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VORWORT 

Das Statistische Amt der Europaischen Gemeinschaften bemUht sich im 

Zusammenwirken mit der Generaldirektion Landwirtschaft und der Ar

beitsgruppe ustatistik der tierischen Erzeugnisse" um eine laufende 

Verbesserung und Harmonisierung der Mengenstatistiken auf dem Ge

flUgelsektor. 

Im Rahmen dieser Arbeiten haben eine Reihe von Sachverstandigen die 

ausstehenden Probleme untersucht : 

So haben A. MOTHE, Paris und J.J.M. HENDRICKX, Roermond, Niederlande 

im Jahre 1965 als erste eine Bestandsaufnahme der GeflUgelstatistiken 

in den Mitgliedstaaten durchgefUhrt und die EinfUhrung einer allge

meinen BrUtereistatistik empfohlen. Spater haben M.T.G. MEULENBERG, 

Wageningen fUr den GeflUgelfleischsektor undA. CANGUILHEM, Paris 

fUr den Eiersektor Modelle fUr die kurzfristige Vorausschatzung der 

Erzeugung vorgelegt und schlieBlich hat sich eine Sachverstandigen

gruppe unter Mitwirkung von Professor Dr. o. STRECKER, Bonn mit den 

speziellen Problemen der Messung der Eierleistung befaBt, bei derB. 

BROERE vom CBS und J. HOORNWEG vom LEI, S•Gravenhage und E. RICHARrS, 

Bonn spezielle Untersuchungen vorge,legt habeno 

Die Arbeiten zur EinfUhrung einer gemeinschaftlichen BrUtereistatis

tik haben in der Verordnung (EWG) Nr. 1349/72 des Rates vom 27. Juni 

1972 sowie in der Verordnung (EWG) Nr. 2335/72 der Kommission vom 

31. Oktober 1972 ihren Niederschlag gefunden. Nach diesen Verord

nungen werden seit Januar 1973 vergleichbare monatliche Daten Uber 

die Einlage von Bruteiern und den KUkenschlupf erhoben. 

Herr L. KERSTEN vom Institut fUr landwirtschaftliche Marktforscbung 

in Braunscbweig-Volkenrode hat sich in der bier vorgelegten Studie 

der Aufgabe unterzogen, eine Bestanasaufnahme insbesondere der Brut

eierstatistik vor Einftihrung des gemeinsamen Systems anzustellen, ein 

Beispiel fUr die Weiterbenutzung der in Zukunft anfallenden Daten 

zur Berechnung der GeflUgelbestande und der Erzeugung darzustellen 

und Vor~chlage fUr eine Weiterentwicklung des Systems zu machen. Er 

hat dabei das in den Mitgliedstaaten vorliegende Material und die dem 



SAEG zur Verftigung stehenden Studien ausgewertet. 

Die Durchftihrung der Studie erfolgte in Zusammenarbeit mit der Ab

teilung "Erzeugnisse und Bilanzen" des SAEG. Das SAEG dankt Herrn 

Kersten, den beteiligten Dienststellen der Mitgliedstaaten sowie den 

tibrigen Sachverstandigen fUr die geleistete Arbeit und die verstand
nisvolle Hilfsbereitschaft. 

* * * 
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Einleitung 

Die Statistik auf dem Gebiet der Eier- und GeflUgelfleisch

erzeugung beruht in vier der sechs Staaten der Europaischen 

Gemeinschaft auf lediglich geschatzten Daten. Da das Arbeits

programm des SAEG die Erhebung der Erzeugung erst in einer 

spateren Phase vorsieht, mUssen andere Moglichkeiten, die in 

allen Landern der Gemeinschaft bestehen, zur Berechnung oder 

UberprUfung der Erzeugung in Betracht gezogen werden. 

In allen Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaft erhe

ben dafUr zustandige Stellen die Bruteiereinlagen und/oder 

den KUkenschlupf einiger HausgeflUgelarten in den BrUtereien 

mit einem Fassungsvermogen ab 1 000 Eiern ausschlieBlich der 

Schlupfraume. Diese Statistiken wurden in den sechziger Jah

ren aufgrund der Verordnung (EWG) Nr. 129/63 des Rates einge

ftihrt1). Diese Statistik bei den BrUtereien ist als Ausgangs

punkt fUr die aufzubauende gemeinsame GeflUgelstatistik vor

geschlagen worden. 

Die Verordnungen (EWG) Nr. 122/67 und 123/67 sehen unter 

anderem MaBnahmen vor, die im Bereich der GeflUgelwirtschaft 

die Verwirklichung der Ziele des Artikels 39 EWGV durch die 

Anpassung des Angebots an die Erfordernisse des Marktes er

leichtern sollen. Dazu werden auch MaBnahmen erortert, "die 

die Aufstellung von kurz- und langfristigen Vorausschatzungen 

aufgrund der Kenntnisse der eingesetzten Produktionsmittel 

ermoglichen sollen112 ). Am Eiermarkt ist neben der kurz- und 

langfristigen Entwicklung die mittelfristige Entwicklung, 

der sogenannte Eierzyklus, von besonderem Interesse. Diese 

1) Vgl. "Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften"(ABl.) Nr. 
185 vom 19. 12. 1963, S. 2938-2963. 

2) ABl. Nr. 117 vom 19. 6. 1967, Artikel 2 der Verordnung 
Nr. 122 und 123/67 EWG. 



- 2 -

MaBnahmen erfordern die Ermittlung von Daten, aufgrund deren 

Kenntnis die saisonale, zyklische und langfristige Entwick

lung des GeflUgelsektors verfolgt und eine kurz-, mittel- und 

langfristige Vorausschatzung der Erzeugung vorgenommen werden 

kann. 

Die Ermittlung von Daten zur kurzfristigen Vorausschatzung 

der Erzeugung und zum Erarbeiten von Bilanzen fUr Bruteier, 

Konsumeier und GeflUgelfleisch fUr die Mitgliedstaaten der 

EWG ist unter anderem Gegenstand der Verordnung (EWG) Nr. 

1349/72 desRates "Uber die Erzeugung von und den Verkehr 

mit Bruteiern und KUken von Hausgef1Ugel 111 ). 

Diese beiden Probleme - (i) Berechnung und Vorausschatzung 

der Erzeugung und (ii) UberprUfung der Mengenstatistik an

hand der Angaben zu den Bruteiereinlagen und zum KUken

schlupf - sind Gegenstand der vorliegenden Arbeit. Viele da

mit im Zusammenhang stehende Probleme werden nicht behan

delt. So bleibt hier unbeachtet, ob groBere Markttransparenz 

auf Markten wie z. B. dem Eiermarkt zu einer besseren Anpas

sung des Angebots an die "Markterfordernisse" fUhren kann. 

Auf den Bedarf an diesen Statistiken und auf die technisch

statist~schen GrUnde, die die Dienststellen der Kommission 

der Europaischen Gemeinschaften bewogen haben, von einer 

Statistik bei den BrUtereien auszugehen, wird hier nicht 

eingegangen. Auch die Bedeutung, die diese Statistiken fUr 

die Marktpolitik, die Marktanalyse und die Produktionspla

nung erhalten konnen, wird nicht untersucht. 

Die Arbeit beschrankt sich darauf, die Moglichkeiten der 

Berechnung der Erzeugung von Eiern und GeflUgelfleisch und 

1) ABl. Nr. L 148 vom JO. 6. 1972, S. 7-10. 
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der Harmonisierung der Gefltigelstatistik auf der Basis der 

Brtitereistatistik - d. h. ohne Berticksichtigung der Natur

brut und der Tatigkeit der kleinen, nicht meldepflichtigen 

Brtitereien - in der Gemeinschaft der sechs Lander zu prtifen 

und ein regelmaBiges Veroffentlichungsprogramm auf diesem Ge

biet zu entwickeln. 

Im ersten Abschnitt sind die gesetzlichen Grundlagen und die 

statistischen Unterlagen der BrUtereistatistik in den Landern 

der Gemeinschaft vor der Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 

1349/72 dargestellt. Im nachsten Abschnitt warden Modelle zur 

Berechnung der Gefltigelbestande und der Erzeugung auf der 

Grundlage der Brtitereistatistik aufgestellt und entsprechende 

Berechnungen vorgenommen. Bei diesen Berechnungen warden Ltik

ken und Mange! der zu diesem Zweck notwendigen statistischen 

Unterlagen besonders deutlich. Aus diesem Grund sollen im 

dritten Abschnitt Vorschlage zur Erfassung des notwendigen 

statistischen Materials unterbreitet warden. Es folgt im 

vierten Abschnitt die Uberprtifung der Versorgungsbilanzen 

fUr Eier und Gefltigelfleisch in der Gemeinschaft. Im letzten 

Abschnitt wird ein regelmaBiges Veroffentlichungsprogramm auf 

dem Gebiet der Gefltigelstatistik vorgeschlagen. 
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1, Monatliche Brtitereistatistiken in den 

Mitgliedstaaten der EWG 

In allen sechs Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaf

ten wurden Mitte der sechziger Jahre monatliche Brtitereista

tistiken eingeftihrt. In diesem Abschnitt werden kurz die ge

setzlichen Grundlagen dieser Statistiken beschrieben, und an

schlieBend wird auf den Erhebungsbereich, das Erhebungsverfah

ren und die Ubermittlungsfristen eingegangen. GroBeren Raum 

nimmt danach die Darstellung des Inhalts der BrUtereistati

stiken der einzelnen Lander ein. Da diese Statistiken zur 

Vorausberechnung des Angebots der Gefltigelwirtschaft in der 

Gemeinschaft und zur Harmonisierung der Gefltigelstatistik 

zwischen den Mitgliedstaaten dienen sollen, ist insbesondere 

auf die Unterschiede zwischen den Statistiken der Lander hin

zuweisen. Am Ende dieses Abschnitts wird die Genauigkeit und 

Vollstandigkeit der Ergebnisse untersucht. 

