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AGRARSTATISTISCHE 
HAUSMITTEILUNGEN 

(Reihe .,Agrarstatistische Studien") 

INI=ORMATIONS INTERNES 
DE LA STATISTIQUE AGRICOLE 

(Serie •Etudes de statistique agricole•) 

Das SAEG veroffentlicht im Rahmen seiner ,Agrarstatistischen Hausmittellungen" 
unter dem Titel ,Agrarstatistische Studien•• bestimmte Forschungsarbeiten, die in 
seinem Auftrag und fOr seine BedOrfnisse durchgefOhrt wurden. M it der Zusammen
fassung dieser Veroffentlichungen in einer gesonderten Reihe beabsichtigt das 
Amt, einen mogllchst groBen Kreis methodisch interessierter Laser zu errelchen. 

Die in Frage stehenden Studien wurden Sachverstindlgen oder Sachverstindi• 
gengruppen aus den Mitgliedslindern mit dem Ziel anvertraut, eine erschopfend.e , 
Analyse einzelner statistischer Probleme zu erlangen, Verbesserungen der Methoden 
in die Wege zu lei1en, eine groBere Verglelchbarkeit der vorhandenen Oaten zu er
zielen und neue lnformationsquellen zu erschlieBen. 

Wegen ihres tells sehr spezifischen Charakters warden jedoch nur solche Arbei
ten veroffentlicht, die Fragen von g'ewisser Tragweite behandeln. 

Grundsitzlich erschelnen die Studlen in franzosischer und In deutscher Sprache. 
Falls die Autoren das Original in elner anderen Sprache angefertigt haben, kann 
das SAEG, je nach dem von den Lesern bekundeten Interesse, die zusitzliche Her
ausgabe der Originalfassung veranlassen. 

Es sei bemerkt, daB fOr den lnhalt der Studien ausschlieBiich lhre jewelllgen 
Autoren verantwortlich sind. · 

1971 I 

STATISTISCHES AMT OFFICE STATISTIQUE 
DER EUROPAISCHEN GI;MEINSCHAFTEN DES COMMUNAUTES EUROP~ENNES 

- Agrarstatistlk - - Statlstlque agrlcole -

Centre Louvlgny Centre Louvlgny 
luxemburg Luxembourg 
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Vorwort 

Im Rahmen seines mittelfristigen Arbeitsprogramms zur Harmonisierung der 

Landwirtschaftsstatistiken der Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaft 

hat das SAEG unabhangige Sachverstandige beauftragt, die Probleme zu studieren, 

die sich bei der Harmonisierung der Rinderstatistiken ergeben. 

In den vorliegenden Studien ist zunachst eine Beschreibung des heutigen 

Standes der Rinderstatistiken und ihrer Auswertung in den einzelnen Mitglied

staaten gegeben worden. Daran anschliessend sind Vorschlage fUr eine Harmoni

sierung gemacht worden, um die Entwicklung der Rinderbestande auf Gemein

schaftsebene verfolgen zu konnen und daraus den voraussichtlichen Anfall an 

Rindfleisch zu berechnen und den Bedurfnissen der Milchstatistik zu genugen. 

Dabei sind insbesondere konkrete Vorschlage fur die Gestaltung der Rinder

bestandserhebungen, der Schlachtungsstatistiken sowie der Aussenhandels

statistiken mit lebenden Rindern gemacht worden. 

Die erste Studie (Nr. 11 der vorliegenden Reihe) wurde von Herrn A. CANGUILHEM 

des "Service central des Etudes et Enquetes statistiques" des Landwirtschafts

ministeriums in Paris ausgearbeitet, der im ersten Teil seiner Studie eine 

Bestandsaufnahme fur Frankreich und Italien macht und im zweiten Teil ein 

allgemeines Modell entwickelt. 

Die zweite Studie (Nr. 12 der vorliegenden Reihe) wurde von Herrn F. UHL~~NN 

vom 11Institut fur landwirtschaftliche Marktlehre" der Universitat Stuttgart

Hohenheim verfasst, der im beschreibenden Teil die Situation in Deutschland, 

den Niederlanden und Belgien darstellt, um dann ebenfalls allgemeine Vor

schlage zu machen. 

Das SAEG dankt an dieser Stelle den beiden Autoren fur ihre aus verschiedenen 

Richtungen kommenden Vorschlage, die den Harmonisierungsarbeiten des Amtes 

und der zustandigen Arbeitsgruppe 11Statistik der tierischen Erzeugnisse" 

wichtige Impulse geben konnen. 

An dieser Stelle sei ausserdem auf eine von Herrn N. VERBEKE vom 11Institut 

Economique Agricole 11 , des Landwirtschaftsministeriums in Brussel im Jahre 1967 

im Auftrage des SAEG durchgefuhrte Studie verwiesen, die sich mit der Harmoni

sierung der Methoden zur Berechnung von Vieh- und Fleischbilanzen insbesondere 

im Rindersektor beschaftigt und das Material filr die Beneluxstaaten aufbereitet 
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ha • Ein Auszug aus dieser Studie ist in den Heften des IEA Nr. 138/RR 116, 

im Dezember 1971 unter dem Titel "Modele d'evolution du cheptel bovin" (Ent

wi klungsmodell des Rinderbestandes) veroffentlicht worden. Das SAEG stellt 

in eressierten Lesern den Gesamttext dieser Studie in franzosischer und 
de tscher Sprache auf Anfrage zur Verfiigung. 
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Vorschlag zur H&rmonisierung der Rinderstatistiken 
----·-.. -------------···--------··-----------··--··-----·----·-------------------------------------------------·------

----·-----···-··-·---·-·-· .... - --·-·-----------------------------·-----------

1 Begrtindung 

2 ::Sestandsa.ufnahme der vorha.ndenen Statistiken auf dem 
Rindersektor und des Produktionsprozesses ftir Rind- und 
Kalbf1eisch in einigen Nitglieds1[ndern der FWG 

2.1 BR Deutsch1and 

2.1.1 Statistische G-rund1agen 

2.1.2 Vorsch!tzung der Rinderschl~chtun~en und der Rinderbe
stti.nde am Jahresende 

2.1.3 Der Produktionsprozess ftir Rind- u:nd Ka1bfleisch 

2.2 Nieder1ande 

2.2.1 Statistische Grund1agen 

2.2.2 Der Produktionsprozess ftir Rind- und Ka1bf1eisch 

2.3 Be1gien 

2.3.1 Statistische Grundlagen. 

2.3.2 Der Produktionsprozess ftir Rind- und Ka1bf1eisch 

3 Verfahren zur Vorhersage des Sch1achtrirlderanfa11s 

3.1 Anforderungen an das Prognosemodel1 

3.2 Grundmode11 zur Vorhersage des Sch1achtrinderanfa11s 

3. 3 Detai1liertes Nodel1 zur Vorhersa.ge des Rch1e.ch trinderanfa11s 

3.4 Ermittlung der Schatzparameter 

4 Zrforder1iche Statistiken 

4.1 Bestandsstatistik 

4.1.1 Anforderungen der Mi1chstatistik an die Bestandsstatistik 

4.1.2 Vorgesch1agene Aufg1iederung der Rinderbesta.rtde 

4 .1. 3 Erste11ung und Zuver1a.ssigkeit der Bestandsstatistik 
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4.2 achtungsstatistik 

4.3 Aua nhandelsstatistik mit lebenden Rindern 

4.4 ungs- bzw. Eesamungsstatistik 

5 ieriodizitat der zu erhebend~n Statistiken 

6 in der Bestandserhebungen 

7 onisieru11g der Statif:ftiken in den einzelnen Hitgl:j.eds
ern 

8 pielsrechnungen !Ur die Vorhersage des Schlac~trinder-
anf lls 
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1 begrundung 
--------------------

Die EWG Kommission. benotigt zur Erfu11ung der Aufgaben, die ihr 
durch den Grundungsvertrag und durch die Verordnung Nr. 805/68/ 
EWG des Rates vom 27,6. 1968 uber die gemeinsame Marktorganisation 
fur Rindf1eisch1 ) ubertragen sind, genaue Angaben uber die Ent- . 
wick1ung des Rinderbestandes und der Rinderf1eischerzeugung in 

den Mi tg1iedsstaaten SO\•lie eine !9l;r~.f~_!stie;e. Y.2~E-~!1£..~~}.~~nE des 
Marktangebotes an Rindf1eisch, 

Die Erhebungen, die zur Zeit in den Mitg1iedsstaaten Uber die 
~inderbestande durchgeflihrt werden, gestatten keine genaue und 
einheit1iche Marktbeobachtung; die monat1ichen Statistiken 
uber die Sch1achtungen reichen fUr diesen Zweck nicht aus, und 
eine kurzfristige Vorausschatzung der Rindf1eischerzeugung 
wird nur in einigen Mitg1iedsstaaten rege1maEig durchgeftihrt. 

Es empfieh1t sich desha1b, in a11en ~itg1iedssta~ten Erhebungen 
Uber die Rinderbestande zu verg1e~chbaren Zeitpunkten, nach 
dense1ben Kategorien und mit einer verg1eichbaren Genauigkeit 
vorzunehmen, die monat1j.chen Sch1achtungs- und Au.Sen.lJ.ande1s
statistiken zu vervo11standigen und regelma.Sig Uber die g1eichen 
Zei tra.ume Vorausschatzungen der Rindf1eischerzeugung durohzuftihren, 

Da die Erhebungsergebnisse unter anderem auch a1s Grund1age fur die 
Marktintervention dienen so11en, und sich die Bestande und die 
Narktverhe.1 tnisse in verha.1 tnisma.Sig kurzer Zei t grund1egend 
andern konnen, mtissen die Informationen kurzfristig erstel1t 
und ausgewertet werden. 

In Anbetracht dieser Grunde sollen die nationa1en Statistiken 
vereinheit1icht werden, so da.S eine Verg1eichbarkeit erreicht 
wird. Es wird angestrebt, mit diesen Statistiken Prognosen 
der Rindf1eischproduktion nach e1nheit1ichen Kriterien durch
zuftihren. 

1)Amtsblatt der Europaiochen Gemeinschaften Nr. L 148 (11. Jg.). 
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Aus der Z'e1setzung, die kurz- und mitte1fristige Markttransparenz 
zu verbes ern, ergibt sich der Vorhersagezeitraum. Im Vordergrund 
mu~ die ognose fUr einen Zeitraum von 1 bis 1 1/2 Jahren stehen. 

Bei der stellung der hierftir benotigt~n Statistiken mlissen 
edUrfnisse berticksichtigt werden, die in anderem 

g an die Statistik gestellt werden. Dabei hande1t 
es sich h uptsach11ch darum, dae die Rinderbestandsstatistik 
~ueer zur Prognose der Rindf1eischproduktion auch zur Ermitt1ung 
~e~ Struk urentwicklung in der Rindviehha1tung herangezogen wird. 
~e~ der S h1achtungs- und Aueenhande1sstatistik 1st zu beachten, 

g1eichzeitig wichtige Ausgangsdaten zur Erstellung von 
Versor sbilanzen liefern mtissen. 

Die vor11 gende Arbeit befaet sich nur mit der Prognose der 
Rindfleis hproduktion. Bei der Erorterung der erforder1ichen 
Statistik n wurden jedoch die Anforderungen, die von anderer 
Seite an ieses Material gestellt werden, berticksichtigt. 

2.1.1 

2.1.1.1 Bestandsstatistik 

Allgemeine Landwirtschaftszah1ungen 

P+e Hinder estande der BR Deutsch1and werden von Zeit zu Zeit 
im Rahmen er a11gemeinen Landwirtschaftszah1ungen ermitte1t. 
Der~rtige ah1ungen fanden statt: 1949,1960, 1966/67 und demnijchst 
~m Jahre 1 71 .• Beztig1ich des Rinderbestandes wurden bei den 
Landwirtsc aftszah1ungen 1949 und 1960 fo1gende Untertei1ungen 
vorgenomme 
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- Rindvieh insgesamt 

- Ka1ber unter 3 Monate 

- Jungvieh 3 Monate bis unter 2 Jahre 

- KUhe nur zur Milchgewinnung 

- KUhe zur Mi1chgewinnung und Arbeit 

- Mi1chktihe insgesamt 

Die. Rinderbestande sind nach GroSenklassen der 1andwirtschaft-
1ichen Nutzflache unterg1iedert, die Nilchkuhbestande zusatz1ich 
nach dem Umfang der Milchkuhhaltung.Im Rahmen der EWG Struktur
erhebung 1966/67 wurden nur 

- Rinder insgesamt und 

- KUhe 

ermitte1t. 

FUr die kurz- und mitte1fristige Produktionsvorhersage wurden 
diese Daten in der BR Deutschland bislang nicht herangezogen, 
da die Auswertung des umfangreichen Materials eine fUr die aktue1le 
?~a.rktprognose zu greBe Zei ts-r;·anne in .~nsure.ch nimmt. 

Laufende Bestandsstatistik 

Die Rinderbestande der BR Deutschland werden zweima1 jahr1ich 
ermitte1t.Dabei hande1t es sich Anfang Dezember um eine Voll
erhebung im Rahmen der a1lgemeinen Viehzahlung und Anfang Juni 
um eine Stichprobenerhebung. Der Stichprobenp1an fUr die 
representative Stichprobenerhebung im Juni 1st derselbe, der bei 
der Erhebung der Schweinebestande verwendet wird. Er basiert auf 
Zah1flachen,die jeweils etwa 15 - 25 Schweineha1tungen umfassen. 
Diese Zah1f1achen sind nach der Zahl der Zuchtsauen geschichtet. 
Um den b·esonderen · Bedingungen der Rindviehhal tung Rechnung zu 
tragen,wurde in den meisten Bundeslandern eine zusatzliche Schichtung 
nach dem Kuhbestand eingefUhrt. Innerhalb der Schichten wird je
wei1s eine Stichprobe gezogen. Insgesamt werden etwa 11 bis 12 % 
der Zahlflachen befragt. Ea werden unterschiedliche Verfahren 
zur Hochrechnung angewendet. In einigen Bundes1andern hande1t es 
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sich um ein freie, in anderen dagegen um eine gebundene Hochrechnung. 
Der doppelt relative Standardfehler - ale ein MaS fur die GUte der 
Stichprobe 
± 0,37 und 
die Rinderb 

Um die Gr~S 
schatzen z 
alle zwei J 
umfaBt 0,4 

Zufallsfehler) - schwankte in den letzten Jahren zwischen 
0,50 % fUr die Kuhbestande und ± 0,48 und ! 0,60 % fUr 

stande insgesamt1 >. 

des systematischen Fehlers der Vollerhebungen ab
k~nnen, werden seit 1954 die Viehzahlungen im Dezember 
re durch Stichproben kontrolliert. Diese Stichprobe 
bis 0,7% der Zahlflachen und wird vom Personal der 
Landesamter oder der Kreise durchgefUhrt. Diese 

Kontrollen h ben ergeben, daS der Rinderbestand insgesamt um 
3,1 bis 3,8 o und der Kuhbestand um 1,4 bis 2,0% zu niedrig 
angegeben wi d2). Die reprasentativen Zahlungen im Juni wurden 
nur 1958 kon rolliert. Ea ergab si eh dabei ein Fehler, der in · 
der Gr~Benor nung des Fehlers der Dezemberzahlungen lag. Das 
Ergebnis der Bestandserhebungen wird nicht um diese ermittelten 
Gesamtfehler korrigiert. 

Bei den Voll rhebungen im Dezember und den Stichprobenerhebungen 
im Juni werd die Rinderbestande wie folgt untergliedert: 

- Kalber unte 3 Monate alt 

- Jungvieh 
3 Monate bi unter 1 Jahr alt 

1 Jahr bis 

- Rinder 2 J 
Bullen und 

Zuchtbull 

ter 2 Jahre alt 

und alter 

Zugochsen d Masttiere 

l)Vgl.Mitteil gen des Statistischen Bundesamtes,Wiesbaden .-
2)Ebenda. 



Farsen bis zum 1. Kalb 

Ktihe 
Milchklihe 
Sonstige Ktihe 

- Rindvieh insgesamt 
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Die Ergebnisse der Zah1ungen stehen etwa 6 Wochen nach dem Zah1-
termin zur Verftigung. Sie werden ftir die einzelnen Lander getrennt 
und ftir das Bundesgebiet insgesamt veroffentlicht. Bei den Voll
erhebungen im Dezember werden die Bestande ftir die einze1nen 
Landkreise ermitte1t und veroffentlicht. 

Mit den Rinderbestanden wird sowoh1 bei den Vo1lerhebungen ale auch 
bei den StichprobenerhAbungen die Zah1 der Halter ermitte1t. Dies 
Ergebnis wird g1eichzeitig mit den Bestanden veroffent1icht. 
Seit 1963 werden al1e zwei Jahre. in einer Sonderauswertung des 
Erhebungsmateria1s der Vo1lerhebungen im Dezember folgende An
gaben getrennt ausgewiesen: 

- Zah1 der Kuhha1ter unterg1iedert nach der GroSe der Mi1ch
kuhbestande und nach dem Umfang der landwirtschaftlichen 
Nutzflache 

- Zahl der Ktihe untergliedert nach der GroSe der Mi1chkuhbe
stande und dem Umfang der landwirtschaftlichen Nutzflache 

Diese Strukturdaten werden jedoch erst 6 - 9 Monate nach dem 
Zahlertermin vom Statistischen Bundesamt veroffentlicht. 

2.1.1.2 Sch1achtungsstatistik 

Samt1iche Rinder- und Kalbersch1achtungen in der BR Deutsch1and 
unterliegen der tierarzt1ichen Beschaupf1icht. Auf dieser Beschau
pflicht beruht die Schlachtungsstatistik. Die Veterinaramter melden 
monatlich die. Sch1achtungen getrennt nach gewerb1ichen Schlachtungen 
und Hausschlachtungen, sowie nach Schlachtungen von Tieren inlan
discher und auslandischer Herkunft. Die Angaben ftir die einzelnen 
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Lander und d s Bundesgebiet insgesamt werden etwa nach 6 Wochen 
nach Ende de Erhebungsmonats veroffentlicht. 

Die Schlacht gsstatistik der BR Deutschland unterscheidet nach 
folgenden Ka 

- Rinderschl chtungen insgesamt 
davon Oche 

- Kalberschl chtungen 

Die Rindersc lachtungen umfassen der Definition nach samtliche 
Rinder, die ·ber 3 Monate alt sind. In der Praxis dtirfte dieses 
nicht voll zutreffen, da samtliche Schlachtungen junger 
Tiere, die d m Charakter nach noch Kalber sind, bei den Kalber
schlachtunge erfaSt warden, auch dann, wenn die Tiere bereits 
etwas als 3 Monate sind. 

Auf den Lebe dviehmarkten an den kommunalen Schlachthofen wird 
bei allen Ti ren das Lebe~dgewicht amtlich festgestellt. Anhand 
dieser Ang-ab n wird das durchschnittliche Lebendgewicht innerhalb 
der einzelne Handelsklassen ermittelt. Das durchschnittliche 
Schlachtgewic t wird auf Grund der Lebendgewichte unter Bertick-
s.ichtigung d chschnittlicher Ausbeutesatze fUr die einzelnen . . 

ermittelt. Von Zeit zu Zeit werden die hierbei 
unterstellte Ausbeutesatze auf den Schlachthofen tiberprtift. 
Die angegeben n durchschnittlichen Schlachtgewichte enthalten 
die Schlachtf tte aber nicht die Innereien. 

Zusatzliche I formationen tiber den Umfang der Schlachtungen geben 
die Marktauft iebe zu den Groemarkten und die Direktzufuhren zu 

.den kommunale Schlachthofen. Bei den Auftrieben wird nach Handels
klassen unter chieden. Die Auftriebe und Direktzufuhren zu den 
einzelnen Gro markten werden wochentlich veroffentlicht. Die 
Tatigkeit der Versandschlachter wird erst teilweise in die 
wochentliche arktbeobachtung einbezogen. 
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2.1.1.3 AuBenhande1sstatistik 

Der AuBenhande1 - Exporte und Importe - mit 1ebenden Rindern 
wird monatlich nach Alter und Geschlecht erfaBt ( Ktihe, Farsen, 
Bullen, Kalber ). Diese Gruppen sind wiederum in Zucht-,Nutz- und 
Schlachttiere untergliedert. Die Ergebnisse werden etwa 5 Wochen 
nach dem Berichtsmonat vom Statistischen Bundesamt veroffentlicht. 

2 .1.1. 4 Becamu.ngssts.tiEtik 

In der BR Deutschland wird keine offizie1le Besamungsstatistik 
geftihrt. Zur Ermitt1ung der Besamungen konnten die Zuchtbullen
ha1ter und die Rinderzuchtverbande herangezogen werden. Die 
·Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Rinderztichter veroffentlicht 
jahr1ich die Ergebnisse der ktinst1ichen Besamung1 >. Ftir eine 
Prognose sind die Angaben in der jetzt vorliegenden Form nicht 
brauchbar, da sie nur jahrlich und zudem relativ spat veroffent1icht 
werden. Die Angaben tiber die ktinstliche Besamung.geben heute noch keine 
hinreichende Auskunft, weil bis1ang erst rund 50 % der Rinder 
ktinst1ich besamt werden. Der Anteil nimmt a11erdings rela~ schne11 
zu Lasten des natur1ichen Sprungs zu • Die nattirliche Besamung 
wird in der BR Deutschland nicht statistisch erfaBt. 

" 1 1 5 ,._ ·(J.· 1 c,. "" t'"' t.; ... t.; '1r 
~ • ~. • • • ....c =-~ ...... .... ·~-

In der BR Deutsch1and wird die Milchproduktion auf Grund folgender 
Angaben errechnet: 

- An1ieferung von Milch an die Molkereien ( ca.84 ~ der Gesamt
produktion ) 

- Schatzungen tiber den Umfang der Verwendung beim Erzeuger. 

Die Milchanlieferung an die Molkereien wira wochentlich von den 
Betrieben gemeldet und zu einem Bundesergebnis zusammengefaBt 
(Wochent1icher fiio1kereibericht des Bundesministeriums ftir Er
nahrung,Landwirtschaft und Forsten) • Regiona1e Kommissionen 
scha.tzen monat1ich den Umfang der Mi1chverwendung ftir Verftitte
rung,Eigenverbrauch der Erzeuger, Deputate und Ab-Hof-Verkaufe 
sowie ftir die Verarbeitung zu Butter,Quark und Kase in den 

I}Vg1. z.B.: Ergebnisse 1969 aus Rinderzucht,Milch1eistungsprtifung, 
Besamung in der BR Deutsch1and, Bonn-Bad-Godesberg. s. 76 ff. 
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landwirtsch ftlichen Betrieben. Diesen regionalen Kommissionen 
stehen zusa zliche Informationen tiber die Milchproduktion zur 
Verfligung.H·erzu gehort insbesondere die durchscbnittliche Monats
leistung de Tiere, die in den Betrieben stehen, die den Milch
kontrollver anden angeschlossen sind. Die Gesamtmilchproduktion 
ergibt sich aus der gemeldeten Anlieferung und den Schatzungen tiber 
~ie Verwend g in den landwirtschaftlichen Betrieben. Diese Angaben 
werden mona lich vom Bundesministerium ftir Ernahrung,Landwirtschaft 
~nd Forsten veroffentlicht. 

Die durchsc ittliche Milchleistung des Kuhbestandes errechnet 
sioh aus de Division der Milcherzeugung und den Milchkuhbestanden, 
wie sie bei der laufenden Bestandsstatistik ermittelt werden. 

rticksichtigung der von den Kontrollverbanden monatlich 
ermittelten Leistungen werden im nachhinein die Milchleistungen 
ftir folgend Bestandsgruppen ausgewiesen: 

- Herdbucht·ere 

- Nicht Her buchtiere aber Kontrolltiere 

rollierte Tiere. 

Trotz der e thaltenen Schatzungen kann die Milchstatistik als 
Sehr zuverl ·saig betrachtet werden; das ergibt sich allein aus 
dem hohen teil der Milchablieferung an die Molkereien. 

2. 1 • 2 ~~~~s-2~r-~!~£~r~~~!~2Q~~~g~~-~~-~~r-~!~2~r: 
de am Jahresende ----------------

2,1.2.1 Vor chatzungsmethode 

In der BR D utschland wird seit Mitte der 1950er Jahre der 
Schlachtrin eranfall vorgeschatzt1 >. Dabei soll die Gesamt
produktion ea Rinderbestandes vorgeschatzt werden. Diese umfaBt: 

l)!1i ttendor , H.-J. bz''~'· i~. Bjcker ..... ~.off: Voraussci::.e.u ~uf den 
Rindermarkt Auswertung der Rinderzahlung vom Dezember und Juni. 
Agrarwirtsc aft, laufend veroffentlicht im Januar und Juli Heft. 
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- die Schlachtungen und 

- den AuBenhandel mit lebenden Tieren 

- u.u. auch die Bestandsveranderung 

.Um zu einer Vereinfachung des Rechenvorgangs zu kommen, werden 
die Schlachtungen und der AuBenhandel gemeinsam betrachtet. Die 
Exporte an Zucht-, Nutz- und Schlachtvieh werden zu den Schlach
tungen addiert und die Importe. subtrahiert. Sofern sich die 
Schlachtungen nur auf Tiere inlandischer Herkunft beziehen, 
werden bei den Einfuhren die Schlachttiere nicht mehr berUck
sichtigt. 

Die Lange des Produktionsprozesses erlaubt eigentlich eine 
Produktionsvorhersage fUr ea. 2 Jahre. In der Praxis jedoch wird 
eine so langfristige Produktionsvorhersage dadurch erschwert, 
daB der ProduktionsprozeB nicht von Anfang an fixiert ist; 
bei sich andernden Voraussetzungeh innerhalb der Produktions
periode kann auf diese noch reagiert werden. Die verfUgbaren 
Kalber, z.B.,konnen zur Kalbermast, Rindermast oder zur Er
ganzung der Kuhbestande herangezogen werden. Entsprechend der 
Verwendungsart des Kalbes andert sich der Fleischanfall je Tier 
und zwar sowohl in der Menge, als auch.in der Qualitat und hin
sichtlich der Zeit. Innerhalb kurzer Entscheidungsfristen kann das 
Schlachtalter verhe~nismaBig schnell geandert warden und zwar in 
Abhangigkeit von den Preisen fUr Iebendvieh und der Futter
versorgung. 

Die Vorhersagemethode beruht auf einer kontinuierlichen Fort
schreibung der bisherigen Entwicklung der Bestande in die 
Zukunft. Die Relation zwischen dem Bestand der einzelnen Alters
gruppen am Jahresanfang und den entsprechenden Schlachtungen 
sowohl ale auch den Jahresendbestanden wird in den vergangenen 
Jahren analysiert und dann fUr ein Jahr in die Zukunft projiziert, 
unter BerUcksichtigung der herrschenden BestimmungsgrUnde. Die 
Vorhersage der Rinderschlachtungen umfaBt jeweils ein Jahr. 
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2.1.2.1 Ber cbnung des K~1berzugangs, der K~1bersch1achtungen 
der Ka1beraufzucht bzw. des Bestandes an Jungvieh 
r 1 Jahr alt am Jahresende 

Die burten werden nicht statistisch erfaSt. Angaben Uber 
den Kalberz gang sind jedoch entscheidend fUr die Vorhersage der 
zuktinftigen Bestande. Ftir die zurUck1iegenden Jahre wird der 
Kalberzug aus der Veranderung der Rinderbestande und der 
Rinder- und Kalberschlachtungen einschlieSlich des AuSenhande1s 
berechnet. ie Verluste im Kalber- und Rinderbestand werden nicht 
berUcksicht gt. Der berechnete Ka1berzugang entspricht also den 
Ka1bergebur en abztiglich samtlicher Verluste wahrend des Jahres. 
Da Verluete meist nur in den ersten Lebenswochen auftreten, ent
spricht der errechnete Zugang der Anzahl Kalber, die ftir die Mast oder 
Aufzucht ve ftigbar sind. 

·Der Kalberz gang des nachsten Jahree wird von der Zahl der trach
tigen KUhe d Farsen am Jahresanfang und den Deckungen der 
ersten 3 Mo ate bestimmt.Da in der Bestandsstatistik nicht nach 
tr~chtig od r nicht trachtig unterschieden 1st, wird der Ka1ber
zugang eine Jahres auf die Gesamtzahl der Ktihe und Farsen, die 
tiber 2 Jahr alt sind, bezogen. Hieraus ergibt sich eine theoretieche 
Abkalbquote. Dieee Abkalbquote ist von 75 % Anfang der 50er Jahre 
auf 85 % 19 9/60 gestiegen. Seitdem schwankte sie zwischen 84 und 
86 %. Diese Abkalbequote wird zur Vorschatzung des Kalberzugangs 
verwendet ( vgl. Ubersicht 1, Zeilen 1 - 5 ). 

Der jeweili e Bestand an Kalbern bis zu 3 Monate alt stammt aus 
dem Zugang er letzten 3 Monate vor der Zahlung. Anfang der 50er 
Jahre betru der Ka1berbestand am Jahresende 23 % des jahrlichen 
Kalberzugan s. Bedingt durch die h~here Aufzuchtquote und durch 
die Verlange ung der Kalbermast zu h~heren Endgewichten stieg der 
Anteil in 60er Jahren auf 30 % (vgl. Ubersicht 1, Zeilen 6 
und 7) • 

Die Kalberau z~cht und die Kalberechlachtungen einschlieSlich 
Exporte wahr nd e1nes Jahres entsprechen dem Kalberzugang 
einechlieS!i h der Veranderung im Kalberbestand. Der Anteil der 
Kalberschlac tungen bzw. der Kalberaufzucht - d.h. die Entscheidung 



tfuersicht 1: Ka1berzugang, Ka1bersch1achtungen,Jwlresendbestand an Ka1bern 
=;===:~:==================~==========;==========~==~===~=~=== 

und Juno-vieh unter 1 Jahr in der BR Deutsch1and 
====~===~==========================~~=====-~==== 

(Viehzah1ungsjahre Juni/~·~ai ; 1000 StUck ) 

V or gang 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72" 

(1) Rinderbestand einsch1.Ka1ber 13543 13878 14380 14517 14591 14881 14685 14436 
(2) Rinder- u. Ke1bersch1achtungen1 ) 5407 5027 5665 5803 5596 5909 6026 5715 
(3) Ka1berzug~~ 5742 5529 5795 5877 5886 5713 5777 5600 
(4) Kuhbestand 6657 6687 6735 6785 6849 6790 6557 6446 
(5) (3) in% von (4) 86,3 82,8 86,0 86,6 85,9 84,2 88,1 87,0 
(6) Ka1berbestand am Jahresende 1695 1724 1721 1696 1767 1674 1620 1610 
(7) Dg1. in% von (3) 29,5 31,1 29,7 28,9 30,0 29,3 28,0 28,7 
(8) Verftigbare Ka1ber 5664 5500 5798 5902 5815 5807 5831 5555 
(9) Ka1bersch1achtungen1 ) 1878 1700 1805 1806 1632 1572 1493 1330 
(10) Dg1. in % von (8) 33,2 30,9 31,1 30,6 28,1 27,1 25,6 24,0 

I • 
i 

(11) Ka1beraufzucht; (8) - ( 9) 3786 3800 3993 4096. .4183 4235 4338 4225 
(12) Dgl. in % (8) 66,8 69,1 . 68,9 69,4 71,9 72,9 74,4 76,0 
(13) Jungvieh 3-12 Monate am Jahreeende 2628 2821 2818 2846 2966 2993 2901 2915 
(14) Dg1. in % von (11) 69,4 74,2 70,5 69,5 70,9 70,7 66,8 69,0 

1)Einsch1. AuJ3enhande1.- 2)Einschl. Farsen Uber 2 Jahre.- v = Vorgescha.tzt.- Die Bestande beziehen sich,wenn 
nicht anders vermerkt, auf den Anfangsbestand. 
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welcher Verw ndung das Kalb zugeftihrt werden soll - wird durch 
die relative Vorztiglichkeit der verschiedenen Verwendungsarten 
beeinfluSt. angfristig 1st der Anteil durch das Preis-Kosten
Ve-rhal tnis u d kurztristig durch die Rauhfutterernte bestimmt. 
Gtinstige Pre se ftir Schlachtrinder wirken auf eine Erhohung der 
Kalberaufzuc t fUr die Rindfleischproduktion und umgekehrt. 
Kleinere Rau futterernten tendieren zu einer Verminderung der 
Kalberaufzuc t ftir die Rindermast. 

Wahrend der etzten zwei Jahrzehnte dehnte sich die Kalberauf
zucht sehr s ark aus. Anfang der 50er Jahre wurde mehr ala die 
Halfte des K.lberanfalls geschlachtet;'heute dagegen werden 70% 
der verftigba en Kalber aufgezogen und nur weniger ala 30 % ge
schlachtet. iese Entwicklung dtirfte in Zukunft weiter bestehen 
bleiben, we auch in ihrer Tendenz etwas abgeschwacht. 

Eei der Vors hatzung der Aufzucht- und Schlachtquoten wird von 
der· Entwickl g der letzten Jahre ausgegangen. Sowohl die lang
fristige Ent icklung ale auch die Preis- und Futtersituation 
werden dabei in Betracht gezogen. Allerdings kann der Einflua 
der Preis- u d Futtersituation im voraus nur bedingt Berticksich
tigung finde • Der Zusarumenhang .~wischen der Aufzucht einerseits 
und der Preis und Futtersituation andererseits ist zudem nicht 
signifikant g nug, um exakt in die Rechnung einbezogen werden 

Erzeuger reagieren nicht nur auf die Hohe der 
Rinderpreise, sondern auch auf das Verhaltnis der Rinderpreise 

isen. 

Der estand an 3 - 12 Monaten a1tem J~gvieh ste1lt 
einen Tei1 de Ka1beraufzucht des gesamten Jahres dar. In der 
Rege1 werden inder in einem Alter von 3 - 12 Monaten nicht ge
schlachtet. B i einer g1eichmaaigen Verteilung des Ka1beranfalls 
und der Ka1be aufzucht wtirden deshalb 75 % der aufgezogenen 
Kalber eines ahres am Jahresende 3 - 12 Monate a1t sein. 

