfnisse 
besprechen, die gerade auf dies em Gebiete - eine Folge der Inflation 1) -
so sehr die Intensivierung der Landwirtschaft behindern. 

Erwahnt solI nur werden: Durch die Entschuldung der Wirtschaften 
stehen heute groBe unbelastete Sachwerte zur Deckung der Kredite 
zur Verfiigung. Die Darstellungen dieser Schrift zeigen, daB sich Auf
wendungen in der Landwirtschaft unbedingt lohnen wiirden, daB also die 
Gew1ihr vorhanden ware, daB sich durch Investitionen die Bodenrente 
so weit steigern lieBe, daB die Aufbringung von Zinsen gesichert 
ware. Leider aber sind die Verhaltnisse in der Landwirtschaft -derartige, 
daB es nicht moglich ist, die Zinsen in der Hohe zu garantieren, 
die heute, bei dem noch immer viel zu hohen Stande des ZinsfuBes, 
gefordert werden. Auch fehlt es heute noch an den langfristigen 
Kreditformen, die einzig und allein fiir die Bodenproduktion von 
Wert sind. (Kurzfristige Kredite spielen im Landwirtschaftsbetriebe 
nur eine minder wichtige Rolle.) 

Der Landwirt ist heute in sehr vielen F1illen vor die Wahl 
gestellt: entweder Lasten zu iibernehmen, die moglicherweise iiber 
seine Kraft gehen, oder aber seinen Betrieb extensiver zu fiihren, 
dadurch, daB er eben wichtige und als notwendig erkannte Inten
sivierungen unterlaBt. 

Die Finanzierung der Landwirtschaft durch reichlich zur Verfiigung 
gestellte Geldmittel zu giinstigen Bedingungen (mliBiger ZinsfuB und 
lange Laufzeit) ist heute eine Lebensfrage fiir die Landwirtschaft 
geworden. Ohne Regelung dieser Frage ist an einen Aufbau der 
Landwirtschaft in kurzer Zeit - lange kann diese nicht hinaus
geschoben werden - nicht zu denken. 

Es wiirde zu weit fiihren, alle die Notwendigkeiten auf dies em 
Gebiete auch nur anzufiihren. Es gibt keinen Zweig der offent
lichen Verwaltung, der nicht dem· Zwecke der Hebung der land
wirtschaftlichen Erzeugung dienstbar gemacht werden sollte und konnte. 

Auch die Vertretungen Osterreichs im Auslande miissen in die 
Lage kommen, die Interessen der heimischen Landwirtschaft wabr
zunehmen. Heute sind sie so viel wie vollkommen vernachlassigt, 

1) Siehe Seite 23· dieser Schrift. 
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da die Vertretungskorper mit der Ausfertigung der Reisepasse 
beschaftigt werden und ihnen der Besuch von Leuten, die als Kaufer 
osterreichischer Erzeugnisse in Frage kamen, aus finanziellen Griinden 
unmoglich ist. Die Folge davon ist die vollige Verkennung der 
osterreichischen Verhaltnisse im Auslande und das Daniederliegen 
des Exportes, insbesondere an Erzeugnissen der Landwirtschaft. 

Eine eingehende Information der Vertretungsstellen iiber die 
Verhaltnisse der heimischen Landwirlschaft und der Export
moglichkeiten, dann die Beauftragung, dieselben auch durch Besuche 
und Aufklarungen bei den Interessenten wirksam zu fordern, gehort 
zu den wichtigsten Forderungen der Landwirtschaftsforderung. Ob 
eine solche dauernd ohne Entsendung von landwirtschaftlich aus
gebildeten Fachbeamten in das Ausland moglich ist, muB' dahin
gestellt bleiben. 

Ebenso reichhaltig wie das Pro gramm, das die "Wege" zum 
Wiederaufbau der Landwirtschaft enthalt, die von offentlicher Seite 
aus durchgefiihrt werden miissen, und von denen nur ein kleiner 
Auszug gebracht werden konnte, ist die Zusammenstellung aller Wege, 
die der einzelne Landwirt gehen muB. 

Freilich ist der einzelne fast nie ganz unabhangig in der Wahl 
der Wege, die er einzuschlagen sucht. Fast immer muB er, wie bei 
Entwasserungen, Regulierungen und Verkaufseinrichtungen, mit den 
Nachbarn zusammenarbeiten, deren werktatige Mitwirkung oder 
mindestens Duldung er braucht. Nur bei einzelnen MaBnahmen kann 
er allein und unabhangig vorgehen. 