1.1. Gesetzliche Grundlagen der Brtitereistatistik 

In der Bundesrepublik Deutschland und in Frankreich beruht 

die BrUtereistatistik auf einem spezifischen Gesetz, das die 

Erhebung der Angaben regelt 1 ). In den Beneluxlandern und in 

Italian ist dagegen diese Statistik ein Ergebnis der admini

strativen Produktions- und Vermarktungsregelungen, die in 

den einzelnen Landern im AnschluB an die Verordnung Nr. 

129/63/EWG2 ) und in Abanderung bereits bestehender staatli

cher Regelungen in bezug auf die Organisation der Gefltigel

wirtschaft erlassen worden sind3 ). 

1) Die Gesetze bzw. Verordnungen sind in Ubersicht 3 aufge
ftihrt. 
ABl. Nr. 185 vom 19. 12. 1963, S. 2938-2963. 
Diese Ausftihrungen sttitzen sich auf interne Arbeitsunter~ 
lagen des SAEG, Luxemburg und auf Mitteilungen der zu
standigen Stellen in den sechs Mitgliedstaaten. 
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In der Bundesrepublik Deutschland schreibt das Gesetz neben 

der monatlichen Berichterstattung auch eine jahrliche Erfas

sung aller Bri.itereien mit einem Fassungsvermogen von minde

stens 500 Eiern ausschlie£lich der Schlupfraume im Monat Marz 

vor. Durch diese jahrlich einmalige Erfassung der kleinen, 

nicht berichtpflichtigen Betriebe zu dieser Jahreszeit ist 

deren Bedeutung fUr die KUkenproduktion ungefahr bekannt 1 ). 

Die Ergebnisse und Auswertungen dieser Erfassung warden nicht 

veroffentlicht. 

In Frankreich mUssen alle Brutanlagen, die in Betrieb genom

men warden, alle Anderungen und die Aufgabe der Tatigkeit auf 

diesem Gebiet gemelde~ warden. Aus diesen Meldungen ist eine 

Kartei aufgebaut, die stets auf dem laufenden gehalten wird 

und auch zu Untersuchungen Uber die Zusammensetzung und die 

Veranderungen der Grundgesamtheit dienen kann. Diese Struk

turdaten sind bisher fUr 1964 bis 1971 veroffentlicht2 ). 

Die Angaben warden einmal jahrlich durch personliche Besuche 

kontrolliert. 

In den Beneluxlandern und in .Italian sind alle Brutanlagen 

registrierpflichtig. Anderungen warden laufend gemeldet. Aus 

diesen Grtinden ist das administrative Verzeichnis der Brtite

reien in diesen vier Mitgliedstaaten wahrscheinlich vollstan

dig. Eine regelmaBige statistische Auswertung der Zusammen

setzung und Entwicklung der Betriebe wird in diesen Landern 

nicht vorgenommen. In den monatlichen Veroffentlichungen der 

2
1) Vgl. Abschnitt 1.4, S. JJ. 

) Vgl. Ministere de !'Agriculture, La Structure de la pro
duction de poussins d 1 un jour dans les couvoirs de 1964 
a 1971. (Statistique agricole, Supplement "Serie Etudes" 
Nr. 99) Paris 1972. - Vgl. dazu auch in derselben Reihe 
die Hefte Nr. J (1965), Nr. 20 (1967), Nr. 31 (1967) und 
insbesondere Nr. 61 (1970). 
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italienischen BrUtereistatistik ist die Zahl der eingeschrie

benen Betriebe und der Betriebe, die ihre Bruteiereinlagen 

gemeldet haben, angegeben. Eine Untersuchung Uber die Struk

tur der BrUtereien und der Bruteiereinlagen ist Ende 1971 er

schienen 1 ). 

In den Niederlanden veroffentlicht der Wirtschaftsverband fUr 

GeflUgel und Eier2 ) einmal jahrlich im Jahresbericht die Zahl 

der am J1. Dezember registrierten BrUtereien. 

Eine gesetzliche Auskunftspflicht im Sinne der Grundsatze sta

tistischer Gesetze, die den statistischen Diensten die Bestra

fung der Nichtantwortenden ermoglicht und den Betroffenen die 

Geheimhaltung der Einzelangaben garantiert, besteht in reiner 

Form nur in Frankreich, in eingeschrankter Form in der Bundes

republik Deutschland. In den Ubrigen Landern ist die monatli

che tlbermittlung in den Gesetzen zur Organisation der GeflU

gelwirtschaft verankert3 ). 

1.2. Erhebungsbereich, Erhebungsverfahren und 

tlbermittlunisfristen 

Erhebungseinheit ist in allen Mitgliedstaaten entsprechend 

der Definition der BrUterei in der Verordnung Nr •. 129/63/EWG 
I 

der Betrieb zur Erzeugung von KUken mit einem Fassungsvermo

gen von mindestens 1 000 Eiern ausschlieBlich der Schlupf

raume. Es wird angenommen, daB die Betriebe mit geringere~ 

1) Vgl. IRVAM, Aspetti dinamici nella struttura degli incu
batoi e degli allevamenti di moltiplicazione in Italia. 
(Serie Ricerche) Rom 1971 •. 

2) Produktschap voor Pluimvee en Eieren, in den folgenden 
AusfUhrungen "Produktschaptt genannt. 

J) Vgl. da·zu tlbersicht 1, S. 27. · 
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Fassungsvermogen unbedeutend sind. Nur in den Niederlanden 

sind alle Brutereien auskunftspflichtig, in den Beneluxlan

dern und in Italian sind alle Brutereien registrierpflichtig 

und in der Bundesrepublik Deutschland warden einmal jahrlich 

im Marz Zahl und Kapazitat auch der Brutereien mit einem Fas

sungsvermogen von 500 bis 1 000 Eiern erfaBt. 

Die Bruttatigkeit der Zuchtbetriebe ist in Frankreich von die

ser Erhebung ausgeschlossen. Dafur wird dort die Aufstallung 

der Elterntierkuken der Mastrassen in Zuchtbetrieben erhoben. 

In den Niederlanden, in Belgian und in Luxemburg wird die Ta

tigkeit der Zuchtbetriebe gesondert erfaBt. In der Bundes

republik Deutschland und in Italian schlieBen die Erhebungen 

die Brutereien der Zuchtbetriebe ein, falls diese ein Fassungs

vermogen von 1 000 und mehr Eiern haben. 

Zur Aufstellung der monatlichen Brutereistatistik wird eine 

Vollerhebung bei den Brutereien mit einem Fassungsvermogen 

ab 1 000 Eiern durchgefuhrt. Bei der geringen Zahl der Brute

reien wtirde sich eine Stichprobenerhebung nicht lohnen. An

haltspunkte zum Beantwortungsgrad geben die franzosische und 

italienische Brutereistatistik1 ). In Frankreich warden die 

vorlaufigen Angaben anhand der Anhaltspunkte zum Beantwortungs

grad auf die Gesamtheit hochgerechnet, und so erfolgt die 

Korrektur der vorlaufigen Angaben. In Italian warden die Er

gebnisse fur das dem Berichtsjahr vorangegangene Jahr berich

tigt angegeben. In der Bundesrepublik, den Niederlanden, Bel

gian und Luxemburg berichtigen die zustandigen Stellen die 

Angaben nur selten. In der Regal handelt es sich in den Ver

offentlichungen dieser Lander urn endgultige Angaben. 

1) Vgl. dazu Abschnitt 1.4, S. 34 f. 
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In allen Mitgliedstaaten haben die berichtpflichtigen BrUte

reien monatlich Fragebogen auszuftillen. In Frankreich werden 

die Wochenergebnisse des Monats erfaBt, ~n den anderen LKn

dern die Erzeugung des Kalendermonats. Die Bundesrepublik 

Deutschland, Italien, die Niederlande und Luxemburg erheben 

die Bruteiereinlagen. In der Bundesrepublik werden auBerdem 

auch die geschltipften Ktiken erfaBt. In Frankreich und Belgien 

werden die von den Brtitereien abgegebenen Ktiken erhoben. 