Wahrend der tzten Jahre standen nur 67 bis 74 ~ der aufgezogenen 
Ka1ber am J esende jn dieser A1tersgruppe; durchschnitt1ich 
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waren es etwa 70 % • Der Unterschied zu den theoretischen 75 % 
ist hauptsach1ich durch die saisonalen Veranderungen des Kalber
anfalls und der Kalberaufzucht bedingt. Da sich die Abkalbung und 
die Kalberaufzucht nur geringftigig von Jahr zu Jahr andern, kann 
der Jahresendbestand an Jungvieh von 3 - 12 Monaten mit Hilfe des 
extrapolierten Durchschnittswertes der vorhergehenden Jahre vor
geschatzt werden (vgl. Ubersicht 1, Zeilen 13 und 14 ) • 

2.1.2.3 Rinderschlachtungen und Jahresendbestande an Rindern 
tiber·l Jahr alt 

Der Kuhbestand hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten nur 
geringftigig verandert. Auch wenn man den Kuhbestand zusammen mit 
dem Bestand an Farsen tiber 2 Jahre alt, die hier gemeinsam be
trachtet werden sollen, verfolgt, sind die Schwankungen gering 
(max. 2% ). Die Entwicklung der Kuhbestande wird durch eine Reihe 
von Faktoren bestimmt, insbesondere vom Schlachtrinder- und Milch
preis und vom Strukturwandel in der Landwirtschaft insgesamt. 
Eine ~konometrische Analyse der Kuhbestande ftihrte zu keinen ftir . 
die Vorschatzung brauchbaren Ergebnissen. Da sich die Entwicklung 
in den Kuhbestanden nur langsam vollzieht, wird im allgemeinen bei 
der Vorschatzung unterstellt, daB der Kuhbestand sich wahrend der 
kurzen Vorschatzperiode nicht oder nur geringftigig andern wird 
(vg1. t~ersicht 2, Zeilen 1- 4 ). 

FUr die Vorschatzung der Kuhschlachtungen wird die durchschni~t
liche Abschlachtquote der letzten Jahre unterstellt, was gleich
bedeutend 1st mit einer etwa konstanten Umtriebsrate des Kuh
bestandes. Diese Abschlachtquote lag in den letzten Jahren 
zwischen 17 und 23 %. 

Farsen, die am Jahresanfang 1 - 2 Jahre alt sind, wechseln im 
Laufe des Jahres in den Kuhbestand ( einschlieBlich der Farsen 
tiber 2 Jahre alt ) oder werden geschlachtet. Der Anteil, der in 
den Kuhbestand wechselt, wird aus den Kuhschlachtungen und den 
Bestandsveranderungen im Kuhbestand ermittelt. Wenn keine Be
standsveranderungen im Kuhbestand unteretellt werden, ent
sprechen die Kuhschlachtungen dem Zugang zum Kuhbestand. 



Ubersicht 2: Sch1achtungen weib1icher Rinder und Entwick1ung des Bestandes weib1icher Rinder 
=============================================================================== 

in der BR Deutsch1and 
-= ==---- -= = --= 

(Viehzah1ungsjahre Juni/Hai; 1000 StUck) 

V or gang 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 V 

(1) Kuhbestand1 ) 6657 6687 6735 6785 6849 6790 6557 6446 
(2) Kuhsch1achtungen 1218 1151 1305 1320 1402 1575 1508 1450 
(3) Dg1. in % von (1) 18,3 17,2 19,4 19,5 20,5 23,2 23,0 22,5 
(4) Zugang zum Kuhbestand 1248 1199 1351 1380 1343 1342 1397 1350 
(5) Farsen 1 - 2 Jahre a1t 1701 1720 1799 1862 1871 1914 1928 1910 
(6) Soh1aohtungen aus dieser Gruppe; 

(5) - (4) . 453 521 448 482 525 572 531 560 

I 

~ 
(7) Samt11che Farsensch1achtungen; 

(6) + (9) 838 727 817 853 855 884 988 910 
(8) Weibl. Jungvieh 3-12 Monate a1 t 1464 1525 1606 1612 1630 1631 1620 1574 
(9) Sch1achtungen aus dieser Gruppe; 

(7) - ( 6) 385 206 369 371 330 312 457 350 
(10) Dg1. in % von (8) 26,3 13,5 23,0 23,0 20,2 19,1 28,2 22,3 
(11) Jahresendbestand an Farsen 

1 - 2 Jahre 1720 1799 1862 1871 1914 1928 1910 1860 
(12) Dgl.in % von (8) 117,4 118,0 115,8 116,1 117,4 118,2 118,0 118,0 

1)Einsch1.Farsen Uber 2 Jahre a1t.- v = Vorgeschvtzt.- Die Beotande beziehen sich,wenn nicht anders ver-
merkt, auf den Anfangsbestand. 
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Der Rest des Bestandes an 1 - 2 Jahre a1ten Farsen wird im Laufe 
des Jahres gesch1achtet {vg1. Ubersicht 2·, Zei1en 4 - 6). 

In der Sch1achtungsstatistik wird die Zah1 der Farsen insge-
samt ausgewiesen. Da es mog1ich ist, die Farsensch1achtungen aus 
dem Bestand der 1 - 2 Jahre a1ten Tiere, aus dem Anfangsbestand 
und dem Abgang in den Kuhbestand zu ermitte1n, 1assen sich mithin 
auch die Sch1achtungen aus dem Bestand an weiblichen Tieren, die 
zum Jahresanfang unter 1 Jahr a1t sind, ab1eiten. Ea ist dies die 
Differenz zwischen den gesamten Farsensch1achtungen abziiglich der 
Sch1achtungen aus der alteren Bestandsgruppe. Diese Sch1achtungen 

·werden in Beziehung 5 esetzt zum Anfangsbestand des weiblichen 
Jungvieh 3 - 12 Monate alt. Die errechnete Relation dient zur 
Vorsc~atzung. In den 1etzten Jahren zeigte diese Relation starkere 
Schwankungen, die teilweise auf die Preisentwick1ung und Futter
versorgung, daneben aber auch auf ~ah1fehler zuriickzuftihren sind. 
FUr die Vorschatzung wird der extrapolierte Trendwert.der letzten 
Jahre herangezogen, wobei Extremwerte nicht bertickAichtigt werden 
{vgl. tlbersicht 2, Zeilen 8- 10). 

Der Jahresendbestand der 1 - 2 Jahre alten Farsen setzt sich 
vorwiegend aus den Tieren zusammen, die am Jahresanfang 3 - 12 
Monate a1t sind und zu einem geringen Te11 aus dem Kalberbestand. 
FUr die Berechnung des Endbestandes 1st jedoch der Anfangsbestand 
an weiblichem Jungvieh 3 - 12 Monate alt entscheidend. Die Relation 
zwischen diesen beiden Bestandsgruppen wird zur Vorschatzung 
herangezogen (vgl. Ubersicht 2, Zei1en 11 - 12). 

Ochsen und Bullen werden bei der Vorschatzung zur Gruppe "mann
liche Rinder" zusammengefaat. Die mann1ichen Rinder Uber 1 Jahr 
alt am Jahresanfang werden im Laufe des Jahres geschlachtet oder 
gehen in den Endbestand "iiber 2 Jahre a1t" ein. Da sich der Be
stand an mannlichen Rindern tiber 2 Jahre alt praktisch nur wenig 
andert, wird bei der Vorschatzung davon auagegangen, daa der 
Endbestand etwa konstant ist. Die Schlachtungen an mannlichen 
Rindern aus dem Bestand Uber 1 Jahr alt ergeben sich dann ala 
Rest, aus dem Jahresanfangsbestand (Uber 1 Jahr insgesamt) 
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abzUglioh des J resendbestandes an mannlichen Rindern Uber 
2 Jahre alt (vgl. Ubersicht ;, Zeilen 1 - ;). 

Die Schlachtunge/ an mBnnlichen Tieren aus der Bestandsgruppe 
; - 12 Monate allt werden analog zu den Schlachtungen der weib
lichen Jungrinde!r dieser Al tersgruppe geschatzt ( vgl. tibersicht 3, 

Zeilen 5 - 7). 

Der Jahresendbe tand an mannlichen Rindern 1 - 2 Jahre alt, stammt 
etwa zu gleiche Teilen aus dem Anfangsbestand der 3 - 12 Monate 
alten Tiere und dem Kalberbestand. Der Anteil aus dem 3 - 12 Monate 
alten Anfangsbe tand hangt von der Schlachtquote ftir diese Gruppe 
ab. Er kann des alb aus dem Jahresanfangsbestand abztiglich der 
entsprechenden 
dem Kalberbest 
aufgezogen werd 
ale Differenz z 
1-2 Jahre alt 

chlachtungen berechnet werden. Der Anteil, der aus 
d kommt, hangt davon ab, wieviel mannliche Kalber 
n. FUr die zurtickliegenden Jahre wurde diese Zahl 
ischen dem Jahresendbestand der mannlichen Rinder 
d den mannlichen Jungrindern 3 - 12 Monate alt am 

Jahresende, ver ingert durch die Schlachtungen aus diesem Bestand, 
ermittelt. Die o ermittelte Zahl wird dem Jahresanfangsbestand 

Uber gestellt. In Umkehrung dieses Vorganges, er-
Anteil der 1 - 2 Jahre alten Tiere, die aus dem 

Jahresanfangsbe tand an Kalbern kommen, aus der durohschnittli
chen Relation d r vorhergehenden Jahre und dem Jahresanfangsbe

• Zusammen mit den verbleibenden Rindern des 
Jahresanfangsbe tandes der 3 - 12 Monate alten Tiere, die nicht 
geschlachtet den, ergibt sich der Jahresendbestand an mannli-
chen Rindern 1 2 Jahre alt {vgl. Ubersicht ;, Zeilen 8 - 12). 

2.1.2.4 Die Zu erlassigkeit der Vorschatzung 

Die Zuverlassi keit der Vorsohatzung der Rinderschlachtungen 
fUr die letzte 10 Jahre 1st in Ubersicht 4 dargestellt. Teil
weise erschein, n die Abweichungen recht grol3. Die Abweichungen 
ergeben sich d durch, dal3 Rinder nicht zu einem feet determinier
ten Zeitpunkt eschlaohtet werden mUssen. Vielmehr kann das 
Sohlachtalter e nach den okonomischen Bedingungen in einer 



tlbers~cht 3: Sch1achtungen mann1icher Rinder und Entwick1ung des Bestandes rnenn1icher Rinder 
====~==~~=======~~==~==~=~=~~===~=======~===~====~~=====~~~==============~===== 

in der BR Deutsch1ana 
====~=======~======== 

(Viehzah1ungsjahre Juni/Nai; 1000 StUck) 

Vorgang 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 196e/69 1969/70 1':170/71 1971/72v 

(1) Mann1iche Rinder tiber 1 Jahr a1 t 1089 1148 1300 1332 1330 1444 1533 1559 
(2) Jahresendbestand mamll.Rinder 

Uber 2 Jahre a1t 277 288 291 278 281 289 284 284 
(3) Sch1achtungen aus Gruppe (1); 

(1) - (2) . 812 860 1009 1054 1049 1155 1249 1275 
(4) Samt1iche Sch1achtungen mann1icher 

Rind er 1473 1449 1739 1825 1707 1879 2037 2025 
( 5) mann1iches Jung-vieh 3-12 Non.a1t 1015 1103 1215 1206 1216 1335 1373 1327 
(6) ~ch1achtungen aus dieser Gruppe; 

4) - (3) 661 590 729 771 658 724 786 750 
(7) Dg1. in % von (5) 65,1 53,5 60,0 63,9 54,1 54,2 57,2 56,5 
(8) Nicht gesch1achteter Rest 15-24 Mo-

nate a1t am Jahresende; (5) - (6 354 513 486 435 558 791 587 580 
(9) Jahresendbestand mann1. Rinder 

1 - 2 Jahre a1t;(8) + (10) 871 1012 1042 1052 1163 1244 1275 1195 
(10) Jahresendbestand mann1. Rind er 

12-15 Monate; (9) - (8) 517 499 556 617 605 453 688 615 
(11) Dg1. in % von (12) 32,0 29,4 32,4 35,9 35,7 25,6 41,1 38,0 
(12) Ka1berbeetand 1617 1695 1724 1720 1696 1767 1674 1620 

v = Vorgeschatzt.- Die Bestande beziehen sich, wem1 nicht anders vermerkt, auf den Anfangsbestand. 



- 26 .. 

Ubersicht 4: Zuver1assigkeit der Vorschatzung der 
==================================== 
Rindersch1achtungen in der BR Deutsch1and 
========================================= 

Juni/Iviai Kiihe und Bu11en und 
we'"b1iches Ochsen 
Ju:tlgvieh 

Sch1achtungen in 1000Stiick 

1960/61 2 074 1 196 
1961/62 2 001 1 320 
1962/63 2 220 1 616 
1963/64 2 149 1 593 
1964/65 ~ 057 1 4 73 
1965/66 ] 878 1 449 
1966/67 ~ 121 1 739 
1967/68 ~ 172 1 824 
1968/69 ~ 257 1 707 
1969/70 459 1 878 
1970/71 496 2 037 

Grof3rinder 
insgesamt 

3 270 
3 321 
3 836 
3 742 
3 530 
3 327 
3 860 
3 996 
3 964 
4 337 
4 533 

Vorgeschatz~e Sch1achtungen in 1000 Stiick 

1960/61 ) 200 1 280 3 480 
1961/62 p 055 1 390 3 445 
1962/63 ;> 075 1 555 3 630 
1963/64 ~ 060 1 580 3 640 
1964/65 2 000 1 490 3 490 
1965/66 2 110 1 590 3 700 
1966/67 2 080 1 740 3 820 
1967/68 2 230 1 760 3 990 
1968/69 2 220 1 800 4 020 
1969/70 2 285 1 960 4 245 
1970/71 2 255 1 995 4 250 
Abweichung der Vorschatzung von den Sch1achtun~en in 

1960/61 + 6,0 + 7,0 + 6,4 
1961/62 + 2,7. + 5,3 + 3,7 
1962/63 - 6,5 - 3,8 - 5,4 
1963/64 - 4,1 - 0,8 - 2,7 
1964/65 -.2,8 + 1,2 - 1,1 
1965/66 +12,4 + 9,7 +11,1 
1966/67 - 1,9 + o,o - 1,0 
1967/68 + 2,7 - 3,5 - 0,1 
1968/69 - 1,6 + 5,4 - 2,1 
1969/70 - 7,1 + 4,4 + 0,6 
1970/71 - 9,7 - 2,1 - 6,2 

Que11e: Agrarwirtschaft. 

% 

Ka1ber 

1 990 
1 848 
2 224 
2 001 
1 877 
1 700 
1 805 
1 806 
1 632 
1 572. 
1 493 

2 000 
2 056 
1 825 
1 950 
1 850 
1 725 
1 775 
1 750 
1 775 
1 550 
1 350 

+ 0,5 
+11,3 
-17,9 
- 2,5 
- 1,4 
+ 1,5 
- 1,7 
- ,,1 
+ 8,a 
- 1,3 
- 9,6 
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groaeren Bre1~e var11ert werden. Betrachtet man dagegen die vor
geschatzten Schlachtungen einschlie6lich der Bestandsveranderun
gen, so verringern sich insbesondere die Extremwerte. In Anbe
tracht der vorliegenden Bedingungen kann die Zuverlassigkeit -
auch der Schlachtungen- ale sehr gut betrachtet werden.(vgl. 
Schaubild 1). 

Die Erzeugung von Rind- und Kalbfleisch 1st durch einige Be
sonderheiten gekennzeichnet, die es wtinschenswert erscheinen 
lassen, die verschiedenen Moglichkeiten aufzuzeigen. FUr die 
BR Deutschland ist zunachst festzustellen, daa die Haltung von 
Einnutzungsrindern praktisch nicht ins Gewicht fallt. Erst neuerdings 
warden in einigen Betrieben Muttertiere, insbesondere der Rasse 
Aberdeen-Angus oder Kreuzungen mit dieser, gehalten. Die Be-
deutung dieser Nutzungsrichtung 1st wegen der hohen Bodenpreise 
und der geringen Betriebsgroaen sehr klein. In der laufenden 
Bestandsstatistik wurden die Mutterktihe zusammen mit den soge
nannten Schlachtktihen erfaat. Im Dezember 1970 wurden sie ge-
trennt ermi ttel t-. Auf die Gruppe der Schlachtklihe entfielen 
bisher jedoch nur 1,5 % des gesamten Kuhbestandes. 

Samtliche Rassen, die in der BR Deutschland vertreten sind, k5nnen 
ale Zweinutzungsrinder betrachtet werden. Die Hauptprodukte der 
Rinderhaltung sind somit Milch und Fleisch. Eine Differenzierung 
naoh der Nutzungsrichtung in den Betrieben hat bisher praktisch 
noch nicht stattgefunden (vgl. tlbersicht 5). Von den ea. 900 000 
Betrieben, die 1969 Rinder gehalten haben, hielten 838 000 gleich
zeitig Milchktihe. Die fltruktur der Milchviehhalt.ung ist in den 
Ubersichten 6 und 7 dargestellt. Aus den Ubersichten liiSt sich die 
Strukturveranderung von 1949 bis 1969 ablesen. 

In den nachsten Abschnitten soll dargestellt werden, in welcher 
Form der Kiilberanfall in der BR Deutschland verwendet wird. Gleich
zeitig soll die Bedeutung der einzelnen Verwendungsarten aufgezeigt 

werden. Vergleiche hierzu auch Schaubild 2 • 
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Ubersicht 5: Landwirtschaft1iche Betriebe mit Rinderha1tung in der BR Deutsch1and 
==================================================================== 

( Dezemberzah1ung, in 1000 ) 

Vorgang 1949 1955 1960 1965 1967 1969 1970 

{6) Zah1 der 1andw.Betriebe 
Uber 0,5 ha LN 1940 1816 1618 1452 1401 1342 1244 

(2) Betriebe mit Rinderha1tung 1559 1409 12"54 105~ 991 905 843 
(3) Betriebe mit Kuhhaltung 1542 • 1217 1001 929 838 758 
(4) Durchschnittsbestand an 

Rindern in StUck 7,0 8,2 10,3 13,0 14,1 15,8 16,6 
(5) Durchschnittsbestand an 

KUhen in StUck 3,8 • 4,8 5,9 6,3 7,0 7,3 

~e11e: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 
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Ubersicht 6: Ni chkuhbestand nach der GroJ3e der Betriebe und d~m 
===================================~===~=========11 

t mfang der Nilchku:P..hal tung in der BR Deutschland ( 1000) 

Jahr 

1949 
1959 
1965 
1967 
1969 

1949 
1959" 
1965 
1967 
1969 

1949 
1959 
1965 
1967 
1969 

1949 
1959 
1965 
1967 
1969 

1949 
1959 
1965 
1967 
1969 

1949 
1959 
1965 
1967 
1969 

1949 
1959 
1965 
1967 
1969 

1 - 2 

987 
569 
337 
275 
216 

172 
90 
57 
51 
46 

26 
17 
12 
12 
11 

2 
3 
4 
4 
4 

0 
1 
1 
1 
1 

1 187 
680 
410 
344 
277 

22,2 
12,0 

7,0 
5,8 
4,7 

: =============================================== 

Betriebe mit ••••••• NilchkiJhen 

3 - 5 6 - 10 11-20 

Betriebe bis 5 ha LN 
• • 

462 22 
347 35 
334 41 
282 42 

2 
5 
4 
7 

21-30 

1 
1 
1 
2 

Betriebe mit 5 bis 10 ha LN . 
932 
659 
569 
481 

. 
472 
306 
254 
208 

. 
42 
26 
25 
21 

. 

2 
2 
1 
1 

1 910 
1 340 
1 183 

993 

.. 
~3,7 
2,9 

~0,2 
!17,0 

. 
325 
429 
465 
409 

16 
47 
62 
72 

0 
1 
1 
1 

Betriebe mit 10 bis 20 ha LN . 
1 006 
1 240 
1 213 
1 148 

. 
197 
469 
574 
672 

6 
31 
46 
70 

Betriebe mit 20 bis 50 ha LN . 
478 
413 
392 
358 

. 
597 
847 
903 

1 024 

. 
77 

196 
246 
336 

Ietriebe mit 50 u. mehr ha LN . 
14 

8 
7 
7 

. 
101 

69 
62 
60 

Eetriebe insgesamt . 
1 845 
2 125 
2 117 
1 964 

Dgl. . 
32,5 
36.3 
36,1 
33,6 

. 
913 

1 437 
1 605 
1 836 
in % . 
16,1 
24,5 
27,4 
31,4 

. 
103 
106 

95 
93 

. 
187 
335 
389 
501 

• 
3,3 
5,7 
6,6 
8,6 

}'.ii l chkU.he 

31 u. insg. 
mehr 

1 
1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 

1 
2 
3 
5 

9 
35 
56 
93 

. 
127 
169 
167 
174 

. 
138 
207 
227 
275 

. 
2,4 
3,5 
3,9 
4,7 

1 459 
1 057 

726 
657 
551 

1 313 
1 363 
1 194 
1 148 
1 009 

1 274 
1 639 
2 060 
2 102 
2 114 

987 
1 207 
1 520 
l 626 
l 836 

306 
347 
354 
333 
336 

5 339 
5 673 
5 854 
5 865 
5 846 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

1)1949 ohne Berli~ und ohne Saarland; Saar1and 40 000 Ktihe fUr 1949. 
Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 

in '{o 

27,3 
18,6 
12,4 
11,2 

9,4 

24,6 
24,0 
20,4 
19,6 
17,3 

23,9 
30,0 
35,2 
35,8 
36,2 

18,5 
21,3 
26,0 
27,7 
31,4 

5,7 
6,1 
6,0 
5,7 
5,7 

100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Dbersicht 7: Milchkuhhalter nach der Groae der Betriebe und dem Umfang 
========================================================= 

der Milchkuhhaltung in der BR Deutschland1 )(in 1000 ) 
======================================================= 

Betriebe mit • • • . • • • J1!i1chktihen Ei1chkuhha1ter 
Jahr 

1 - 2 3 - 5 6 - 10 11-20 21-30 31 u. insg. in ,& mehr 
Betriebe bis 5 ha LN 

1949 625,3 145,8 -0,9 o,o 0,0 - 772,1 50,1 
1959 360,6 138,8 3,4 0,2 o,o 0,0 503,1 40,3 
1965 213,3 101,5 5,2 0,3 0,0 o,o 320,3 32,0 
1967 174,1 96,2 6,1 0,3 o,o 0,0 276,8 29,8 
1969 136,8 80,7 6,1 0,6 0,1 0,0 224,3 26,8 

Betriebe mit 5 bis 10 ha LN 
1949 92,5 283,8 17,1 o,; 0,0 - 393,7 2!,),5 
1959 43,8 239,7 48,1 1,3 o,o 0,0 338,9 27,2 
1965 32,4 165,1 61,6 3,8 0,0 0,0 262,9 26,3 
1967 29,5 141,2 66,2 ~,o 0,0 o,o 241,9 26,0 
1969 26,3 119,3 57,7 5,6 0,1 0,0 209,0 25,0 

Betriebe mit 10 bis 20 ha U,T 
1949 14,1 154,2 77,4 5,6 0,1 0,0 251,4 16,3 
1959 10,0 109,1 139,0 15,3 0,3 0,0 273,7 21,9 
1965 7,0 69,7 164,5 35,1 1,3 0,1 277,7 27,8 
1967 7,':> 57,9 158,5 42,6 2,0 0,1 268,6 28,9 
1969 6,7 47,5 147,8 49,6 3,0 0,1. 254,7 30,4 

Betriebe mit 20 bis 50 ha LN 
1949 1,0 16,5 63,7 27,8 1,2 0,1 110,3 7,2 
1959 2,1 9,8 58,2 43,2 3,3 0,2 116,8 9,4 
1965 2,4 6,0 48,9 59,2 8,1 1,0 125,6 12,5 
1967 3,1 5,8 46,1 62,5 10,2 1,5 129,2 13,9 
1969 2,5 5,0 41,6 70,4 13,8 2,6 135,9 16,3 

Betriebe mit 50 und mehr ha LN 
1949 0,1 0,3 1,9 7,4 3,1 1,9 14,7 0,9 
1959 0,5 0,5 1,6 6,4 4,2 2,6 15,7 1,2 
1965 0,5 0,4 0,9 4,3 I 4,2 

3,6 13,9 1,4 
1967 0,6 0,4 0,9 3,8 3,7 3,5. 12,9 1,4 
1969 0,5 0,3 0,8 3,6 3,6 3,7 12,7 1,5 

Betriebe 1nsgesamt 
1949 733,0 600,6 161,0 41,1 4,4 2,0 1542,2 100,0 
1959 423,0 497,9 250,3 66,4 7,8 2,8 1248,2 100,0 
1965 255,6 342,7 281,1 102,7 13,6 4,7 1000,4 100,0 
1967 214,8 301,4 277,8 114,2 16,0 5,2 929,4 100,0 
1969 172.8 253,0 253,9 130,0 20,5 6,4 836,6 100,0 

1949 47,5 39,0 10,4 
D~l. in~ 

2,7 0,3 0,1 100,0 
1959 33,9 39,9 20,1 5,3 0,6 0,2 100,0 
1965 25,5 34,2 28,1 10;3 1,4 0,5 100,0 
1967 23,1 32,4 29,9 12,3 1,7 0,6 100,0 
1969 20,6 30,2 30,4 15,5 2,5 0,8 100,0 

1)1949 ohne Berlin und ohne Saar1and,Betriebe mit M11chkuhha1tern im 
Saar1and ftir 1949 = 19 000 
Que1~: Statistisches Bundesa.mt, 'lliesb:::.den. 
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·Verw ndung des Kalberzugangs 1968/69 
in der 8 RDeutschland 

Zeif in 
Jahren 
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2.1.3.1 Kalbfleischproduktion 

Ntichterne Ka1ber 

Die Schlachtungen von niichternen K~lbern werden im a11gemeinen in 
Qer BR Deutschland nicht erfaSt. Es konnen somit auch nicht genaue 
Angaben Uber den Umfang gemacht werden. Durch die Auswertung der 
Auftriebe von einigen GroSmarkten la.at sich ungefah.r der Umfang d.er 
Schlachtungen an ntichternen Ka.lbern abschatzen. Die K1e.sse "D" der 
Kalberauft!'iebe umfaSt 1-:ll.:t !efini tion 11 Geringe KiHber (ntichter:n.e 
Ke.l ber) n mi t einer Ausschlachtung von unter 50 %. Ebenso dtirfte in 
die K1asse ne" eine Reihe von ~~1bern eingereiht werden, die noch 
als ntichterne Kalber angesprochen. werde~ miissen. Unterste11t 
man,da.S die Halfte der Kalber in der K1asse "C" noch nUchterne 
Ke1ber sind und da.S sich. die Ka1berschlachtungen insgesamt so 
zusammensetzen, wie die Auftriebe an den Markten,, so dtirften 1969 
nur 1,8 % des gesamten Ke.1beranfalls ala ntichterne Ka1ber gesch1aclltet 
warden sein. 1960 betrug dieser Antei1 noch 5,3 % des Kelberan-
falls. Bel. den hohen Ks.lberpreise~ werd.en in Zukunft nur noch 
die Ka1ber nUchtern geschlachtet, die eich wedcr fUr die Kalber-
mast noch fUr die Aufzucht zur ErganzU!l.g der Zuc:htbesta.nde noch 
fUr die Rind.ermast eignen. Das Alter der ntichternen Kalber bei 
der Schlachtung betrtl.gt 1 - 3 \l'ochen. 

f.!astkalber 

Die Kalbfleischproduktion in der BR Deutech1and ist gekennzeichnet 
durch abnehmende Kalbersch1achtungen bei steigenden Durchschnitts
gewichten. Ubersicht 8 verdeutlicht die Entwicklung auf dem 
Schlachtkalbermarkt. 
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Ubersicht 8: Kalberschlachtungen und -schlachtgewichte 
========================================= 

in der BR Deutschland 
===================== 

( Viehzahlungsjahre Juni/Mai ) 

Vorgang 1950/ 1960/ 1965/ 1966/ 1967/ 1968/ 1969/ 
51 61 66 67 68 69 70 

Kalbersch1achtungen1 J 
in 1000 StUck 2436 1990 1638 1641 1472 1227 1063 

Dgl. in % des 
29,6 28,3 25,0 20,8 18,6 Kalberanfa1ls 51,5 35,8 

Durchschnittliches 
Sch1achtgewicht in kg 36,2 48,5 62,2 63,7 65,2 71,1 75,7 

1)Einsch1ieBlich nUchterner Kalber. 
guel1e: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden. 

In den in U"bersicht 8 angegebenen Zahle.n sind die Sch1achtungen 
ntichterner Kalber mit entha1ten. Dieses Vorgehen muBte gewah1t werden, 
da das statistische Ausgangsmateria1 nicht mehr aussagt. 
A1~s den durch8-c}mi ttJ.ichen Sch1achtgewichten der Ka1ber ist 
jedoch zu ersehen, daB die Schla.chtungen nuchterner Kalber Anfang 
der 50er Jahre eine wesentlich groBere Bedeutung hatten als in den 
60er Jahren. Diese Entwicklung ist darauf zurtickzuftihren, daa Anfang der 
50er Ja.hre sowohl die Kalbermast wie besonders die Jungrindermast noch 
nicht so stark verbreitet waren wie heute. Der Anteil der Kalber
schlachtungen am Kalberzugang ist von ea. 55 % Anfang der 50er Jahre 
auf weniger als 20 % in den letzten Jahren gesunken. Auch in Zukunft 
dtirfte der Anteil der Kalberschlachtungen am Kalberanfall weiter zurtick
gehen. Gleichzeitig werden auch die durchschnittlichen Schlacht
gewichte noch steigen. Es erscheint durchaus moglich, daB in Zukunft 
ein durchschnittliches Schlachtgewicht von tiber lOO kg erreicht wird. 

Eine Schlachtaltersbestimmung der Kalber wird in der BR Deutschland 
nicht durchgeftihrt. Das Schlachtalter kann jedoch Uber durchschnitt
liche Gewichtszunahmen ermittelt werden. Unterstellt man ein Geburts
gewicht von 45 kg und tagliche Zunahmen von 0,9 kg so ergibt sich bei 
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einem Schlachtgewicht von 75,7 kg im Jahre 1969/70 und einer 
Ausschlachtung von 58% ein durchschnittliches Schlachtalter 
von 95 Tagen. Das Schlachtalter der Mastkalber dtirfte noch etwas 
hoher liegen, da diesen Angaben die Schlachtungen ntichterner 
Kalber mit eingeschlossen sind. Es mua also davon ausgegangen 
werden, daB die Mastkalber zum Zeitpunkt der Schlachtung in der 
Regel tiber 3 Monate alt sind und bei weiterer Ausdehnung der 
Mast (verlangerte Kalbermast ) in Zukunft 5 Monate erreichen 
konnen. 

2.1.3.2 Kalberexporte 

Bis Anfang der 60er Jahre hat die BR Deutschland praktisch keine 
Kalber exportiert. Seither sind die Exporte rasch angestiegen. 
1969/70 erreichten sie einen Umfang von 0,58 Mill. StUck; das 
sind etwa 9% des gesamten Kalberanfalls ( vgl.t~ersicht 9). Die 
Kalberexporte der BR Deutschland gehen vornehmlich nach Italien; 
sie stammen aus dem stiddeutschen Raum. Das durchschnittliche 
Lebendgewicht der exportierten Kalber liegt zwischen 60 und 70 kg. 
Das Alter schwankt zwischen 3 und 6 Wochen. 

Die weitere Entwicklung der Kalberexporte wird durch die Wett
bewerbskraft der Kalber- und Jungrinaermast in der BR Deutschland 
einerseits und in Norditalien andererseits bestimmt. 

2.1.3.3 Die Jungrindermast 

Bei der Mast junger Rinder fa11t ein qua1itativ sehr hochwer
tiges und vom Markt geschatztes Fleisch an. Man unterscheidet 
dabei Ochsenmast, Jungbullenmast und Farsenmast. 

Ochsenmast 

Die Ochsenmast hat nur in einigen Gebieten der BR Deutschland 
eine groSere Bedeutung. Sie ist vor al1em im norddeutsch~n 

Ktistenraum verbreitet. 1950/51 wurden etwa 220 000 Ochsen ge
sch1achtet; das waren 4,6 % des gecamten KR1berzugangs. 



Ubersicht 9: Verwendung des Kinberanfa11s in der BR Deutsch1and 
==================~=============~==~========~===== 

( Viehzah1ungsjahre Juni/Mai ) 

Durchschnitt 
V or gang 

1950/51 1955/56 1960/61 
bis bis bis 

1952/53 1957/58 1962/63 
Abso1ut in 1000StUck 
{1) xiibe;;nr;1i1T" 4835 5185 5685 
(2) Ka1bersch1achtungen 2443 2270 2020 
(3) Ka1berexporte 2 ) _ _ _ 

(4) Bu11ensch1~chtungen 292 624 1255 
(5) Farsensch1achtungen 516 681 871 
(6) Ochsensch1achtungen 211 173 123 
(7) Kuhsch1aohtungen 1013 1?.87 1228 

1 
(8) Bestandsverancerung +460 +150 +188 l 

1965/66 
bis 

1967/68 

1584 
187 

1561 
799 
109 

1259 
+235 

1967/68 

5877 
1472 

334 
1722 

853 
103 

1320 
+73 

1968/69 

5886 
1227 

405 
1606 

855 
101 

1402 
+290 

------------------

1969/70 

5713 
1063 

509 
1785 

884 
94 

1575 
-197 

1970/71 

5777 
999 
494 

1947 
988 

90 
1508 
-249 

In Prozent de~_Ka1beranf~!1s 

11

,j 

{9) Ka1bersch1achtungen 50,5 43,8 35,5 27,6 25,0 20,8 18,6 17,3 
(10) Ka1berexporte 2> - - - 3,3 5,7 6,9 8,9 j 8,6 
(11) Bu11ensch1achtungen 6,0 12,0 I 22,1 ; 27,2 29,3 27,3 31,2 33,7 
(12) Farsensch1achtungen 10,7 13,1 15,3 i 13,9 14,5 14,5 15,5 17,1 
(13) Ochsensch1achtungen 4,4 3,3 2,2 I 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 

~~..;.~~:~~ ....;~=.:;:.;a;..::.:::n~h;;..:~:.::::..;.~h.:.;er::..t:::.;.n;:..::..;.::~ung---~~: ~ --~; ~-: _l_ !~ ~ ~ l __ ;;~ ~ __ L--- -· ;;~~- _____ !~_: -· -~;~! . .s.i __ ~_:~: ~~----4 
~)Ver1ust1oser Ka1berzugang.- 2) Ka1berexporte abzUg1ich Ka1berimporte. 
bue11e: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, erganzt durch eigene Berechnungen~ 
.__ ________________ --------·-----·------·- ----------·---------------. ----.-
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In den 60er Jahren 1st die Zahl der Ochsenschlachtungen noch 
weiter gesunken; der Anteil am Kalberzugang 1st inzwischen auf 
1,6 % zurUckgegangen {vgl. Ubersicht 9). 