Auch diese "Wege" sind zum groBen Teil bekannt und es sollen 
daher - nachdem sich ja auch so vieles aus dem an friiherer Stelle 
Gesagten ergibt - nur einige Beispiele angefiihrt werden, die bisher 
wenig Beachtetes beinhalten. 

Unter den Einrichtungen, die nur mehrere Landwirte zusammen 
ins Leben rufen konnen, sind die "Versuchsringe" zu nennen, die 
in Deutschland eine recht beachtenswerte Entwicklung genommen haben. 

Ein Versuchsring ist eine ziemlich freie Vereinigung mehrerer 
Landwirte, die sich zur gemeinsamen Vornahme verschiedener Ver
suche nach einer bestimmten, fallweise festgesetzten Arbeitsteilung 
zusammengetan haben. Die Art und Durchfiihrung der Versuche hangt 
vollstandig von den ortlichen Verhaltnissen und von den Bediirfnissen 
der Ringmitglieder ab, die zur Ausfiihrung aller Arbeiten einen tunlichst 
gebildeten und erfahrenen Landwirt anstellen. 

Der Grund, warum die Versuche durchgefiihrt werden, ist 
bekannt: Man will verschiedene Neuerungen auf den Widschaften 
der Ringmitglieder ausproben, um zu sehen, ob sie sich daselbst in 
groBem Umfange einbiirgern lassen. Die Tatsache, daB haufig Bewahrtes 
auf einer benachbarten Wirtschaft keine Erfolge mit sich bringt, 
zwingt dazu, solche Versuche anzustellen. Da die Durchfiihrung der 
-Versuche, wenn sie genau und verlaBlich sein sollen, sehr miihsam 
und zeitraubend sind und zu ihrer vollen Auswertung gut beobachtet 

Kallbrunner, Wiederaufbau der Landwirtschaft 10 
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werden miissen, ist die Besteliung eines "Ringleiters" notwendig, 
der auch im Winter, bei der Durchfiihrung von Fiitterungs- und 
Konservierungsversuchen, Ausarbeiten von WirtschaftspHinen, durch 
Veranstaltung von "Sprechabenden" und Milchuntersuchungen reichlich 
niitzliche Arbeit findet. 

Derlei Versuchsringe bestehen in der Provinz Ostpreui3en allein 
mehr als fiinfzig und in ganz Deutschland mehr als dreihundert. 
Viele haben nur einige Groi3grundbesitzer zu Mitgliedern, manche 
auch Bauern. So besteht auch der alteste Versuchsring 0sterreichs, 
in Zistersdorf im Waldviertel, nur aus Bauern. 

Die Organisation der Versuchilringe richtet sich natiirlich ganz 
nach den Wiinschen und Bediirfnissen der Mitglieder. So besteht 
beispielsweise auch schon ein Maschinenversuchsring, der sich vor
wiegend mit der Beobachtung der Motorpfliige der Mitglieder beschaftigt, 
und ein "Elfuring", der die elektrischen Futterkonservierungsanlagen 
auf ihre Verwendbarkeit priift und den Mitgliedern die iiberall gemachten 
Erfahrungen zur Danachachtung iibermittelt. 

1m Versuchsringwesen liegt ein gutes Stiick Weg zum Aufbau 
der Landwirtschaft. Es ware sehr zu wiinschen, wenn es auch in 
0sterreich allgemeinen Eingang fande. Die geringe Leistungsfiihigkeit 
der viel zu wenigen staatlichen Versuchsanstalten macht sie besonders 
notwendig 1). Dies und die Vorteile der Versuchsringe fUr die All
gemeinheit macht Zuschiisse aus offentlichen MiUeln zu den Kosten 
der Versuchsringe, wie sie in Deutschland vielfach eingefUhrt sind, 
gerechtfertigt. (Die Mitgliedsbeitrage schwanken zwischen 3·20 und 
4 Mark per 1 Hektar Land.) 

Andere Vereinigungen mehrerer Landwirte streben einen besseren 
Absatz der Erzeugnisse (Verkaufsgenossenschaften) oder den gemein
samen Bezug von Edelsaatgut (Saatbauvereine) oder die regelm1i:Bige 
Priifung der Leistungsfiihigkeit der Kiihe (Kontrollvereine) an. Diese 
und alle anderen Vereinigungen fiir die Steigerung der Produktion 
sind fiir den Wiederaufbau der Landwirtschaft sehr wichtig und 
verdienen die kraftigste Forderung. 