Die Antworten sollen in der ersten HKlfte des dem Berichts

monat folgenden Monats bei den zustKndigen Stellen der Mit

gliedstaaten eingehen: in der Bundesrepublik bei den Stati

stischen LandesKmtern, in Frankreich bei der Direction De

partment de !'Agriculture, in Italian bei den Ispettorati 

provinciale, in den Niederlanden beim Register der Produkt

schap, in Belgian beim Service de l'elevage Ministere de 

!'Agriculture und in Luxemburg beim Service de l'elevage, 

Ministere de !'Agriculture. 

Die Ergebnisse werden veroffentlicht: in der Bundesrepublik 

etwa nach dem zehnten Tag des UbernKchsten Monats vom Sta

tistischen Bundesamt, in Frankreich am Ende des nKchsten 

Monats vom Ministere de !'Agriculture, in Italian ebenfalls 

am Ende des nKchsten Monats vom IRVAM, in den Niederlanden 

ea. am zwanzigsten Tag des nKchsten Monats von der Produkt

schap fUr Gefltigel und Eier und auch in Belgien ea. am 

zwanzigsten des nKchsten Monats. In Luxemburg werden die Er

gebnisse nicht veroffentlicht. 

1.J. Inhalt der Brlitereistatistik 

Der Inhalt der Veroffentlichungen der monatlichen Brtiterei

statistik ist in den Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich 
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und hat sich im Lauf der letzten Jahre verandert. Der Betrach~ 

tungszeitraum dieser Arbeit beginnt 1967. Der Inhalt der Ver

offentlichungen wird fUr die einzelnen Mitgliedstaaten ge

trennt beschrieben. 

1.3.1. BrUtereistatistiken in den Mitgliedstaaten der EWG 

1.3.1.1. Bundesrepublik Deutschland 

In der Bundesrepublik veroffentlicht das Statistische Bundes

amt, Wiesbaden, die Ergebnisse der monatlichen Erhebungen bei 

den BrUtereien in der Fachserie B: Land- und Forstwirtschaft, 

Fischerei, Reihe 3: Viehwirtschaft, V. GeflUgel. AuBer der 

BrUtereistatistik enthalten diese Hefte auch die GeflUgel

schlachtungsstatistik. 

Aus der BrUtereistatistik sind in diesem Heft eingelegte Brut

eier, geschlUpfte KUken und die Anzahl der BrUtereien, die 

berichtet haben, zu finden. Die Angaben gelten fUr das Bun

desgebiet ohne Bremen und Berlin (West), ab 1971 auch ohne 

Hamburg. Im Februar 1968 wurden die Ergebnisse fUr die Monate 

der Jahre 1966 und 1967 "aufgrund von Nachmeldungen 11 berich

tigt. Seitdem veroffentlicht das Statistische Bundesamt end

gUltige Zahlen. 

Im einzelnen enthalt die Veroffentlichung: 

i. Eingelegte Bruteier zur Erzeugung von HennenkUken nur 
fUr Legezwecke einschlieBlich HennenkUken der Lege- und 
Mastrassen zur Zucht (Elterntiere). 

Diese Reihe ist fUr den gesamten Betrachtungszeitraum vor
handen. 
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ii. Eingelegte Bruteier zur Erzeugung von HennenkUken nur 
fUr Legezwecke ohne HennenkUken der Lege- und Mastrassen 
zur Zucht. 

Diese Reihe beginnt im April 1970. 

iii. Eingelegte Bruteier zur Erzeugung von HUhnerkUken nur 
zur Mast. 

Die Reihe ist fUr den gesamten Betrachtungszeitraum verfUgbar. 

iv. Eingelegte Bruteier zur Erzeugung von HennenkUken der 
Legerassen zur Zucht (Elterntiere). 

Diese Reihe beginnt im April 1970. 

v. Eingelegte Bruteier zur Erzeugung von HennenkUken der 
Mastrassen zur Zucht (Elterntiere). 

Auch diese Reihe gibt es seit April 1970. 

Die Bruteiereinlagen zur Erzeugung von KUken anderer Hausge

flUgelarten warden nicht angegeben. 

vi. GeschlUpfte HennenkUken nur fUr Legezwecke einschlieB
lich der HennenkUken der Lege- und Mastrassen zur Zucht 
(Elterntiere). · 

Die Reihe ist fUr den gesamten Betrachtungszeitraum vorhanden. 

vii. GeschlUpfte HUhnerkUken nur zur Mast. 

In dieser Angabe sind auch die sortierten Hahnchen der Lege

rassen zu Mastzwecken enthalten1 ). Die Reihe gibt es fUr den 

gesamten Betrachtungszeitraum. 

viii.GeschlUpfte Hennenktiken der Legerassen zur Zucht 
(Elterntiere). 

ix. GeschlUpfte HennenkUken der Mastrassen zur Zucht 
(Elterntiere). 

Diese beiden Reihen beginnen wie die entsprechenden Reihen 

zu den Bruteiereinlagen im April 1970. 

x. GeschlUpfte GansekUken. 

xi. GeschlUpfte Entenktiken. 

xii. GeschlUpfte KUken von TruthUhnern. 

1) MUndliche Auskunft von Herrn Pradt, Stat. Bundesamt, 
Wiesbaden. 
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Die Angaben zum KUkenschlupf der anderen Gef1Ugelarten 1 ) sind 

nicht naher definiert. Es muB angenommen werden, daB eine Un

terscheidung zwischen KUken zur Zucht, zur Vermehrung und zum 

Gebrauch nicht moglich ist. Dagegen kann unterstellt werden, 

daB es sich bei den angefUhrten anderen GeflUgelarten aus

schlieBlich urn Mastrassen handelt. 

Die Monatsangaben zu den Bruteiereinlagen und zum KUken

schlupf werden nach Bundeslandern (ohne Hamburg, Bremen und 

Berlin-West) und nach dem Fassungsvermogen der Brtitereien 

aufgeschltisselt. Es werden nach dem Fassungsvermogen (Anzahl 

der Eier, die die Vorbrtiter fassen) die folgenden GroBen

klassen unterschieden: 

1 000 bis unter 10 000 
10 000 bis unter 20 000 
20 000 bis unter JO 000 
JO 000 bis unter 50 000 
50 000 bis unter 100 000 

100 000 und mehr Eier. 

SchlieBlich wird in jedem Monat 

xiii. Anzahl der BrUtereien, die im jeweiligen Monat be
richtet haben, 

angegeben. 

In den Heften werden nur Zahlen veroffentlicht, die von den 

Brtitereien an die Statistischen Landesamter gemeldet wurden. 

Es wird also angenommen, daB die Betriebe, die nicht gemeldet 

haben, auch nicht produziert haben. 

1) Zu den 11 anderen Gef1Ugelarten 11 zahlen TruthUhner, Perl
htihner, Enten und Ganse. 
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1.3.1.2. Frankreich 

In Frankreich werden die Ergebnisse der Brtitereistatistik mo

natlich vom Service Central des Enqu~tes et Etudes des Sta

tistique des Landwirtschaftsministeriums veroffentlicht. Die 

Veroffentlichungsprogramme wurden in der letzten Zeit umge

stellt. Die vorlaufigen Ergebnisse der monatlichen Erhebung 

bei den Brtitereien waren bisher in "Note mensuelle de conjonc

ture avicole" zu finden. Diese Reihe war aus den frtiheren 
11 Previsions mensuelles et resul tats provisoires de 1 1 enqu~te 

auprds des accouveurs 11 hervorgegangen. Seit Februar 1972 

nennt sich diese Reihe "Secteur avicole, Enqu~tes mensuelles 

de previsions (Resultats provisoires)". In diesem Heft er

scheinen jetzt nur noch Ergebnisse der Brtitereistatistik. 

Die endgtiltigen Ergebnisse sind bis zur letzten Umstellung 

des Veroffentlichungsprogramms in "Statistique avicole" er

schienen. Die Publikation von "Statistique avicole" wurde 

eingestellt. 

Die bisher auBer der Brtitereistatistik in "Note mensuelle" 

veroffentlichten Zahlen und die in "Statistique avicole" wie

dergegebenen endgtiltigen Ergebnisse warden jetzt in.dem vier

teljahrlich erscheinenden Heft "Note de conjoncture de la Pro

duction avicole" ausgewies~n. 

Es warden Wochenergebnisse angegeben und die Zahlen ganzer 

Wochen zu Monatszahlen zusammengezahlt, so daB die Angaben 

ftir einen Monat nur im Ausnahmefall mit der Produktion eines 

Kalendermonats tibereinstimmt; die 11 Monatsproduktion 11 ist in 

Wirklichkeit die Produktion einer vier- oder ftinfwochigen 

Produktionsperiode. 