Anfang der 50er Jahre waren in der Gruppe der Ochsenschlach
tungen neben den Mastochsen auch noch altere Zugochsen enthalten. 
Heute handelt es sich bei den Ochsenschlachtungen ausschlieSlich 
um Mastochsen in einem Alter von 2 bis 2,5 Jahren. Die Ochsen
mast hat heute insgesamt betrachtet keine groae Bedeutung mehr, 
da sie unter den deutschen Produktions- und Absatzbedingungen 
der Jungbullenmast unterlegen 1st. In der Jungbullenmast wird 
das Futter besser verwertet, gleichzeitig 1st die Mastperiode 
ktirzer. Auaerdem werden Schlachtbullen in der BR Deutschland 
besser bezahlt als Schlachtochsen. 

Jungbullenmast 

Der Anstieg der Rindfleischproduktion in der BR Deutschland der 
letzten beiden Jahrzehnte ist fast ausschlieSlich auf die ver
mehrte Mast von Jungbullen zurtickzuftihren. Die Bullenschlaoh
tungen, bei denen es sich sowohl um Schlachtbullen als auch um 
ausgemerzte Zuchtbullen handelt, sind von 0,25 Mill. im Jahre 
1950/51 auf 1,95 Mill. im Jahre 1970/71 gestiegen. 1950/51 wurden 
etwa 8,7% des Kalberzugangs als Bullen geschlachtet; 1970/71 
betrug ihr Anteil am Kalberzugang bereits tiber 33% , Von den 
Gro~rinderschlachtungen entfallen heute tiber 40 % auf Bullen 
{vgl. Ubersicht 9). 

Die Futtergrundlage ftir die Bullenmast 1st w1rtschaftse1genes 
Rauh- und Saftfutter - in jtingster Zeit zunehmend Silomais -
und marktgangige Konzentralfuttermittel. Die Mast erfolgt in 
der Regel im Stall, teilweise wird eine Weidefutterperiode 
zwischengeschaltet. Das durchschnittliche Schlachtalter aller 
mannlicher Rinder ( Jungbullen, Altbullen und Ochsen) in der 
BR Deutschland liegt heute zwischen 19 und 20 Monaten. Das 
Schlachtalter der Mastbullen allein dtirfte bei ea. 18 Monaten 
liegen. Das durchschnittliche Schlachtgewicht aller Bullen liegt 
heute bei 290 kg. Es ist in den letzten 10 Jahren urn 20 kg 
g~stiegen. 
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Farsenmast 

Bei der Aufzucht zur Erganzung der Kuhbestande bedarf ea stets 
einer gewissen Selektionsmoglichkejt. Deshalb werden meist mehr 
Farsen aufgezogen ale tatsachlich naohher in den Kuhbestand auf
genommen werden. 1950/51 wurden etwa 0,50 Mill. Farsen ge
schlachtet. 1959/60 waren ea etwa 0,75 Mill. StUck und 1970/71 
0,99 Mill. StUck. Vom Kalberzugang waren das im Jahr 1970/71 
17,1% (vgl. Ubersicht 9 ). Zunachst beschrankten sich die Farsen
schlachtungen auf Tiere, die fUr die Erganzung des Kuhbestandes 
vorgesehen waren, wahrend der Aufzucht aber ausgemerzt wurden. 
Heute dtirften dagegen im zunehmenden Umfang Kuhkalber direkt fUr 
die Farsenmast aufgezogen werden; der Anteil laBt sich jedoch nicht 
genau ermitteln. 

Da das Kalberreservoir bereits weitgehBnd ausgeschopft ist, dUrfte 
die Aufzucht von Kalbern fUr die Farsenmast in Zukunft weiter zu
nehmen. 

Bedingt durch das geringere Wachstumsvermogen der weiblichen Tiere 
und ein schnelleres Verfetten bei der Mast, liegt das durchschnitt
liche Schlachtgewicht bei Farsen niedriger ale bei Bullen. 1968/69 
lag ea bei 242 kg. Das durchschnittliche Schlachtalter der Farsen 
dUrfte heute bei 20 - 21 Monaten liegen. Die Mastverfahren sind 
in der Regel extensiver ale bei Bullen. 

2.1.3.4 Kuhschlachtungen 

Bei Zweinutzungsrindern stellt der Schlachtwert der Kuh nur einen 
geringen Wert im Vergleich zum Wert der produzierten Milch dar. 
Etwa 3/4 des Produktionswertes einer Kuh entfallen auf Milch und 
jeweils 1/8 auf den Wert der Schlachtkuh und den Wert der ntich
ternen Kalber. Dementsprechend wird sich der Umfang der Milch
kuhhaltung in erster Linie nach der Rentabilitat der Milcher
zeugung richten. Der Anfall an Rindfleisch aus der Kuhhaltung 
ist somit ein Nebenprodukt. Anfang der 50er Jahre wurden rund 
18 % des Kuhbestandes jahrlich geschlachtet. Wahrend dei letzten 
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Jahre betrug die Schlachtrate 23 %. Dieser Umtriebsrate ent
spricht eine Nutzungsdauer der Ktihe von ea. 4,5 Jahren. Addiert 
man hierzu die Aufzuchtsperiode bis zum ersten Abkalben, so 
werden die Ktihe heute in einem Alter von durchschnittlich 
7 Jahren geschlachtet. Vom gesamten Kalberanfe.ll wurden im Durch
schnitt der zurtickliegenden Jahre 22 - 24% spater in den Kuh
bestand Ubernommen und als KUhe geschlachtet. 1969/70 und 1970/71 
lag der Anteil der Kuhschlachtungen bedingt durch die Abschlacht
aktion und die Verringerung der Kuhbestande wesentlich hoher. 
Von den GroSrinderschlachtungen entfielen wtihrend der letzten 
Jahre 35 % auf Kuhschlachtungen. 

2.2 Uiederlande 

2.2.1.1 Bestandsstatistik 

Vollerhebungen 

In den Niederlanden findet jahrlich Anfang Mai eine allgemeine 
landwirtschaftliche Vollerhebung statt1 ). Der Erhebungsbereich 
sind die landwirtschaftlichen Betriebe • .Als landwirtschaftlicher 
Betrieb gilt ein Betrieb, der 
- mindestens 1 ha landwirtschaftliche Nutzflache umfaSt, oder 
- unabhangig von der GroSe, Gemtise zum Verkauf anbaut, oder 
- mindestens 1 StUck Rindvieh, oder 1 Eber, oder 3 Schlacht-

schweine, oder 3 Sc~'afe, oder 51 HUhner oder 51 Enten halt. 

Die Vollerhebungen werden von Bediensteten der provinziellen 
Landwirtschaftsamter tiberwacht. Die Rinderbestande werden bei dieser 
Za.hlung wie in tlbersicht 10 dargestellt aufgegliedert. 

Die Ergebnisse der Vollerhebungen werden als sehr zuverlassig 
angesehen, da statistisch ausgebildetes Personal der Landwirt
schaftsamter die Zahlungen durchftihren. Es werden keine Nach
kontrollen,wie z.B.in der BR Deutschland oder Belgien durchgeftihrt. 

l)Bis 1965 fand auch eine Vollerhebung i~ Dezember statt, wurde 
dann aber aus Kostengrtinden gestrichen. 
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ber den Gesamtfehler lassen sich deshalb keine Angaben machen. 
ie Ergebnisse warden etwa 4 bis 5 Monate nach dem Zahlertermin 
eroffentlicht und konren somit - solange der Aufarbeitungs
eitraum nicht wesentlich verktirzt wird - ftir aktuelle Markt
rognosen nur von begrenztem Wert sein. FUr langerfristige 
etrachtungen tiber die Strukturanderungen in der Rindvieh
altung sind sie von Bedeutung. Sie lassen eine Aufgliederung 
er Bestande und der Halter nach BestaridsgroSen zu. 

onatliche Bestandserhebungen 

ie Rinderb.estande der Niederlande werden monatlich im Rahmen 
der Reprasentativerhebung "Landwirtschaftliche Erzeugung" er
mittelt. Der Erhebungsbereich 1st der gleiche wie bei den Voll
erhebungen im Mai. Diese Reprasentativerhebung erfaSt insge-
samt 10.000 Betriebe; die Halfte werden alle 3 Wochen befragt. 
Aus dem erfaaten Material wird jeweils fur den Anfang des Monats 
der Rinderbestand errechnet. Die Reprasentativerhebung findet 
auch im Mai statt. Sie 1st nicht speziell auf die Rindvieh
haltung abgestimmt, sondern 1st reprasentativ fur den gesamten 
Landwirtschaftsbereich. Auch bei den Reprasentativerhebungen 
finden keine Kontrollen statt. ·Die Ergebnisse werden aber ala 
gut betrachtet, da in den Niederlanden ein gutes "statistisches 
Gewissen" besteht und die Mitarbeit ftir die landwirtschaftlichen 
Betriebe freiwillig 1st. Lediglich 1960 wurde eine Nachkontrolle 
durchgefUhrt. Die Ergebnisse zeigten nur sehr geringe Abweichungen. 

In Ubersicht 10 1st dargestellt, wie der Rinderbestand bei den 
Vollerhebungen im Mai und den monatlichen Reprasentativerhe
bungen aufgegliedert wird. 

Aus der GegenUberstellung zeigt sich, daS die erhobenen Be
standsgruppen bei der Allgemeinen Landwirtschaftszahlung nur 
teilweise mit denen der Reprasentativerhebung tibereinstimmen. 
Insbesondere 1st die Reprasentativerhebung nicht so stark auf
geschltisselt. Ein Vergleich der ermittelten Gesamtbestande fUr 
die letzten 8 Jahre hat ergeben, daS die Stichprobe im Durch
schnitt ! 1,6 % von der Vollerhebung abweicht. 
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Ubersicht 10: Aufg1iederung des Rinderbestandes bei der 
========================================= 

Vo1lerhebung im Mai und den monatlichen Reprasentativer~ebungen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

in den Niederlanden 
--------------------------------------

Allgemeine Landwirtschafts
zahlung im Mai 1) 

Monatliche Reprasentativ
~rhebung 

---------------------------------r-------------------------------1 Jungvieh zur Zucht unter 1 Jahr 
weiblich 

Jungvieh zur Zuch 1i un ter 
1 Jahr 
weiblich und mannlich 

ma.nnlich 
-----------------~-.;!1-~~~~1.. ________________ , 
Jungvieh zur Zucht Uber 1 

- 1 - 2 Jahre 
Jahr Jungvieh zur Zucht Uber 

1 Jahr 
weiblich 
mannlich 

- Uber 2 Jahre 
weiblich 
mannlich 

Milch- und Kalberktihe 

Mastkalber 

Jungvieh zur Mast 
- Unter 1 Jahr 

weiblich 
mannlich (einschl. Ochsen) 

- 1 Jahr bis 3 Jahre 
weiblich 
mannlich (einschl.Ochsen ) 

- ttbriges Mast-·und Weidevieh 
3 Jahre und alter 

Rinder insgesamt 

weiblich und mannlich 
(soweit nicht gedeckt) 
insgesamt 
Gedecktes Jungvieh 

Milchgebende Ktihe 
Trockenstehende,trachtige 
KUhe 

Mastktilber 

Maetvieh 

Rinder 1nsgesamt 

1) In den Jahren vor 1970 war die Aufgliederung te1lwe1se nicht 
so detailliert. 
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2 2.1.2 Schlachtungsstatistik 

s·mtliche Rinder- und Kalberschlachtungen unterliegen in den Nie
d rlanden der tierarztlichen Beschaupflicht. Die Direktoren der 
S hlachthtife, bzw. die Direktoren der Beschauamter sind verpflich
t t, wochentlich die Zahl der Schlachtungen und die durchschnitt
l'chen Schlachtgewichte zu melien. Sofern die Gewichte nicht durch 
V rwiegen ermittelt warden, sind sie zu schatzen. Die Tiere, die 

den menschlichen GenuB verworfen warden, sind in den gemelde
Schlachtungen nicht enthalten. 

einschlieBlich 1969 wurden die Schlachtungen zu folgenden 
ruppen zusammengefaBt: 

GrcBrinder insgesamt 
Mast- und Weidekalber 
ntichterne Kalber, 

eit Januar 1970 warden folgende Kategorien unterschieden: 

KMe 
Farsen 
Oche en 
Bull en 
Weidekalber 
Mastkalber 
ntichterne Kalber. 

iese Angabe~ warden fUr folgende Schlachthofstypen veroffentlicht: 

- Offantliche Schlachthofe 
- Andere groBe Schlachthofe 
- Alle anderen Schlachtstellen (kleine Metzger, kleine Versand-

schlachter) 

Seit 1963 konnen die Angaben ale sehr zuverlassig betrachtet war
den. Die Angaben aus der Zeit vor 1963 konnen Doppelzahlungen 
enthalten,da damals die Meldungen von zwei verschiedenen Behorden 
addiert wurden. Es kam jedoch vor, daB Tiere von beiden Behorden 
gl3ichzeitig erfaBt wurden. 
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Bei den Rinderschlachtungen wird nach Inlands- und Auslandatieren 
unterschieden. 

Die Schlachtungsstatistik ist die Grundlage fUr die Berechnung 
der inlandischen Fleischproduktion und zusammen mit der Auaen
handelsstatistik die Basis fUr die Berechnung des Fleischverbrauchs. 

2.2.1.3 AuBenhandelsstatistik 

Die AuSenhandelsstatistik der Niederlande fUr lebende Rinder 
ist monatlich verfUgbar und unterscheidet ohne Aufgliederung nach 
Alter oder Geschlecht folgende Gruppen: 

- Zuchvieh (Stammbuch) 
- Gebrauchsvieh 
- Schlachtrinder 
- Schlachtkalber 
- Mastkalber 
- NUchterne Kalber 

Iie Angaben werden von der ~roductschap voor Vee en Vlees ~rfaSt 
und gelten als zuverlassig. Sie sind etwa 2 Monate nach dem Berichts
zeitraum verftigbar. 

2.2.1.4 Besamungsstatistik 

Die Rinderbesamungen werden nicht vollstandig statistisch erfaSt. 
Angaben liegen nur von den kUnstlichen Besamungen vor, die das 
Centr.Comm.van Toezicht op de uitvoering van de Kunstmatige Inse
minatie mit seinen Teilorgansationen durchfUhrt. Der Anteil der 
kUnstlichen Besamung stieg bis 1964 auf 65 % der Gesamtzahl der 
trachtigen Rinder. Seither ist eine leichte prozentuale Abnahrne 
festzustellen. Bei 1/3 der Tiere mua eine Zweitbesamung durchgefUhrt 
werden1 >. 

l)Bei den Angaben Uber die kUnstliche Besamung werden 
Wiederholungsbesamungen getrennt ausgewiesen. 
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2.2.1.5 Mo1kereistatistik 

D"e Milchproduktion der Niederlande wird monatlich tiber die 
S ichprobenerhebung "Landwirtschaftliche Erzeugungn ermittelt. 
D e dieser Stichprobe angesch1ossenen Betriebe melden die 
L istungen der Klihe ftir einen Monat. Daraus ergipt sich eine 
d rchschnitt1iche Leistung je Kuh, die auf die Gesamtheit der 
K" e Ubertragen wird. Monatlich wird die durchschnittliche 
L istung der zurUckliegenden 12 Monate berechnet. Die Leistung 

1tipliziert mit dem durchschnittlichen Bestand an Ktihen, er
g bt die Gesamtmilchproduktion der Niederlande. 

V n den Mol~ereien wird die angelieferte Milch monatlich gemeldet. 
D e DiffePenz zwischen Anlieferung und Gesamtproduktion ist 
d e Menge, die in den Betrieben verbraucht, verarbeitet oder 
d rekt an Verbraucher abgegeben wird. Die Aufteilung der nicht 
a die Molkereien gelieferten Mengen auf die verschiedenen Ver
w ndungsarten wird geschatzt. 

D e an die Molkereien abge1ieferte Milch betrug in den Jahren 
68 und 1969 etwa 93 % der Gesamtmi1chproduktion. 1950 1ag dieser 
tei1 bereits tiber 80 % . Die Molkereistatistik weist die Ver
ndungsart der Hi1ch aus. Diese Statistik wird in den Hieder1anden 

sehr zuver1assig betrachtet. 

e Mi1chkontro11verbande ermitte1n die Leistungen der ihnen an
sch1ossenen Betriebe. Hierbei wird eine Trennung nach Rasse 
rchgefUhrt. Die Leistungen in den Kontrol1betrieben 1iegen Uber 
m Landesdurchschriitt. 

2.2.1.6 Vorschatzting der Rindereah1achtungen 

E"ne Vorschatzung der Rindf1eischproduktion wird fUr die Nieder-
1 nde von offizie11er Seite nicht ver6ffent1icht. Die Productschap 

oor Vee en V1ees fUhrt zwar eine eigene Prognose durch; sie wird 
er nicht ver6ffent1icht und findet nur interne Verwendung. 
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In den Niederlanden 1st die Rindviehhaltung weit verbreitet und 
steht auf einer sehr hohen Intensitatsstufe. Gehalten werden in 
den Niederlanden vor allem Zweinutzungsrinder, wobei aber die 
Milchproduktion besonders im Vordergrund steht. Die Durchschnitts
leistung je Kuh lag bereits 1950 bei 3 800 kg und 1st bis Ende 
der 60er Jahre auf 4 250 kg gestie~en. Einnutzungsfleischrinder 
haben bislang praktisch keine Bedeutung. 

Der durchschnittliche Rinderbestand je Betrieb ist in den Nieder
landen verhaltnisma~ig groa (vgl. Ubersicht 11). 1953 wurden 
13,8 Tiere je Rinderhalter ermittelt. Bis 1970 stiegen die durch-
8Chnittlichen Bestande auf 33 Tiere. Die Zahl der Rinderhalter 
nahm bei dieser Entwicklung von 213 000 auf 130 800 ab, wahrend 
sich der Bestand von 2,9 Mill. auf 4t) Mill. erhohte. Eine ahn
liche Entwicklung ist bei den Kuhbestanden zu beobachten. Der 
durchschnittliche Kuhbestand 1st von 7,4 KUhen im Jahre 1953 auf 
16,3 Ktihe im Jahre 1970 gestiegen. Die Zahl der Betriebe mit 
Kuhhaltung 1st im gleichen Zeitraum von 202 800 auf 116 300 
gesunken, wahrend der Kuhbestand von 1,5 Mill. auf 1,9 Mill. 
gestiegen ist6 In den Niederlanden hat sich eine verhaltnisma2ig 
starke Spezialisierung innerhalb der Rindviehhaltung durchge
setzt. Die Produktion von Kalbfleisch wurde 1970 nur noch in 
5 200 Betrieben durchgeftihrt; der Durchschnittsbestand je Be
trieb betrug 83 Kalber (vgl. t~ersichten 12 bis 14 ). 

2.2.2.1 Kalbfleisch 

NUchterne Kalber 

Da die Rindviehhaltung der Niederlande vornehmlich auf die Pro
duktion von Milch ausgerichtet 1st, fanden die Ka.lber nur teil
weise Verwendung in der Rindermast. Die anfallenden Kalber, 
(verlustloser Kalberzu6ang), wurde frtiher zu einem groaen Teil 
ala nUchterne Kalber geschlachtet. Noch Mitte der 50er Jahre be
liefen sich die Schlachtungen an nUchternen Kalber auf 1/3 des 
gesamten Kalberanfalls (vcl.tlbersicht 15). Seith~r 1st dieser 
Anteil sehr schnell gesunken, da die Kalbermast an Bedeutung 



Ubersicht 11 Landwirtschaft1iche Betriebe mit Rinderha1tung in den Nieder1anden 
=================================================================~ 

( Mai Zah1ung, in 1000 ) 

Vorgang 1953 1959 1964 1966 1968 1969 1970 

(1) Betriebe mit Rinderha1tung 213,0 201,0 179,4 168,5 157,1 151,7 130,8 
(2) Betriebe mi t Kuhha1 tung 202,8 185,0 161,9 148,1 135,8 124,5 116,3 
(3) Betriebe mit Mastka1berha1tung . • 15,5 10,8 7,8 • 5,2 
(4) Durchschnittsbestand an 

Rindern in StUck 13,8 16,9 19,9 23,6 26,2 28,2 33,0 
(5) Durchschnittsbestand an 

KUhen in StUck 7,4 8.5 10,4 11,9 13,7 15,2 16,3 
(6) Durchschnittsbestand an 

Mastka1bern in StUck • • 9,5 22,4 40,7 • 83,4 

QE.!!~!.~ 0. B. S. 
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Ubersicht 12: Struktur der Rinderha1tung in den Nieder1anden 
============================================== 
-

.~ Rinderha1ter mit ••• Rindern - Insgeeamt 
,.Jahr 

l 2 - 4 5 - 9 10-19 20-29 30-49 iiber 50 
.. 

Abso1ut in 1000 

1953 13,5 40,0 51,8 59,9 23,8 18,o 6,0 213,0 

1959 8,3 29,5 38,9 60,9 54,9 8,5 201,0 

1964 6,4 23,5 28,4 47,7 33,8 28,4 11,1 179,4 
1966 4,6 19,7 23,1 38,7 32,5 33,6 16,3 168,5 

1970 1,0 6,1 13,8 26,1 24,6 34,7 24,5 130,8 
In Prozent 

1953 6,3 18,8 24,3 28,1 11,2 8,4 2,8 100,0 

1959 4,1 14,7 19,4 30,3 27,3 4,2 100,0 
1964 3,6 13,1 15,8 26,6 18,8 15,8 6,2 100,0 
1966 2,7 5,8 13,7 23,0 19,3 19,9 9,7 100,0 
1970 0,8 4,7 10,6 20,0 18,8 26,5 18,7 100,0 

Jahr Rinderbestand in Betrieben mit ••• Rindern Insgesamt 
1 2 -4 5 - 9 10-19 20-29 30-49 iiber 50 

Al:lso1ut in 1COO 
1964 6,4 68,1 195,6 684,0 814,3 1063,9 738,7 3 570,9 
1966 4,6 57,4 159,0 556,5 786,7 1266,2 1138,0 3 968,5 
1970 1,0 19,1 96,7 376,5 6()1, 2 1)28,9 1891,0 4 314,5 

In Prozent 
1964 0,2 1,9 5,5 19,1 22,8 29,8 20,6 100,0 
1966 0,1 1,4 4,0 14,0 19,8 31:,9 28,7 100,0 
1970 0,0 0,4 2,2 8,7 13,9 30,8 43,8 100,0 

Que11e: C.B.S. 
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tbersicht 13: Struktur der Mi1chkuhha1tung in den Niederlanden 
=========================~====================== 

Kuhha1ter mit ••• Ktihen Insgesamt 
Jahr 

1 2 - 4! 5 - 9 -10~I~ 20-29 30-49 uoer ~o 

Abso1ut in 1000 
1953 22,3 66,5 64,9 34,2 10,4 4,3 0,2 202,8 
1959 17,0 49,7 61,4 40,3 16,4 0,3 185,0 
1964 12,7 32,6 44,5 51,0 14,5 6,2 0,4 161,9 
1968 8,0 19,9 26,5 49,3 20,8 10,1 1,3 135,8 
1970 3,8 12,6 20,3 42,4 22,8 12,5 1,9 116,3 

In Frozen~ 
1953 11,0 32,8 32,0 1619 I 5,1 2,1 0,1. 100,0 
1959 9,2 26,9 32,2 21,8 l 8,9 0,2 100,0 
1964 7,8 20,1 27,5 31,5 9,0 3,8 0,2 100,0 
1968 5,9 14,7 19,5 36,3 15,3 7,4 1,0 100,0 
1970 3,3 10,8 17,4 36,5 19;6 10,7 1,6 100,0 

---
Jahr Kuhbestand in Betrieben mit •.• IWhen Insgesamt 

1 2 - 4 ? - 9 10-19 20-29 30-49 tiber 50 

I 
Abso1ut in 1000 

1964 12,7 94,9 310,1 683,7 340,2 219,7 23,6 1 684,8 
1966 10,3 73,5 242,6 708,6 411,7 275,0 42,6 1 764,2 
1968 8,0 57,4 185,9 686,8 488,6 363,5 74,7 1 864,8 
1970 3,8 38,1 142,1 601,5 538,7 454,8 117,3 1 896,3 

In rroze~t 
1964 0,8 5,6 18,4 40,6 20,2 13;0 1,4 100,0 
1966 0,5 4,2 13,8 40,2 23,3 15,6 2,4 100,0 
1968 0,4 3,1 1C,O 36,& 26,2 19,5 4,0 100,0 
1970 0,2 2,0 7,5 31,7 28,4 24,0 6,2 100,0 

Oue11e . C.B.S. . 
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tibersicht 141 Struktur der :t-Iastka1berhal:tung in den Nieder1anden 
=~======================~=============~=~==~============ 

Jahr Betriebe mit ••• Mastka1bern Insgesamt 

1 - 9 10-19 20-29 30-49 50-99 1('0-199 tiber 200 

Abso1ut -··--·--
1964 12 128 1 334 598 567 690 15 333 
1966 6 675 991 611 905 1 00.5 570 10 757 
1968 3 361 774 601 928 1 201 749 227 7 841 
1970 872 322 358 • 770 1 338 1 031 522 5 213 

In £rozent 
1964 79,1 8,7 3,9 3,7 4,5 100,0 
1966 62,1 9,2 5,7 8,4 9,3 5,3 100,0 
1968 42,9 9,9 7,7 11,8 15,3 9,6 2,9 1CO,O 
1970 16,7 6,2 6,8 14,7 25,7 19,8 10,0 100,0 

Jahr !IJ:astkc1bcrbestand in :Petrieten mi t ••• ]'.;as tk:''1 bern Inugesamt 
l - 9 10-19 20-29 30-49 50-99 100-199 i.iber 200 

Ab~g]-uj in 1000 
59!0 1964 35,6 17,4 14,1 21,7 147,9 

1966 19,4 13,4 14,4 34,5 68,6 90,4 240,7 
1968 10,2 10,6 14,4 35,7 83,0 98,9 66,6 319,3 
1970 2,8 4,5 8,7 3'0,1 Y4,0 139,1 154,4 433,5 

In Prozent -----
1964 24,1 11,8 9,5 14,7 39,9 100,0 
1966 8,0 5,6 6,0 14,3 28,5 37,6 100,0 
1968 3,2 3,3 4,5 11,2 26,0 31,0 20,9 100,0 
1970 0,7 1,0 2,0 6,9 21,7 32,1 35,6 100,0 

~~J!: C.B.S. 



Hbersicht 15: Verwendung des Ki?.lberanfa11s j_n den Nieder1anden 
==;===========;=============================~=== 

Durchschnitt 
V or gang 195b-5"( .l9bO-b~ lyb~-b7 1967 1968 1969 

Abso1ut in 1000 StUck 
(1) KiHberanfa11l) 1384 1599 1663 1704 1755 1865 
(2) Sch1a.chtungen ntichterner KiHber - 495 287 91 107 87 32 
(3) Sch1achtungen Mastka1ber2> 229 397 664 672 796 875 
(4) K1H berexporte 3) + 1 +64 +13 +27 + 3 + 6 

(5) GroBrindersch1achtungen in1i:i.ndischer 
Herkunft 550 708 754 789 786 747 

(6) Rinderexporte4 ) 21 24 32 24 27 22 
(7) Bestandsveranderung +80 +119 +107 +83 +55 +185 

In Prozent des Ka1beranfa11s . 
(8) Sch1achtungen nUchterner Ka1ber ,~,8 17,9 5,5 6,3 5,0 1,7 
(9) Sch1achtungen Mastk~1ber2 ) 16,5 24,8 39,9 39,4 45,4 46,9 
(10) Ka1berexporte3) 0 4,0 +0,8 1,6 0,2 0,3 
(11) GroSrinder~ch1achtungen in1andischer 

Herkunft 39,7 44,3 45,3 46,3 44,8 40,1 
(12) Rinderexporte4) 0,2 1,5 1,9 1,4 1,5 1,2 
(13) Bestandsveranderung +5,8 +7,4 +6,4 +4,9 +3,1 +9,9 -

1~Ver1uet1oser Ka1berzugang,errnitte1t aus Sch1achtungen,AuBenhande1 und Bestandsveranderung.-
2 Einsch1ieS1ich Weideka1ber.- 3)Sa1do des Au~enhande1s mit Ka1bern.- 4)Nur Exporte von GroBrindern. 
gue!-!~_:C.B.C., Produ.ctschaap voor Vee en V1ees, eigene Berechnungen. 

1970 

1942 
21 

994 
+21 

894 
26 

-14 

1,1 
51,2 
1,1 

46,0 
1,3 

-0,7 

-

\J1 
0 
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gewonnen hat. 1970 wurden nur noch gut 1 % des Ka1beranfa11s 
a1s ntichterne Ka1ber gesch1achtet. Das durchschnitt11che 
Sch1achtgewicht dieser Tiere betragt etwa 20 bis 23 kg und ihr 
Sch1achta1ter 1 bis 2 Wochen. 

Die Ka1bermast 

Mitte der 50er Jahre wurden in den N1eder1anden nur 16 %des 
Ka1beranfa11s gemastet. Seither hat die Wettbewerbskraft der 
Ka1bermast aehr rasch zugenommen. Durch die Verbeaserung der 
Mastverfahren, insbesonaere durch den Einsatz von Magerm11ch
pulver, t!J:ilchc-.u~taur::.chern, Fettstabilisatoren und -emulgatoren 
konnte die Kalbermast wesentlich verbilligt werden. Der Bedarf 
an Kalbfleisch nahm rasch zu, was zu einem erheblichen Tei1 
auf gtinstige Absatzbedingungen im Ausland, besonders in der 
BR Deutschland, zurtickzufU~ren 1st. Im Kalenderjahr 1970 hat 
die BR Deutsch1and rund 40 % ihres Ka1bf1eischverbrauchs ein
geftihrt, und zwar im wesentlichen aus den Niederlanden. Im Zuge 
dieser Entwicklung wurde die Kalbermaat stark ausgedehnt. In den 
letzten 15 Jahren 1st der Anteil der Ka1ber, die gemastet werden, 
am gesamten Kalberanfall von 16,5 auf 51,2 % gestiegen (vgl. 
tbersicht 15 ). Die durchschnittlichen Schlachtgewichte.nahmen 
dabei zu und erreichten 1969 durchschnittlich 102 kg. Diesem 
Durchschnittssch1achtgewicht entspricht ein Schlachtalter von 
135 bis 140 Tagen, wenn von Tageszunahmen in Hohe von 0,9 kg 
ausgegangen wird. Von der gesamten Ka1bfleischproduktion1 ) von 
90 300 Tonnen wurden 1969 79 500 Tonnen exportiert. 

2.2.2.2 Rindfleisch 

Die GroSrindersch1achtungen in den Niederlanden (Ktihe,Bullen, 
Ochsen und Farsen) werden erst seit Januar 1970 nach Kategorien 
unterg1iedert. Uber die einzelnen Verfahren der Rindfleischpro
duktion lassen sich desha1b auf der Grundlage der vorhandenen 
Statistik keine genauen Angaben machen. Vom gesamten Ka1beran
f.a11 wurden in der Mi tte der 50er Jahre etwa 40 % spater ala 
Rinder geschlachtet. Dabei hande1te es sich vorwiegend um Ktihe. 

l)Einschl.Fleischanfa11 von ntichternen Kalbern und Weidekalbern. 
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Der teil der anfallenden Kalber, der ale Rinder zur Schlachtung 
komm , etieg in den Jahren 1966 und 1967 bis auf Uber 46 %. 
In d n darauffolgenden Jahren sind die Schlachtungen an GroS-
rind rn relativ, teilweiee eogar aach abeolut, geeunken. 1970 er
reic ten eie jedoch wieder einen Umfang von 46 % des Kalberanfalls. 
Offe eichtlich 1st die:Wettbewerbskraft der Kalbermast wahrend der 
letz en Jahre so stark gestiegen, daS sie nicht nur zu Ungunsten der 
Schl chtungen nUchterner Kalber sondern auch in starkem MaSe mit der 
Rind raufzucht konkuriert. Von den GroSrinderschlachtungen dUrften 
nach Angaben der Froductschap voor Vee en Vlees reichlich 60 % auf 
Ktihe entfallen sein. Bei den Ubrigen GroSrinaerschlachtungen dUrfte 
es s eh zu einem groSeren Anteil um weibliche Tiere handeln, die fUr 
die rganzung der Kuhbestande aufgezogen, wahrend der Aufzuchtphase 

ausgemerzt wurden. Eine Rindermast, wie sie in anderen Landern 
obachten iet, hat in den Niederlanden nur eine geringe Be-

Im J r 1970 wurden insgesamt 925 000 GroSrinder geechlachtet; 
entfielen 

62,7% auf Ktihe 
22,5 % auf Farsen 
11,2 % ~f Bull en 

3,6 % auf Ochsen. 

Obgl ich dieoe Angaben nur beschrankten Aussagewert haben, weil 
sie 
heut 

ich nur auf ein Jahr beziehen, laeeen sie doch erkennen, daS auch 
noch der weitaus Uberwiegende Anteil der Schlachtrinder aue Ktihen 

und areen, die zuna~het fUr den Nachschub in den Kuhbestand vorgesehen 
ware , besteht. Bedingt durch diese Zueammeneetzung liegt das 

schnittliche Schlachtalter der GroSrinder recht hoch. Das durch
schn·ttliche Schlachtgewicht aller Gattungen liegt bei etwas Uber 
270 g. Das Gewicht der KBhe, Ochsen und besondere der Bullen liegt 

er, das der weiblichen Jungrinder mit weniger ale 240 kg 
erhe lich darunter. 
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2.2.2.3 Rinder- und Kalberexporte 

Die Niederlande haben einen nicht unbedeutenden AuSenhandel mit 
Rindern und Kalbern. Wahrend der letzten 5 Jahren wurden jahrlich 
jeweils 20 000 bis 50 000 Kalber exportiert. Sie gingeri als ge
mastete Kalber in die Mitgliedslander der EWG. Etwa in gleichem 
Umfange haben die Niederlande ntichterne Kalber aus den Mitglieds-, 
landern der IDtG fur die Kalbermast importiert. Der ExporttiberschuH 
1st gering (vgl. tbersicht 15 ). 

Auch mit GroSrindern haben die Niederlaride einen lebhaften 
AuSenhandel. Sie exportierten in den letzten Jahren jeweils 
20 000 bis 30 000 Nutz- und·Zuchtrinder; Schlachtrinderexporte 
gibt es praktisch keine; die Niederlande importieren dagegen 
Schlachtrinder und zwar im wesentlichen Schlachtktihe in einem 
Umfang von jahrlich rund 50 000 StUck. 