Von den "W egen" , die der Landwirt fiir sich gehen mui3, 
waren zu nennen: Aufbau der Wirtschaft nach dem Ergebnisse sorg
faltiger Selbstkostenberechnungen, zweckmai3ige Ausniitzung aller 
vorhandenen Tiere und der Produktionsmoglichkeiten der Wirtschaft, 
Sparen mit allen vorhandenen Rohstoffen, Vermeiden von Verlusten 
durch Bek1impfung der Schadlinge, Verwendung von billigeren, gleich
wertigen Stoffen, soweit sie dasselbe leisten, wie teurere, rationelle 
Ausniitzung der Zeit etc. 

1) Anleitung fill Versuchsringe. Sechs Vortrage, gehalten auf dem Lehr
gang fUr Versuchstechnik in Halle (Juni 1924). "Anleitungen der DLG. fur 
den praktischen Landwirt", Nr.26. Kl.80. 114 S. 1925. DLG. - Dankworth, 
Maschinenringe. Mitteilungen der deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. 
Stuck 24, vom 13. Juni 1925. - Mitscherlich, Vorschriften zur Anstellung 
von Feldversuchen in der landwirtschaftlichen Praxis. II. Auflage. Berlin. 1925. 
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Urn nur elmge Beispiele zu nennen: Wie oft werden Pferde 
gehalten, wo Ochsen dasselbe leisten konnen, obwohl diese viel 
anspruchsloser und - nach der Ausnlitzung - . viel vorteilhafter an 
den Fleischhauer verkauft werden konnen?! - Wie oft wird teurer 
Hafer verfiittert, wo billigerer Mais dieselben Dienste leisten wiirde?! -
Wie oft ziehen Gespanne unverhaltnismaBig schmale und daher auch 
wenig leistungsfiihige Maschinen und Gerate, wodurch beiweitem 
nicht die Kraft und Arbeitsleistung des Pferdefiihrers und der Zug
tiere ausgeniitzt wird 1)!? Wie viel Fleisch von gefallenen Tieren wird 
vergraben, das - wenn diese nicht an ansteckenden Krankheiten 
zugrunde gegangen sind - als Schweinefutter vorziiglich Verwendung 
finden konnte?! - Wie viel Zeit verliert mancher Bauer mit dem 
Aussuchen eines Kalbes, das zu einem seines Stalles passen solI, urn 
dann spater aus diesen ein "Paar" vollkommen gleichartiger Zugtiere 
zusammenstellen zu konnen! - Wie oft werden in kleinen Wirt
schaften schwere (und daher viel Futter bediirfende) Pferde gehalten, 
wo auch leichtere (und daher auch leichter zu erniihrende) entsprechen 
wiirden?! Wie hiiufig findet man in den StaIlungen Kiihe mit ganz 
geringer Melkung, die noch gehalten werden, obwohl der Wert ihrer 
Milch nicht die Kosten des aufgewendeten Futters deckt! - Wie 
oft wird die Bauausfiihrung von Gebaudeteilen, die unter der Erde 
liegen, vernachlassigt, urn nur recht groBe, schwere und "nach etwas 
aussehende" oberirdische errichten zu konnen?! (Die erste Folge dieser 
"Sparsamkeit" sind enorme Verluste an Jauchestickstoff.) - Wie 
viele Wirtschaften sind durch die Veranstaltung groBer Hochzeiten 
und anderer luxurioser Feierlichkeiten urn einen nennenswerten Teil 
des Betriebskapitales gekommen, welcher Mangel dann eine Inten
sivierung des Betriebes unmoglich macht?! - Wie oft wird Chile
salpeter verwendet, dessen Wirksamkeit nur kurz ist, wo man besser 
mit Leunasalpeter oder unter Umstanden auch Kalkstickstoff bei 
wesentlich geringerem Geldaufwand diingen solIte?! Wie viel wert
voIles Niederschlagswasser wird nicht durch gedankenloses Ackern 
der Grundstiicke im Friihling verschwendet, das man durch recht
zeitige Ackerung im Herbst und durch leichtes Aufwiihlen nach der 
Schneeschmelze erhalten konnte?! - Wie viele Baume stehen im 
Garten, die nie etwas tragen, wie viele Pferde in den StaIlungen, 
die nichts ziehen und Schweine in den Koben, die nicht fett werden?!
Wie viele Zimmer werden gebaut, die nie bewohnt werden, wie viele 
Herde geheizt, die zeitweise, durch Beniitzung der Kochkiste, aus
kiihlen konnten?! - Wie viele Steuern werden noch ffir Weingarten 
gezahlt, die schon langst zu Acker gemacht wurden! (Die Grund
steuer ffir ein Hektar Weingarten ist wesentlich hoher als fiir einen 
gleich groBen Acker.) 