11 Enqu~tes mensuelles de previsions"enthalt die vorlaufigen 

Wochenergebnisse des Monats: 

i. Geschltipfte Ktiken der Mastrassen. 

ii. Geschltipfte Ktiken der Legerassen, die zu Mastzwecken 
aussortiert wurden ("Coquelets de sexage 11 ). 
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iii. Zum Legen sortierte HennenkUken (ohne Zucht- und Ver
mehrungstiere). 

iv. GeschlUpfte KUken der Mischrassen. 

v. Bruteiereinlage und Vorausschau des KUkenschlupfs der 
Mastrassen. 

Anhand der wochentlichen Bruteiereinlage der Mastrassen wird 

- mit im Jahresablauf sich andernden Schlupfsatzen - der KU

kenschlupf fUr jeweils drei Wochen spater vorausberechnet. 

vi. Zahl der aufgestallten ElterntierkUken der Mastrassen. 

Die Zahl wird durch eine monatliche Erhebung bei den Vermeh

rungsbetrieben gewonnen und gilt fUr den Kalendermonat. 

Aus der monatlichen Erhebung bei den BrUtereien warden auch 

die Wochenergebnisse des KUkenschlupfs anderer GeflUgelarten 

angegeben. 

vii. GeschlUpfte KUken von PerlhUhnern. 

viii. GeschlUpfte KUken von TruthUhnern. 

ix. Geschltipfte Entenktiken. 

Die geschltipften Ktiken von Truthtihnern warden seit 1971 un

terteilt in solche industrieller Herkunft und andere bauer

licher Herkunft. Seit Marz 1972 ist auch der Ktikenschlupf der 

Enten gegliedert in 11 Barbarie 11 und 11 andere 111 ). Dartiber hinaus 

enthalt "Enqu~tes mensuelles de previsions 11 die monatliche 

Bruteiereinlage in den Mitgliedstaaten der Europaischen Ge

meinschaft und die vorlaufigen Wochenergebnisse der Erhebung 

bei den Brtitereien fUr die Regionen Frankreichs. 

1) Die 11 Barbarie 11 -Ente wird auch 11 Moschus"-, 11 Warzen 11 - oder 
11 Stumme 11 Ente genannt. Sie ist spater geschlechtsreif als 
die 11 anderen 11 Enten (vor allem Pekingente), hat eine ge
ringere Legeleistung, eine langere Brutdauer und ein hohe
res Schlachtgewicht. - Vgl. dazu auch 11Deutsche Gef1Ugel
wirtschaft11~ Jg. 24 (1972), Nr. 50, S. 1338. 
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"Note mensuelle de conjoncture avicole" brachte auBerdem ver

schiedene Preise ftir gefltigelwirtschaftliche Produkte und 

AuBenhanqelszahlen fUr Schlachtgefltigel und Eier in der 

Schale. 

Diese Reihe enthalt die von den Brtitereien gemeldeten Ergeb

nisse. Gemeldet haben jedoch nicht alle meldepflichtigen Be

triebe. 

In "Statistique avicole" wurden endgtiltige Zahlen veroffent

licht. Es wurde unterstellt, daB die Brtitereien, die nicht 

gemeldet haben, entsprechend ihrem Anteil an der theoreti

schen Gesamtkapazitat produziert haben. Der Berichtigungs

koeffizient ist das Verhaltnis der Gesamtkapazitat aller re

gistrierten Betriebe (Kap. aller Betriebe) zur Kapazitat der 

Betriebe, die berichtet haben (Kap. ber. Betriebe): 

Kap. aller Betriebe 
korrigierte Zahl = vorlaufige Zahl 

Kap. ber. Betriebe 

Der Berichtigungskoeffizient lag im Jahr 1970 zwischen 1,07 

und 1,15, 1971 zwischen 1,04 und 1,15. 

Diese Behandlung der Brtitereien, die nicht berichtet haben, 

kann zu einer Uberschatzung der Bruteiereinlage und des KU

kenschlupfs ftihren, weil wahrscheinlich der Anteil der Be

triebe im Stillstand bei den Betrieben hoher ist, die nicht 

melden, als bei den anderen. Wie aber die Hohe des Berichti

gungskoeffizienten zeigt, kann dem unter Umstanden dadurch 

entstehenden Fehler kaum Bedeutung beigemessen werden. 

In "Statistique avicole" sind aus der Brtitereistatistik und 

der damit im Zusammenhang stehenden AuBenhandelsstatistik 

die folgenden Angaben zu finden: 
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i. Auf'teilung der Wochen auf' die 11 Produktionf;;monate 11 • 

ii. Berichtigungskoef'f'izienten (monatlich). 

iii. EintagskUken der Mastrassen1 ). 

iv. EintagskUken zur Mast, sortierte Hahnchen 1 ). 

v. EintagskUken zu Legezwecken, sortierte HennenkUken 1 ). 

vi. 

vii. 

viii. 

EintagskUken, nicht zum Legen, sortiert oder zu unge
wisser Verwendung1). 

EintagskUken von PerlhUhnern2 ). 

EintagskUken von TruthUhnern, seit 1971 gegl~edert 
nach bauerlicher und industrieller Herkunf't2J. 

Die Dif'f'erenzierung der TruthUhner nach bauerlicher und indu

strieller Herkunf't wird anhand der Gewichtszunahme der Tiere 

vorgenommen. 

ix. EintagskUken von Enten2 ). 

Die Hef'te dieser Reihe enthalten auBerdem die Gef'lugelschlach

tungsstatistik, Gef'lugelpreise und Zahlen zum AuBenhandel. In 

dies em Zusammenhang von besonderem Interesse sind: 

x. Ausf'uhren von KUken der Mastrassen3 ). 

xi. Ausf'uhren von Bruteiern der MastrassenJ). 

xii. Einf'uhren von Kuken der Mastrassen3). 

xiii. Einf'uhren von Bruteiern der Mastrassen3 ). 

xiv. Ausf'uhren von KUken der Legera.ssen3 ). 

xv. Ausf'uhren von Bruteiern der Legerassen3 ) 

xvi. Einf'uhren von Kuken der Legerassen3 ). 

xvii. Einf'uhren von Bruteiern der Legerassen3 ). 

SchlieBlich gibt es bisher f'ur Frankreich f'Unf' umf'angreiche 

Auswertungen der Erhebungen bei den Brutereien4).-Darin sind 

enthalten: 

1l Angaben f'Ur Wochen, gegliedert nach Programmregionen. 
2 Angaben f'Ur Wochen, regional nicht untergliedert. 
J Monatlich,· insgesamt und 11 davon EWG 11 • 

4 Vgl. Ministere de !'Agriculture, La Structure ••• , a.a.O. 
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- Angaben zur regionalen Aufgliederung der Brtitereien 
und der gesamten Brutkapazitat. 

- Entwicklung der Ktikenproduktion. 

- Angaben zu den Brtitereien von anderem Gefltigel. 

In der 1970 erschienenen Auswertung der Erhebungen bei den 

Brtitereien wird der Versuch unternommen, die Produktion von 

Htihnereiern anhand des Ktikenschlupfs zu berechnen1 ). 

1.3.1.3. Italien 

In Italian warden Zahlen aus der Brtitereistatistik sowohl vom 

ISTAT als auch vom IRVAM veroffentlicht. Nur das IRVAM verof

fentlicht eine monatliche Brtitereistatistik. Daher wird hier 

vor allem auf diese eingegangen. 

Das ISTAT macht Angaben zu der Zahl der Brtitereien, deren Ge

samtkapazitat, der Kapazitatsauslastung und der Bruteierein

lage von Eiern der HUhner und des anderen Hausgeflti~els. Au

Ber den Bruteiereinlagen des jeweiligen Halbjahres2 erhebt 

das ISTAT halbjahrlich die monatliche Erzeugung von Ktiken 

der verschiedenen Rassen und gliedert sie nach Verwendungs

zwecken und Regionen auf. Das ISTAT erfaBt mit seiner Erhe

bung alle Brtitereien, also auch die mit einem Fassungsvermo

gen von weniger als 1 000 Eiern. 

1) Vgl. Ministere de !'Agriculture, Etude de la production 
de poussins d'un jour par les accouveurs en 1967 et 1968. 
(Statistique agricole, Supplement "Serie Etudes", Nr. 61) 
Paris 1970. · 

2) Es werden die Bruteiereinlagen angegeben, aus denen im 
jeweiligen Halbjahr Ktiken schltipfen. So enthalt z. B. die 
Angabe ftir das erste Halbjahr auch die Bruteiereinlagen 
im Dezember des Vorjahres, aus denen im Januar KUken 
schltipfen. Diese Angabe enthalt aber nicht oie Bruteier
einlagen im Juni, aus denen erst im Juli Ktiken schltipfen. 
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Nach den Angaben des ISTAT waren 1971 in Italian 453 BrUte

reien mit einer Gesamtkapazitat von 47,6 Mill. Eiern tatig. 