2.3 Belgien 

2.3.1.1 Bestandsstatistik 

Die Rinderbestande Belgians warden zweimal im Jahr ( Mai und 
Dezember) durch Vollerhebung erfaSt. Die Ermittlung erfolgt 
dabei im Rahmen einer sehr umfassenden Bestandsaufnahme in der 
Lanctwirtschaft. Am 15. Mai werden im Rahmen der allgemeinen 
Land- und Forstwirtschaftszahlung Daten Uber die Betriebs
ftihrung, die Anbauverhaltnisse, die Struktur der Betriebe, die 
Ausstattung mit Maschinen, Geraten, Gebauden und Arbeitskraften, 
sowie tiber den Viehbestand erfragt. Am 1. Dezember werden neben 
dem Viehbestand auch die mit Wintersaaten bestellten Flachen 
ermittelt. Diese Zahlung erfolgte bis 1963 am 31. Dezember, 
wurde dann auf den 15. Dezember verschoben und wurde 1969 im 
Zuge des Ausbaues der Schweinebestandsstatistik auf den 1. Dezember 
vorverlegt. 
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Der Er ebungsbereich der Vollerhebungen ~etzt sich aus folgenden 
Betrie en zusammen: 

- samt iche landwirtschaftlichen oder gartnerischen Betriebe, 
die ulturen fUr Erwerbszwecke besitzen; 

- samt iche Betriebe, die ftir Erwerbszwecke mindestens eines 
der olgenden Tiere bzw. Tiergruppen halten. 

1 .Ackerpferd, 
1 Rindvieh, 
1 Zuchtsau, 
1 Zuchteber, 

3 I-iastschweine, 

3 Schafe, 

3 Ziegen, 
20 Sttick Geflligel, 
20 Kanninchen 

2 Bienenstocke. 

- samt Unternehmen, die den Landwirten oder den Gartnern 
Land oder Gartenbaumaschinen zur Ver.fiif;-:ung stellen ( I,ohn
unte nehmer, usw.). 

Ftir di Rinderstatistik bedeutet diese Abgrenzung, daB fast 
samtli he Rinder in den Erhebungsbereich fallen. Um auch den 
Tierbe te~d, der nicht dem Erwerbszwecke dient, zu berucksichtigen, 
werden die A.ngaben der :t-1aizahlung um 6 000 Rind er erhoh t. 
Bei de Dezemberzahlungen werden keine Korrekturen vorgenommen. 

Die Ri derbeste.nde wurden i_;.ei den beiden Zahlungen 1970 in 
folgende Bestandsgruppen untergliedert1 ): 

- Kalber unter 3 Monaten 
- Ka.lber 3 1·1onate bis 1 Jahr 

Nas tk~.l ber 
Sonstige, mannlich 

weiblich 

l)Bei f Uheren Zahlungen war die Aufgliederung geringer. 
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- Rinder 1 bis 2 Jahre 
Zuchtfarsen 
ZuchtbuJ.len 
Masttiere, mannlich 

weiblich 
- Rindvieh Uber 2 Jahre 

Zuchtbullen 
Zuchtfarsen 
Nilchkiihe (Einschl.Schlachtktihe)· 
Mutter- und Ammenktihe (einschl.Schlachtktihe) 
Gem~stete Erstlingsktihe (K~lberflirsen) 
Andere Nasttiere 

- Rindvieh insgesamt 

Die Zahlungen wernen vom Nationalen Amt fUr Statistik (I.N.S.) 
in Zusammenarbeit mit den Gemeinden durchgeftihrt. Da die Aus
wertung des umfangreichen statistischen Nateria.ls sehr viel Zeit 
in Anspruch nimmt, sind vorlaufige :~rgebnisse sr;.;t 3 l"'onate 
nach der Zehlung verfUgbar. 

1966 und 1969 wurden nach der Dezemberzahlung die Angaben der 
Betriebsinhaber durch eine Stichprobe kontrolliert. Diese Stich
proben umfaaten knapp 1 % der Betr~ebe. Die Betriebe fUr die 
Nachkontrollen werden in einem 2-stufigen Auswahlvorgang er
reittelt. Dabei sind die Gemeinden die l.Stufe und die Betriebe 
die 2. Stufe, Die Auswahl erfolgt nach dem Zufallsprinzip. FUr die 
Dezemberzahlung lag der Fehler (systematische Fehler) fur den 
Rinderbestand insgesa.mt bei etwa 4 %. Die Angaben der einzelnen 
Bestandsgruppen waren dabei erwartungsgemaa mit groaeren Fehlern 
behaftet als die der Gesamtheit1 ). Im Dezember 1969 waren die 
Fehler etwas niedriger als 1966. Die Nachkontrollen sollen in 
Zukunft regelmaaig durchgefUhrt werden. 

Die Ze~lergebnisse werden nicht um die bei den Nachkontrollen 
ermittelten Zahlfehler korrigiert. Zusammen mit der Zahl der 
Rinder wird auch die Zahl der Rinderhaltungen ermittelt und 
veroffentlicht. 

l)Vgl.: Quelques controles de declarations aux recensements 
agricoles. Bulletin de Statistique,53er Jahr.gang (1967) S.l053 ff. 
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2. 3 .1. 12 Schlachtungsstat1st1k 

Obgle~ch Rinder und Kalber in Belgien einer veterinarmedizi
nische Beschaupflicht unterliegen• sind die Veterinare nicht 
aus ftspflichtig Uber den Umfang der Schlachtungen. Die 

tungsstatistik basiert auf den Angaben der Schlachthofe 
- die Zahl der Schlachtungen wird hier vielfach beim Verwiegen 
der lebenden·Tiere erfaSt- und der BUrgermeisteramter. Letztere 
sind Jm wesentlichen fUr die Ermittlung der Hausschlachtungen 
veran.;Lortlich. 

Bis 1J68 wurden die Schlachtungen nur vierteljahrlich ermittelt 
und ve~offentlicht; seither werden die gewerblichen 8~hlachtungen 
monatll~ch gemeldet und die Hausschlachtungen weiterhin nur viertel
ja.b.rli!ch. Die Rinderschlachtungen werden in folgende Kategorien 
unter liedert: 

Die 

die 

- Ochsen 
- Bullen 
- Farsen · 

- KUhe 
- Kalber 

lachtungsziffern werden nach der Art der Schlachtstatten 
t veroffentlicht; und zwar ftir: 

tliche Schlachthauser 
te Schlachthauser, die als offentliche Schlachthauser 
annt werden, 
e private Schlachthauser und Hausschlachtungen. 

aben Uber die Rinderschlachtungen umfassen samtliche 
tungen, die in Belgien stattgefunden haben, also auch 
lachtungen von lebend importierten Schlachtrindern. 

renzung zwischen den einzelnen Kategorien 1st teilweise 
anz exakt. Nach Auskunft des "Institut Economique Agricole", 

BrUsse , 1st es moglich, daa Bullen ale Ocheen oder KUhe ale 
Farsen und umgekehrt erfaat werden. Die faleche Gruppierung ist 
darauf zurtickzuftil~en, daB an den groaen Schlachthofen fUr jede 
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Kategorie eigene Waagen zur Verfiifung stehen und daa die Zahl 
der Sohlachtungen der einzelnen Kategorien nach der Zahl der 
Verwiegungen auf diesen Waagen angegeben wird. Werden im Interesse 
eines schnelleren Ablaufs der Verwiegung Tiere auf anderen ale fUr 
sie bestimmte Waagen gewogen, dann werden aie ale solche Tiere 
geziililt, fUr die die Waage vorgesehen ist. 

Die Gewichte der Rinder werden teilweise ermittelt und teil
weise geschatzt. Die Schlachtungsstatistik beruht auf den 
Angaben Uber die Lebendgewichte auf den groaen Schlachtvieh
ma.rkten. Es wird davon ausgegangen, daa die Auftriebe auf dieeen 
Markten reprasentativ sind fUr die gesamten Rinderschlachtungen 
im Lande. Die Schlachtgewichte werden durch Multiplikation der 
Lebendgewichte mit festen Ausbeutesatzen fUr die einzelnen 
Kategorien errechnet. Die Ausbeutesatze betragen fUr: 

Oche en 56 % 
- Bullen 57 % 
- Kiihe 52 % 
- Farsen 55 % 
- Ke.lber 62 % 

Die Ausbeutesatze werden nicht rerelmaJ3ig UberprUft. 

2.3.1.3 Auaenhandelsstatistik 

Der Auaenhandel mit lebenden Rindern der Belgisch- Luxemburgischen 
Wirtschaftsunion wird vom Nationalen Amt ftir Statistik (.t.N.S.) 
veroffentlicht. Es werden folgende Kategorien beim Im-und Fxport 
unterschieden 
- Zuchttiere (Herdbuchtiere) 
- Kalber 
- Jungbullen und Jungochsen 
- Farsen 
- Bullen 

- Kiihe 
- Andere 
F.s wird nicht nach Schlacht- und Nutztieren untergliedert. 
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2.3.1.4 Besamungsstatistik 

In Be1gien wird keine a11gemeine Besamungsstatistik geftihrt. Die 
Zuchtverbande ermitte1n 1edig1ich die Zah1 der ktinstlichen Be
samungen. Diese sind jedoch nicht reprasentativ ftir die Gesamt
entwick1ung der Besamungen. Eine Aufg1iederung des Rindvieh
bestandes nach Rassen ist nur fur die eingetragenen Zuchttiere 
mog1ich. In der Landeszucht herrschen vor a11em Zweinutzungsrinder 
vor und zwar Schwarzbunte und Rotbunte Rassen. 

2.3.1.5 Mo1kereistatistik 

:Die Ho1kereistatistik Ee1giens beruht auf Erhebungen und Schat
zungen. ErfaSt werden monat1ich die An1ieferungen der Froduzenten 
an die l'-fo1kereien. Gesche.tzt \'lird der Eigenbedarf der Produzenten 
aufgrund von etwa 1000 Berichterstatterbetrieben. Die Nilch-
1eistungskontro11en der Zuchtverbande werden nicht zur Ermitt1ung 
der Gesamtmi1chproduktion herangezogen, da es sich hierbei um 
eine nicht repre.sentative Zahl von KUhen hande1 t. V or 1962 wurde 
die I•1i1chproduktion nach einem anderen Verfa..."l.ren geschatzt, das 

. eine wesent1ich hohere ProduKtion auswies. Die Aneaben tiber die 
Hi1chproduktion weisen info1gedessen 1962 einen Sprung a.uf. 

Die Hi1chan1ieferungen der Produzenten an die l1o1kereien um
fassen zur Zeit etwa 75 % cier gesamten Milchproduktion. Diese 
~i tuation hat sich im 1etzten Jahrze:b..nt sehr stark gee .. ndert. 
Anfang der 60er Jahre wurden nur knapp 60 % der Gesamtmilch
produktion von den Nolkereien verarbeitet. In Zukunft diirfte 
auch weit8rhin der Antei1, der von den Mo1kereien verarbeiteten 
I'11lch, zunehmen. 

2.3.1.6 Vorschatzung der Rindf1eischproduktion 

Bis1ang wird in Be1gien eine Vorhersage des Schlachtrinderan
fal1s nicht durchgeftihrt. 

' 
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Die Rinderha1tung in Be1gien ist weit verbreitet und beruht 

vorwiegend auf der Ha1tung von Zweinutzungsrindern~ Im Nai 

1959 hielten 208 400 Betriebe Rinder, das waren 60% der ge

samten land\'lirt:::chaftlichen Eetriebe. V on den 208 400 Eetrieben 

nielten 190 200 g1eichzeitit Ktihe, das bedeutet, daS 8 ~ der 

rinderhaltenden Betriebe sich auf die Ha1tung von Masttieren 

epezia1isiert hatten. I~ Mai 1969 hielten 136 1CO oder 70 % 
der gesamten lana:wirt~chaftlici1en BetrietG Rinder. Da.von hetten 

gleici-lzei tig 117 20C £etrie.be Ku::J.t.:.al tune;. ::tine Spezie.lisierunt 

e.uf d.ie 1-:astrinderhe-.J.tunr fan:i denr..acl: in et,,ra 14 )~ der rinder

haltacden betriebe statt. Der I>urchschnittsbestand je Eetrieb 

·betrug 1959 12,7 Rinder und stieg bis 1969 auf 20,9 • Der durch

schni ttliche Kuhbeste.nd stiep· von 1959 bis 1969 von 5, 3 auf 9,1 
Tiere (vgl. Obersicht 16). 

2.3.2.1 Ka1bfleisch 

Der UI!lfang der Ki:ilberscb1cchtun:;ert ir. :9~1gien h9.t sich inner

halh cer 1etzten 15 Jal:re sowor~1 absolut wie ~.uch relE<tiv nur 

ver~·leichsvTeise wenic ver8nde:rt. l!l oer er:::ten E~:.lfte der 60er 

Jar .. re zeigt si eh 1edic~licl: eine gcrir.lt;e ,\"one.hme, die f).ber wahrend 

cer 1etzten Jahre ~-chon faf::t \·;ieder au:::;~-=-ee:~~lichen v.rurd.e. Vorr. te
r:;amten Kf.lberanfall \'.'Urd.en Anfa.ng der 60er Jahre rund 28 ~~ a1s 

Ktilber ;eschlachtet, dieser Anteil lag 1969 bei 27 0 (vg1. 

Fbersicht 17). Das durchschni tt1ie;he Schlacht;;ewicht der K~.1ber, 

das Hitte der 50er Jahre bei etwa 65 kg 1ag, ist bis 1969 auf 

92 k~; cSestie,sen. Obt.;1eich sich die Zahl aer K~.lbersch1achtungen 

nur wenig verenderte, ist der }4,1eische.nfall i:nf'olge der starkeren 

Ausmt;.stung dcr Tiere ge:::tiegen. l1i tte d.er 50cr Jahre vrurden etwa 

18 000 t Kalbfleisch erGcblachtet, 1969 waren es etwa 25 000 t; 

das entspricht einer Ausweitung der ?roduktion um 40 %. Ein 

wesentlicher .Antei1 dieser l1et.r:produktion. durfte exportiert 

v:orden sein. Fine geneue Au~:sage hierriiber ist jedoch nicht 

mog1ich, da in der Aur~enhande1sstatistik nicht zwischen Rind- und 

Kalbfleisch unterschieden wird. 
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tlbersicht 16: Landwirtschaftliche Betriebe mit Rinderhaltung 
============================================== 

Vorg~ng 

Betr~ebe mit Rindern 

Betr ebe mit Milchktihen 

Durc~schnittsbestand an 
Rind~rn in StUck 

Durc,~schnittsbestand an 
KUhe in StUck 

Quel e: I.N.S. 

in Belgian 
--------------------

1950 

230,2 

232,2 

9,0 

4,1 

( in 1000 ) 

1959 1969 

208,4 136,1 

190,2 117,2 

12,7 20,9 

5,3 9,1 

., 

: 

' ··~ 



t~ersicht 17: Verwendung des Kalberanfalls in Belgian 
=====================~====~;=~=~~~===~= 

Durchschnitt 
Vorgang 

1960 - 62 1965 - 67 1967 1968 1969 1955 - 57 19?0 

Abeo1ut in 1000 StUck 
(1) Ka1beranfa11i) 946 1 022 977 993 1 050 993 994 
(2) Ka1berech1achtungen 278 286 249 254 266 273 281 
(3) Rinderexporte2 ) - 8 + 1 - 20 - 33 - 35 - 64 - 50 
(4) Bul1enech1achtungen 109 147 178 187 193 189 201 
(5) Ocheensch1achtungen 101 117 113 119 112 106 104 
(6) F~.rsenech1ach tune, en 174 187 180 182 191 194 194 
{7) Kuhsch1achtungen 239 238 251 271 260 255 267 
(8) Beatandeveranderung + 57 + 50 + 29 + 13 + 63 + 40 - 3 
In Prozent des KP1beranfa11e 
(9) Ka1bersch1achtungen 29,4 28,0 25,5 25,6 25,3 27,5 28,3 
(10) Rinderexporte 2 ) 0,8 0 - 2,0 - 3,3 - 3,,3 - 6,4 - 5,0 
(11) Bu11ensch1achtungen 11,5 14,4 18,2 18,8 18,4 19,0 20,2 
(12) Ocheensch1achtungen 10,7 11,4 11,6 12,0 10,7 10,7 10,5 I 
(13) Bu11en u.Ochnen insg. 22,2 25,8 29,8 30,8 29,0 29,7 30,7 
(14) Farsenech1achtungen 18,3 18,3 18,4 18,3 18,2 19,5 19,5 
(15) Kuhech1achtungen 25,3 23,3 25,7 27,3 24,8 25,7 26,7 
(16) Beetandeveranderung + 6,0 + 4,9 + 3,0 + 1,3 + 6,0 + 4,0 - 0,3 

1)Ver1uet1oeer Ka1berzugang.- 2)Rinderexporte, abzUg1ich -importe,faet aussch1ieS1ich Sch1achttiere. 
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Bei den Sch1ach kalbern hande1t es sich im wesentlichen um 
gemastete Tiere .• Das hohe durchschni ttliche Sch1achtgewicht 
laSt erkennen, aS der Anteil von niichternen Tieren sehr gering 
sein muS. Diese Vermutung wird a.uch durch die hohe durchschnitt-
1iche Schlachta sbeute bestatigt, die in Belgien mit 62 %an
gegeben wird. 

Eine Sch1achta1 ersbestin~ung wird in Be1gien nicht durchge
fiihrt. Unterste lt man ein Geburtsgewicht von 45 kg, tag1iche 
Zunahmen von 0, kg und eine Ausschlachtung von 62 % so ergibt 
sich ftir 1969 e'n durchschnitt1iches Sch1achta1ter der Kalber 
von etwa 115 ~a knapp 4 Monaten. 

2.3.2.2 

Wie bereits in 2.3.1.2 (Schlachtungsstatistik) darge-
ste1lt wurde, s heinen die Abgrenzungen zwischen den einzelnen 
Kategorien der indersch1achtungen nicht exakt durchgefiihrt zu 
werden. Dadurch wird eine Aussage tiber das AusmaS der Entwicklung 
der verschieden n Mastverfahren erschwert. Nach Angaben des Institut 
Economique Agri 
in den Sch1acht 
sem Grund so1le 
(vgl. U'bersicht 

o1e, Briisse1, 1st insbesondere die Unterg1iederung 
gen der Ochsen und Bu11en wenig zuverlassig. Aus die~ 

hier Ochsen und Bu1len zusai1men betrachtet werden 
16). 

Die Schlachtung n mannlicher Rinder haben von 210 000 Sttick 
im Durchschnitt der Jahre 1955 bis 1957 auf etwa 300 000 Sttick 
Ende der 60er re zugenommen. Der Antei1 am Kalberanfall 
stieg wahrend d 
mutet, daS es s 
um gemastete J 
von Sachkennern 
1oren. Die Schl 
zu, wahrend der 
insgesamt 318 k 
mit 56 % und be 

eser Zeit von etwa 22 % auf 30% • Es wird ver
ch bei den vermehrten Schlachtungen vornehmlich 
gbullen handelt. Die Ochsenmast hat nach Angaben 
wahrend der letzten 15 Jahre ~ Bedeutung ver
chtgewichte der maDr.lichen Tiere nehmen rasch 
1960er Jahre bis 1970 allein um 30 kg auf 
• In Belgien wird die Ausschlachtung bei Ochsen 
Bullen mit 57% angegeben. 

Die mannlichen iere wurden frtiher vornehm1ich extensiv auf dem 
Grtinland gemast t (Ochsenmast). Der Schlachttieranfall konzen
trierte sich in olgedessen auf die Herbstmonate. In jtingster 
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Zeit gewinnt die intensive Stal1mast zunehmend an Bedeutung; 

die Saisonschwankungen im Sch1achttieranfa11 nehmen damit etwas 
ab. 

Der Antei1, der a1s Farsen zur Schlachtung kommt, 1iegt-seit 
15 Jahren nahezu unverandert bei 18 % • Abso1ut haben die 
Farsensch1achtungen 1eicht zugenommen. Der schne11e Anstieg der 
durchschnitt1ichen Sch1achtgewichte von knapp 230 kg auf 
278 kg im Jahre 1970 1aBt erkennen, daB es sich bei diesen 
Tieren zunehmend um Masttiere hande1t und nicht um Tiere, die 
zunachst ftir die Erganzung der Kuhbestande aufgezogen, dann 
aber auBgemerzt wurden. Der sehr starke Anstieg der Schlacht
gewichte im Jahre 1969 erscheint wenig p1ausibe1. F.s ist zu 
prtifen, ob hier nicht eine Umste11ung in der Ermitt1ung vor
genommen wurde. 

Etwa 1/4 des Ka1beranfa11es wird ftir die Erganzung der Kuhbe
stande aufgezogen und spater a1s Ktihe geschlachtet (vg1. 
t)·bersicht 17). Die jahr1ichen Kuhschlachtungen be1aufen si eh 
auf 250 OCO Sttick. Sie ·oetragen etwa 1/5 des Kuhbestandes. Die 
Sch1achtgew1chte der Ktihe weisen einen Anstieg von 250 kg im 
Jahre 1955 auf 277 kg im Jahre 1~68 auf. Auch bei dieser Kate
gorie ist der ~nstieg 1969 mit weiteren 20 kg unerwartet hoch. 

Die Gro6rinderschlachtungen setzten sich 1955 zu gut einem 
Drittel aus Sch1achtungen mann1icher Rinder, einem starken 
Dritte1 Kuhsch1achtungen und knapp einem Dritte1 aus Farsen· 
sch1a.chtungen zusammen. Bis 1969 hat sich der Antei1 der 
Schlachtungen der mann1ichen Rinder auf knapp 40 % erhoht, 
wahrend der Antei1 der Kuhschlachtungen an den gesamten Gro6-
rinderschlachtungen in etwa Konstant geb1ieben ist. Die Farsen
sch1achtungen sind zwar abso1ut etwas gestiegen, jedoch nicht 
in dem MaSe wie die GroSrindersch1achtungen insgesamt, so da6 
ihr Antei1 auf etwa ein Viertel gesunken ist (vgl. Ubersicht 18). 

2.3.2.3 Au6enhande1 mit Rindern 

Der Au6enhande1 mit Rindern konzentriert sich in Be1gien vor
wiegend auf Ka1ber und Jungrinder. Obgleich der Au6enhande1s-



Obers~cht 18: Rinder- und Ka1bersch1achtungen in Be1gien 
============================~============= 

Vorgang Durchschnitt 
1955 - 57 1960 - 62 1965 1966 1967 1q68 1969 1970 

Sch1achtun~en in 1000 Stiick 
Ochsen 101 117 112 1<'7 119 112 106 104 
..UU..L.LCU 1oq 147 158 189 187 193 189 201 
Ktihe 239 238 229 252 271 2oO ~:::>:::> .:::or 

Farsen 175 188 177 182 182 1S1 194 194 
Ka1ber 2tS2 2~8 240 252 254 266 273 281 

In 'F der Grof;Srindersch1ach tun5en I 

;Ochsen 16,2 1'( ,o 16,6 14,7 15,7 14,8 14,2 13,6 
~ .,.. 

Bu11en 17,5 21,3 23,4 25,9 24,6 25,5 25,4 26,2 I 

·KUhe 38,3 34,5 33,9 '34' 5 35,7 34,4 34,3 '.54,5 
.Farsen 28,0 27,2 26,2 24,9 24,0 25,3 26,1 25,3 
Durchschnitt1. Sch1acht~ew.in k~ 
Ochsen 282 288 296 297 296 299 308 317 
Bul1en 276 287 295 2q5 299 304 309 318 
Ktihe 255 267 268 271 '273 278 299 303 
Farsen 231 222 244 243 246 250 271 278 
Ka.1ber 65 72 81 81 83 55 93 94 

QE,e11e: Institut National de Statistique, BrUssel. 
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uberschua nur gering ist, findet doch in erheb1ichem Umfange 
ein AuSenhande1 statt. 1969 wurden z.B. 130 000 Kalber und 
Jungrinder importiert; gleichzeitig wurden 120 000 Tiere 
exportiert. Bei den Importen handelt.es sich um Nutztiere, 
bei den Expcrten um Schlachttiere. Neben diesem Auaenhandel 
mit Jungtieren werden regelmaSig 40 000 KU~e importiert. 
Im Gegensatz zu den Jungtieren handelt es sich bei den Ktihen 
um Sch1achttiere. 
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des Schlachtrinderanfalls 
========================= 

rognosemodells fUr den Schlacht-
edurfnissen auszugehen, die dieses 

dem einleitenden Kapitel wurden 
~iese ~edUrfnisse dargele t. Hieraus ergibt sich, daB kurz-
,~ 

~is mittelfristige Progno en uber den Schlachtrinderanfall 
~m Vordergrund der Betrac tung stehen mussen. Aus der Be
~rtindung und dem Ziel der Schlachtrinderprognose sind insbe
: 
~eondere die folgenden ko · reten Anforderungen an das Vorher
r 

,sagemodell abzulei ten~ 

I: 
i(l) 

I! 

11 

I 

Der Vorhersagezeitrau ein bis zwei Jahre umfassen. 
Dabei muB die Produkt on ftir das e~AtA Jahr sehr zuver
lassig vorhergesagt w rden. Fur die zweite Halfte des 
Vorhersa~:ezei trauma d rf die Zuverlassig.kei t geringer 
sein; es genugt, wenn die vorgeschatzte Produktion die 
Entwicklung in ihrer endenz richtig aufzeigt. 

I 
1(2) FUr eine kontinuierli he _Narktbeobachtung und als Ent-

scheidungshilfe fur d e Durchftihrung von Marktinter
ventionen genUgt es n cht, wenn die Produktion nur je
weils fur Jahresperio en vorhergesagt wird. Der gesamte . 
Vorhersagezeitraum mu 
legt werden. Hi~rfur 
schlagen. Eine noch w 
Vorhersageperiode emp 
duktionsprozess in de 
ist und Verschiebunge 
auf die jeweilige Fut 
mehrere Monate moglic 

in ktirzere Zeitabschnitte zer
erden Halbjahresabschnitte vorge
itergehende Untergliederung der 
iehlt sich nioht, weil der Pro-
Rindviehhaltung relativ flexibel 
des Schlachttermins mit Rticksicht 

er- und Preissituation auch tiber 
sind. 
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(3) Der Schlachtrinderanfall 1st in seiner Zusammensetzung 
nicht einheitlich. Je nachdem ob es sich um Schlachtkalber, 
Schlachtktihe oder Mastrinder handelt, ist die Qualitat des 
hieraus anfallenden Fleisches unterschiedlich, und das 
Fleisch wird auch unterschiedlichen Verwendungszwecken 
zugeftihrt. So sind z.B. die Schlachtktihe in erster Linie 
Rohware fUr die Fleischverarbeitung, wahrend das Fleisch 
der Mastrinder tiberwiegend in unverarbeiteter Form und zu 
einem wesentlich hoheren Preis an die Verbraucher verkauft 
wird. Letzteres gilt in noch ausgepragterem Na.6e fiir das 
Fleisch der Schlachtkalber. Hieraus ergibt sich die Not
wendigkeit, den Schlachtrinderanfall getrennt nach Kalbern, 
Ktihen und Jungrindern (letztere getrennt nach Geschlecht) 
vorzuschatzen. 

Bei der Erarbeitung eines Prognosemodells sind auaerdem noch 
die speziellen Verhaltnisse in den einzelnen Partnerlandern 
zu berUcksichtigen, und zwar die Eedingungen hinsichtlich der 
Produktionsverfahren und der statistischen Ausgangssituation. 

Die Analyse der gegebenen Produktionsverhaltnisse in den ein
zelnen Landern hat gezeigt, daS die Produktionsverfahren sehr 
heterogen sind. Nach den vorliegenden Informationen werden in 
der EWG Rinder in allen Altersklacsen geschlachtet: 

Kalber: - mit 8 bis 14 Tagen (nUchterne Kalber - jetzt 
kaum noch), 

- mi t 3 bis 5 l<Ionaten (in allen Le.ndern, typi
sche I1ast mi t Nil eh und Iv!ilchaustauschern), 

Ivlastrinder: - mit 8 bis 12 Monaten (in ]'rankreich,veaux de 
Lyon et St.Etienne - Fleisch hat noch 
teilweise Kalbfleischcharakter,Futter tiber
wiegend Milch und Gras). 

. 
- mi t 12 bis 18 Ivionaten (in allen Le.ndern, in-

tensive Mast mit Rauh- und Saftfutter und sehr 
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A\lsgemerzte 
Nutzrinder: 
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viel Konzen raten, Stallmast,z.B.Vitelloni in 
Italian, J gbullen in Deutschland; bislang vor

wiegend ma 

- mit 24 bis 0 Monaten ~kombinierte Weide- und 
allmast, Futtergrundlage ist vor

nehmlich Ra h- und Saftfutter; Tiere wechseln 
nach der Au zuchtperiode oder vor einer Endmast 
teilweise d n Besitzer, vorwiegend mannliche 
Tiere - Bul en, Ochsen - in geringem Umfang 
Farsen), 

- mit Uber onaten, teilweise bis tiber 3 Jahren 
(abnehmende edeutung, nur noch in Frankreich -
extensive Weidemast, vornehmlich Och&en). 

- Bullen in al 
bis 12 Honat 
Uber 3 Jahre 

en Altersgruppen vor.wiegend 10 
(ausgemerzte Jungbullen) und 

(alte Zuchtbullen), 

- Farsen in al en Alterseruppen bis zu ea. 30 
lvionaten. ( Ti re, die ftir den Nachschub in den 
Kuhbestand z nachst vorgesehen sind, dann aber 
ausgemerzt rden), 

- Ktihe in alle Altersgruppen ab 3 1/2 Jahren. 

Diese spezifischen Produkti nsbedingungen mtissen bei der Prog-
1 

nose ftir die einzelnen Land r Beachtung finden. Glaichzeitig 
muS aber sichergestellt sei , da~ die Prognoseergebnisse von 
Land zu Land noch vergleich ar sind. 

In einigen Mitgliedslandern der EWG wurden die Rinderbestande 
bislang nicht regelmaiUg in ki.irzeren Abstanden gezahl t und nach 
Gattungen sowie Alter aufge liedert. Bei den vorliegenden Be
standsangaben handelt es si h teilweise um relative grobe 
Schatzungen. 
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Auch die Schlachtungsstatistik weist nicht in allen Landern 
eine hohe Zuverlassigkeit auf. Diese ~m.ngel in der statisti
schen Ausgangssituation lassen sich kurzfristig nicht beheben. 
Um fur alle Lander dem Verwendungszweck entsprechende zuver
le.ssi~ Statistiken aufzubauen, soll te deshalb fur einige 
Lander eine tlbergangsfrist eingeraumt werden, deren Lange 
jedoch 5 Jahre nicht uberschreiten darf. 

Aus den Zielen, den Anforderungen an das Prognosemodell und 
aus der statistischen Ausgangssituation ergibt sich, daa die 
Vorhersage des Schlachtrinderanfalls in den Mitgliedslandern 
der EW'G nur uber ein flexibles Prognosemodell moglich ist. 
Dieses Modell muS sich den'unterschiedlichen Erfordernissen 
der einzelnen Lanaer anpassen konnen, aber mit Rticksicht auf 
die Vergleichbarkeit der Ergebnisse im Grundsatz fur alle 
Lander gleich sein.· Je nach uen Voraussetzungen in den ein
zelnen Landern muB dieser Grundsatz - Grundmodell - starker 
ausgebaut werden. 

Die Schlachtrinderproduktion ist im allgemeinen durch eine 
relative lange Froduktionsda.uer gekennzeichnet. kt>gesehen von den 
Schlachtkalbern umfaBt der Froduktionszeitraum der Schlacht
rinder in al1en IJandern mindestens 12 Nonate; d .h., zwischen 
der Entscheidung, we1chem Verwendungszweck ein Kalb zugeftihrt 
werden sol1 und der ~~rktreife des Tieres,vergeht mindestens 
1 Jahr. Vie1fach ist die Produktionsdauer noch 1enger, teilweise 
sogar erheb1ich. Eine so lange.Produktionsdauer gestattet es, 
daB die Vorhersare des Schlachtrinderanfal1s bei einer geforder
ten Vorhersaseperiode von ein bis zwei Jahren weitsehend auf 
bereits gefal1te Entscheid~ngen hinsichtlich der Produktions
ein1eitung aufgebaut werden kann. Die Vor~ersagemethode ist 
damit verha1tnismaBig einfach; es bietet sich eine kontinuier-
1iche·Beoba.chtung der Rinderbestande und der daraus hervorgehen
d.en Sch1a.chtungen an. Das Vorhersagemode11 besteht damtt im 
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wesentlichen in einer Fortschreibung der Entwicklung im Rinder
bestand. 1<~·s wird dabei im Prinzip vorgeschtitzt, 1'1elcher An

tail einer bestii1I'llten Bestandsgruppe in der folgenden Zeit
periode geschlachtet wird oder welcher Anteil am Ende dieser 
Periode in der ns.nhst hoheren Al tersklasse nocb vorhanden ist. 

Da.s fUr alle r.e.nder von Anbeginn an verbindliche GrunC.modell 
basiert auf Vortersageabschnitten von jeweils einem Jahr und 
einer relativ geringen Aufgliederung der Eest~nde. Es fehlt 
auch weitgehend eine Untergliederu..11.g der NastrinderE:chlachtungen 
nach Altersgruppen. 

Bei der Auswahl der I1ethoden \'IUrde auch darauf Rticksicht ge
nor;illlen, daB unter Umetanden die Zuverlassit·;kei t der Schlach
tungsstatistiken unzureichend ist. Es wurde deshalb bewuBt eine 
:t·1ethode erarbei tet, bei der teilweise - namlich bei der 
Vorech8tzun;:: des AnfalJ.s an e.l teren lV:astrindern - auf die 

~.. . 

3chla.chtungsstatistik ge€:ebenenfalls verzichtet werden kann. 
Es wird. unter diesen Bedingungen nicht nur der Schlachtrinder
anfall ( unter Ein.beziehung des AuBenhandels) vorgeschatzt, 
sona.ern diese Gro.Be einschlieElich (l.er Verluste im :Sestand. 
Da die Verluste im Be stand im AJ_lgemeinen zierr.l ich konstEtnt 
sind, ents·pr1cnt die relative Veranderung dieses Anfalls bei 
den Hastrindern sehr genau der relati ven Verar..d·2rung der 
Schlachtungen. Allerdings handelt es sich bei diesem Verfahren 
der Vorschi?tzung des £!Iastrinderanfalles ohne direkte Einbeziehung 
der entsprechenden Angaben der Schlachtungsstatistik um eine 
insgesamt doch unbefriedigende Ersatzlosung. Sie setzt eine 
sehr hohe Zuverlassigkeit der Bestandsangaben voraus. Die 
Einbeziehung der Schlachtungsstatistik ist allein zur Kontrolle 
der Angaben tiber die Zuverlassigkeit der Be2tandsangaben zu 
empfehlen. 