1) Unter den auf der Ausstellung der deutschen LandwirtschaftsgeseIl
schaft in Stuttgart im Juni 1925 ausgestellten Maschinen war das Bestreben 
der Industrie, breitere und daher leistungsflihigere in den Verkehr zu bringen, 
vielfach ersichtlich. 
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Wahrend jeder Landwirt auf seinen Feldern eine gewisse Frucht
folge eingefiihrt hat, nach der die einzelnen Grundstiicke der Reihe 
nach mit den verschiedenen Feldfriichten bestellt werden, fehlt es 
noch vielfach an einem entsprechenden Nutzungsplan des Waldes. 
Wahrend den Besitzern groi3erer Forste von Amts wegen die Aufstellung 
einer "Forsteinrichtung" vorgeschrieben ist, die sogar derbehordlichen 
Uberpriifung unterworfen ist, besteht kein diesbeziiglicher Zwang bei 
dem bauerlichen Wald, obwohl gerade hier eine starkere Einfluf3-
nahme auf die Ausnutzung der Bestande wiinschenswert, ja notwendig 
ware 1). Denn die Kenntnisse iiber eine zweckmaf3ige Waldwirtschaft 
lassen oft sehr zu wiinschen iibrig. 

Es ware daher wiinschenswert, wenn ein gewisser Einfluf3 auf 
die Besitzer aller Walder in der Richtung ausgeiibt werden konnte, 
daB entsprechende Wirtschaftsplane aufgestellt werden wiirden. Freilich, 
ZwangsmaBnahmen und die Aufstellung von einer eigenen staatlichen 
Stelle zur Uberwachung der Walder, sozusagen als Strafmittel, sind 
nicht am Platze. (Fiir die Verhinderung allfalliger grober Ubergriffe 
und Unzukommlichkeiten geniigt ja die bestehende Forstaufsichts
behorde bei den politis chen Behorden.) Dagegen erscheint eine Wald
wirtschaftsberatungsstelle bei den mit der Forderung der Landeskultur 
betrauten Stellen - Ansatze bestehen ZUlli Beispiel bei der nieder
osterreichischen Landes-Landwirtschaftskammer in Wien - und die 
Bestellung von gemeinsamen Wirtschaftsorganen in den einzelnen 
Gemeinden, wie solche heute vielfach in Tirol tatig sind, als sehr 
zweckmaBig und wiinschenswert. 

Besondere Beachtung in wirtschaftlicher Beziehung verdienen 
insbesondere auch die Gemeinde- und Gemeinschaftswaldungen, fiir 
die wohl die Aufstellung von Wirtschaftsplanen vorgeschrieben ist, die 
aber nicht selten fehlen. W 0 sie vorhanden sind, sind sie vielfach 
veraltet oder - bedingt durch die auf3erordentlichen Nutzungs
verhaltnisse im Kriege - sehr reformbediirftig2). 

Die Zahl der Fragen, die einzelne Punkte der wirtschaftlichen 
Organisation der Landgiiter betreffen und deren Losung im dringenden 
Interesse der LandwirtschaftsfOrderung stehen, ist unendlich groi3. 
Die vorliegende Auswahl solI nur einen Begriff von der Mannigfaltigkeit 
derselben geben. 