Diese BrUtereien legten zur KUkenproduktion im Jahr 1971 
389,3 Mill. Bruteier von HUhnern und anderem GeflUgel ein 

und erzeugten 296,7 Mill. KUken, was einem Schlupfsatz von 

76,2% entspricht
1). Nach den Angaben des IRVAM waren 1971 

im Januar 512 und im Dezember 488 BrUtereien registriert, 

deren Gesamtkapazitat im Januar 47,6 Mill. und im Dezember 

45,6 Mill. Eier betragen hat. Die gesamte Einlage dieser BrU

tereien gibt das IRVAM fUr das Kalenderjahr 1971 mit etwa 

393 Mill. Bruteiern an. Die Abweichungen der Angaben des ISTAT 

von denen des IRVAM sind in erster Linie durch die unter

schiedliche Definition der Angaben bedingt. So gibt das ISTAT 

die Zahl der 11 tatigen 11 BrUtereien an, das IRVAM 

die Zahl der registrierten BrUtereien mit einem Fassungsver

mogen ab 1 000 Eiern. Das IRVAM weist die Bruteiereinlagen im 

Kalenderjahr aus, das ISTAT dagegen die Bruteiereinlagen, aus 

denen im Kalenderjahr KUken schlUpfen. Der unterschiedliche 

Erhebungsbereich beeinfluBt anscheinend nicht das Niveau des 

Ergebnisses~ 

Die Ergebnisse der Erhebungen des ISTAT erscheinen jahrlich 

einmal sowohl im 11 Bolletino mensile 11 als auch im "Annuario 

di Statis~iche Zootecniche 11 • 

Das IRVAM veroffentlicht monatlich die Ergebnisse der monat

lichen Erhebungen bei den BrUtereien in 11 Informazioni, Edi

zione Prodotti Avicole 11 • Die Zahlen sind fi.ir den jeweiligen 

Monat vorlaufig und warden erst nach einem Jahr berichtigt 

als endgUltig ausgewiesen. Seit einiger Zeit stimmen die fUr 

den.jeweiligen Monat angegebenen Zahlen mit den endgUltigen 

Zahlen Uberein, weil die Zahlen mit einem der franzosischen 

Berichtigung entsprechenden Verfahren korrigiert warden 

(vgl. die folgenden Positionen iii bis vii). 

1) Vgl. FuBnote 2 auf S. 16. 
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Unter den vorlaufigen regionalen Angaben zu den Gesamtkapazi

taten und deren Nutzung sind aufgeftihrt: 

i. Zahl der registrierten Brtitereien und 

ii. deren Gesamtkapazitat. 

Von den Brtitereien, die ftir den Berichtsmonat gemeldet haben, 

folgen die Angaben: 

i~i. Zahl der Brtitereien im derzeitigen Stillstand und 

iv. deren Gesamtkapazitat. 

Di• Positionen iii und iv erschienen im Marz 1970 zum ersten · 

Mal. 

v. Zahl der Brtitereien, die produziert haben und 

vi. deren Gesamtkapazitat absolut sowie 

vii. deren Gesamtkapazitat in Prozent der Gesamtkapazitat 
aller registrierten Brtitereien. 

viii. Eingelegte Bruteier inlandischer Herkunft. 

ix. Eingelegte Bruteier auslandischer Herkunft. 

x. Eingelegte Bruteier insgesamt. 

xi. Ausnutzung der gemeldeten und sich in Betrieb befind
lichen Gesamtkapazitat. 

Diese Positionen sind nicht nach Gefltigelarten, Gefltigel

rassen und deren Verwendung unterteilt. In der nachsten Ta

bella folgen die noch vorlaufigen, aber seit Frtihjahr 1970 

schon hochgerechneten Zahlen zu den Bruteiereinlagen zur Er

zeugung von Htihnerktiken, getrennt nach Mast-, Lege- und 

Mischrassen und regional aufgegliedert. 

xii. Bruteiereinlage ftir Htihnerktiken zur Mast. 

xiii. Bruteiereinlage ftir Hennenktiken zur Konsumeier-
erzeugung. 

xiv. Bruteiereinlage ftir Htihnerktiken der Mischrassen. 

xv. Bruteiereinlage ftir Htihnerktiken insgesamt. 

Die Zahlen unter x und xv weichen z. T. deutlich voneinander 

ab, und zwar fUr einzelne Regionen in unterschiedlichem Aus-



- 19 --

maB und in verschiedener Richtung. Die Zahlen unter x geben 

die fur den Monat an die Provinzverwaltungen gemeldeten Er

gebnisse wieder. Dagegen sind die Zahlen unter xii und den 

folgenden Punkten fur alle .im Berichtsmonat eingeschriebenen 

Brutereien angegeben, auBer denen, die im Stillstand sind. 

Damit ist zu erklaren, daB die Bruteiereinlagen nur fur 

HUhner in einigen Regionen und z. T. auch in Italian insge

samt unter xv hoher sind als unter x. Abweichungen nach der 

anderen Seite unter xv gegenUber x lassen sich auf die Brut

eiereinlagen fur die anderen GeflUgelarten zurUckfUhren, die 

unter x, nicht aber unter xv einbezogen sind. 

FUr die Monate des Halbjahres des laufenden Jahres und des 

Vorjahres erscheinen in einer weiteren Tabella die Bruteier

einlagen zur Erzeugung von Elterntieren der weiblichen und 

mannlichen Linie: 

xvi. Bruteiereinlage zur Erzeugung von Hennenvermehrungs
ktiken der Mastrassen. 

xvii. Dto. der Legerassen. 

xviii. Bruteiereinlage zur Erzeugung von Hahnchenvermehrungs~ 
kUken der Mastrassen. 

xix. Dto. der Legerassen. 

Die nachste Tabella bringt die Bruteiereinlagen der anderen 

GeflUgelarten: 

xx. TruthUhner. 

xxi. PerlhUhner. 

xxii. Enten. 

xxiii. Ganse. 

Die Bruteiereinlagen in den Monaten des laufenden Halbjahres 

und in den Monaten des entsprechenden Halbjahres vom Vorjahr 

sind auf der nachsten Seite zusammengestellt. Die Zahlen des 

laufenden Halbjahres warden als vorlaufige Zahlen bezeichn~t, 
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sie bleiben aber seit dem FrUhjahr 1970 unverandert, d.h. 

vorlaufige und endgUltige Zahlen stimmen in letzter Zeit 

Uberein. Auf dieser Seite sind die folgenden Angaben zu fin-

den: 

xxiv. Bruteiereinlagen zur Erzeugung von MasthUhnern. 

xxv. Bruteiereinlagen zur Erzeugung von HUhnern zur 
Konsumeierproduktion. 

xxvi. Bruteiereinlagen zur Erzeugung von KUken der Misch-
rassen. 

xxvii. Bruteiereinlagen zur Erzeugung von weiblichen El tern-
tieren der Mastrassen. 

xxviii. Bruteiereinlagen zur Erzeugung von weiblichen El tern-
tieren der Legerassen. 

xxix. Bruteiereinlagen zur Erzeugung von TruthUhnern. 

xxx. Bruteiereinlagen zur 'Erzeugung von PerlhUhnern. 

xxxi. Bruteiereinlagen zur Erzeugung von En ten. 

In der letzten Tabelle zur nationalen Statistik werden die 

Bruteiereinlagen von HUhnern und von anderem GeflUgel, auf

gegliedert bei HUhnern nach Mast-, Lege- und Mischrassen, 

bei anderem GeflUgel nach TruthUhnern, PerlhUhnern und Enten, 

fUr die GroBenklassen der BrUtereien ausgewiesen. Es werden 

folgende GroBenklassen nach dem Fassungsvermogen unterschie

den: 

1 000 - 10 000 

10 001 - JO 000 

JO 001 - 60 000 

60 001 - 100 000 

10 001 - 2.50 000 

2.50 001 - .500 000 

.500 001 und mehr Eier. 

EndgUltige Zahlen Uber die monatlichen Bruteiereinlagen fUr 

HUhner und fUr anderes GeflUgel von Anfang 1967 bis Mitte 

1970 sind in der bereits genannten Studie des IRVAM Uber die 

Entwicklung der BrUtereistruktur und der Vermehrung von Ge

flUgel zusammengestellt
1

). 

1) Vgl. IRVAM, Aspetti dinamici ••• , a.a.O. 
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1.J.1.4. Niederlande 

In den Niederlanden bearbeitet die Produktschap fUr GeflUgel 

und Eier die BrUtereistatistik und veroffentlicht die monat

lichen Zahlen in ihrem monatlich erscheinenden Heft "cijfers 

en feiten uit de pluimveehouderij 11 • 

Angaben zur Zahl der registrierten BrUtereien am Jahresende 

und Uber die Anzahl der Vermehrungsbetriebe sind in dem etwa 

Mitte des dem Berichtsjahr folgenden Jahres erscheinenden Jah

resbericht der Produktschap zu finden. 