In Sche.ubild 3 ist das Grundmodell am Beispiel der m5.nnlichen 
Mastrinder schematisch wiederg~geben. Hierbei erfolren die 
Bestandserhebungen mit einem Interval! von einem Jahr 



Schematische Darstellung des Grundmodells zur Vorhersage von 
Bestandsentwicklung und Schlachtungen bei miinnlichen Rindern 

(ohne AuBenhandel) 

Zihltermln (Jahre} 'o ,, 

Kuhbtstand 

Minnlit:ht Rlndtir 

unttr I Jahr 

, b/!11 2 Jahrl 

Ober 2 Jahrl 

Schlachtungtn 

Schaubild 3 

Ml Hoh 11003 
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(t0 bis t 1 = 1 Jahr). Der Bestand wird hierbei nach den A1-
tersgrenze.n 1 und 2 Jahren aufgeg1iedert. Eine Untertei1ung 
l.:ach Ochsen, Zuchtbul1en und Mastbu11en 1st nicht vorgesehen. 

Bei diesem Mode11 werden zunachst folgende Bestandsgruppen 
prognostiziert: . 

- Der Jahresendbestand an 0 bis 1 Jahr alten Tieren aufgrund 
des Kuhbestandes zu Jahresbeginn, des vorgeschatzten Ka1-
berzuganges und der geschatzten Kalberschlachtungen ( nicht 
ohne Schlachtungsstatistik mog1ich) • 

- Der Jahresendbestand an 1 bis 2 Jahre a1ten Tieren, aus
gehend vom Jahresanfangsbestand an unter einem Jahr alten 
Tieren. 

- Der Jahresendbestand an tiber 2 Jahre a1ten Tieren. Dieser 
Eestand setzt sich im wesent1ichen zusammen aus Tieren die 
am Jahresbeginn 1 bis 2 Jahre a1t waren~ Da es sich bei die
sem Bestand in der Regel um eine k1eine Bestandsgruppe hande1t, 
kann s~direkt unter Berticksichtigung der Entwicklung in den 
zurtickliegenden Jahren geschatzt warden. 

Die Sch1achtungen an mann1ichen Jungrindern aus den Bestands
gruppen 0 bis 1 und 1 bis 2 Jahre ergeben sich dann direkt aus 
der Differenz zwischen Jahresanfangs- und Jharesendbestanden 
in den entsprechenden A1tersgruppen. 

Der Rechengang der Vorschatzung fur das Grundmode11 1st in 
den tibersichten 19 a, b, c und d aufgefUhrt. 

Die Ubersicht 19 a zeigt in ihrem oberen Te11 die Berechnung der 
jahr1ichen Ka1bergeburten anhand der Bestandsveranderung, der 
Sch1achtungen und des AuBenhande1s. Es hande1t sich hierbei 
un1 den ver1ustlosen Ka1berzugang. Dieser wird auf den jewei1igen 
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t~ersicht 19: Grundmodell zur Vorhersage des 

V or gang 

------------------------------------------------------------
Sch1achtrinderanfa11s 
------------------------------------------

a) Vorschatzung der Geburten, des AuSenhande1s, 
der Sch1acntungen und der Aufzucht von Ka1bern 

( 1 ooo Stuck) . 

1) AB Rinder lnsgesamt 
2) Bestandsveranderung 
3) Ka1ber- und Gro.6rind~rsch1achtungen1 ) 
4) AB Klihe 
5) Ke.1berzugang ( Zei1e 2 + 3) 
6) Ka1bequote (Zei1e 5 in% 4) 

7) Exportliberschuss mann1.K21ber 
8) Exportquote (Zei1e 7 i~% 5) 
9) Exporttiberschuss weib1.Ka1ber 
10) Exportquote (Zei1e 9 in~ 5) 

11) EB mann1. Tie re 0 bis 1 Ja.hr2) · 
12) AufzuchtQuote (Zei1e 11 in~ 5) 
13) EB weib1. Tiere 0 bis 1 Jahr2) 
14) Aufzuchtquote (Zei1e 13 in % 5) 

15) AB I~ast- und Sch1achtka.lber 
16) Zugang ftir die KB.1bermast 

(Zei1e 5-7-9-11-13) 
17) Fur Ke1berschlachtungen 

verftigbar ( Zei1e 15 + 16) 
18) Ka1bersch1achtungen 
19) Sch1achtquote ( Zei1e 18 in ~~ 17) 

AB = Anfangsbestand.- EB = Endbestand.-
1)Sch1achtungen minus Importe 1ebender Tiere,p1us Exporte 1ebender 
Tiere.- 2) Ohne Schlacht- und Nastkalber. 
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tlbersicht 19: Grundmodell zur Vorhersage des Schlachtrinderanfalls 

V or gang 

=========~========================================== 

b) Vorschatzung der Entwicklung im Kuhbestand 
( 1 000 Stiick ) 

1) AB.Ktihe insgesamt 

2) ~estand~veranderun~ 

~) Kuhschlachtungen1 ) 

4) Schlachtquote 
(Zeile-3 in% 1) 

') Zugang zum Ku...."l.bestand 
(Zeile 2 + 3) 

6) Zu.~;angsra:te 
(Zeile 5 in % 1) 

7) Nachschubrate 
(Zeile 5 in% 8) 

b) AB Farsen tiber 1 Jahr 

AB = Anfantsbestand.- l)Kuhschlachtungen minus Importe von lebenden 
Ktihen, plus Exporte von lebenden Ktihen. 
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ttbersicht 19: Grundmode11. zur Vorhersage des Schlachtrinders.nfa1ls 
========================~===~====~================== 

c) Vorschatzung der Entwick1ung im m~nn11chen Bestand 
( 1 000 StUck ) 

Vorgang 

1) 
2) 

AB 0 bis 1/2 Jahre 
AB 1/2 bis 1 Jahr 

3) .AB 1 bis 2 Jahre 
4) AB tiber 2 Jahre 
5) Ausfuhrtiberschui3 Bul1en und Ochsen1 ) 

6) 

7) 
8) 

9) 

10) 
11) 

AB 0 bis 1 Jahr 
(Zei1e 1 + 2) 
EB 1 bis 2 Jahre 
Dg1. in % Zei1e 
AB Uber 1 Jahr 
(Ze11e 3 + 4) 
EB Uber 2 Jahre 
Dgl. in 7~ Zeile 

§Efl.J.~.h.t~en 

5 

3 

12) aus AB 0 bis 1 Jahr 
(Zei1e 6 - 5 - 7 ) 

13) aus AB tiber 1 Jahr 
(Zei1e 9 - 10 ) 

14) Insgesamt2) (Zei1e 12 + 13 ) 
15) Laut Schlach.tungsstatstik3) 
16) Dg1. in% Zeile 13 

AB = Anfangsbestand.- EB = Endbestand.-
l)E~porte von Schlacht-, Nutz- und Zuchttieren abztiglich Importe 
von Nutz- und Zuchttieren.- 2)Schla.chtungen von Tieren. in1i=!ndisciler 
Herkunft einsch1.Ver1uste.- 3)Sch1achtungen von Tieren in1andischer 
Herkunft. 
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Ubersicht 19: Grundmodel1 zur Vorhersage des ~ch1achtrinderanfa11s 
==================================================== 
d) Vorschatzung der Entwick1ung im wei~1ichen 

Jungtierbestand 
( 1 000 StUck ) 

V or gang 

1) 

2) 

3) 
4) 

5) 

6) 

7) 
8) 

9) 
10) 
11) 

12) 

AB 0 bis 1/2 Jahr 
AB 1/2 bis 1 Jahr 
AB 1 bis 2 Jahre 
AB Uber 2 Jahre 
AusfuhrtiberschuS weibl. 
Jungrinder 1) 

AB 0 bis 1 Jahr (Zei1e 1+2) 
EB 1 bis 2 Jahre 
Dg1. in~ Zei1e 5 
AB tiber 1 Jahr (Zei1e· 3+4) 
EB Uber 2 Jahre 
Dg1. in % Zei1e 3 
Zugang zum Kuhbestand 
(vg1. Ubersicht 19 b) 

Sch1!chtungen 
13) aus AB 0 bis 1 Jahr (Zei1e 6-5-7) 
14) aus AB tiber 1 Jahr (Zei1e 9-10-12) 
15) Insgesamt2 ) (Zei1e 12 + 13 ) 
16) Laut Sch1achtungsstatistik3) 
17) Dg1. in% Zei1e 15 

AB = Anfangsbestand.- EB = Endbestand.-
1) Exporte von Sch1acht-, Nutz- und Zuchttieren abztig1ich Impurte 
von Nutz- und Zuchttieren.- 2)Sch1achtungen von Tieren inlandischer 
Herkunft einsch1. Ver1uste.- 3)Sch1achtungen von Tieren in1andischer 
Herkunft. 
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Kuhbestand am Jahresanfang bezogen. Die sich hieraus ergebende 
Abkalbquote ( Zeile 6) dient zur Vorschatzung des Kalber
zuganges. 

Die anfal1enden Ka1ber werden zunachst im wesentlichen drei 
Verwendungszwecken zugeftihrt.: 

- der Aufzucht fur den Export (Zeile 7 bis 10) 
- der Aufzucht im Inland (getrennt ftir mann1iche und weib-

liche Tiere, Zeile 11 bis 14) 

- der Ka1bermast (Zeile 15 bis 19). 

Zur Vorschatzung dienen dabei die Parameter in den Zeilen 8, 

10, 12, 14 und 19. 

1Jbersicht 19 b dient der Vorscha.tzung der Entwicklung im Kuh
bestand. Die Schlachtungsziffer bei Kuhen 1st im wesent1ichert 
abhangig von der Umtriebsrate (durchscr~itt1iche Nutzungsdauer 
ier Ktihe). Die Schlachtrate ( Zei1e 4) dient zur Vorschatzung 
der Kuhschlachtungen. Der Zugang an jungen weiblichen Tieren 
in den Kuhbestand ergibt sich ftir die zurtickliegenden Jahre 
aus den Kuhschlachtungen und der Bestandsverahderung bei den 
Ktihen. Bei der Vorschatzung mUs~en auch Annahmen tibcr die Be
standsveranderung ~emacht werden. Es gibt jedoch bislang keine 
r'Iethoden~ die di€ Bestandsentwick1ung bei den Ktihen zuver
la.ssig genug vorhersagen. Einige Hinweise hierzu 1iefern die 
Bestande an 8.1 terEln Frirsen, obgleich auch diese Tiere in zu
nehmendem IvfaBe zur Nast herangezog:en werden. 'Uber die Be
standsveranderungen bei Kuhnen (Zeile 2) wer<ien in der Regel 
nur grobe Annahmen gemacht. 

Die Vbersicht 19 c zeigt die im Schaubi1d 3 ~ereits schematisch 
dargestel1te Vorschatzung bei den mannlichen Rindern. Wie 
dargelegt, wird hie1 im wesentlichen der Hbergang einer Be
standsgrup!Je in die na.chst altere Bestandsgruppe beim ne.chsten 
Zahltermin geschatzt(vgl. Zei1en 8 und 11). 
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Der Schlachtrinderanfall wird aus der Differenz von Anfangs- und 
Endbestand ermittelt ( Zeilen 12 und 13 ). Da diese Schlacht
ziffern auch die Verluste im jeweiligen Bestand enthalten, werden 
sie addiert und im nachhinein den aus der Schlachtungsstatistik 
vorliegenden Angaben gegentibergestellt ( Zeile 14 bis 16 ). 
Hit der empirisch gefundenen Relation zwischen den beiden 
Sawachtziffern wird aus den Schlachtungen einschlieSlich der 
Verluste das tatsachliche Schlachtrinderangebot abgelei tet •. In 
dieser Relativzahl ko~~en nicht nur die Bestandsverluste zum 
Ausdruck, sondern auch Fehler in den Bestandsangaben. Sofern 
die Fehler in den Bestandsangaben immer etwa gleich hoch sind, 
konnen sie durch dieses Vorgehen eliminiert werden. Eine.regel
maSige und im gleichen AusmaS a~ftretende Bestandsunterschatzun& 
wUrde hierbei also ausgeglichen. Die Vorschatzung der Schlach
tungen an weiblichen Jungrindern 1st in tlbersicht 19 d dargestellt. 
Sie entspricht inhal tlich wei tgehend dt::r 'Ubersicht 19 c. Zusatz-
lich enthalt sie nur die Bestandsgruppe, die innerhalb der Vorschatz
periode in den Kuhbestand Uberwechselt. 

Bei der Vorschatzung muS dei' AuSenhandel mi t lebenden Rindern 
berticksichtigt werden. Dabei spielt es grundsatzlich keine Rolle, 
ob es sich um Export- oder Importlander handelt. Bei den 
Importlendern ist der in den Ubei'sichten aufgeftihrte AuSenhandels
UberschuS negativ. Weiterhin 1st zu berticksichtigen, daS die 
Schlachtungen von importierten Tieren nicht immer ala solche 
erfaSt werden. Dieses trifft besoncters fUr die Nutz- und Zucht
tiere zu. Die Schlachtungen dieser Tiere werden im allgemeinen 
in die Kategorie " Schlachtungen inlandischer Herkunft" eingereiht. 
Die " Schlachtungen inlandischer H2rkunft" enthalten mithin auch 
die Tiere, die ale ~utz- und Zuchttiere importiert und langere 
Zeit im Inland gehalten wurden. 

Schwierigkeiten.bereitet die Zuordnung der importierten Rinder 
zu den Altersklassen des inlandischen Bestandes. Hier wurde 
vereinfachend unterstellt, daS die Nutz- und Zuchttiere in einem 
Alter von unter einem Jahr importiert bzw. exportiert werden. 
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Eeim Kuhbestand wurde der Auaenhande1 mit Nutz- und Zuchttieren 
direkt den Sch1achtungen eingeordnet. 

Die Vorschatzung erfo1gt in den ttbersichten zunachst fUr ein 
Jahr, sie kann aber auf ein weiteres Jahr ausgedehnt werden, 
wenn entsprechende Annahmen Uber die Aufzucht von Ka1bern 
wahrend des ers..ten Vorhersageabschnittes gemacht werden. Eine 
Unterg1iederung in ktirzere Abschnitte ist bei nur einjahrigen 
Zah1ungen nicht mog1ich. Anha1tspunkte tiber die Entwick1ung der 
Sch1achtungen innerha1b des Jahres, konnen a11erdings ge.wonnen 
werden, wenn der Bestand an unter 1 Jahr a1ten Tieren in n 0 bis 
1/2" und "1/2 bi·s 1 Jahr tt a1t untergliedert wird. 

Das vorgesch1agene Rechenschema bedarf nach Vor1iegen ent
sprechender Eestandsangaben in den Anfangsjahren mog1icherweise 
noch geringer Korrekturen. Es ist desha1b nicht a1s endgti1tig 
zu betrachten, obg1eich es den Schatzvorgang im Prinzip vol1standig an~ 
gibt. Mog1icherweise kann es sich a1s notwendig erweisen, beim Bestand 
an mann1ichen und weib1ichen Jungtieren nicht die Jahresendb~stande 
vorzuschatzen und die Sch1achtungen a1s Differenz abzu1eiten, 
sondern die Sch1achtungen direkt mit Hi1fe entsprechender Parameter 
zu sche.tzen. Eventuell wird man auch die von der Schlachtungs
statistik ausgewiesenen Sch1achtziffern direkt den einze1nen 
Bestandsgruppen gegentiberstellen mtissen. 1as dtirfte dann zu 
empfehlen sein, wenn die Vergleichbarkeit der einze1nen Bestands
zah1ungen nicht hinreichend gegeben ist. 

A1s Schatzparameter dieees Grundmodells sind anzusehen (vgl. 
ttbersicJ:tt 19 ) : 

- Ka1bequote (t'bersicht a Zei1e 6) 
- Antei1 des Auf3enhande1s bei Ka.1bern (Ubersicht a Zei1e 8 urid 10) 
- Aufzuchtquote der Ka1ber (Ubersicht a Zei1en 12 und 14) 
- Sch1a.chtquote der Ka1ber (ttbersicht a Zei1e 19 ) 
- Sch1achtquote der Ktihe (tlbersicht b Zeile 4) 
- Zugangsquote der Ktiht (Ubersicht b Zei1e 6) 
- Antei1 des Jahresendbestandes an Jungrindern beider1ei Ge-

sch1echts am entsprechend jtingeren Bestand zu Jahresbeginn 
(tibersichten c und d Zei1en 8 und 11 ). 
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Auf die Ermittlung dieser Schatzparameter wird in Abschnitt 

3.4 eingegangen. 

3. 3 Det~illie:;_:tes Nodell zu!'_yorhersage des Schlachtrind~ralf~.!J.~. 

Das Grundmodell kann die Anforderungen, die eine befriedigende 

lVIarkttransparenz an die Schlachtrindervorschatzung stellt, 

nicht llinreichend erftillen. Die Vorhersage der Produktion ftir 

Jahresperioden erlaubt keine ausreichenden :L:.inblicke in die 

Produktionsentwicklung. Gegen eine nur jfihrlich durchzufUhrende 

Vorhersage sprechen insbesondere die folgenden Gesichtspunkte: 

- Die Produktionsverfahren sind senr flexibel und die tber

gange zwischen den Froduktionsverfahren leicht moglich, so 

daB der }'roduktionsumfang in einer bestimmten Zei tperiode 

schon kurzfristig .i~nderunt,en untcrworfen sein kar...n. 

- Die einzelnen Iv:astv(-~rfehren werc~en lauf'ena. intenEiviert, 

das gilt sowohl f'(,i_r die Kalbermast als auch ftir aie r-rast 

~-1 terer Rj_nder; ein schne:i.ler Umtriet in den lvfastbeE:tt'.nden 

ist die Folge. Eierdurch bedingt korme~ j~hrliche Prognosen 

nur unzureichende Inform~tionen liefern. 

- Se.isonschwankunc;en der Be~tP-nds- und Produktionsentwic~tlung 
konnen bei n".lr jahr_; ichen Vorr.ersager::. nicht zuvcrlassig ge-

nu; ana.lysiert und a.uf[ ezeigt \'Ter(~er:.. Im Kachl.:.inein lie fern da

zu die Schl~chtungs~tatistiken Anhaltspunkte fur die saisonale 

Entwicklung; die se Information reicht jedoch ftir die Vors che.tzung 

nicht aus. 

Bei Vorhersap:eintervallen von 12 lYionaten w&.re un.'!li ttelbc.r 

vor der Bekanntgabe neuer Bestandsergebnisse der noch ver

bleibende Vo:"hersaga.?:c:.i tr~.um sehr kurz. Vielfach wUrde er 

zu diesem Zei t·.;;unkt nur no eh \venige Honate betre.gen. Das 

t:ilt insbesondere fl.!.r die L6nder, in denen zwischen Za.hltermin 

und :Bel'::anntga.be der Ergebnicse eine la.n~ere Zei t::rpanne benotigt 
'l!rird. 
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Aus diesen Grtinden sollte die Vorschatzung nach dem oben auf

fU.hrten Grundmodell nur in einer t~bergangsphase von maximal 

5 Jahren durchgeftihrt werden. Wahrend dieser Zeit muesen die 

Bestandsstatistiken weiter entwickelt werden und insbesondere 

Zahlungen ire Halbjahresrytr~us eingerichtet sein. Die Lander, 

die bereits heute zwei Zahlungen je Jahr durchfuhren 

( BR Deutschlarid, die Niederlande und belr::ien) soll ten moe;

lichst beld zweimal ji?.hrlich die l'roduktion vorachatzen. 

Im folgen.den \'Tird ~-in detailliertes :...rooelJ, fi.ir die Vorscht"tzunr 

ir1 Ealbjahr·esintervallen vor€:eE'tell.t. Dieoer: ~~todell unter~ 

zcheide t eich vom Grund~ode:t.l im \'Tezentlichen dad.u.rch, da£1 

es auf z\.,rej_ Zii.hlunt,en je Jal1r basiert und eine "Cnt:;:rt,liede-

rung des Eestandes an unt&r 2 Jahre alten Tieren nach Ilalb

janresgru;pen vorauscetzt. :·lierdurch bedinr.::t, erreo[~licht d.as 

l;'iodell h?..lbjehrliche Vor?..ussageabechni tte und inegesa.mt auch sehr 

viel zuverlacsigere ~ussa·gen. Fiir ciie Vorschf~tzung dcr me.r..n-

lichen :1inder ist dieoes :•:o6.elJ. \'rieder P-chem~.tisch in Schaubilc 4 

dargestellt. Vie die ctqrk ~us~ezo~e~en ~feile andeuten, warden im 

Gep;cnsatz zum Grundrnod.elJ bier in o.cr Het;el die Schlac!ltun~;cn e.us Ci.er; 

ein~elnen Eestandsgruppen vorgeechntzt, wahrend die Bestands~nt

wicklung dar...n. indirekt abgelei tet· werd.en ke.nn. 

Das Rechenschema ftir das detaillierte Vorhers~~emodelJ iet 

in den ·\~:bersichten 20 a, b, c und d de.rgestellt. Es entspricht 

im Prinzip c.em :}rundmodell und braucht hier dechalb nicht 
im einzelnen erkle.rt zu \'lerden. :i)a.s s;il t in~;besonderc auch 

fur die darin enthaltenen Schatzparameter. 

Im Geeensatz zum G-rundmoaell wird hier nicht von Jahresperioden, 

sondern von Halbja.hresperioden ausgegangen. DadurcL ist 
es moglich: 

- die Saisonschwankungen der Produktion weitgehend einzufangen, 

so daB der Produktionsablauf kurzfristig besser verfolgt 
werden kann, 

- die Vorhersagespanne ist aueh unmittelbar vor einer Za.h.lung 

noch hinreichend \'lei t, um eine gute l'Iarkttraneparenz zu 
gewahr]P.isten, 



Schematische Darstellung des detaillierten Mode/Is zur. Vorhersage von 
Bestandsentwicklung und Schlachtungen bei miinnlichen Rindern 

(ohne AuBenhandel) 
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Ubersicht 20: Detailliertes Modell zur Vorhersage des 
===================~=================== 

Sch1achtrinderanfa11s 
===================== 

a) Vorschatzung der Geburten,des Auaenhande1s, 
der Sch1a.chtungen und der Aufzucht bei Ka1bern 

( 1 ooo Stuck ) 

V or gang 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
6) 

7) 

8) 

9) 

10) 
11) 

12) 
13) 
14) 
15) 

AB Rinder insgesamt 
Bestandsveranderung 
Ka1ber und Groarinder
sch1achtungen 1) 
AB Ktihe 
K~1berzuggang (Zei1e 2+3) 
Ka1beouote (Zeile 5 in% 4) 

Kalbequote (Zei1e 5 in % 4, 
Vorspa1te) 

ExporttiberschuB mann1.Ka1ber 
Exportquote (Zei1e 8 in % 5) 

ExporttiberschuB weibl. Kalber 
Exportquote (Zei1e 10 in% 5) 

EB mar~1.Tiere 0 bis 1/2 Jahr2 J 

Aufzuchtquote (Zei1e 12 in % 5) 

EB weib1. Tiere 0 bis 1/2 Jahr2) 
Aufzuchtquote (Zei1e 14 in% 5) 

16) AB Mast- und Sch1achtka1ber 
17) Zugang fUr die Ka1bermast 

(Zeile 5-8-10-12-14) 
18) FUr K!:i.1bersch1achtungen verftigbar 

(Zei1e 16 + 17 ) 
19) Ka1bersch1achtungen 
2"0) Sch1achtquqte ( Zei1e 19 in % 18) 

I II 

AB = Anfangsbestand.- EB = Endbestand.-I = 1.Ea1bjahr.-II = 2. Ha1bjahr.-
1) Sch1achtungen minus Importe 1ebender Tiere,p1us Exporte 1ebender Tiere. 
2) Ohne Sch1acht- und Mastka1ber. 
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Ubersicht 20: Detai11iertes Mode11 zur Vorhersage des 
======================================= 

Sch1achtrinderanfalls 
===================== 

b) Vorschatzung der Entwicklung im Kuhbestand 
( 1 000 StUck ) 

V or gang I II 

1) AB Kiihe insgesamt 

2) Bestandsveranderung 

3) Kuhschlachtungen1 ) 

4) Schlachtrate (Zeile 3 in % 1) 

5) Zugang zum Kuhbestand 
(Zei1e 2 + 3 ) · · 

6) Zugangsrate (Zei1e 5 in% 1) 

7) Nachschubrate (Zeile 5 in % 8) 

8) AB Farsen Uber 1 Jahr 

AB = Anfangsbastand.- 1) Kuhschlachtungen minus laband eingeftihrte Ktihe, 
plus lebend ausgeftihrte Ktihe. 
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Ubersicht 20: Detailliertes Modell zur Vorhersage des 
------------------------------------------------------------------------------

Sch1achtrinderanfal1s 
========~============ 

c) Vorschatzung der Entwick1ung im mann1ichen Bestand 
( 1 000 StUck ) 

V or gang T II 

1) AB 0 bis 1/2 Jahr ohne Sch1achtka1ber 
2) EB 1/2 bis 1 Jahr 
3) Dg1. in % Zeile 1 
4) AB 1/2 bis 1 Jahr 
5) EB 1 bis 1 1/2 Jahre 
6) Dg1. in% Zei1e 4 
7) AB 1 bis 1 1/2 Jahre 
8) EB 1 1/2 bis 2 Jahre 
9) Dg1. in % Zei1e 7 
10) AB Uber 1 1/2 Jahre 
11) F.B Uber 2 Jahre 
12) Dg1. in % Zei1e 10 
13) Ausfuhrtiberschu.f3 Bu:!.1en u,Ochsen1 ) 

Sch1achtungen 

14) a us AB 0 bis 1/2 Jahr (Zei1e 1 - 2) 
15) a us AB 1/2 bis 1 Jahr (Zeile 4-5-13) 
16) aus AB 1 bis 1 1/2 Jahre 

(Zei1e 7 - 8) 
17) aus AB Uber 1 1/2 Jahre 

(Zei1e 10 - 11) 
18) 2) Sch1achtungen insgesamt 

(Zei1e 14 + 15 + 16 + 17) 
19) Sch1achtungen insgesamt3) 

1aut Schlachtunsstatstik 
20) Dgl. in % Zei1e 18 

AB = Anfangsbestand.- .EB = Endbestand.-
l)Exporte von Sch1acht-, Nutz- und Zuchttieren abzUg1ich der Importe 
von Nutz- und Zuchttieren.- 2)Sch1a.chtungen von Tieren in1~.ndischer 
Herkunft und Ver1uste.- 3)Sch1achtungen von Tieren in1andischer 
Herkunft. 
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Ubersicht 20: Detai11iertes Model1 zur Vorhersage des 
======================================= 

Sch1achtr1naeranfa11s 
------------------------------------------

d) Vorschatzung der Entwick1ung im weib1ichen Jungtierbestand 
( 1 000 Stiick ) 

Vorgang 

1) AB 0 bis 1/2 Jahr ohne Sch1achtka1ber 
2) EB 1/2 bis 1 Jahr 
3) Dg1. in % Zeile 1 
4) AB 1/2 bis 1 Jahr 
5) BB 1 bis 1 1/2 Jahre 
6) Dg1. in% Zei1e 4 
7) AB 1 bis 1 1/2 Jahre 
8) EB 1 1/2 bis 2 Jahre 
9) Dg1. in % Zei1e 7 
10) AE iiber 1 1/2 Jahre 
11) :!<B Uber 2 Jahre 
12) Dg1. in % Zei1e 10 
13) 7ugan.g zum Kuhbestand (vg1.1!.bers.20 b) 
14) Ausfuhriiberschua weib1.JunLrinder1 ) 

Sch1achtungen 

15) aus AB 0 bis 1/2 Jahr (iei1e 1 - 2) 
16) aus AB 1/2 bis 1 Je.hr ( Zei1e 4-5-14) 
17) aus AB 1 bis 1 1/2 Jahre (Zei1e 7 - 8) 
18) aus AE iiber 1 1/2 Jahre 
19) Sch1achtungen insgesamt2 ) 

( Zei1e 15 + 16 + 17 + 18 -13) 
20) 8ch1achtungen insgesamt~) 

1aut Sch1e.chtungsstatistik 
21) Dg1. in% Zei1e 19 

I II 

AB = Anfangsbestand.- EB = Endbestand.-
1)Exporte von Sch1acht-, Nutz- und Zuchttieren'abziig1ich der 
Importe von Nutz- und Zuchttieren.-· 2)Sch1achtungen von Tieren. 
in1andischer Herkunft und Ver1uste.- 3)Sch1achtungen von Tieren 
in1andischer Herkunft. 
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bereits aufgestellte Prognosen konnen in lmrzem Abstand 
revidiert werden, was bei dem nicht i~er streng deter
minierten Produktionsablauf in der Rindfleischproduktion 
sehr wichtig ist, 

- den verschiedenen Produktionsverfahren wird bei diesem Vor
hersagemodell auch dadurch Reclmung getragen, daS bei den 
:f\1asttieren Schlachtungen in drei Al tersgruupen erfa13t werden. 

Das Vorherse.geverfahren basiert - -v1ie berei ts wiederhol t dar
gelegt - auf einer Fortschreibung der Besta.ndsentwic!dung. 
lfierzu sind Schatzparameter erforderlich, die z.E. a.ngeben, 
welcher Anteil einer Bestandsgru'l)pe wf3.hrend des Vorhersage
abschnittes geschlachtet bzw. in eine andere Altersgruppe 
Uberftihrt wird. Diese Schatzpa.rRmeter sind im vorhergehenden 
Abschni tt insbesondere in den t~bersi.chten 19 und 20 beschrieben. 
Es handel t sich bei diesen Werten um biotechnische Pe.rameter 
des Entw·icklungsablaufes im P..inderbeste.nd, die durch <H::onomische 
Faktoren oder sonstige sporadisch auftretenden Ereignisse 
st~ndig modifiziert werdan. Es sind A.ngaben, die fUr die 
Gesamtheit eines Wirtschaftsgebietes gelten,(makrookonomische 
GroSen ). Sie geben somit die saldierte Entwicklung aller 
Einzelbetriebe - nicht die Entwic>:lung in einzelnen Betrieben 
oder einzelnen Betriebsgruppen - wieder. Dieser Charakter der 
Schatzparameter impliziert, da_..~ ~de nicht oder doch n.ur mi t 
erheblichem ,Auf\'Tand aus einzel betrieblichen Angaben gewonnen 
,..,erden konnen. Im allgemeineu konnen zuverlassige Informationen 
tiber ~ie GreBe dieser Bchatzparameter nur durch eine empirische Ana
lyse der makrookonomischen Entwicklung gewor~nen werden. Das be
schriebene Vorhersagever£8.hren setzt mi thin eine la.ngerfristige 
Beobac~tungsperiode Uber die Entwicklung der Bestande und Schlach
tungen voraus. 

Die in der Vergangenheit beobachteten Werte ftir die biotech
nischen Beziehungen ko1~en im einzelnen von den folgenden 
Faktoren beeinfluSt sein: 

-Die kurzfristige Rentabilitatssituation fUr die einzelnen 
Nutzungsrichtungen, die sich u.a. in den jeweiligen Preisen 
fUr Nutz- und Schlachttiere sowie Milch widerspiegelt, 
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- die Veraorgung mit wirtschaftaeigenem Futter, insbesondere 
den Wachatumabedingungen wahrend der Weideperiode, 

- der langerfristige Strukturwandel in der Produktionaent
wicklung, 

sporadisch auftretende EinfluagroBen, wie z.B. staatliche 
Interventionen oder Seuchengange. 

Ftir die wichtigaten Schatzparameter aollen im folgenden 
einige relevante EestirrunungsgrUnde aufgezeigt werden: 

a) Ka). b~_~u2 _!;~ 
- Fruchtbarkeit, Zwiachenkalbezeit 

Dieae Faktoren sind gesamtwirtschaftlich kurzfristig 
relativ konstant, da aus RentabilitatsgrUnden bei allen 
KUhen eine jahrliche Kalbung angeatrebt wird. 

- Aufzuchtverluste 

Dieser Faktor ist kurzfristig relativ konstant. Starkere 
Ausschlage konnen durch Seuchengange verursacht werden. 

- Jahreszeitliche Schwankungen 

Mit Rticksicht auf den Vegetationsrythmus wird vielfach 
eine Abkalbung zum I~nde des ~!inters angeatrebt, so daa 
die Kalbequote im ersten Kalenderh.albjahr jeweila hoher 
1st ala im zweiten Halbjahr. 

- Umatrukturierung des Bestandea 

Eine atarke Umatrukturierung bewirkt tendenziell eine 
hohere Quote, da einerseits vermehrt junge Tiere in den 
Kuhbestand nachgeschoben und andererseita altere Tiere 
frUher ala normal zur Schlachtung·kommen (z.B. TBc
Sanierung und Konzentration der Kur~altung). 

- Bestandaaufbau, Bestandsabbau 

Beim Bestandaaufbau 1st der Zugang zum Kuhbestand groaer 
ala der Abgang. Alle Zugange bringen ein Kalb, Abgange 
dagegen nur teilweise. 
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Da der Kalberanfall auf den Anfangsbestand an KUhen be
zogen wird, erhalt man beim Bestandsaufbau eine liohere, 
beim Bestandsabbau eine geringere Quote. 

b) Auf~chtsquote ( aufgezogene Tiere in % des Zugangs) 

- Der Mindestumfang an Aufzuchttieren wird durch den Bedarf 
fUr die Erganzung der Zuchtbestande bestimmt. Wenn die 
durchschnittliche Nutzungsdauer der Ktihe z.B. 5 Jahre 
betragt, so ~Ussen jahrlich 20 % des Kuhbestandes ersetzt 
werden. Hinzu koinmt noch eine Ausmerz- oder Selektions
quote. 

- Der Hochstumfang wird durch die Aufzuchtfahigkeit bei 
den Kalbern bestimmt. Ein geringer Anteil der Kelber 
eignet sich weder zur Zucht noch zur Rindermast. 

- Bei ausgesprochenen Milchraesen 1st die Aufzucht von 
Tieren zur Rindermast wirtschaftlich nicht interessant. 
Diese Grenze kann duroh Einkreuzung von reinen Mast
rassen versohoben werden. 

- Preisrelation Fleisoh : Miloh 

· Bei relativ gtinstigen Milchpreisen kann eine Tendenz 
zur Ausdehnung der Milohkuhbestande bestehen, d.h. daB 
vermehrt weibliche Tiere ftir die Zucht und weniger ftir 
die Rindermast aufgezogen werden. Bei relativ niedrigem 
Milchpreis werden vermehrt Tiere ftir die Rindermast auf
gezogen. Zunachst werden dabei die mannlichen Tiere be
vorzugt, ist das Reservoir an mannliohen Tieren ersohopft, 
finden zunehmend weibliche· Tiere fUr die Rindermast 
Verwendung. 

- Preisrelation Kalbfleisch : Rindfleisch 

Bei relativ hohen Kalbfleiscbpreisen wird die Aufzuoht 
ftir die Rindermast tendenziell eingeschrankt und umge
kehrt. 
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- Futterversorgung 

Bei sehr gtinstiger Rauhfutterversorgung werden mehr 
Tiere aufgezogen und die Tiere zu hoheren Endgewichten 
gemastet. 