Aile die erwahnten "Wege" streben eine Erhohung und Ver
billigung der Produktion in den einzelnen Landgiitern an, was, wie 
aus den Darstellungen wohl klar hervorgeht, keineswegs auf Kosten der 
landwirtschaftlichen Arbeiter gehen muf3. Denn nicht die fiir 

1) Nach dem statistischen Jahrbuch waren im Jahre 1910 W1ilder im 
Umfange von 
302.071 Hektar in Nieder6sterreich eingerichtet, aber nicht 382.535 Hektar 
163.833 " "Ober6sterreich " "" 242.923 " 
153.208 " " Salzburg ""." 82.436 " 

2) In Tirol sind 55'So/0 alIer Walder im Eigentume der Gemeinden, in 
Niederosterreich 4'20/0, in Vorarlberg 45'50/0, 
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die Zeiteinheit gezahUen Lohne allein sind fur den endgiiltigen 
Reinertrag der Wirtschaft entscheidend, vielmehr die Gute und 
Intensitat der Arbeit und der Geist und die Gewissenhaftigkeit, mit 
der diese ausgefiihrt wird, dann die Organisation der Wirtschaft' die 
die Arbeitskrafte einteilt, und die Beschaffenheit der Gerate und 
Hllfsmittel, deren sich der Arbeiter bedienen muG. Ubrigens: nur 
bliihende oder doch wenigstens gut lohnende Landgiiter konnen ihre 
Arbeiter gut bezahlen und versorgen. Dnd die elendesten Arbeiter
verhaltnisse treffen wir dort an, wo der Eigentiimer des Gutes stets 
mit einem Defizit rechnen muB. 

Die ubrigen besprochenen "Wege" und die vielen anderen, die 
hier nicht einmal erwahnt wurden, wie beispielsweise die Ackerpflege, 
die Dungung, die Viehzucht, das Steuerwesen, die Genossenschaften 
etc., verfolgen in ahnlicher Weise eine Erhohung und Verbilligung 
der Erzeugung an, oder haben die Aufgabe, die Hindernisse, die 
einer wunschenswerten Entwicklungim Wege stehen, hinwegzuraumen. 

AIle "Wege" haben eines gemeinsam: den unentwegten und 
zielbewuBten Willen zur Mehrleistung der ganzen landwirtschaftlichen 
Produktion, ohne die weder ein Aufbau der Landwirtschaft, noch 
eine vollige Gesundung Osterreichs moglich ist. Je intensiver wir sie 
verfolgen, um so besser fiir unser W ohl und unsere internationale 
Geltung1). 

Schluf3 

Die DarsteIlung der osterreichischen Landwirtschaft und ihres 
Aufbaues zeigt uns, daB wir bescheiden sein mussen und daB wir 
das kleine, schmale Feld, das uns das Schicksal zugewiesen hat, mit 
FleiB so gut besteIlen mussen, als wir es nur vermogen. 

Wenn wir dabei denkend und priifend an den Erkenntnissen 
mitarbeiten, von deren Forderung im aHgemeinen das Hell der WeU 
erwarlet werden kann, dann haben wir unsere Pflicht erfiillt. 

Die wirtschaftliche Lage ist schwer und die Zeit des durftigen 
Lebens wiihrt schon lange. 

Schon oft war Not und Enge die Wurzel eines starken Auf
stieges und eines weltbewegenden FortschriUes. Warum sollten dann 
wir gerade jetzt alle Hoffnung aufgeben und an unserer Bestimmung 
und Zukunft verzweifeln, wo doch genug Grundlagen fur eine sichere 
Entwicklung vorhanden sind. 

Helfen wir uns vor aHem selbst! 

1) Dann werden auch die vielen unfreundlichen Aufsatze iiber Qsterreich 
verschwinden, die wir heute so oft in auslandischen Berichten antreffen. 
So, urn ein Beispiel zu nennen: 

"Gout de la speculation, manque d'economie et de travail entravent Ie 
relevement de l' Autriche IV. 58. (Neigung zur Spekulation, Mangel an Spar
samkeit und Arbeit verhindern den Wiederaufbau Qsterreichs.) Enthalten in 
"La reforme sociale". Band IV. Paris. 1924. 
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Bringen wir unser kleines, nicht durch unser Verschulden ins 
Ungliick geratene Land hoher, heben wir seine produktiven Krafte, 
sparen wir und sorgen wir fUr Ordnung und Recht. 

Wenn jeder in seinem Kreise das Beste leistet, im Sinne der 
Grundsatze schafft, welche in der Natur der Sache begriindet sind 
und stets zu Fortschritt und Wohlergehen fUhrten, dann wird auch 
unsere ins Stocken geratene Entwicklung wieder in vollen FluB 
kommen. Die giinstigen Anzeichen sind zahlreicher als die un
erfreulichen. 

Darum solI unser Feldruf lauten: Arb e i ten, arb e i ten un d 
wieder an die Zukunft glauben! 
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