In "cijfers en feiten uit de pluimveehouderij" nimmt die Ver

offentlichung der Zahlen aus der BrUtereistatistik nur einen 

sehr kleinen Teil des Heftumfanges in Anspruch. Von dem ande

ren Inhalt in diesem Zusammenhang von besonderem Interesse 

sind die AuBenhandelsangaben (Export) fUr EintagskUken und 

Bruteier von HUhnern, Enten und anderem GeflUgel. 

Aus der BrUtereistatistik einschlieBlich der Vermehrung war

den in diesem Heft folgende Zahlen veroffentlicht: 

i. In Vermehrungsbetrieben aufgestallte HennenkUken der 
Mastrassen. 

ii. Gesamte Bruteiereinlage von HUhnereiern. 

iii. Bruteiereinlage von HUhnereiern zur Erzeugung von 
KUken zum Export. 

iv. Gesamte Bruteiereinlage von HUhnereiern zur Erzeugung 
von KUken zur inlandischen Verwendung. 

v. Eingelegte Bruteier der Schlachtrassen (HUhner) zur 
inlandischen KUkenverwendung. 

Diese Angabe enthalt auch die Bruteiereinlage zur Erzeugung 

von Zucht- und VermehrungskUken der Mastrassen. 



- 22 -

vi. Eingelegte Bruteier der Legerassen (HUhner} zur in
landischen KUkenverwendung. 

In dieser Angabe sind ebenfalls die Bruteiereinlagen zur Er

zeugung von Zucht- und Vermehrungsktiken dieser Rassen ent

halten. 

vii. Gesamte Bruteiereinlage von Enteneiern. 

viii. Bruteiereinlage von Enteneiern.zur Erzeugung von Ktiken 
zum Export. 

ix. Gesamte Bruteiereirtlage von Enteneiern zur Erzeugung 
von Ktiken zur inlandischen Verwendung. 

s 
x. Eingelegte Bruteier der Schlachtrassen (Enten} zur in

landischen KUkenverwendung. 

xi. Eingelegte Bruteier der Legerassen (Enten} zur inlan
dischen KUkenverwendung. 

xii. Bruteiereinlage zur Erzeugung von TruthUhnern. 

Es werden endgtiltige Zahlen veroffentlicht. In den Angaben zu 

den Bruteiereinlagen zur KUkenerzeugung von Schlachttieren fUr 

die inlandische Verwendung sind die dazugehorigen Bruteierein

lagen zur Erzeugung von Elterntieren enthalten und in einer 

FuBnote quantifiziert. 

Weitere Angaben aus dem hier vorliegenden Fragenkreis bringt 

der Jahresbericht der Produktschap £Ur GeflUgel und Eier. FUr 

den Legesektor HUhner werden im Text 

xiii. Anzahl der Zuchtbetriebe von HUhnern, aufgeteilt nach 
Legerassen und Lege- und Schlachtrassen 

angegeben. Im Text wird auch auf die Herkunft der an die Ver

mehrungsbetriebe gelieferten Hennenktiken hingewiesen. So wur

den z. B. im Jahre 1970 etwa 87 % aller in den Vermehrungsbe

t~ieben aufgestallten Hennenktiken von fUnf Zuchtbetrieben ge

liefert. Im Text muB ebenfalls die folgende Angabe gesucht 

werden: 
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xiv. Anzahl der registrierten Vermehrungsbetriebe. 

Dort werden einige Entwicklungstendenzen der Zucht und Vermeh

rung beschrieben. 

Eine Tabella gibt weitere Hinweise: 

xv. Anzahl der Vermehrer in den GroBenklassen nach der 
Anzahl der Tiere je Betrieb und nach dem Anteil der 
jeweiligen GroBenklasse an der gesamten KUkenproduk
tion. 

xvi. Verteilung der Vermehrungsbetriebe nach Rassen. 

xvii. Anzahl der registrierten BrUtereien fUr den Sektor 
HUhner am 31. Dezember des Berichtsjahres. 

xviii. Brutkapazitat der registrierten BrUtereien einschlieB
lich des gesondert angegebenen Fassungsvermogens der 
Schlupfraume. 

Zum Legesektor der Enten bringt der Jahresbericht der Produkt

schap die folgenden Angaben: 

xix. Anzahl der Zuchtbetriebe. 

xx. Anzahl der Vermehrungsbetriebe. 

xxi. Anzahl der BrUtereien. 

xxii. Eingelegte Bruteier. 

FUr den Schlachtsektor HUhner warden ebenfalls jeweils Anzahl 

der 

xxiii. Zuchtbetriebe, 

xxiv. Vermehrungsbetriebe, 

xxv. BrUtereien 

im Jahresbericht ausgewiesen. 

Die Zucht- und Bruttatigkeit fUr den Schlachtsektor der Enten 

sind noch weniger als bei den HUhnern getrennt vom Legesektor 

zu betrachten und warden aus diesem Grund dort mit angegeben. 

Wie in den Monatsheften sind auch im Jahresbericht AuBenhan

delszahlen fUr Bruteier und EintagskUken zu finden. Diese An

gaben sind jedoch weder im Monatsheft noch im Jahresbericht 

nach Kategorien und Sorten gegliedert. 
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1.3.1.5. Belgien 

In Belgien wird die BrUtereistatistik in Form eines hekto

graphierten Manuskripts vom Service de l'Elevage des Land

wirtschaftsministeriums monatlich dem SAEG Ubersandt. Dieses 

Papier bringt in der Regel endgUltige Zahlen; in wenigen 

Fallen wurden Zahlen nachtraglich korrigiert. 

In einem Teil des Papiers wird die Situation und die Entwick

lung des Lege- und des Schlachtsektors der HUhnerhaltung kom

mentiert. In einem anderen Teil ist die BrUtereistatistik fUr 

HUhner zusammengestellt. Es werden die von den BrUtereien ab

gegebenen KUken erfaBt: 

i. GebrauchskUken des Legesektors nach Provinzen. 

ii. GebrauchskUken des Mastsektors nach Provinzen. 

iii. Hahnchen zur Mast nach Provinzen. 

Die Vermehrungstiere werden dagegen nur fUr Belgien insgesamt, 

regional nicht unterteilt, ausgewiesen: 

iv. HennenvermehrungskUken des Legesektors. 

v. HennenvermehrungskUken des Mastsektors. 

AuBerdem werden auch die Ausfuhren nach Kategorie und Sorte 

gegliedert: 

vi. Ausfuhren von GebrauchskUken des Legesektors. 

vii. Ausfuhren von GebrauchskUken des Mastsektors. 

viii. Ausfuhren von Hahnchen zur Mast. 

ix. Ausfuhren von HennenvermehrungskUken des Legesektors. 

x. Ausfuhren von HennenvermehrungskUken des Mastsektors. 

n einer weiteren Tabella folgen die abgegebenen KUken ande

er HausgeflUgelarten. Diese Angaben wurden bis Marz 1971 fUr 

ie Provinzen aufgeschlUsselt. Seit April 1971 werden sie nur 
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noch ftir Belgien insgesamt angegeben. Die Zusammenstellung ent

halt die abgegebenen Ktiken von: 

xi. Truthtihnern. 

xii. En ten. 

xiii. Gansen. 

xiv. Perlhlihnern. 

xv. Fasanen. 

xvi. Wachteln. 

Urn die Entwicklung des Ktikenschlupfs tiber einen langeren Zeit

raum zu verdeutlichen, wird in einer anderen Tabelle die Ab

lieferung von Ktiken im Berichtsmonat gleich 100 gesetzt und 

den jeweiligen Monaten der Vorjahre gegenlibergestellt. 

1.).1.6. Luxemburg 

Die Brlitereistatistik Luxemburgs wird vom Landwirtschaftsmini

sterium bearbeitet, aber nicht veroffentlicht. Die zustandige 

Stelle des Ministeriums sendet aber Angaben tiber die Bruteier

einlagen der Lege- und Mastrassen an die Kommission der Euro

paischen Gemeinschaften. 

Bis zum Juli 1971 sind Angaben zum EinfuhrliberschuB an Kliken 

zu Legezwecken und zur Mast und zur Einfuhr von Junghennen 

verfligbar. Seit August werden die Einfuhren, die - mit seltenen 

und unbedeutenden Ausnahmen - ausschlieBlich aus Belgian kom

men, nicht mehr erfaBt. 

1.).2. Vergleichbarkeit der Angaben 

In Ubersicht 1 sind Angaben zu den Grundlagen der Brliterei

statistiken in den Mitgliedstaaten zusammengestellt. Auf eine 
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weitere Diskussion dieser Ubersicht kann hier verzichtet wer

den1). In den folgenden Ausftihrungen sollen die Angaben zu 

den Bruteiereinlagen und zum Ktikenschlupf in den Mitglied

staaten hinsichtlich der Vergleichbarkeit tiberprtift warden. 