- Jahreszeitliche Schwankungen 

Der Vegetationsrythmus bedingt, daa bestimmte Jahres
zeiten fur die Aufzucht von Kalbern bevorzugt werden. 

c) Kuhschlachtungen und Umtrieb im KUhoestand 

- Jahreszeitliche Schwankungen 

Beim Weideabtrieb werden vermehrt Tiere ausgemerzt. 

- Futterversorgung 

Knappe wirtschaftseigene Rauh- und Saftfutterversorgung 
bedeutet meist eine hohere Schlachtquote; dieser EinfluS 
wird durch den zunehmenden Einsatz von Kraftfutter jedoch 
abgeschwacht. 

Strukturveranderungen des Kuhbestandes bedeuten eine 
erhohte Schlachtquote (z.B. TBc-Sanierung, Ausscheiden 
von Betrieben aus der Kuhhaltung). 

- Kalbetermin 

Insgesamt gesehen ist die Schlachtquote bei Ktihen kurz
fristig konstant, sofern nicht von auaen Eingriffe (z.B.die 
Abschlachtaktion bei Ktihen im Frtihjahr 1970) vorgenommen 
werden. 

) ~ugang zum Kuhbestand 

Diese Quote ist sehr eng mit den Kuhschlachtungen und dem 
Umtrieb i~ Kuhbestand verbunden, so daa die gleichen Fakto
ren wirksam sind. Besonders stark wirken sich dabei jedoch 
die Umstrukturierung und die mittel- bis langfristige 
Bestandsentwicklung aus. 



- 91 -

mannliche Tiere ---------------
- Mastmethode; je intensiver das I~astvet'fahren ist, um so 

hoher ist die Schlachtquote. Sie verandert sich aller
dings kurzfristig. 

- Preis, Preisrelationen; niedrige Preise ftir Kraftfutter 
bewirken einen starken Einsatz von Konzentraten, hier
durch wird der Umtrieb im !VIastbestand erhoht. 

- K~lberpreise; durch hohe Kelberpreise wird die Mast 
schwerer, d.h. altere Tiere begtinstigt. 

- Futterversorgung; starke Reaktionen auf die Futterversor
gung sind nur bei e~emen Futterernten festzustellen, da 
das Rauhfutter zunehmend durch Konzentrate ersetzt wird. 

weibliche Tiere 

Neben den Faktoren, die bereits ftir die mannlichen Tiere 
angeftihrt wurden, ·kommen hi er noch in Betracht: 

- Die Entwicklung des Zut;angs zum Kuhbestand; je mehr ·.riere 
fUr die Ergenzung der Kuhbestande benotigt werden, umso 
weniger stehen fur die Rindermast zur Verftigung. 

- weibliche Tiere werden erst dann fu.r die ~indermast heran
gezogen, wer..n das Reservoir an mannlichen Tieren weit
gehend erschopft ist. 

Um die empirisch gefundenen Parameter ftir die Vorschatzung 
nutzbar zu machen, mtissen die Entwicklungstrends der bio
technischen Beziehungen ana.lysiert und vom kurzfristigen 
EinfluS der oben genannten Faktoren bereinigt werden. In 
der Regel fehlen jedoch hinreichende Erfahrungswerte, um 
den Effekt der einzelnen EinfluSgroBen exakt qua.ntifizieren 
zu konnen. Es ist daher vielfach notwendig, ftir die Vorschatzung 
einfache Extrapolationen der Parameter heranzuziehen. 
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Ein solches Vorgehen ents?richt praktisch e1ner Vorschatzung 

der Parameter unter Berticksichtigung durchschnittlicher Be

stimmungRfaktoren. 

_In einer Anla.ufphase dieser Vorh.:.rsagemethoden, in der C.ie 

Bestands- u.nd Schlachtstatistiken a.ufgebaut \'lerden mtissen, 

liegen irn allgemeinen noch keine }:rfahrungswerte fur eine 

langere Periode vor. Man wird in dieser Situation von den 

~rfahrungS\'lerten eines oder weniger Jahre ausgel:en rotis~en 
oder durch Anc.logiescnlU.sse von ahnlichen FrfahrungS\'terten 

die B:ohe d.er l'aram~ter abzu9c:!···+zP!' ver<:mC'lben .• Durch spezielle 

Brhebungen·oder spezielle Fragestellungen bei den Bestands

erhebungen entsprechende Parameter zu ermitteln, erscheint 

im allgemeinen wenig erfolgversprechend. 

In dem detaillierter.. Nodell sind die Parameter fur die beiden 

Halbja.hre untcrschicdlich, \'tas im \"lesentlichen auf den Vege

tationsableuf und die hierdurcb bedingter.. se.isonal unter

~chiedlicher.. Terffiins fiir tlbkalbungen, Aufzucht und Schj_achtungen 

zurtickzuf~~ren ist. 

4.1.1 ~!2~£~~~~~~~-£~!-~!1£~~~2~~~~!2~~~~~~!~~!~-~~-£!~ 

Bestandsstatistik 

tir die Ermi ttlung der Milchproduktion \'terden in den I·fi tglieds
a.ndern der 1~\'!Gr zwei Hethoden a.ngewand t: 

l) Erfassung der angeli.eferten Milch in den T"Tolkereien und .. 

Ergenzung dieser Angaben durch Scha.tzungen i.i..ber den Ver

brauch in den landwirtschaftlichen Betrieben ftir die 
Ftitterung und cten Haushalt sowie tiber den Direktabsatz 
und die Verarbeitung. 
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( 2) Hochrechnung der Produktion aufgrund der Iviilchkuhbestande 
und der Durchschnittsleistungen. Hierzu ist es erforder
lich, daB tiber Stichproben die Milchleistung je Kuh er
mittelt wird. Sofern Rinderrassen mit sehr unterschiedli
chem Produktionsniveau vorhanden sind, ist eine Aufglie
derung des Bestandes nach Rassen erforderlich. 

Die beiden Verfahren zur Ermittlun£ der Milchproduktion kormnen 
bei unterschiedlichen Bedingungen zur Anwendung. Das erste 
Verfahren kor·\Illt dann in :Betracht, wenn der tiberwiegende Teil 
der Milch in Molkereien verarbeitet wird und nur ein geringer 
Tail in den landwirtschaftlichen Betrieben verbleibt oder von 
diesen direkt vermarktet wird. Dieses Verfahren wird insbe
sondere in den Niederla.nden und in der BR Deutschland ange
wand t. Hi er werd.en ilber 85 % der produzierten Hilch an die 
Molkereien angeliefert. Der Fehler, der durch eine Fehl
schetzung tiber den Verbrauch in den Froduktionsbetrieben ent
steht, beeinflu13t die Zuverlassie;keit der Angabe der Gesamt
produktion nur wenig. 

Das zweite Verfahren ko~~t. in den L~ndern zur Anwendung, in 
denen ein erheblicher Teil der produzierten Nilct. nicht an 
die Molkereien abgeliefert wird, sondern im Jroduktionsbe
trieb verbleibt oder direkt abgesetzt wird. Diese Bedingungen 
liegen insbesondere in Frankreich und Italian vor. 

Beide Verfahren setzen Informatior.en i.iber den J:!il.chkuhbestand 
voraus. Beim ersten v~rfahren wird Uber die durchschnittliche 
Zahl der Kiihe die Durchschnittsleistung je Tier errechnet, 
die fUr viele agrarpolitische und produktionstechnische Uber
legungen von Bedeutung 1st. Beim zweiten Verfahren wird die 
Zahl der Ktihe direkt ftir die Ermittlung der Produktion be
notigt. In diesem Fall ist es sogar erforderlich, Informa
tionen tiber die jeweilige Zusammensetzung des Bestandes nach 
Rassen zu haben. Eine solche Aufgliederung stellt jedoch groae 
Anforderungen an die Zuverle.ssigkeit der Erhebungsmethoden. 

Bei den Stichprobenerhebunr:en wird der Auswahlsatz hierbei 
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relativ hoch sein mtissen. Da die Kenntnis Uber die Zusammen
setzung de~ Bestandes nach Rassen fUr sonstige ttberlegungen 
keine groSe Bedeutung hat, ist es nicht erforderlich in allen 
~Ii tgliedslandern den Kuhbestand entsprechend aufzugliedern. 

Die zentrale Stellung der Milchproduktion in der Landwirt
schaft der EWG erfordert eine laufende und moglichst voraus
scha.uende Beo·:Jachtung der Entwicklung des Milchkuhbesta.ndes. 
Hierzu kann die Aufgliederung des Farsenbestandes nach Tieren, 
die in den Milchkuhbestand nachgeschoben werden sollen, und 
sonstigen Tieren wertvolle Hinweise geben. Die Farsen, die 
zur Erganzung der Milchkuhbestande aufgezogen werden, sollten 
deshalb bei der Bestandserhebung getrennt ausgewiesen werden. 

Bei dem Vorschlag fur die Harmonisierung der Rinderbestands
statistiken in den Mitgliedslandern der EWG wurde von folgenden 
Voraussetzungen ausgegangen: 

- Die vorgeschlagene Bestandsgliederung ist als Mindestkatalog 
zu betrachten. Er soll den gemeinsamen Bedtirfnissen aller 
Mitgliedslander entsprechen. Den einzelnen Mitgliedslandern 
bleibt es tiberlassen den Katalog entsprechend ihren Bedtirfnissen 
zu erwe1tern. 

Der Katalog muS politisch durchsetzbar sein. Informationswert 
und Kosten mtissen in einem ausgewogenem Verhaltnis zuein
ander stehen. 

Da die Bestandsstatistiken teilweise auf Stichprobenbasis 
erhoben werden, muS bei der Aufgliederung der Umfang der 
einzelnen Bestandsgruppen mit dem insgP.samt gefordertem 
Zufallsfehler in Einklang gebracht warden. Sofern eine 
Zuver1a.ssigkei t der Stichproben fiir den Gesamtbestand 

.von ! 1 % gefordert wird, dtirfen einzelne Bestandsgruppen des 
Katalogs nicht einen Umfang von nur 1, 2. oder 3 % des Ge

samtbestandes ausmachen. Ist der Umfang der einzelnen 
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Bestandsgruppen nur sehr gering, so ist der Zufallsfehler 

ftir diese Gruppen derart hoch, daa keine gesicherten Au~
sagen Uber die Veranderung in diesen Gruppen gemacht 
werden konnen. 

Diese Voraussetzungen engen den Bestandskatalog bereits stark 
ein. Bei der Einftihrung einer Kategorie mua deshalb jeweils 
geprlift werden, ob die zusatzliche erhaltene Iuformation den 
Ansprtichen an die Genauigkeit und in einem angemessenem Ver
haltnis zu den Kosten steht. 

Ausgehend von den vorgeschlagenen Vorhersagemethoden wird eine 
Gliederung der Rinderbestande bei den halbjahrlichen - in der 
Doergangsphase jahrlichen - Bestandszahlungen vorgeschlagen, wie 
sie in der Ubersicht 21 dargestellt ist. Diese Aufgliederung 
laat sich in den meisten Mitgliedslandern durch eine relativ 
k1eine Xnderung des bisherigen Systems erreichen. Die Alters
grenze zwischen Kelb und Jungrind, die bislang tei1v/eise 
(BR Deutsch1and, Belgien, LuxembuFg) bei 3 Monaten gezogen 
wurde, ist hier auf 6 Monate erhoht. Hierdurch wird den ver
schiedenen Methoden der verlangerten Kalbermast, die in Zu-
kunft noch an Bedeutung gewinnen weruen, Rechnung getragen. Diese 
Altersgrenze dtirfte auch etwa der Gewichtsabgrenzung von 220 kg 
Lebendgewicht entsprechen, wie sie in der Rindf1eischmarktordnung 
verankert ist1 ). 

Weitere A1tersgrenzen sind bei 1 bzw.2 Jahren gesetzt. Eine 
zusstz1iche A1tersgrenze bei 3 Jahren, wie sie in den Niedsr
landen noch besteht, wird in Anbetracht der sich laufend 
verkiirzenden Nastdauer nicht fUr erforderlich gehalten. In den 
meisten Landern handelt es sich bei den Masttieren, die tiber 
2 Jahre a1t sind, schon heute nur um eine vergleichsweise 
kleine Bestandsgru~pe. 

FUr das erwei terte l1Iode11 zur Vorhersage des Schlachtrinder
anfalls ist eine A1tersgrenze bei 1 1/2 Jahren erforder1ich. 
Eine solche Gliederung hat den Vortei1, dass die Bestands-

1)VO des Rates der EWG Nr.805/68 vom 27.6.1968. 
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Ubersicht 21 : 

Aufg1iederung der Rinderbestande1 >in der EWG 
============================================ 

Unter 1/2 Jahr 

1/2 Jahr bis 1 J ahr 

1 Jahr bis 1 1/2 Jahre 

1 1/2 bis 2 Jahre 

Uber 2 Jahre 

Rinder insgesamt 

Mast- und Schlachtka1ber 
Aufzuchtka1ber mannlich 

weib1ich 

mann1iche Tiere 
weibliche Tiere 

mann1iche Tiere 
weib1iche Tiere 

mannliche Tiere 
weib11che Tiere 
dar. fUr die Erganzung der 

Milchkuhbestande 

mannliche Tiere 
weibliche Tiere,au6er Ktihe 
dar. fUr die Erganzung der 

Milohkuhbestande 
Milchktihe 
Mutter- und AmmenkUhe 

l)Den einzelnen Landern bleibt ea vorbehalten, die Aufg11ede
rung nooh zu vertiefen. 
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entwicklung bei den jungen Tieren genauer verfolgt werden kann 

und gibt gleichzeitig eine Kontrollmoglichkeit, um Fehler bei 
den Angaben in den Bestandsgruppen zu erkennen und gegebenenfalls 

zu korrigieren. 

Der Bestandskatalog sieht neben dem Alter auch eine Aufgliede
rung nach dem Geschlecht und der Nutzungsrichtung vor. Bei 
den Kalbern wird untergliedert zvrischen Tieren ftir die Kelber-
mast und den .Aufzuchtkalbern. :Cabei wird nicht unterschieden, 
ob die Kalber ftir die spatere Erganzung der Zuchtbestande oder 
ftir die Rindermast aufgezogen werden. Eine Aufgliederung der 
Mastkalber nach dem Geschlecht ist nicht erforderlicb, da eine 
entsprechende Aufgliederung bereits bei den Aufzuchtkalbern vorge
schlagen wird. Die Aufgliederung Cl.er Mastka.lber nach dem Geschlecht 
\vU.rde keine zusatzliche Information geben, da man e.nnehmen kann, 
dass das Geschlechterverhaltnis der nutzbaren Kalber insgesamt 
konstant ist. Der Umfang_ dcr Bestanaskategorien "mannliche" 
bzw."weibliche Hastkalber" ware aber auch so gering, dass bei 
Stichproben mit erheblichen Zufallsfehlern gerechnt werden 
mua. FUr die BR Deutochland wlirde eine colche Untergliederung 
des I-iastk8.lberbeste.ndee Bestandsgru:ppen der Gro,ljenordnung 
von 1,5 % des Gesamtbestandes ergeben. 

Die vorgeschlagene Aufgliederung des Kuhbestandes na.ch " lf:ilch
ktihe" und"I(utter- und Am.r:Ienki..L.'le" hat fur die Vorhersage der 
Rindflei_schproduktion keine praktische :3edeutung. Sie erfole·te 
lediglich im Hinblick auf die Bed.Urfnisse der Produlr.tions
statistik bei der Milch. Das gleiche gilt ftir die Gruupe der 
Farsen, die 11 zur Erganzung d€r Nilchkuhbestande" vorgesehen 
sind. Eei den Ktihen vrurde bislang die Gru~pe der Schlacht
ktihe, die in einigen Landern gesondert ausgewiesen wird, nicht 
mehr vorgesehen. Aus produktionstechnischen und okonomischen 
Bedingungen ist es nicht iir~'lich, daGrJ Tie~:·e, die aus der Milch
produktion berei ts ausgeschieden sind, noch lF..ngere Zei t ge
halten oder gar gemastet werden. 
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ie Gruppe der ma~nlichen Zuchttiere, die bisher allgemein 
in den Bestandskatalogen der Lender enthalten ist, wird fallen
elassen. Der Umfang dieser Gruppe 1st sehr gering und bringt 

fUr eine Vorschatzung keine zusatzliche Information, da es 
sich um eine sehr konsistente Gru~pe h~delt. Informationen 
"ber den jeweiligen Bestand an Zuchtbullen sind in den 
inzelnen Landern Uber die Zuchtviehverbtnde und ihre Zentralen 

fU erhalten. Ebenfalls wurde auf die gesonderte Erfassung der 
bchsen bei den Bestandszahlungen verzichtet; diese Tiergattung 
at bereits heute in einigen Landern nur noch eine geringe 
edeutung und dtirfte auch in den anderen Landern in ZUkunft an 
edeutung verlieren. 

sich hier die Frag~, ob bei der Bestandserh.ebung dem 
pateren Verwendungszweck der Tiere nicht noch eine st~_rkere 

ufmerkeamkeit gewidmet werden sollte. In Frankreich uird z.B. 
ei der Bestandsermittlung mit einem hinsichtlich der spateren 
erwendungsart ~iefgegliede~ten Fragenkatalog gearbeitet. 
Iierbei wird u.a. nach dem voraussichtlichen spateren Schlacht
.lter der Tiere gefrar,t. Gegen eine solche weitgehende Unter
liederung nach 1er spateren Verwendung ist jedoch anzuftihren, daa 
er jeweili6e Besitzer eines Tieres nicht immer darUber informiert 
st und auch nicht in jedem Falle einen Einflua dare.uf hat, 
elcher Verwendung das Tier spater zugeftihrt wird und wann es 
chlachtreif 1st. Der Produktionsprozea in der Rindviehhaltung 
st im Gegensatz zur Schlachtschweineproduktion sehr viel.'fal tig 
d durchlassig. i~ergange zwi~chen den Mastverfahren und 

lutzungsrichtungen sind leicht moglich, wodurch das Schlachtalter 
ntscheidend beeinfluSt wird. Angaben Uber den spateren Zeit-
unkt der Schlachtung kCSnnen somi t nur ~.ehr ungenau se in. Die 
rmittlung der Verwendung der Tiere und ihres voraussichtlichen 
chlachttermins setzt einen sehr umfangreichen und komplizier-
en ·Fra~enkatalog voraus, der im allgemeinen nur unter Mit-
irkung von besonders geschultem Erhebungspersonal zufrieden
tellend beantwortet werden kann. 
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Bei der vorgeschlagenen Bestandsaufgliederung handelt es sich 
um einen Mindestkatalog, der fiir die Vorschatzung des Schla.cht
rinderanfalls nach der beschriebenen Vorhersagemethode erfor
derlich ist tind de-r· aus diesem Grunde fur alle Hi tgliedsla.nder 
der EWG verbindlich sein mua. Den einzelnen Landern bleibt es 
vorbehalten, entsprechend ihren speziellen Bediirfnissen eine 
starkere Unterg1iederung vorzunehmen. Es ·ware z.B. denkbar, 
daS in Frankreich vorerst weiterhin der Bestand an O~hsen ge
sondert erfragt wird. In diesem Land dtirfte es mit RUcksicht 
auf die dort praktizierte Methode der Nilchproduktionsberech
nung auch erforderlich sein, den Milchkuhbestand nac~ Rassen 
aufzugliedern. 

Es gibt mehrere Nethoden urn. die Viehbestande zu ermitteln. 
!w'Ian kann Vollzah.lungen durchftihren oder iiber re.prasentative 
Stichproben den Bestand ermitteln. In der Vergangenheit wurde 
eine Reihe von Stichprobenverfahren entwickelt, die sich 
hinsichtlich der Auswahleinheit (Flache,Betrieb),· der Hochrech
nungsart (freie, gebundene Hochrechnung) oder der Schichtung 
unterscheiden. Mi t all diesen Ne thoden karm der Be stand zu
verlassig erhoben werden. Welchem Verfahren im ~inzelfall der 
Vorrang zu geben ist - also optimale Ergebnisse bei geringem 
.Aufwand bringt - , ha.ngt von den jeweiligen Voraussetzungen 
ab. Besonders wichtig hierbei sind: 

- die Struktur der Viehhaltungen, 

- die Groae des Wirtschaftsgebietee, 

- die geforderte Untergliederung des Bestandes und 

- der Entwicklungsstand des statistischen Dienstes. 

Die se Bedingungen sind in den einzelnen Mi tgliedslandern de.r 
EWG sehr unterschiedlich. Es ist deshalb nicht zu empfehlen, 
fiir.alle·tander ein einhe·itliches Erh~bungsverfahren vorzuschre~ben. 
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mua auch berticksichtigen, dass einig& Lander bereits 
s it langem zuverlassige Bestandserhebungen durchftihren. 

lbst wenn es sich hierbei im EinzGlfall um Methoden 
delt, die nach dem heutigen Stand der Kenntnis nicht mehr 

a s optimal zu bezeichnen sind, so muE - wenn nicht grobe 
· gel festgestellt werden - von einer Anderung abgeraten 
rden, da jegliche Umstellung mit zusatzlichen Kosten und 

einem Informationsverluet verbunden ist. 

Wahl des Erhebungsverfahrens sollte den einzelnen Landern 
e~lassen bleiben. Allerdings muS sichergestellt sein, daS 

z verlassige Ergebnisse erzielt werden und daS die Zahlungen 
a eh hinsichtlich der Bestandsaufgliederung und der ~eitlichen 
D rchftihrung vergleichbar sind. Die statistischen Xmter der 
e·nzelnen Mitgliederlander mtissen verpflichtet werden, detail
l·erte Angaben Uber die Erhebungsverfahren und tiber die mog-
1 chen Fehler, mit denen die Ergebnisse behaftet sein ko~~en, 

machen. Bei den Vollerhebungen sind Angaben Uber den syste
tischen Fehler ( durch Nachkontrollen zu ermitteln) vorzu
gen. FUr die Stichprobenerhebungen muS zusatzlich das Aus-
S des moglichen Stichprobenfehlers bekannt gegeben werden. 
r Erhebungsbereich fUr die Zahlungen soll alle Rinder unab

h·ngig vom Alter oder der Nutzungsrichtung umfassen. Aller-
d ngs sollte in Erwagung gezogen werden, die Kerngebiete der 

oSstadte von den regelmaSigen Zahlungen auszuklammern. 

e Vorhersage des Schlachtrinderanfalls kann bestenfalls so 
sein, wie das Ausgangsmaterial, auf dem sie beruht. Da 

e verwenddten Schatzparameter i1amer einen gewissen Unsicher
itsfaktor enthalten, ist die Zuverlassigkeit der Vorhersage 
der Praxis stets geringer als die der Bestandsangaben. 

rebt man fUr die Vorschatzung eine gewisse Zuverlassigkeit 
, so muS fUr die Zahlungen ein wesentlich hoherP.r Zuverlassig
itsgrad gefordert werden. Allerdings wtirden sich gleichblei-

b nde Zahlfehler bei den Vorschatzungen kaum ungtinstig auswir-
k n. Schwierigkeiten bereiten die Schwankungen im Zahlfehler. 
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Besonders hohe Ansprtiche an die Zuverlassigkeit der Bestands

statistiken mtissen dann gestellt werden, wenr1 bei der Vorschatzung 
des Schlachtrinderanfalls die Ergebnisse der Schlachtungs
statistik nicht direkt verwendet werden, die Schlachtungen also 
aus der Differenz zweier Bestandsgruppen abgeleitet werden. Im 
Interesse der Zuverlassigkeit der Vorhersage mua gefordert werden, 
daS der Gesamtfehler bei den Bestandserhebungen einen Schwankungs
bereich von 

z 1,5 % ftir Rinder insgesamt und 

! 2,0 % bei den einzelnen Bestandskategorien 

nicht tiberschreitet. 

Die Forderung nach einer so genauen Eingrenzung des Za.hlfehlers 
mag zunachst Ubertrieben erscheinen. Sie ist es jedoch nicht, 
wenn man bedenkt, daB eine Schwankung von ! 1,0 % im Erfassungs
grad des Gesamtbestandes, den fUr die Halbjahre errechneten 
Kalberzugang bereits um rund 10% verandern kann. 

4.2 Schlachtungsstatistik 

Zur Erstellung von Versorgungsbilanzen fUr Fleisch ist etne zu
verlassige Schlachtungsstatistik erforderlich, da nur tiber eine 
.solche Statistik die Fleischproduktion hinreichend genau er
mittelt werden kann. Auch fUr die Vorhersage des Schlachtrin
deranfalls ist eine Schlachtungsstatistik erforder1ich, wenn-
gleich auch unter bestimmten Voraussetzungen ohne sie die 
:Produktion ann~hernd geschatzt werden kann (vgl. die Ausftihrungen 
zum Vorhersagemodell ). (-

Ala Mindestkatalog ftir die Untergliederung der Rinderschlach- · 
tungen sind die in tbersicht 22 aufgeftihrten Gruppen anzusehen. 
Es wird hierbei unterschieden zwischen den Kategorien : Kalber, 
weibliche Jungrinder, Ktihe und Bullen einschl. Ochsen. Die vor
geschlagene Abgrenzung zwischen Kalb und Jungrind bzw. Bulle 
entspricht mit 220 kg Lebendgewicht der in der Rindfleischmarkt
ordnung vorgegebenen Definition. 
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t ersicht 22: 

Aufgliederung der Rinderschlachtungen1 ) 
======================================= 

eibliche Jungrinder 

ullen und Ochsen -·~~- ....... ______ _ 

e 

(bis 220 kg Lebendgewicht, ohne 
zweite Zahne) 

- gewerbliche Schlachtungen 

- Hausschlachtungen 

(Uber 220 kg Lebendgewicht, noch nicht 
ge.Kalbt) 

- gewerbliche Schlachtungen 

- Hausschlachtungen 

(Uber 220 kg Lebendgewicht) 

gewerbliche Schlachtungen 

- .Hausschlachtungen 

(ab O.em ers1:13n Kal b) 

- gewerbliche Schlachtungen 

- Hausschlachtungen 

l)Den einzelne:r.t L!indern bleibt es vorbehalten, die Aufglie
d rung noch zu vertiefen. 
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Eine Untergliederung der mannlichen Tiere nach Ochsen und 
Bullen, wie sie heute in einigen Mitgliedslandern der EWG 
anzutreffen 1st, wurde fallengelassen, da die Ochsenmast 
insgesamt nur noch eine beschrankte und weiter abnehmende 
Bedeutung hat. In den LEndern, in denen die Ochsenr;!ast noch 
eine entscheidende Rolle spielt, sollten die Ochsenschlachtungen 
getrennt ausgewiesen ,.,rerden. 

~ine Untergliederung der Kalberschlachtungen nach dem Geschlecht 
1st nicht erford~rlich. Die Information, die aus dieser Auf
gliederun~ gezogen warden kann, 1st bereits in der Bestands-
statistik beim Aufgliedern der Aufzuchtkelber nach dem Geschlecht 
enthalten. Eine Gliederung der Kalberschlachtungen nach dem Geechlecht 
dtirfte auch auf technische Schwierigkeiten stoBen. 

Au~er der Unte:rgliederung der Schlachtungen nach Bestandskategorien 
~ollten Informationen darUber vorliegen, ob es sich um gewerbliche 
oder urn Hausschlachtungen handelt. Diese Aufgliederung 1st 
zwar fUr die Vorhersage direkt ohne Belang, sie liefert.aber 
wichtige Informationen Uber die Na.rktumslltze an Schlachttierer.. 
und Flei8ch. Sofe:rn dao Gewicht der Fausschlachtungstiere von dem 
der gewerblich geschlachteten Tiere abweicht, ist eine derartige 
Untcrgliederung auch zur Ermittlung der Fleischproduktj.on erfcrder
lich. Allerdings dUrfte diese Situation bei den Rindern - im 
Getie:nsatz zu den Rchwcinen - kaum gegeben eein. 

Die gewerblichen Schlachtungen umfassen die Schlachtungen in 
~ffentlichen und privaten Schlachtereien und die Schlachtungen 
des Fleischerhandwerks. Hausschlachtungen sind Schlachtungen, die 
von den Produzenten ftir den Eigenverbrauch getatigt werden. 

Eine Unterscheidung der Schlachtuneen nach ihrer Verw·endung 
(Hausschlachtungen, gewerbliche Schlachtungen) 1st auch deshalb 
von Bedeutung, weil sich die Lchlachtungen unterschiedlich 

entwickelt haben. In der BR Deutschland hatten die Hausschlach
tungen bei Rindern von 1950/51 bis 1968/70 einen Umfang 
von 2,0 bis 3,6 % der gesamten Rinderschlachtungen. 
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F"r Kalber betrugen die Werte zwischen 4,8 und 1,5 %. Bemer
~Lnswert ist, daB die Hausschlachtungen in den 1960er Jahren 
~gestiegen sind. Sie korrelierten also nicht mit der Zahl der 
lLndwirtschaftlichen Betriebe. In Jahren mit niedrigen Schlacht
rlnderpreisen waren die Hausschlachtungen besonders hoch, 
s daB das Fleischangebot auf den Markten etwas entlastet worden 

t. 

F ·r die Vorhersage des Schle.chtrinderanfalls ist es nicht er
f rderlich, bei den Schlachtungen nach der Herkunft der Tiere 
("nle.ndischer oder auslendischer Herkunft) zu unterscheiden, 
s fern in der AuBenhandelsstatistik die Schlachttiere gesondert 
a sgewiesen sind. 

e vorgeschlagene Gliederung der Schlachtungsstatistik nur 
n eh Kategorien bedeutet, daB innerhalb der einzelnen Gruppen 
d"e Qualitat der Tiere und das Alter in weiten Grenzen schwankt. 
D das Alter bei der Vorhersage der Produktion ein wichtiges Kri-
t rium ist, ergibt sich die Frage, ob bei der Schlachtungsstatistik 
n"cht nach dem Alter unterschieden werden soll. In Frar~reich 
w·rd eine solche Untergliederung durchgeftihrt und zwar aufgrund 
d s Zahnbildes. Nach deutschen Untersuchungen1 ) ist aber der 
Z hnstand kein eindeutiges I•1erkmal ftir das Alter eines Tieres. 
D s Zahnbild wird auBer vom Alter ganz entscheidend von der 

sse (frUhreife, spatreife Rassen) sowie von der Intensitat 
r Ftitterung und dem verabreichten Futter beeinfluBt. Schriener2) 
bt fUr eine einzige Rasse (Hohenfleckvieh) die folgenden Zeit-

s annen ftir den Zahnwechsel an:"So wurden die Zangen in einem 
itraum von 22 bis 39 Monaten, die inneren Mittelzebne von 
bis 48 Nonaten und die ~.u!3eren Mi ttelzahne zwischen 31 und 
Monaten a.ngetroffen. Das vollstandig erhal tene MilchgebiB wurde bei 

eren bis zum vollendeten 3o. Lebensmonat festgestellt. Al1e Tiere, 
e alter als 60 Monate waren, zeigten ein vollstandiges Ersatz-
biB ... Ein so wenig zuverlassiges Herkmal ftir das Alter bringt 

f r die Vorher~age keine nutzbaren Informationen. 

Vg!.z.B.: K.H. Habermehl, Die Altersbestimmung bei Haustieren 
P lztieren und beim jagdbaren Wild, Berlin und Hamburg,l961. · ' 
0 er: H.J.~ Schriener, Moglichkei ten der Al terserkennung am 
S hlachtkorper des Rindes,Dissertation,GieBen 1966.-
2 Schriener, H.J., a.a.o. s. 103. 



- 105 ... 

AuSeraem setzt die BerUcksichtigung dieses Merkmals voraus, 
daB jeweils der Kopf noch mit dem Tierkorper verbunden 1st. 
Da die Schlachthalften bei Rindern aber im allgemeinen den 
Kopf nicht mit ein~chlieBen,- ware diese Altersgliederung nur 
unmittelbar zum Zeitpunkt der Schlachtung durchzuftihren. 
Eine zuverlassige Altersbestimmung ware Uher das Ausmaa der 
Kalkeinlagerungen im Skelett (Verknocherung) moglich. Der 
Aufwand einer solchen Schlachtaltersbestimmung 1st aber be
trachtlich und kann aus diesem Grunde nicht empfohlen werden. 
Bei zuverlassigen Bestandsangaben und der vorgeschlagenen Be
standsgliederung ist eine Altersabgrenzung der Schlachtungen 
etwa aufgrund der Bestandsanderungen moglich. Hierbei wird 
festgestellt, aus welcher Altersgruppe die Schlachtungen kommen 
(z.B. 1/2 bis 1 Jahr, 1 bis 1 1/2 Jahre oder Uber 1 1/2 Jahre). 

Das genaue Schlachtal ter is t dabei jedo.ch nicht fixiert. 

Eine vollstandige Schlachtungsstatistik kann, sofern fur alle 
Schlachtungen eine veterinarpolizeiliche .Untersuchungspflicht 
vorgeschrieben ist, Uber den Veterinardienst erreicht werden. 
Voraussetzung fUr eine zuverlassige Meldung ist ea jedoch, daB 
die Angaben nur fUr statistische Zwecke Verwendung finden. 
Warden Abgaben (Steuern usw.) an die Meldungen gekoppelt, so 
besteht von vornherein die Gefahr,daB die Angaben unvoll
standig sind. Bei der Einrichtung oder Fortentwicklung der 
Schlachtungsstatistik ist diesem Umstand Rechnung zu tragen. 

Es ist zu befUrchten, daB die Meldungen Uber die Veterinare 
vielfach nur mit erheblichen Zeitverzug zusammengefaBt und 
veroffentlicht warden konnen und damit fUr die laufende kurz
fristige Marktbeobachtung keinen groBen Informationswert haben. 
Um diesen Mangel zu beheben, sollten groBere kommunale und 
privatwirtschaftliche Schlachtereien zu kurzfristigen 
(wochentlichen und spater sogar taglichen) Meldungen Uber den 
Schlachtumfang verpflichtet warden. Aus diesen Angaben kann 
unter Zuhilfenahme der Relation 11 Gesamtschlachtungen: 
Schlachtungen in groBeren Betrieben" in einer zurtickliegenden 
Periode durch Hochrechnung das Gesamtangebot an Schlacht
rindern abgeleitet werden. 
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4 3 AuSenhandelsstatistik mit lebend~~i~~ern 

M t der beschriebenen Vorhersagemethode soll der Sohlachtrinder
fall in den einzelnen Mitgliedslandern geschatzt werden. 
eser umfaSt neben den Schlachtungen auch den ExporttiberschuS 
lebenden Rindern. Es ist deshalb erforderlich, daS neben der 

hlachtungsstatistik auch die AuBenhandelsstatistik auf die 
standsstatistik abgestellt wird. Ftir die Gliederung des 

A Senhandels (Importe und Exporte getrennt) wird der in t~er
s cht 23 dargestellte Katalog vorgeschlagen. Er sieh~ neben 
e ner Gliederung nach K~.lbern (me.nnlich und weiblich), weib-
1 chen Jungtieren, Ktihe und Bullen einschlieSlich Ochsen 
e ne wei tere Untergliederung in Schla.chttiere, Nutztiere und 
Z chttiere vor. Ftir die speziellen Zwecke der Prognose ware 
d ese zusatzliche Untergliederung nach der Nutzungsrichtung nicht 
u bedingt erforderlich. Die Notwendigkeit ergibt sich aber aus 
d n Anforderungen, die einerseits die Fleischproduktions-
s atistik und andererseits die EWG-Marktorganisation fUr 
R ndfleisch stellen. So ist es zur Ermittlung der Nettoeigen-
e zeugung ( pin) notwendig, den Umfang der eingeftihrten Schlacht
t ere gesondert auszuweisen. In Landern, bei denen bei der 

hle.chtungsstatistik nach Inlands- und Auslandstieren unter
s hieden wird, wtirde sich diese Gruppierung ertibrigen. Da 
d'ese Untergliederung mit der zunehmenden Verflechtung des 

ternationalen Handels und vor allem der Harmonisierung der 
terinarpolizeilichen Vorschriften iwmer schwieriger wird, 
~ eine Trennung zwischen Schlachttieren und Nutz- oder 
chttieren in der AuSenhandelsstatistik vorgenommen werden. 

D' e gesonderte Erfa~:,sung der Zuchttiere - Tiere :mi t Herdbuch
n chweis - wird durch die Marktorganisation ftir Schlachtrinder 
u d Rindfleisch bedingt, die ermaSigte Grenzbelastungen fur 

Die Altersgrenze zwischen Kalb und Jungrind ist in der AuSen
h delsstatistik ebenso wie ir der Schlachtungsstatistik in 

ehnung an die Rindfleischmarktordnung gezogen worden. 
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Ubersicht 23: 

Aufgliederung der lebenaen Rinder1 ) in der AuBenhandelsstatistik 
================================================================ 

Kalber, mannlich 

Ktilbe!', weiblich 

(bis 220 kg Lebendgewi~ht,ohne zweite Zahne) 
- Schlachttiere 
- Nutztiere 

Zuchttiere 

(bis 220 kg Lebendgewicht,ohne zweite Zahne) 
- Schlachttiere 
- Nutztiere 
- Zuchttiere 

weibliche Jungrin~~F. (tiber 220 kg Lebendgewicht,noch nicht gekalbt) 
- Schlachttiere 

Kiihe 

Bullen und Ochsen . 

- Nutztiere 
- Zuchttiere 

- Schlachttiere 
Nutztiere 

- Zuchttiere· 

(uber 220 kg Lebendgewicht) 
- Schlachttiere 
- Nutztiere 
- Zuchttiere 

l)Den einzelnen Landern. bieibt es voroehalten, die Aufgliederung 
noch zu vertiefen. 
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ie AuSenhandelsstatistik mua den Handel sowonl mit Dritt
andern ala auch den innergemeinschaftlichen Handel erfassen. 

~Urde der innergemeinschaftliche Handel nicht registriert, 
o konnten die Vorschatzungen nicht fUr die einzelnen Mit
liedslander, sondern nur noch ftir die Gesamtheit der EWG 
orgenommen werden. 

ine Deckungs- bzw. Besamungsstatistik ist fUr die Beurtei-
ung des ktinftigen Kalberanfalls zwar grundsatzlich ~on 
nteresse. Y'lenn die se Statistik aber vollstandig se in soll, 
ua sie neben der kUnstlichen Besamung auch d.en nati.irlichen 
nrung einbeziehen. Das Erfassungsmerkmal mi.iate mithin 

'gedeckte und/oder besamte Tiere" lauten. Eine Beschrankung 
uf die ki.instliche Besamung bringt keine zuverlassigen Er
ebnisse, da in den Mitgliedslandern der EWG nicht alle Ktihe 
Unstlich besamt werden, und weil sich dieser Anteil laufend 

'ndert (vgl. tibersicht.24 ). Im Jahre 1965 wurden etwa 12,4 Mill. 
esamungen vorgeno~~en, da8 waren gut 55 % der KUhe. Bezogen auf 

~ie Zahl der besamungsfahigen Tiere insgesamt, dtirfte der Anteil 
j~edoch unter 50 % gelegen haben. Bis 1968 stieg die Zahl der 
~Unstlichen Besamungen auf 13,8 ~iill. oder gut 59 % der Ktihe •. 
~ie Ausweitung der ktinstlichen Besamung zu Lasten des nati.irlichen 
~prungs ist sicherlich noch nicht a·bgeschlossen. Deshalb kann 
~uch nicht von der Zahl der ktinstlichen Besamungen allein auf 
~ie Gesamtheit der Kalbergeburten der folgenden Feriode ge
s1chlossen werden .. In den einzelnen Mi tgliedsliindern der EVIG ist 
d

1

er Stand der kUnstlichen Besamung zudem sehr unterschiedlich. 
Dfie Statistik tiber die kUnstlichen Besamungen konnte ftir die 

ognose nur dann Bedeutung haben, wenn sich der Anteil der 
j. stlichen Besamungen an den Gesamtbesamungen stabilisiert 

tte. 

Beurteilung des Informationswertes einer Deckungs
b w. Besamungsstatistik 1st zu berticksichtigen, daa im 
I teresse der Wirtschaftlichkeit der Kuhhaltung jede Kuh 

j · rlich ein Kalb bringen mua. Die Produzenten legen mithin 
g oaen Wert darauf, daB alle Ktihe, die nicht wegen 
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Ubersicht 24 : 

Der Stand der kUnstlichen Besamung in den Nitgliedslandern dei EVIG 
====~====================================;=====;=================== 

Vorgang 

BR Deutschland 
Zahl aer Brstbe
samungen 
Dgl. in % des1 ) 
Kuhbestandes 
Non-return-Ergebnis2 ) 

Frankreich --··------
Zahl der Eesamungen 

Dgl. in % der Ktihe 

Italien 
Zahl der l~rst
besamungen 
Dgl. in % des 
Kuhbestandes 
Befruchtungs
ergebnis 

Niederlande 
Anteil der besamten 
Tiere an der Gesamt
heit der gedeckten 
Tie re 
rron-return-":rgebnis2) 

Be).gien 
Zahl der Erst
besamungen 
Dgl. in % der 
besamungsfabigen 
Tie re 

Einheit 

1 000 
StUck 

1 000 
StUck 

,~ 

1 000 
StUck 

% 
I 

% 

1 oco 
StUck 

1955 1960 

1 267 2 065 

20,3 32,1 

1 630 4 652 

1965 

2 900 

45,3 
67,2 

1966 

3 073 

47,2 
65,3 

1967 

3 266 

49,2 
66,5 

1968 

3 428 

52,3 
67,5 

6 723 6 979 7 251 7 457 
62,3 65,3 66,0 67,3 

732 1 042 1 131 1 207 1 210 1 190 

16,6 21,0 23,7 25,0 25,0 26,1 

84,4 86,9 86,4 85,7 85,1 64,6 

61 

208 356 

17,6 27,6 

62 
66,8 

449 

34,5 

62 
67,3 

504 

38,8 

60 
67,7 

62 
67,8 

546 

41,1 

l)Einschlie.6lich Uber 2 Ja.'l-J.re alte Farsen.-2)Innerhalb von 60 ·bis 90 
Tagen nicht ein zweites Mal kUnstlich besamt. 
Quell~: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinderztichter e.V.,Ergebnisse 

aus Rinderzucht,MilchleistungsprUfun~ und Besamung in der BR 
!)eutschland,Hiltrup.- Ninist~re de L'agriculture,~tude sur l'inse
mination artificielle et la nature des croissernents dans l'esp~ce 
bovine, Suppl~ment "Serie Etudes" Nr.63,Paris 1970.- Annuario di 
Statistics agraria,Rom.- Centr. Comm. van Toezicht op de uitvoe
ring van de K.I., Jaarverslae.- J.van Snick und A.Francois, 
20 ans d'insemination artificielle en Belgi~ue,rrevue de 
l'agriculture,l968 (2l),BrUssel. 
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rheblicher Mangel ausgemerzt werden mtissen, gedeckt werden. 
ielfach ist es sogar so, daa Ktihe, die nicht trachtig ge
orden sind, allein aus diesem Grunde ausgemerzt warden. 
ies bedeutet, daa die Zahl der Deckungen (Besamungen) 
abhangig von exogenen EinflUssen (Preisen, Futterversorgung 

aw.) relativ hoch und vor allem annahernd konstant ist. Das 
. edeutet gleichzeitig, daa der Anfall an Kalbern, bezogen auf 

en Kuhbestand, keine groaen Sch\'Tankungen aufweist. Der In
ormationswert einer Deckungs-/Besamungsstatistik ist infol
edessen fUr die Vorhersage des Schlachtrinderanfalls nicht 

sehr groa. Es 1st weiterhin zu beachten, daa Angaben tiber 

l
"gedeckt" oder auch "trachtig" von den Hal tern nicht_ immer 
zuverlassig gemacht werden konnen. Das gilt vor allem fUr die 

eckungen bei Jungrindern und bei den Ktihen der Fleischrinder-
assen, da diese Tiere Uberwiegend durch den freien Sprung 

in der Herde belegt warden. 

Aus diesen ttberlegungen empfiehlt es sich nicht, bei den 
Bestandserhebungen das Merkmal " gedeckt" oder "trachtig" 
aufzunehmen. Dj.e verfUgbaren Angaben tiber die ktinstlichen 
Besamungen, die von den Zuchtverbanden bereitgestellt warden, 
konnen selbstveratandlich wertvolle Hinweise auf den saisonalen 
Verlauf der Deckungen und Abkalbungen geben, auch wenn diese 
Angaben fUr die absolute Hohe keinen Aussagewert haben. 

5 Die Periodizitat der zu erhebenden Statistiken ============================================== 

Die Periodizitat der Bestands-, Schlachtungs- und Auaenhandels
statistiken wird jeweils vom angewandten Vorhersagemodell be
stimmt. Wird das Grundmodell angewandt, so wtirden jahrliche 
Angaben genUgen. Das erweiterte Vorhersagemodell erfordert 
Statistiken mit mindestens halbjanrlicher Periodizitat. FUr 
die Bestandsstatistiken dUrften halbjahrliche Angaben fUr alle 
Verwendungszwecke dieser Statistik vollkommen ausreichend sein. 
Das gilt jedoc.h nicht fUr die. Schlachtungs- und Auaenhandels
statistik. Wie eingangs bereits dargelegt .wurde, werden diese 
Angaben auaer zur Vorhersage zur Berechnung von Versorgungs_ 
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bilanzen und zur laufenden Beurteilung der Marktsituation 
benotigt. Diese letztgeannten Verwendungszweoke stehen sogar 
im Vordergrund. Sie erfordern mindestens .Angaben im Monats
rythmus; ftir die laufende Beurteilung der Marktsituation 
sina vielfach sogar wijchentliche Angaben erforderlich. 

Es ware zu tiberlegen, ob die Ermittlung der Rinderbestande mit 
den Schweinezahlungen gekoppelt werden soll. Dieses wtirde eine 
Periodizitat der Bestandserhebung von 4 Monaten bedeuten. 
Gegen ein solches Vorgehen sprechen folgende Ciee1chtspunk.te: 

- Ein~ zusatzliche dritte Bestandserhebung wtirde kaum zusatzliohe 
Information liefern; sie wlirde aber erhebliche Kosten ver
ursachen, da eine starlcer geschichtete Stichprobe mi t grol3erem 
Umfang gezogen werden mtil3te. 

- Bei Zahlungen in 4-Monatsintervallen mtiSte auch die alters
mal3ige Bestandsgliederung diesen Intervallen angepaSt sein, 
da eine zuverlassige Vorhersage die tberein~timmung von Zahl
intervallen und AltersPbschnitten voraussetzt. Bei Rindern wtirde 
die Aufgliederung in 4-Monatsabschnitten nur zu wenig zuver
lassigen 1'lerten ftihren. 

6 Termin der Bestandserhebungen 
----------------------------------------------------------

FUr den Termin der Rinderzi:ihlungen gibt es, von den Produktions
verfahren her betrachtet, keine eindeutigen Praferenzen oder 
gar unabdingbare Notwendigkeiten. Den Ausschlag geben hier an
dere Gesich tspunkte, so z .B. die Ko·ppelung an and ere Zi:ihlungen, 
die Konvention u.a.m. Unter Berticksichtigung der gegebenen Ver
haltnisse werden als Termine ftir die Rinderbestandserhebung 
der Beginn der Monate Dezember und Juni vorgeschlagen. Hierftir 
sind folgende Gesichtspunkte au~schlaggebend: 

Die J.· ... arktordnung fUr Schweinefleisch und insbesondere die 
Richtlinie des Rates Nr.68/161 vom 27. Marz 19681 ) bestimmt, 
dal3 die Schweineza:~lungen jeweils Anfang Dezember durchge
fUhrt werden sollen. In Belgien und in der BR Deutschland 
handelt es sich bei diesen Bestandssrhebungen regelmal3ig 

l)Amtsblatt der EWG Nr. L 76 
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und in Luxemb~rg von Zeit zu Zeit um Vollerhebungen, bei denen 
neben den Schweinen auch die wichtigsten anderen Tierarten - vor 
allem die Rinder - miterfaSt warden. Die Verschiebung der 
Beetandsermittlung der Rinder auf einen anderen Termin wtirde in 
diesen Landern zu einem hohen zusetzlichen Aufwand ftihren. 

- Ein Zahltermin zu Ende Dezember oder Anfang Januar m~ ale 
ungtinstig angesehen warden, da sich zu diesem Termin die Feiertage 
und arbeitsfreien Tage haufen. Vielfach wir& in den Behorden 
zwischen dem 24. Dezember und dem 7. Januar nicht oder nur mit 
erheblicher Einschrankung gearbeitet. AuSerdem sprechen auch die 
Witterungsverhaltnisse gegen einen Erhebungstermin zu Anfang 
Januar, weil zu diesem Zeitpunkt der Besuch der Betriebe durch die 
vielfach w~~rend des Dezembers einsetzenden Schneefalle erschwert wire 
Bei Einzelhoflage und in Gebirgsgegenden erhal t diese.r Gesichts-
punkt erhebliches Gewicht. Anf'ang Dezember 1st dagegen im 
allr,emeinen noch ni Jht mi t starken Schneefallen zu rechnen. 

In Belgian , Luxemb-arg und den Niederlanden finden Mitte Mai 
Rinderzahlungen in Verbindung mit allgemeinen Landwirtschafts
zahlungen statt. Der vorgeschlagene Termin zu Anfang Juni wtirde 
nur eine geringfugige Varschiebung dieser Zahlungen bedeuten. 
In der BR Deutschland warden die Rinderbestande seit jeher 
Anfang Juni ermittelt. 

Harmonisierung der Statistiken in den einzelnen Mitgliedslandern 
================================================================ 

n den tlbersichten 25 bis 27 ist die vorgeschlagene einheitliche 
ufgliederung der Bestands-, Schlachtungs- und AuSenhandels
tatistik der derzeitigen Aufgliederung dieser Statistiken in 
en einzelnen Landern gegentibergestellt. Bei diesen synoptischen 
arstellungen treten besonders deutlich die Differenzen zwischen 
en einzelnen Aufgliederungen der Lander hervor. Gleichzeitig kann 
estgestellt warden, inwieweit die derzeitige Aufgliederung bereits 
it der vorgeschlagenen Aufgliederung tibereinstimmt. 

m folgenden sollen einige Punkte herausgegriffen werden, die den 
nterschied der vorgeschlagenen Aurgliederung zu den bestehenden . 
tatistiken verdeutlichen. 



Obersicht 25: Vorgeschlagene Aufgliederung der Rinderbestande in der EWG und derzeitige Aufgliederung in den einzelnen 
am•========2============================================================================================ 

Vorgeschlagene 
Aufgliederung 

0 bis 1/2 Jahr 
Mast- und 
Schlachtkilber 

Aufzuchtkalber 
- minnlich 
- weiblich 

1/2 bis 1 Jahr 
Miinnliche Tiere 

Weibliche Tiere 

1 bis 1/2 Jahre 
Miinnliche Tiere 

Weibliche Tiere 

1 1/2 bis 2 Jahre 
Miinnliche Tiere 
Weibliche Tiere 

dar. zur Er
ganzung der 
Milchkuhbe
stinde 

uber 2 Jahre, 
Miinnliche Tiere 
Weibliche Tiere 

dar. zur Er
ganzung der 
Milchkuhbe
stande 

Milchkiihe 

Mutter- und 
Ammenkuhe 

BR Deutschland 

Kilber 0 bis 3 
Monate 

Jungvieh 3 bis 12 
Honate 
- minnlich 
- weiblich 

Jungvieh 1 bis 2 
Jahre 
- minnlich 

dar. zur Zucht 

- weiblich 

Bullen und Ochsen 
dar. Zuchtbullen 

Farsen bis zum 
1. Kalb 

Milchkiihe · 

Mutter- und Ammen
kuhe 

Schlachtkuhe 

Mitgliedslandern 

Frankreich 

Kilber, die in einem 
Alter von weniger ala 
6 Honaten geschlachtet 
werden sollen 

Jungvieh unter 12 
Monate alt 
- zur Zucht 
- zur Mast 

Jungvieh 1 bis 2 
Jahre 
- zur Zucht 
- zur Mast 

Masttiere uber 2 Jahre 
Zuchtbullen 
Firsen fur die Zucht 
- Milchrassen 
- Fleischrassen 
Arbeitstiere 

Milchkiihe 

Mutter- und Ammen
kiihe 

Schlachtkiihe 

Italian 

.Jungvieh unter 1 Jahr 
- zur Zucht (weiblich) 
- zur Mast 

Jungvieh uber 1 Jahr 
- zur Zucht (~eiblich) 
- z.ur Mast 

Zuchtbullen und 
Stierkalber 

Arbeitstiere 

Milchkiihe 

Andere Kiihe 

1) Nur bei der Erhebung im Mai; bei den monatlichen Stichproben ist die Aufgliederung geringer. 

Niederlande 1) 

Mastkalber 

Jungvieh zur Zucht 
unter 1 Jahr 
- minnlich 
- weiblich 

Jungvieh zur Mast 
unter 1 Jahr 
- minnlich 
- weiblich 

Jungvieh zur Zucht 
1 bis 2 Jahre 
- minnlich 
- weiblich 

Jungvieh zur Mast 
1 bis 3 Jahre 
- minnlich 
- weiblich 

Jungvieh zur Zucht 
uber 2 Jahre 
- minnlich 
- weiblich 

Mast- und Weide
vieh uber 3 Jahre 

Milch- und 
Kilberkiihe 

Belgian 

Kalber 0 bis 3 
Monate 

Mastkalber uber 
3 Monate 

Jungvieh 3 bis 12 
Honate 
- minnlich 
- weiblich 

Jungvieh 1 bis 2 
Jahre 

Zuchtbullen 

Zuchtfirsen 

Hasttiere 
- minnlich 
- weiblich 

Rinder uber 2 
Jahre 

Zuchtbullen 

Zuchtfirsen 

Hasttiere 

Milchkiihe 

Mutter- und 
Ammenkiihe 
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B standsstatistik (vgl. Ubersicht 25) 
- ---------------
- Eine Aufgliederung der unter 1 Jahr alten Rinderbestande bei 

einer Altersgrenze von 6 Monaten wird bisher in keinem Land 
durchgeftihrt. Ebenfalls fehlt in allen Landern eine Alters
grenze von 1 1/2 Jahren. Sofern die Rinderbestande bisher unter 
1 Jahr nach dem Al-ter untergliedert werden, wird die Grenze 
bei 3 Monaten gezogen. 

In allen La.ndern einhei tlich \'Tird bislang die Al tersgrenze 
von 1 Jahr beachtet. Das gleiche gilt weitgehend auch ftir die 
Altersgrenze von 2 Jahren. Ausnahmen bilden Italien und - soweit 
es das Hastvieh betrifft - auch die Niederlande. 

Eine Untergliederung der Altersgruppen nach dem Geschlecht 
ist zwar in den meiEten Mitgliedslcndern zurnindest teilweise 
zu beobachten, sie entspricht aber noch in keinem Land dem 
Vorsr.hlag. 

Das dritte Kriterium ftir die Untergliederung- der Verwendungs
zweck - wird ebenfalls be rei ts in all en Lande.rn angewand t. 
?.ur Harmonisi8rung cter Bestandsstatistik mtiszen allerdings 
auch hier teilweise lnderungen vorgenommen werden. In Frank
reich geht die Untergliederung nach dem Verwendungszweck 
weit tiber das vorgeschlagene AusmaB hinaus. Hier wird z.B. -
was in die Synopsis nicht aufgenoFmen wurde - bei den 
Jungtieren nach dem vorausRichtlichen spateren Schlachtalter 
·~,:nterschieden. 

- Bei den Ktihen bedeutet die vorgeschlagene Aufgliederung nur 
eine geringe Anderung der bislang angewandten Systeme. 

Die bisherige Aufgliederung der Rinderschlachtungen in den 
einzelnen Li=Jndern bedarf zur Harmonisierung nur relativ geringer 
.Anderungen. Si"eht man von der Altersunterscheidung zwischen 
Kalbern und GroBrindern ab, so sind hier Anderungen nur in 
Frankreich und Italien erforderlich. In Frankreich werden 



'Ubersicht 26: Vorgeschlagene Aufgliederung der Rinderschlachtnngert in der E\'IG und derzeitige 
=================':"~~===:===·=:-::==.;.~::.=~===::-:===::-:=-::::====:::======:::=~::::-~-.::;."":::-::~..:=====-===========::::=::::=:.=== . . 

Aufgliederung in den einzelnen UitgliedslHndern 
========:;.;.:.:::::================::.;=::-.:::=:-.:===:=.==:=:.:====== 

Vorgeschlagene1 ) BR l)eutschland Frankreich Ita.lien3 >' J.aederlande Bel!,·ien 
0 

Aufgliederung 

Kalber bis 220 kg/ ¥8.l.ber, unter Y'ilber Ki;lber nUchterne K?lber KiHber 
IJebendgewicht 3 1·1onate - mannJi.ch HastkiHber 

- weiblich Weideki-ilber 
- ... 

KUhe Kiihe \'rei b11che Ktihe 2 ) Kiihe Ki.ihe KUhe 

vleib1ich~ Jung- \'/eibliche Rind er Jungma.s trind.er Farsen l!,tirsen 
rind er iiber 3 Honate 

bis zum l.Kalb 

Bu11en und Ochsen T .tllen Bullen~~ Bul1en Bu11en Bu11en 
Ocbsen Ochsen He.stochsen Ochsen Ochsen 

Altochsen 

1)Im IntereHse d.er 1'1a.rktbeobachtung e111pfiehl t sich eine zusatzliche Unterglied.erung nach komrnerzie1len 
Sch1flchtune:;en und Hauaschlachtungen.- 2)In Frankreich werden sei t 1')69 bei den Grof~rinctern drei Alters-
k.ategorien ermitte1t: bis 1 1/2 JP.hre, 1 1/2 bj_s unter 3 ,Jahre, iiber 3 Jah:ce.- 3)In Italien werden zu-
aatz1ich noch Btiffe1kalber und Btiffe1 ermittelt. 

.... .... 
\J1 

I 
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bi lang noch weibliche Jungtiere und Ktihe und in Italien Jung
bu len und weibliche Jungrinder zusammen erfaBt. Teilweise 1st 
di Aufgliederung in den einzelnen Landern bislang tiefer, 
al im Vorschlag vorgesehen. Das gilt insbescndere fUr die 
Al ersgliederung in Frankreich und ftir die in allen L&ndern 
no h gesondert ausgewiesenen Ochsen. 

Di AuBenhandelsstatistik weicht bislang in den einzelnen liindern 
no relativ stark von der vorgeschlagenen gemeinsamen Auf
gliederung ab. Teilweise werden noch verschiedene Kategorien 

en erfaEt, wie in Frankreich und den Niederlanden; 
vie fach fehl t auch die ·"..ufgliederung nach dem Verwendli:-J.gs-
zwe k ( Schlacht-, l':utz- und Zuchttiere). Die geforderte Un-
ter .:liederung der Kalber weicht dabci wohl am starksten von 
den bisherigen nationalen'Gepflogenheiten ab. Auf die vorge-
sch agene sehr weitgehende Aufgliederung nach Geschlecht und 
Ver endungszweck muE aber im Hinblick auf die mittelfristige 

des f)chlachtrinderanfalls besonders Vlert gelegt 

isn,ielsrechnu~gen fUr die Vorhersage des Schlachtrinder-
======================================================== 

it es das v.orliegende statistische Material zulaSt, wurde 
en tlb~rsichten 28 bis 44 versucht, den Schlachtrinderanfall 

dem Grundmodell und dem detaillierten Modell zu analysieren 
orherzusagen. Nach dem Grundmodell konnte fUr die meisten 
r eine Analyse durchgeftihrt werden; nicht dagegen nach 
etaillierten Modell, da die Aufglie~erung der Bestande 

den AnsprUchen des Jviodells genUgt. Fiir Italien k01·:nten 
aupt keine Berechnungen durchgefUhrt·werden, da das 
stische Ausgangsmaterial zu dtirftig ist. 



Ubersicht 27: Vorgeschlae;ene Aufgliederung des AuBenhRndels mit lebendcn Rindern in der F.VlG 
===================~==============~====~~==~~~=======~==~~==~~~==~===·==~~==== 

unc. d.erzei tige Auf~~liederung in d.en einzelncn li[i tgliedslandern 
==:====~=========~==~=-~~========~====~=~~=====~====~=~==~===== 

Vorgeschlarene BR Deutschland :&'r2nkreich Italien NiederJ.endel) Belgj_en 
Aufgliederung 

IGil ber, mannlich Ktilber Kalber K~Hber niichterne K&lber KiHber 
- ~)eh • achttiere - Gchlcchttiere r1fl s tk~; 1 ber - Nutztiere - nutztiere-
- Zuchttiere - Zuchttif)re :3chlachtk8lber 

K1H ber, weiblich 
- Schlachttiere 
- liutztiere 
- Zuchttiere 

weibliche .rungrinder .. Tunr~rinder Ft:.rr.en u:nd Juni?;rinder Herdbuchvieh Fc.recn 
- Schlachttiere - ~~chlr:chttiere .Tungbullcn 
- Nutztiere - t!utztiere :2ullen Nutz- und Ge-
- Zuchttiere - Zuchtticre brc.uchovieh 

Bull en und Cchsen Dull en C'ch::en und nuJ.len f:chlachl·inder .Turif·:bullen und 
- Schlachttiere - SchlP.chttiere Kilhe Ochscn !"!as trj.nder Jurigochsen 
- Nutztiere - Z:uchtti.cre 
- Zuchttiere Cchs'3n Bull en 

- Hutztj_orc 
- ~~chl~chttisrs 

Kiihe Kiihe Zuchttiere Kiiht; I:1ihe 
- Schlachtiere -~~cho.ch tie re 
- Nutztiere -Nutztiere 
- Zuchttiere -Zuchttiere 

l)Angaben der Products chap voor Vee en Vlees. 



Uberaich'l 28: 

BR Deutschlandz Analyse und YorsChAtzung der Eritwicklung der Geburten, des AuBenhandels, der Schlaohtungen 
a========================================================================================= 

und der Aufzucht von Kalbern (nez./Nov.& 1 000 StUck) 
======================~============================== 

r V or gang 1~§~~/ ~§~~/ ~§~~/ ~§~l.' ~~~;/ ~§lg/ ~~~~/ ~§~~'i ~§~~/ ~§~61 ~§~~lv ~ 

(1) AB Rinder inagesamt 12867 13277 13351 13010 1,050 13677 13971 13979114059~14284 14024 
(2) Bestandsveranderung + 410 + 74 - 341 + 40 + 627 + 294 + 8 + 80!+ 225- 260 - 210 
(-'} Sohlaohtungen1) 5212 5595 6010 5666 5013 5376 5744 57471 5633 6019 5735 
(4) AB KUhe insgesamt 5854 5Q53 5984 5894 5877 5921 5931 5945' 5953 5935 5665 
(5) Kalberzugang (2 + 3) 5622 5669 5669 5706 5640 5670 5752 5827 5858 5759 5525 
(6} Kalbequote (5 in % 4) 96,0 95,2 94,7 96,8 96,0 95,8 97,0 98,0 98,4 97,0 97.5 

(7) ExportUberschuG Nutz- u.zuoht-
kalber - 3 - 2 1 86 105 74 257 374 470 498 450 

(8) Exportquoto (7 in % 5) 0 o· 0 1,5 1,9 1,3 4,5 6,4 8,0 8,6 a, 1 

(9} EB mannl.~iere 0 bis 1 Ja.hr2J 1466 1485 1356 1470 1674 1723 1673 1792 1890 1901 1850 
! ( 10} AUfzuchtquote (9 in % 5) 26,1 26,2 23,9 25,8 29,7 30,4 29,1 30,8 32,3 33,0 33,5 

' ( 11) 
EB weibl.Tiere 0 bis 1 Jahr~) 2335 2225 2186 2310 2420 2451 2456 2434 2464 2400 2300 

(12) Au~zuchtquote (11 in% 5) 41,4 39,2 ,8,6 40,5 42,9 43,2 42,7 41,8 42,1 41,7 41,6 
I 
, ( 1 :5) AB Maat- ~.~chlaohtkalber2 l 512 479 580 498 422 395 398 368 298 266 2,5 
l ( 14) Zugan~ zuz K~lbarmast (5-9-11-7, 1824 1961 2126 1840 1441 1422 1366 1227 1035 954 925 I ( 15) FUr Kalbermast verfUgbar (13+14 2336 2440 2706 2338 1863 1817 1764 1595 1333 1220 11&0 

(16) Kalbersohlaohtungen 1904 2002 2166 1905 1634 167, 1556 1,68 1141 1019 960 
{17) Schlaohtrate (16 in~ 15) 81,5 82,0 80,0 81,5 87,7 92,1 88,2 85,8 85,6 83,5 83,0 
AB ~ Anrangsbestend; EE = Endbestand; v a orschatzung.-
1)Einochl.Au13enhandel.- 2)Aufgliederung des Kalberbcstandes 0 bis 3 :f.Ionate alt; Schlachtkl:i.lber = Schlaoh-
tun8en Yon Kalbern der folgenden ' Monate& Exporte = Exporte der folfcnden 2 Monate; 
Reetes naoh dem Geschlechtsverhal tnis der tlber ' l1onate M.s 1 Jahr a ten Jungrinder. 

Aufgliederung des 

.... .... 
(X) 

I 



Ubersicht 29: 

BR Deutechland: Analyse und Vorschatzung der Entwicklung im Kuhbestand (Dez./Nov,; 1 000 StUck) 
===================================~===============~========================c== 

Vorge.ng 1960/ 1961/ 196~/ 196~/ 19b4/ 1965/ 1966/ 1967/,1968/ 1969/ 1970/v 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 19b8 1969 1970 1971 . 

(1) AB KUhe insgesamt 5854 5953 5984 5894 5877 5921 ?931 5945 5953 5935 5665 
(2) Bestandsveranderung + 99 + 31 - 90 - .17 + 44 + 10 + 14 + 8 - 18 -270 - 85 
(3) Kuhschlacht~~en 1207 1224 1242 1237 1138 1251 1291 1382 1413 1600 1360 
(4) Schlachtrate (3 in% 1) 20,6 20,6 20.8 21 ,o 19,4 21.1 21,8 23,2 23,7 27,0 24,0 . 
(5) Zugang zum Kuhbeatand (2+3) 1306 1255 1152 1220 1182 1261 1305 1390 1,951 f'53C 1275 
(6) Zugangsrate {5 in% 1) 22,3 21,1 19,3 20,7 20,1 21,~ 22,0 23,4 23,4 22,4 22,5 
(7) Naohschubrate (5 in% 8) 58,2 57,0 53,5 56,4 56,4 56,2 56,0 58,2 58,41 55,4 52,9 
(8) AB Farsen Ube.r 1 Jahr 2244 2201 2153 2163 2095 2245 2330 2390. 23881 2402 2409 

AB = An!angsbeatand; v = Vorschatzung. 



Ubersicht 30r 

~R Deutuchland' Analyse und Vorsch~tzung der Entwicklung 1m mannlichen Bestand (Dez./.Nov.; 1 000 StUck) 
=====~u================================================================================ 

Vorg~mg 1960/ 1961/ 1962/ 1963/ 1964/ 196~/ 1966/ 1967/ 196~/ 196~/ 1970/v 
1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

(1) AB 0 bis 1/2 Jahr 
(2) AB 1/2 bis 1 Jahr 
( 3) AB 1 bis 2 Jahre 548 640 715 719 659 794 901 888 922 1032 1101 
(4) AB Ubor 2 Ja.hre 204 212 216 196 194 219 206 209 211 219 227 

(5) AB 0 bis 1 Jahr (1 + 2) 1222 1466 1485 1356 1470 1674 1723 1673 1792 1890 1901 
(6) EB 1 bis 2 Jahre 640 715 719 659 7Q4 901 888 922 1032 1101 1120 
(7) Dgl. in ~ Zcile 5 52,4 48,8 42,3 48,6 54,0 53,8 51,5 55,1 57,6 58,3 59,0 
(81 AB Uber 1 Jahr (3 + 4) 752 852 931 915 853 1013 1107 1097 1133 1251 1328 
(9) EB Uber 2 Jahre 212 216 196 194 219 206 209 ::>11 219 227 240 

\10) Dgl. in~ Zeile 3 38,7 33,8 27,4 27,0 33,2 25,9 23,2 23,8 23,8 22,0 21,8 
Schlaohtungen 
(11) aus AB 0 bis 1 Jahr (5 - 6) 582 751 766 697 676 773 835 751 760 789 781 
(12) aus AB Uber 1 Jahr (8- 9) 540 636 735 721 634 807 898 886 914 1024 1088 
(13) Insgesamt1> (11 + 12) 1122 1387 1501 1418 1310 1580 1733 1637 1674 1813 1869 
(14i Laut Schlachtungsstatiatik2 1259 1466 1636 1558 1394 1601 1804 1760 1761 1979 2020 
(15) Dgl. in % Zeile 13 112,2 105,7 109,0 109,9 106,4 101,:; 104,1 107,5 105,2 109,2 ~08,0 

.hB = .Anfangsbeatand; EB = Endbestand; v = Voraohatzung. 
1).Einschl • .Au!3enhond.ol und Verlustc .... 2)Einschl. Auf3enhgnd.el. 

.... 
N 
0 

I 



tlbersicht 3la 
~R Deutschlanda Analyse und Vorschatzung der Entwicklung im weiblichen Jungtierbestand (Dez./Nov.;1000 StUck 

a===============================================s===========================================~ 

V or gang 1960/ 
1961 

1961/ 
1962 

1962/ 
1963" 

1963/ 
1964 

1964/ 
1965 

1965/ 
1966 19~~/ 196 

1967/ 
1968 

196~/ 
1969. 