1.3.2.1. Bruteiereinlagen 

In Ubersicht 2 sind die ftir die Mitgliedstaaten verftigbaren 

Bruteiereinlagen nach Gefltigelart, -kategorie und -sorte an

gekreuzt. Es zeigt sich, daB die Angaben vor der Anwendung 

der Verordnung (EWG) Nr. 1349 des Rates zum groBen Teil noch 

sehr ltickenhaft sind. 

Die belgische Brtitereistatistik gibt keine Bruteiereinlagen 

an. Die franzosische Statistik weist lediglich die Bruteier

einlagen zur Erzeugung von Ktiken der Mastrassen zum Gebrauch 

ftir eine vom Kalendermonat abweichende Periode aus. Diese An

gabe beruht nur auf dem Teil der Meldungen der Brtitereien, 

aus dem die vorlaufigen Zahlen bezogen werden. Im Gegensatz 

zu den anderen Angaben der franzosischen Brtitereistatistik 

warden die Bruteiereinlagen ftir Ktiken der Mastrassen beim 

endgtiltigen Ergebnis nicht angegeben. 

Ftir die Bundesrepublik Deutschland, Italian und Luxemburg 

sind die Bruteiereinlagen ftir Htihnerktiken der Mastrassen zum 

Gebrauch gleich definiert. Ftir die Niederlande gibt es bisher 

dazu keine vergleichbare Zahl. In den dort ausgewiesenen Brut

eiereinlagen ftir Ktiken der Mastrassen zur inlandischen Verwen

dung fehlen die Bruteiereinlagen zum Export, die getrennt ftir 

die Sorten (Mast- und Legerassen) nicht verftigbar sind, 

Aus demselben gerade angeftihrten Grund ist auch die nieder

landische Angabe zu den Bruteiereinlagen ftir Htihnerktiken der 

1) Vgl. dazu Abschnitt 1.1 und 1.2, S. 4 ff. 
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Ubersicht 1: Allgemeine Angaben zu den Grundlagen der BrUtereistatistik in den Mitgliedstaaten der EYG 

V or gang 

Gesetzliche 
Grundlage 

Auskunfts
pflicht 

Geheimhal tung 
der Angaben 

Strafbestim
mungen 

Fristen 
- Antworten 

im Monat 
N + 1 
am Tag 

- Beginn der 
zentralen 
Aufbereitung 
im Monat 
N + 1 
am Tag 

- Verllffent
lichung 

Einrichtung 

Aktualisierung 

Pers.Kontrolle 

Fragebogen 
- Periodizitlit 

- Ergebnisse 

- Tatbestand 

BRD 

Gesetz Uber 
Gefliigelsta
tistik vom 
29.3.1967 

Stat,Gesetz 
vom 3,9.53 

BrUtereien 
mit einem Fas
sungsverm!Sgen 
ab 1000 Eiern 
ausschl.der 
Schlupfrliume 
Artikel 2,2 

Ausnahme vom 
stat.Gesetz 
in Artikel 4 

Stat,Gesetz 

5 

ea. am 10. 
des Monats 
N + 2 

Seit 1963 
Stat,Landes
limter 

Jlihrliche 
Sondererhebung 
im Mlirz 

Monatlich 

Monats
erzeugung 

Eingelegte 
Bruteier 
Geschliipfte 
KUken 

I Frankreich _I 

Arrhe du 
30-13 
Decret Nr. 
63569 du 
8.6.63 

Loi stat.du 
7.6.51 

idem 
Artikel 1 
Dekret 

Loi stat, 

Italian I 
Legge di 
13.5.66 

idem 
Artikel 5 

Artikel 3 Artikel 6 
des Arr3te, 
Bezug auf 
Artikel 7 
stat.Gesetz 

Artikel 4 
Dekret 

8 

20 

Am Ende des 
Monats 
N + 1 

Seit 1963 
Direction 
Department 
de !'Agri
culture 

Monatlich 
bei der 
Erhebung 

1 x jahrl. 

idem 

Yochen
ergebnisse 
des Monats 

idem (nur 
Masthiihner) 
Abgegebene 
KUken 

7 

24 

Am Ende des 
Monats 
N + 1 

Seit Okt, 
1966 Ispet
torati pro
vinciale 

Laufend 

1 X j!ihrl, 

idem 

Monats
erzeugung 

idem 

Qu&lle: SAEG, Interne Arbeitsunterlagen. 

Niederlande j 
Verordening 
teeltregelipg 
hoeners 
1, 7. 66 

Alle Briite
reien 
Artikel 23,b 

Artikel 25 

5 

ea. am 20. 
des Monats 
N + 1 

Register 
Produkt
schap 

Laufend 

idem 

idem 

idem 

Belgian 

Arr3te royale 
28.6.66 
Modifiant 
arr3te royal 
du 31.5.58 

BrUtereien 
ab 1000 Eiern 
Artikel 6 

15 

20 

ea, am 20. 
des Monats 
N + 1 

Seit 1958 
Service de 
l'elevage 
Minist, de 
!'Agricul
ture 

Jlihrlich 

Bei Bedarf 

idem 

idem 

Abgegebene 
KUken 

I Luxemburg 

Amtliche 
Mitteilung 
vom 10,4,64 

idem 
Artikel 5 

5 

Seit 1964 
Service de 
l'elevage 
Minist. de 
!'Agricul
ture 

Laufend 

idem 

idem 

idem 
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Ubersicht 2: Angaben zu den Bruteiereinlagen in den Brtitereistatistiken 

der Mitgliedstaaten 

Gefltigelart Sort en 

Mastrassen Legerassen Mischrassen 

Kategorie D F I Nl B L D F I Nl B L D F I Nl B 
0 

HUhner 

zum Gebrauch X x1J X x2) X X X x2J X X 

zur Vermehrung X X X X 

zur Zucht 

Truthtihner X X 

Perlhtihner X 

En ten X x2J x2) 

Ganse X 

Unvollstandige Angabe, die spater nicht korrigiert wird, ftir eine vier-
oder ftinfwochige Produktionsperiode. 
Ktiken zur inlandischen Verwendung. 

g,uelle: Brtitereistatistiken der Mitgliedstaaten der EWG. 

L 
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Legerassen zur inlandischen Verwend~ng nicht mit den Angaben 

fur die Bundesrepublik, Italien und Luxemburg vergleichbar. 

Bruteiereinlagen zur Erzeugung von Kuken der Mischrassen ant

halt nur die italienische Brutereistatistik. 

Bruteiereinlagen zur Erzeugung von Vermehrungskuken der Mast

und der Legerassen weisen nur die Brutereistatistiken der 

Bundesrepublik und Italiens aus. 

Bruteiereinlagen zur Erzeugung von Kuken der anderen Geflugel

arten werden in Italien und fur Truthuhner und Enten auch in 

den Niederlanden angegeben. Die niederlandische Angabe fur die 

Bruteiereinlage zur Erzeugung von Entenkuken insgesamt ist mit 

der italienischen Angabe vergleichbar. Die Angaben fur die 

Mast- und Legerassen gelten dagegen nur fur die Bruteierein

lagen zur Erzeugung von Kuken zur inlandischen Verwendung. 

1.).2.2. Kukenschlupf 

In Ubersicht J sind die in den Mitgliedstaaten zum KUken

schlupf verftigbaren Angaben zusammengestellt. FUr Frankreich 

und Belgian fehlen in der Ubersicht die in den nationalen 

Statistiken angegebenen aussortierten Hahnenkuken zur Mast. 

In der Bundesrepublik werden diese Hahnchen zu den "Huhner

ktiken zur Mast" gezahlt. Sie sind nach Auskunft des Stati

stischen Bundesamtes ohne Bedeutung. 

Die BrUtereistatistiken Italiens und Luxemburgs enthalten 

keine Angaben Uber geschltipfte Kuken. 

Htihnerktiken zum Gebrauch, getrennt nach Mast- und Legerassen, 

weisen die Statistiken der Bundesrepublik Deutschland, Frank-



1 • 

2. 

J. 

4. 

5. 

~~ 
J) 

Ubersicht J: Angaben zum Ktikenschlupf in den BrUtereistatistiken 

der Mitgliedstaaten 

GeflUgelart Sort en 

Mastrassen Legerassen Mischrassen 

Kategorie D F I Nl B L D F I Nl B L D F I Nl B 

HUhner 

zum Gebrauch X xl) x2) X xl) x2) xlJ 

zur Vermehrung X x3) x3) x2) X x2J 

zur Zucht 

TruthUhner X xl) x2 J 

PerlhUhner xlJ x2J 

En ten X xlJ X 

Ganse X X 

Angabe gilt fUr eine vom Kalendermonat abweichende Period e. 
Abgelieferte KUken. Die exportierten KUken mUssen zu den im Inland abgelie-
ferten KUken addiert werden. 
In Vermehrungsbetrieben aufgestallte weibliche Elterntierkiiken. 