196~/ 
1970 

1970/" 
1971 

l1l AB 0 bis 1/2 Jahr 2 AD 1/2 bis 1 Jahr 
1602 1562 1567 1600 3 AB 1 bis 2 Jahre 1589 1504 1b71 1705 1709 1727 1733 

4 AB Uber 2 Jahre 642 612 590 596 591 645 659 686 678 675 675 

~5 AB 0 bis 1 Jahr (1 + 2) 2284 2335 2225 2186 2310 2420 2451 2456 2434 2464 2400 

!1 
EB 1 bis 2 Jahre 1589 1562 1567 1504 1600 1671 1705 1709 1727 1733 1692 
Dgl. in % Zeile 5 69,6 66,9 70,4 68,8 69,3 69,0 69,6 69,6 71,0 70,3 70,5 
AB Uber 1 Jahr (3 + 4) 2244 . 2201 2152 2163 2095 2245 2330 2391 2387 2402 2408 
EB iiber 2 J ahre 612 590 396 591 64'; 659 686 678 675 675 676 

~10 Dgl. in % Zeile 3 38,2 3r/ f 1 38,2 37,7 42,9 41,2 41,1 39,8 39,5 39,1 39,0 
11 Zugang zum Kuhbestan4 1306 1255 1152 1220 1182 1261 1305 1390 1395 1330 1275 

Schlachtungen 
\ r2! aus AB 0 bis 1 Jahr (5-6) 695 773 658 682 710 749 746 747 707 731 708 

13 aus AB UbeJ 1 Jahr (8-9-11) 326 356 404 352 268 325 339 323 317 397 457 
14 Insgeeamt1 (12 + 13) 1021 1129 1062 1034 978 1074- 1085 1070 1024 1128 1165 
15 Laut Schlachtungostatiotik2 ) 842 904 965 877 741 776 836 863 847 923 945 
16 Dgl. in ~ Zeils 14 82,5 80,1 90,9 84,8 75,8 72,2 77,1 80,7 82,7 81,8 81,0 

AB = Anfangsbestand; EB = Endbestanda v = Vorsohatzung.- 1)Einschl. AuOenhandel und Verluste.-
2)Einschl. AuBenhandel. . 



tlbereicht 32a 

BR Deutschland: Analyse und Vorschatzuns der Oeburten, des AuBenhandcls, der Schlachtunsen und der Aufzucht von KUlbern 
======================================================================================================= 

(halbJ!hrlich; 1 ooo stack) 

Vorgang 1965 1966 I 1~67 1968 1969 1970 197lv 
l: II I II I II I II I I II I II t II 

(1) AB Rinder 1nsgesamt 13050 13878 13677 1~380 13971 14!)17 13979 14591 14039 14881 14284 14685 14024 14500 
(2) Bestandsver!nderung + 828 - 201 + 103 - 409 + 546 - 538 ... 612 - 532 + 822 - 597 + 401 - 661 + 476 
(3) Schlachtungen1> 2552 2461 2566 2802 2856 2888 2915 2832 2764 2869 3041 2978 2834 
(4) AB KQhe 5877 5911 5921 5940 5931 5936 5945 5966 5953 5935 5935 5702 5665 
(5) Klilbcrzu~ang (2 + 3) 3380 2260 3269 2400 3402 2350 3527 2300 3586 2272 3'142 2317 3310 2210 
(6) Kalbequote 5·1n% 4 57,5 38,2 55,'- 40,4 57,4 39,6 59,.3 38,.6 60,2 38,3 58,0 4o,6 . 58,5 
( 7) Kalbequote 3 1.% 4 Vorsp. 57,5 38,5 55,3 1&0,.5 57,3 39,6 59,4 38,.7 60,.1 38,.2 58,0 39,0 58,0 39,0 
(8) ExportUberschu.B Nutz-

242 un4 Schlachtklilber 62 43 19 55 109 148 186 188 217 253 256 240 220 
(9) Export quote 8 in % 5 1,8 1,9 o,6 2,3 3,2 6,3 5,3 8,2 6,1 11,1 7,1& 10,4 7,3 10,0 

AB = Anfangs b estand.- I = Erstes HalbJahr.- li = Zue1tes HalbJahr.- v = Vorschtltzung. 
I1)Schlachtungen e1nochl. AuBenhandel. 



Ubersicht ''' 
BR Deutschland: Vorsch!tzung der Entwicklung 1m Kuhbestand (halbJAhrllch; 1 000 StUck) 

====================================================~==========::::::s 

Vorgang 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971v 
.I J..L I II I l.I J. l..l I .1.1 .I Il I I II 

(1) AB KUhe 1nsgesamt 5877 5911 5921 5940 5931 5936 5945 5966 5953 5935 5935 5702 5665 5630 
(2) BestandsverAnderung + 34 + 10 + 19 - 9 + 5 + 9 + 21 - 13 .. 18 0 -233 .. 37 - 35 - 40 
(3) Kuhschlachtungen1> 595 543 608 643 661 629 690 692 710 703 872 728 685 675 
{4) Schlachtuncon 3 in ~ 1 10,1 9,2 10,3 10,8 11,1 10,6 11,6 11,6 11,9 11,8 14,7 12,8 12,1 12,0 
(5) Zueane: zum Kuhbestand (2 + 3) 629 553 627 634 666 638 711 679 692 703 639 691 650 635 
(6) Zugangsrate 5 in % 1 10,7 9,4 10,6 10,7 11,2 10,7 12,0 11,4 11,6 11,8 10,8 12,1 11,5 11,3 
(7) Nachschubrate 5 in % 3 30,0 22,1 27,9 24,4 28,6 n,5 29,7 24,7 29,0 25,4 26,6 24,8 27,0 
(8) AB FArscn Uber 1 Jahr 2095 2497 2245 2594 2330 2711 2390 2754 2388 2769 2402 2784 2409 

AB = Anfangsbestand.- I = Erstes Halbjahr.- II = Zweites HalbJahr.- v = Vorechatzung.-
1)E1nschl. AuBenhandel. 



tlbersicht 34: 

Niederlande: Analyse und Vorschatzung der Geburten, d.es .AuSenhandels, der Schlaohtungen und der 
======-~========================================================================== 

Aufzuoht von KiUbern (Nai/AprilJ 1 000 StUck) 
~====================~=====~==u==~===~======= 

Vorgang f196~/ 
1'i62 

19~~/ 
1963 

19t'>~/ 
1964 

1964/ 
.1_9_65 

195~/ 
1956 

19~~/ 
1967 . 

196~/ 
...1268 

196~/ 
1969 

19&~/ 
19(10 19I~~ 

1971 
(1) AB Rinder insgesamt 3623 3817 3695 3568 3751 3968 4030 4116 4277 4365 
(2) Bestends~eranderung +194 -122 -127 +183 +217 + 62 + 86 +161 + 88 
(3) Sohlachtungen1> 1361 1728 1740 1393 1499 1584 1649 1653 1769 
(4) AB KUhe· 1676 1751 1750 1685 1723 1764 1787 1865 1903 1904 
(5) Kalberzugang (2 + 3) 1555 1606 1613 1576 1716 1646 1735 1814 1857 1855 
{6) Kalbequote (5 in~ 4) 92,8 91,7 92,2 93,5 99,6 93,3 97,1 97,3 97,6 97,5 
(7) ExportUbersohuS Nutz- u. 

Sclllachtki.ilber· 88 48 31 19 6 9 15 8 14 14 
(8) Exportquote 7 in % 5 5,7 3,0 1,9 1,2 o,3 0,5 0,9 0,4 0,7 0,7 
(9) EB mannl.Tiere 0 bis 1 Jahr • • • • • • • • 130 130 
(10) Aufzuchtquoto • • • • • • • • 7,0 7,0 

(11).EB weibl.Tiere 0 bis 1 Jahr • .. • • • • • • 736 740 
(12} Aurzuchtquote (11 in% 5) • • • • • • • • 39,6 40,0 
(13) AB Mast- u.Sohlachtkijlbar 89 118 110 148 179 241 286 319 388 437 
(14) Zugnng ftir die Kalbermast (5· 

7-9-11) 609 905 794 730 843 802 848 898 977 970 
(15) VerfUgbare K~lber (13+14) 698 1023 904 878 922 1043 1134 1217 1365 1407 
(16) Kalbarschlachtungen 578 811 783 670 739 771 816 856 933 985 
(17) Sohlachtrate (16 in % 15) 82,8 7S~3 86,6 76,3 80,2 73,9 72.0 70,3 68,4 70,0 

AB = Antangebestandt EB = Endbestand; v = Vorschatzung.- 1)Einschl. AuBenhandel mit lebenden Rindern. 



Ubersicht 35a 

Niederlande:· Analyse und Entwiok1ung im Kuhbestand (Mai/April; 1 000 StUck) 
=====~=====~==========================~=======~=============== 

V or gang 1961/ 1962/ 1963/ 1964/ 1965/ 1966/ 1967/ 1968/ 1969/ 1970/ 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

(1) AB KUhe insgesamt 1676 1751 1750 1685 1723 1764 1787 1865 190~ 1904 
(2) Bestandsvertinderung + 75 - 1 - 65 + 38 + 41 + 23 + 78 + 38 + 1 

(3) Kuhschlachtungen1> 518 515 

(4) Sohlachtrate (3 in~ 1) 27,2 27,0 
(5) Zugang zum Kuhbestand 519 515 
(6) Zugangsrate (5 in% 1) 27,3 27,0 
(7) :R'achschubrate 61,8 56,7 
(8) Firsen Uber 1 Jahr 786 802 786 737 777 814 850 830 840 QOS 

1)E1nschl. AuBenhartdel mit.lebenden KUhen.- FUr vorhergehende Jahre 1st eine Berechnung nioh~ 
m~klich, da die Kunsohlachtungen nioht getrennt ausgewiesen sind. 
AB = Anfangsbeatund.- v = Vorachatzung. 1 



tJbersicht 36: 
Belgienz Analyse und Vorsch!itzung der Entwicklung der Geburten, c&es-AuBenhandel~der--Bchlachtungen----

===========================a=======-===============~=~===================================a 
und der Aufzucht von Kalbern (Jan./Dez.; .1 000 StUck) 
===================================================== 

V or gang 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970v 

(1) AB Rinder insgesamt Dez. Vorj. 2531 2639 2687 2480 2524 2619 2597 2611 2674 2713 
(2) Baotandsveranderung +108 + 48 -207 + 44 + 95 - 22 + 14 + 63 ,. 39 - '6 

(3) Schlachtungen 1) 935 1001 1183 865 876 993 979 987 954 1029 
(4) AD KUhe 1015 1054 . 1066 1009 1007 1025 1029 1040 1067 1066 
(5) Kalberzugang (2 + 3) 1043 1049 976 909 971 971 993 1050 993 102, 
(6) Kalbequote (5 in% 4) 102,8 99,5 91,6 _2£.!~ 96,4 94.7 -~6_,_~. 101,0 93,1 96,0 ------· --·-- ~~.---·- -·~·-· --~-

___ _._. ............ _ ...... __....-_.._., 
---·~--~ -..... -.-....... ...:.. 

(7) ExportUbersohuB Nutz- u.Schlacht-
kEilber - 1 

--=-- a_:1~~ 
+ 13 + 11 + 44 + 48 + 52 + 32 + 36 

(8) Exportquo~e {7 iu ~ 5) 0 -~~.!4. .. !~_2_ +4,5 _+4_~~- ..!2.!.9.~. +3,2 3,5 
---···. -····. ··- ···-·· ... -- -···-·---~----2)---···· -·---- -... --.... - -··-- ---~-- -·-·········---
(9) EB m~nnl. Tiere 0 bis 1 Jahr 248 244 198 230 243 229 223 225 223 230 

(10) Aufzuchtquote (9 in~ 5) 23,8 23,3 20,3 ~5,3 25,0 23,6 22,5 21,4 22.5 2~,5 

(11) El3 wcibl~ Ticre 0 bis 1 Jahr2) 469 460 396 427 438 432 433 413 403 42.$ 
(12) Aufzuchtquo~e (11 in ~ 5) 45,0 43,9 40,6 47,0 45,1 44,5 43,6 39,3 40,6 41,5 

AB I·1ast: u. Schl~~tkiilbei-2) ~--- ·--·· 
__ .. ____ 

... --·- ----- --·· ------· -~- .._ ...... 
(13) 66 62 79 66 60 65 68 70 107 ":24 
(14) Zugang :t:Ur die Kalbermas1i (5-7-

9-11) 327 346 370 239 279 266 289 360 335 332 
(15) Ver£Ugbar !Ur Kalbermast (13+14) 393 408 449 305 339 321 357 430 442 456 
(16) Kalberschlachtungen 266 294 346 263 240 252 254 266 273 296 
(17) Schlechtquote (16 in ~ 15) 67,7 72,1 77,1 86,2 70,8 78,5 71,1 61,9 61 ,a 65,0 

-
AB= AnfangsbestandJ EB = Endbestand; v a Vorschiitzung. - 1)Sohlachtungen einschl. AuBenhandel.-
2)Aufgliederung des Ki:ilberbeatanaes bis 3 Honate; Haatkalber = Kalberschlacht-ungen der 11onate Jan. 
bis I1lirz. der Rest 1st entsprechend d~s Geschlechtsverhaltnisse~ der Uber 3 Monate bis zu 1 Jahr 
alten Jungrinder au£gete1lt. 



tfbersicht 35a 

Niederlande:· Analyse und Entwicklung 1m Kuhbestand (Ma1/Apr1la 1 000 StUck) 
====~~==m==~========~================~=======~=============== 

V or gang 1961/ 1962/ 1963/ 1964/ 1965/ 1966/ 1967/ 1968/ 1969/ 1970/ 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

(1) .AB KUhe insgesamt 1676 1751 1750 1685 1723 1764 1787 1865 1903 1904 
(2) Bestandevertinderung + 75 - 1 - 65 + 38 + 41 + 23 + 78 + 38 + 1 

(3) Kuhschlachtungen1} 518 515 

(4) Sohlachtrate (3 in~ 1) 27,2 27,0 
(5) Zugang zum Kuhbestand 519 515 
(6) Zugangsrate (5 in% 1} 27,3 27,0 

(7) Naohsohubrate 61,8 56,7 
(8) Ftirsen Uber 1 J ahr 786 802 786 737 777 814 850 830 840 908 

1)Einschl. Au.Benhandel mit.lebenden KUhen.- Filr vorhergehende Jahre 1st eine Berechnung nioht 
m~glich• da die KUhsohlachtungen nicht getrennt ausgewiesen sind. 
AB = Anfangsbestand.- v = Vorschatzung. J 



Ubersicht 36: 
Eelgiena Analyse und Vorsehatzung der Entw!Cklmtg der Geburtent aes AUBenhandele, der Schlachtu~en 

c=============~=========~==a=====~===================d====~=================c============= 

und der Aufzucht von Kalbern (Jan./Dez.; .1 000 StUck) 
===================================================== 

V or gang 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970v 

(1) AD Rindor insgesamt Dez. VorJ. 2531 2639 2687 2480 2524 ~619 2597 2611 2674 2713 
(2) Beotandsveranderung +108 + 48 -207 + 44 + 95 - 22 + 14 + 63 .. 39 - 6 
(3) Schlachtungen 1) 935 1001 1183 865 876 993 979 987 954 1029 
(4) AB KUhe 1015 1054 . 1066 1009 1007 1025 1029 1040 1067 1066 
(5) Kalberzugang (2 + 3) 1043 1049 976 909 971 971 993 1050 993 102, 
(6) Kalbequote (5 in% 4) 102,8 _9...2!.~-- 91,6 _2.£!~ 96,4 94,7 96,5 101,0 93,1 96,0 -- --·-- r-·-...,....... ........ , -~~-

___ ,__,.._ 
_._.....--.~ .... ···~~ .... ~""'~-· - .... -.-._,.o...!,~ 

(7) ExportUbersohuB Nutz- u.Sohlaoht-
+ 36 kalber - 1 _ __:__a_:,~~ + 13 + 11 + 44 + 48 + 52 + 32 

{8) Exportquo~e {7 iu% 5) 0 -~.!!4_ .+1,1 +4,5 - +4_~~- _!5!.2~- +3,2 3,5 ----··. --··- ··- ------ ... - ----·--~---2)··-··"" ----- ···-~--- 1------- r·a-- ··-~-- ---............. ...;-
(9) EB mannl. Tiere 0 bis 1 Jahr 248 244 198 230 243 229 223 225 223 230 

(10) Aufzuchtquote (9 in~ 5) 23,8 23,3 20,3 ~5,3 25,0 23,6 22,5 21,4 22.5 2~,5 

(11) EB weibl~ Ticre 0 bis 1 Jahr2) 469i 460 396 427 438 432 433 413 403 42.$ 
(12) Aufzuchtquo~e (11 in% 5) 45,0 43,9 40,6 47,0 45,1 44,5 43,6 39,3 40,6 .-.!~~!5 

AB l·1ast: u. Sohl~~htkiilbei-2) 
. ---··· - ---· :-------- tu----- -~--- ---·· ------- ~----~-

(13) 66 62 79 66 60 65 68 70 107 124 
(14) Zugang ~Ur die Kalbermast (5-7-

9-11) . . . 327 346 370 239 279 266 289 360 335 332 
(15) VerfUgbar !ur Kalbermast (13+14) 393 408 449 305 339 321 357 430 442 456 
(16) Kiilberschlachtungen 266 294 346 263 240 252 254 266 273 296 
(17) Sohlachtquote (16 in ~ 15) 67,7 72,1 77,1 86,2 70,8 78,5 71,1 61,9 61,8 65,0 -
AB= Anfangsbestand; EB = EndbestandJ v a Vorschiitzung. - 1}Sohlachtungen einschl. AuBenhandel.-
2)Aufgliederung des Kalberbestanaes bis 3 Honate; I·taetkalber = Kalberschlaohtungen der Honate Jan. 
bis I1arz. der Rest 1st enteprechend d~s Geschlechtsverhaltnisee~ der Uber ; Mohate bis zu 1 Jahr 
alten Jungrinder aufgeteilt. 



Ubersicht 37: 

Belgien: Analyse und Vorschtitzung der Entwicklung im Kullhbestand (Jan./Dez.; 1 000 StUck) 
========================c=======~=G============================================= 

V or gang 1961 Jq62 1963J 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970v 

(1) AB KUhe insgesamt 1015 1054 1066 1009 1007 1025 1029. 10401 1067 1066 
(2) Bes~andaveranderung .. 39 + 12 -57 - 2 + 18 + 4 + 11 + 27 - 1 - 5 
(3) Kuhachlacll'tungen 1) 212 245 257 202 202 228 229 227 242 245 
(4} Schlachtrate (3 in~ 1) 20,9 23,2 24,1 20,0 20,1 22,2 22,3 22,6 22,7 2:5,0 
(5} Zugang zum Kuhbeetand (2 + 3) 251 25-7 200 200 220 232 240 254 241 240 
(6) Zugangsrate Zeile 5 in % 1 24,7 18,8 19,8 21 ,a 2:2,6 23,3 24,4 22,6 22.5 
(7) Naohschubrate 5 in % 8 47,8 47.4 36,0 37,3 42,0 41,4 42,6 44,3 41 ,o 40~7 

(8} AB Farsen Uber 1 Jahr2) 525 542 556 536 524 561 564 573 588 590 

AB = .Aiifangsbestand. •• 1)Einechl. Au.Benhandel m:t Kiihen.- 2)Uur Zuohtf'arsen. 
' 



Ubereicht ;sa, 

Belgians Analyse und VorschMtzung der Entwicklung 1m ma.nnJ.icben Bestand (Jan./Dez.; 1 000 Stuck) 
•==a===Q=====================================================================~=====~=== 

Vorgang 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 

(1) AB 0 bia 1/2 Jahr 
(2) AB 1/2 bis 1 Jahr 
(3) AD 1 bis 2 Jahre 165 175 197 181 175 194 203 178 184 185 
(4) AB Uber 2 Jahre 77 84 93 83 94 95 94 96 86 82 

(5) Al3 0 bi s 1 J ahr ( 1 + 2)1} 224 248 244 198 230 243 229 223 225 223 
(6} EB 1 bis 2 Jahre 175 197 181 175 194 203 178 184 185 183 
(7) Dgl. ln ~ Zeile 5 78,1 79.4 74.2 88,4 84,3 83,5 77,7 62,5 82,2 82,0 
(8) AB Uber t Jahr (3 + 4) 242 259 290 264 269 289 297 274 270 267 
(9) EB Uber 2 Jahre 84 93 83 94 9' 94 96 86 82 85 
(10) Dgl. in~ Zeile 3 50,9 55,1 32,1 51,9 54,., 48,5 47,'5 48,3 44,6 46,0 

Sohlaohtungen 
(11) aus AB 0 bis 1 Jahr (5-6) 49 51 63 23 36 40 51 39 40 40 
(12} aus AB Uber 1 Jahr {8- 9) 158 166 207 170 174 195 201 188 188 182 
(13) Inagesamt (11 + 12) 207 217 270 193 210 235 252 227 228 222 
(14) Laut Schlachtungsstatistik2 ) 271 267 344 223 246 296 265 259 269 252 
(15) Dgl .. 1n ~ Zeile 13 130,9 123,0 11!7,4 115,5 117,1 126,0 105,2 114,1 118,0 115,0 

AB = Anfangsbestand; EB = Endbestand. - v s Vorechatzung -
1)Aufg~iederung siehe Ubersicht 36 FuBnote 2.- 2)Einschl. AuDenhandel. 

.... 
N 
00 

I 



Ubereicht·39a 

Belgiona Analyse und Vorschltzung der Entwicklung 1m we1bl1chen Jungtierbestand (Jan./Dez.; 1 000 StUck) 
=================~==========~===============================================;================== 

V or gang 1961 11962,1963 1964 1965 1966 1967 1968 19693) 1970T 

(1) AD 0 bis 1/2 Jahr I I ' 
(2) AB 1/2 bis 1 Jahr 
(3) AB 1 b1s 2 Jahre 396 405 414 394 38:5 407 406 408 402 425 
(4} AB iiber 2 Jahre 129 137 142 142 141 154 158 165 186 206 
(5) AB 0 b1s 1 Jahr (1 + 2)1) 453 470 460 :595 426 439 432 433 414 401 
(6) EB 1 bis 2 Jahre 405 414 394 383 407 406 408 402 425 381 
(7) Dgl. in% Zeile 5 89,4 88,1 85,1 97,0 95,5 92,5 94,4 92,8 102,6 95.0 
(8) AB Uber 1 Jahr (3 + 4) 525 542 556 536 534 561 564 573 590 631 
(9) EB Uber 2 Jahre 137 142 142 141 154 158 165 196 206 212 

(10) Dgl. in% Zeile 3 34,6 35,1 34,3 35,8 40,'2 38,8 40,6 45,6 51,2 50,0 
(11) Zugang zum Kuhbestand 251 257 200 200 220 232 240 254 241 240 
Schlaohtungen 
(12) aue AB 0 b1s 1 Jahr (5 - 6) 48 56 66 12 19 33 24 31 - 11 20 
(13) aus AB Uber I Jahr (8- 9- 11) 1:57 143 214 195 150 171 159 133 143 179 -
(14) Insgesamt Zeile 12 + 13 185 199 280 207 169 204 183 164 132 199 
\15) Laut Schlachtungsstat1s·t1k2) 186 197 244 180 186 1 3 178 174 182 200 
(16) Dgl. in % Ze1le 14 100,5 99,0 87,1 87,0 110,0 89,7 97,3 106,1 137,9 100,5 

AB = Anfangsbeetand; EB = EndbestandJ v = Vorsch~tzung.-
1 )Aufgliederung siehe Ubereicht 36 FuBnote 2.- 2)Einschl. Au13enhattdel.- 3)Te1l,feise unterschiedlicho Aut-· 
gliederung der weiblichen Bestande und Dezemberzanlung am 1.1?.1968. 

....... 
N 
\0 



Ubersicht 401 

Belg1en: Vorschatzung dor Geburten, dos AuBenhandels, der Schlacht\mr;en und der Aufzucht von Kl!lbern 
=========================================================================================== 

(halbJAhrlich; 1 000 Stack) 

1965 

' 
1966 1967 1968 1969 

V or gang 
t II I II I II I IJ I II 

(1) AB Rinder insr;osamt 2524 2731 2619 2773 2597 2750 2611 2799 2674 2839 
(2) BestandsverUndorung .+ 207 -112 +154 .176 +153 -139 +188 -125 +165 -126 
(3) Schlachtungen1> 412 464 469 5211 476 497 470 515 49i 508 
(4) AB KUhe 1007 1010 1025 1019 1029 1026 1040 1064 1067 1072 
(5) Kta>erzugang (2 + 3) 619 352 623 348 629 358 658 390 656 382 
(6) Kalbequote (5 in % 4) b1,5 3\9 6q8 34,2 61,1 34,9 63,3 36,7 61,5 35,6 
(7) Kalbequoto (5 in % 4 Vorsp. 62,0 35,0 61,7 34,0 61,7 34,8 64,1 37,5 61,7 35,8 
(6) ExportUbe1•schuL\ Uutz- und 

Schlachtkalber + 2 + 9 + 18 + 26 + 39 + 9 + 31 + 22 + 32 0 
(9) Exportquote (8 in % 5) 0,3 2,6 2,9 7,5 6,2 2,5 4,7 5,6 4,9 0 

AB = Anfangsbostand. - I = Erstes Halbjahr. .., II = Zwoites Halbjahr. -
1)E1n:;chl. Au.Benhandol. 

.. 

1970 

I 

2713 
+174 
493 

1066 
667 

62,6 
62,2 

+ 2 
0,3 

II 

2887 
-177 

510 
1052 

333 
31,7 
31,2 

..... 
w 
0 

I 



Ubersicht 4la 

Belg1en: VorschAtzung der Entw1cklung 1m Kuhbestand (halbJHhrl1ch; 1 000 StOck) 
=======================================================================~ 

Vorgang 1965 1966 I 1967 1968 1969 1970 
' I I I II I II I II I II I II I Il 

I 
(1) AD KUho insgesamt 1007 1010 1025 1019 1029 1026 10J&O 1064 1067 1072 1066 1052 
(2) Bectandsvorunderung + 3 + 15 - 6 + 10 - 3 + 1'1 + 24 + 3 + 5 - 6 - 14 - 19 
(3) Kuhschlachtungen1) 93 109 101 127 100 129 107 128 110 131 128 126 
(4) Schlach t rate ( 3 in % i) .9.2 10,8 9,9 12,5 9,1 12,6 10.3 12.0 10.3 12,2 12.0 12,0 
(5) Zugang zum Kuhbestand (2 + 3 96 1211 95 137 91 143 131 131 115 125 114 107 
(6) Zur;angsrate (5 in % 1) 9,5 12,3 9,3 13,4 9.4 13,9 12,6 12,3 10,8 11,7 10,7 10,2 
(7) Nachschubrate (5 in % 8) 18,3 21,1 16,9 22,2 17,2 23,0 22,9 20,4 19,6 18,9 19,3 15,8 
(8) AB F~rsen Uber 1 Jahr 524 588 561 618 564 623 573 641 588 660 590 678 

AB = Anfangsbestand.- I = Erstes Halbjahr.- II = Ztroites HalbJahr.-
1)E1nschl. AuBenhandel~n1t KUhen. 





Ubersicht 43: 

Frankreich: Anlscyae und Vorech~tzung der Entwicklung im Kuh- und weiblichen Jungtierbestand 
=============::z=========:.:===================================================.======= 

(Jru1./Dez.; 1 000 Stuck) 
===============n======== 

! 

Vorgang 1964 1965 19661 . 1967 1968 19692 ' 1970 
I 1971v 

Farsen1> 
l I 

(1) AD K'Uhe u.nd 13462 13464 135961 13594 13918 14013 14060 13871 
(2) Dcatandaveranderung + 2 + 132 - 2 + 324 + 163 + 47 - 189 0 
(3) Kuh- und Farsenschlachtungen 2000 20681 2169 2380 2583 2582 2705 2635 
(4) Sohlachtrate (3 in% 1) 

I 
14,9 15,4 I 16,0 17,5 18,6 18,4 19,2 19,0 

(5) Zugang zum Kuh- u. Farsenbestand(2+3) 2002 2200 I 2167 2704 2746 2629 2516 2635 
' {6} Zugungsrate ( 5 in % 1) l 14,9 16,3 15,9 19,9 19,7 18,8 17,9 19,0 

(7) Nach!!chubra.te (5 in % 8) 54,0 58,7 56,2 69,6 69,0 65,6 

I 
62,6 66,5 

(8) AB Farsen u'ber 1 J'ahr 3709 3750 38591 3887 3977 4007 4017 3964 I 
AB :m An:rangsbestMd; :F.B = Endbestand; v = Vorsoha.tzu.ng J 1)Einochl.vachesde re£orma- 2) Vgl. tlbersicht 42 FuBnote '· 



--~-~-- -----~-------~ ----

Ubersicht 44: 
Prankreichz Analys~ und Vorsch~tzung der Entwicklung im mannlichen Bestand1) (Jan./Dez.; 1000 StUck) 

==============~:================~=========================================-============= 

V or gang 

(1} AB 0 bis 1/2 Jahr 
(2) AB 1/2 bis 1 Jahr 
(3) AB 1 bis 2 Jahre 
(4) AB Uber 2 Jahre 

(5) AB 0 bis 1 Jahr (1 + 3) 
{6) EB 1 bis 2 Jahrs 
(7) Dgl. in ~ Zeile 5 
(&} AD Uber 1 Jahr ~3 + 4) 
(9) E~ Uber 2 Jahre 

I
• ( 10) Dgl. in ~ Zeile 3 

Schlachtungen 
aus -

(11) AB 0 bis 1 Jahr (5-6) 
(12) aus AB Uber 1 Jahr (8- 9) 
(13) Insgesamt 
(14} Laut Schlachtungsstatistik2 ) 

(15) Dgl. in~ Zeile 13 

1964 1965 1966 1967 1968 19693ll 1970 

1142 
817 

1220 

1034 
84,8 
1959 

880 

77,1 

I 
186 

1079 

I 1265 
1265 

i 100,0 

f 

1135 ~ 
876 t 

1336 
1040 

1382 

1138 
• 

1657 J 1609 
1382 1434 1 

83,o 93,7 85,9 e6,5 1 
1914 t 2011 2,76 2520{ 

8'16 1040 I 11;8 1210 I' 

1425 l 
1.536 

1034 

aao I 
1368 i 
1135 

1404 
1069 

1602 
1411 
88\t1 

247, 
1109 
79,0 

I 

1411 
1109 

16'17 I 
1446 

1

. 
86,2 
2520 
1149 
81,4 

1446 
1149 

1717 
1494 
8'7,0 

2595 
1157 
80,0 &4 1 7 91,6' 65,2

1 

87,6 I 

233 i 89 I' 227 223 , 191 2,~, 223 

1038 t 971 1238 1310 't' 1364 1371 1438 
12·11 1 1060 1 1465 1533 1555 1602 1661 

1262 . 1315 i 1488 1517 if 1361 1412 1442 

99, 3 l124, o J 1 ~-' 6~_9_9_, _o~_e_7_,_5-.~~-a-a_, 1--.~L..-s_6_, e_---4 

AB = Anfangsbestand; EB = Endbestand; v a Vorschatzung.-
1) Animaux d' cmbouche ou d' engrais. - 2)Einschl. des .11UBenhandelosaldo der Gro13rinder.-
3 )Vgl .. Uberoicht 42 Fu1hlote 3. 

b--------------------------------------------------------------------------------------~ 
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AGRARSTATISTISCHE HAUSMITTEILUNGEN 

Relhe ,Agrarstatistische Studlen" 

Soweit der Vorrat reicht, werden die Hefte dieser Reihe den an den jewei/igen Themen lnteressierten zur 
Verfiigung gestellt. Diesbezug/iche Anfragen sind zu richten an: Direktion ,.Agrarstatistik", Statistisches 
Amt der Europaischen Gemeinschaften - Postfach 1907- Luxemburg. 

Nr. 1 EinfluB der verschiedenen Merkmale des Rinderschlachtk6rpers auf seine Preisbestimmung 
- B.L. DU MONT, J. ARNOUX 

Nr. 2 Statistische Methoden zur Feststellung der Produktionskapazitat der Obstanlagen - G. 
NEURAY,S.MASSANTE,M.PETRY 

Nr. 3 Die methodischen Probleme be! einer Erhebung der Struktur der Betriebe mit erwerbsmABigem 
Anbau von Gartengewiichsen - H. STORCK 

Nr. 4 Untersuchung Ober die Schlachtk6rperqualitaten von Rindern in Frankreich - B.L. DUMONT 

Nr. 5 Die .. Behangdichten-Methode", ein Model! zur Analyse und Prognose von Kernobstertragen 
-F. WINTER 

Nr. 6 Die Statistik der Eierpreise in den Mitgliedslandern der EWG - 0. STREDLER, H. GOCHT 

Nr. 7 Untersuchung Ober die Schlachtk6rperqualitiiten von Rindern in Italian - P.G. BUIATTI 

Nr. 8 Model! und Methoden zur Vorausrechnung von Rinderproze~sen - H. DIEHL 

Nr. 9 Ein System der Agrarpreisstatistik fur die EG - S. GUCKES 

Nr.10 Klassifizierung landwirtschaftlicher Betriebe mit Hilfe multivarister statistischer Verfahren 
- K.A. SCHAFFER 

Nr.11 Methoden zur Aufstellung von Futterbilanzen in den Mitgliedstaaten der Europiischen Gemein
schaften- H. LANGEN 

Nr. 12 Vorschllge .1" zur Harmonisierung der Rinderstatistiken der Mitgliedstaaten der Gemein
schaften - A. CANGUILHEM 

Nr. 13 Vorschllge .11" zur Harmonisierung der Rinderstatistiken der Mitglledstaaten der Gemein
schaft - F. HALMANN 

Jahr Sprachen 

1968 F 

1968 D,F 

1968 D.F 

1969 D, fll, N 

1969 D,F 

1969 D,F 

1970 

1970 

D,F 

1972 D 

1972 D. F11 

1973 D,F 

1973 D,F 

'I Die franzosisc:he Fassung ist in der Reihe .Statistisc:he lnformationen· des Statislisc:hen Amtes der Europllschen Gemeinsc:haften unter der Nr. 4/1967 ver
oflentlicht worden. 

•• Eine sich in Vorbereitung llefindende englisc:he Fassung.lst nicht fUr die Veroflenllichung vorgasehen, sie 'Nird nur auf llesonderen Wunsc:h erhiltlich sein. 

11 Englisc:he Fassunq in Vorbereitung 
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Caseposl«le1003 -Luxembourg 1 18 027 
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