Anmerkuns:: Weitere Angaben der BrUtereistatistiken vgl. Text. 

guelle: BrUtereistatistiken der Mitgliedstaaten der EWG. 

L 
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reichs und Belgiens aus. Die franzosische Statistik gibt au

Berdem auch die geschlUpften KUken der Mischrassen an. Die 

franzosischen Zahlen gelten fUr eine andere Periode als die 

deutschen und belgischen Angaben. Zu den belgischen im In

land abgelieferten Ktiken mUssen die exportierten KUken addiert 

werden, damit die Angabe mit der deutschen vergleichbar ist. 

Auch bei den VermehrungskUken gehen die. Mitgliedstaaten un

terschiedlich vor. In der Bundesrepublik werden die in den 

meldepflichtigen BrUtereien geschlUpften Hennenvermehrungs

ktiken der Mast- und der Legerassen erfaBt, in Frankreich und 

in den Niederlanden die in den Vermehrungsbetrieben aufge

stallten HennenvermehrungskUken der Mastrassen und in Belgien 

die von den BrUtereien abgegebenen HennenvermehrungskUken der 

Mast- und der Legerassen. Es kann unterstellt warden, daB die 

deutschen mit den belgischen Angaben und die niederlandischen 

mit den franzosischen Angaben vergleichbar sind. Dagegen kon

nen die deutschen und belgischen Angaben nicht mit den fran

zosischen und niederlandischen Angaben verglichen werden, 

weil zwischen KUkenschlupf bzw. -ablieferung und inlandischer 

Verwendung der AuBenhandel und die Verwendung zu anderen als 

den ursprUnglich vorgesehenen Zwecken berUcksichtigt werden 

mUssen. 

Die geschlUpften KUken der anderen HausgeflUgelarten werden 

fUr die Bundesrepublik, Frankreich und Belgien angegeben. In 

der deutschen Statistik fehlen die KUken von PerlhUhnern, in 

der franzosischen die KUken von Gansen. Die franzosischen An

gaben gelten fUr vom Kalendermonat abweichende Perioden, bei 

den belgischen Zahlen mUssen die Angaben zum KUkenexport be

rUcksichtigt werden. 
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1.4. Vollstandigkeit und Genauigkeit der Ergebnisse 

der Brtitereistatistik 

In den Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaft melden 

in der Regel die Brtitereien mit einem Fassungsvermogen ihrer 

Brutanlagen ab 1 000 Eiern. Unbekannt ist in allen Mitglied

staaten die Bedeutung der Naturbrut, die zwischen den Gebie

ten der Gemeinschaft wahrscheinlich sehr unterschiedlich ist 

und sich im Zeitablauf andert. Unbekannt ist auch die Bedeu

tung der kleinen, nicht meldepflichtigen Brtitereien. Deren 

Bedeutung andert sich ebenfalls im Zeitablauf, aber vielleicht 

auch mit den Marktbedingungen. Der Umfang der Tatigkeit die

ser kleinen Brtitereien ist leichter zu schatzen als der der 

Naturbrut, weil der Anteil der kleineren meldepflichtigen 

Brtitereien an der Tatigkeit aller meldepflichtigen Brlitereien 

dazu gute Anhaltspunkte liefert. 

Im Dezember 1971 legten die Brtitereien mit einem Fassungsver

mogen von 1 000 bis 10 000 Eiern in der Bundesrepublik 

Deutschland nur 0,1 % aller in diesem Monat zur Erzeugung 

von Gebrauchsktiken fUr Legezwecke eingelegten Bruteier ein, 

der gleiche Anteil der Brtitereien von 10 000 his 20 000 Eiern 

Fassungsvermogen hat in diesem Monat ea. 2 % betragen. Der 

Anteil der Brtitereien mit einem Fassungsvermogen von Uber 

100 000 Eiern an der gesamten Bruteiereinlage zur Erzeugung 

von Gebrauchshennenktiken zu Legezwecken Uberstieg 80 %, an 

der gesamten Bruteiereinlage zur Erzeugung von Htihnerktiken 

zur Mast sogar 96 %. Die Brtitereien mit einem Fassungsvermo

gen von 1 000 - 10 000 Eiern waren bei der Bruteiereinlage 

zur Erzeugung von Mastktiken im Dezember 1971 bedeutungslos. 

Ein etwas anderes Bild zeigt die Verteilung der Bruteier

einlage auf die GroBenklassen der Brtitereien im Monat April 

des Jahres 1971. In diesem Monat legten die Brlitereien mit 

einem Fassungsvermogen von 1 000 - 10 000 Eiern 5,7 % aller 
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zu Legezwecken (Konsumeiererzeugung) und O,J % aller zu Mast

zwecken eingelegten Eier ein. Im Monat April erreicht die An

zahl der in der Bundesrepublik produzierenden BrUtereien er

fahrungsgemaB ihr Maximum, im Dezember ihr Minimum. Da die fUr 

die untere GroBenklasse gemeldeten Bruteiereinlagen vor allem 

auf die groBeren BrUtereien dieser Klasse entfallen, warden 

die kleineren BrUtereien der unteren meldepflichtigen GroBen

klasse auch in der Hauptsaison der Bruttatigkeit kaum Bedeu

tung haben. Diese Vermutung wird durch das Ergebnis der Erhe

bung im Marz gestUtzt, in der auch die BrUtereien mit einem 

Fassungsvermogen von 500 bis 1 000 Eiern erfaBt warden. Nach 

Auskunft des Statistischen Bundesamtes meldeten 1970 und 1971 

vier Bundeslander insgesamt sieben Betriebe dieser GroBenklas

se mit einem Fassungsvermogen von 5 960 bzw. 5 670 Eiern. 1972 

gaben nur noch zwei Bundeslander zusammen fUnf Betriebe mit 

einer Kapazitat von J 100 Eiern an. 

Ahnlich wie in der Bundesrepublik sind die Verhaltnisse in 

Frankreich und in Italian. In diesen beiden Landern ergeben 

sich jedoch durch die noch groBere Bedeutung der Mischrassen 

gewisse Abweichungen. FUr die Erzeugung von KUken der Misch

rassen haben auch die klein~n meldepflichtigen Betriebe noch 

Bedeutung. Die Sonderauswertung der franzosischen BrUterei

statistik, die die GroBenklasse der BrUtereien mit einem Fas

sungsvermogen von 1 000 bis 10 000 Eiern waiter unterteilt, 

zeigt jedoch, daB die kleinen BrUtereien der unteren Klasse 

beinahe ohne Bedeutung sind. Die BrUtereien mit einem Fas

sungsvermogen von 1 000 bis unter 2 000 Eiern hatten Ende 

der sechziger Jahre an der gesamten Brutkapazitat in Frank

reich einen Anteil von 0,1 %. Da bei diesen kleinen Betrieben 

mit nur geringer Kapazitatsauslastung aufgrund la~g~n Still

stands gerechnet warden muB, darf unterstellt warden, daB 

ihre Bedeutung auch bei der Erzeugung von KUken der Misch

rassen vernachlassigt warden kann. 
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In Italien batten die BrUtereien mit einem Fassungsvermogen 

zwischen 1 000 und 10 000 Eiern am JO. 6. 1971 am gesamten 

Fassungsvermogen der italienischen BrUtereien ab 1 000 Eiern 

Fassungsvermogen einen Anteil von 1,18%
1

). Einen weiteren Ein

blick in die Bedeutung der kleinen BrUtereien gestattet der 

Vergleich der Bruteiereinlagen, wie sie vom ISTAT und vom 

IRVAM angegeben werden. Die Angabe des IRVAM beschrankt sich 

auf die BrUtereien mit einer Kapazitat ab 1 000 Eiern, die 

des ISTAT umfaBt alle BrUtereien. Wie die AusfUhrungen an an

derer Stelle zeigten, unterscheiden sich beide Angaben wahr

scheinlich nur, weil sie nicht genau fUr denselben Zeitraum 

gel ten2 ). 

Insgesamt ist anzunehmen, daB das Ergebnis der BrUtereista

tistik durch Ausdehnung der Erhebung auf die BrUtereien mit 

einem Fassungsvermogen von weniger als 1 000 Eiern praktisch 

nicht verandert wird. 

Eine weitere Quelle fUr Ungenauigkeiten der BrUtereistati

stik sind die Meldungen der BrUtereien selbst, die nicht 

vollstandig sein konnen oder aber ganz ausbleiben. Uber das 

AusmaB der ausgegliebenen Meldupgen machen nur die Veroffent

lichungen Frankreichs und Italians Angaben. Der in "statisti

que avicole" ausgewiesene Berichtigungskoeffizient laBt auf 

die Kapazitat der Betriebe schlieBen, die nicht gemeldet 

ha ben. 

Im Jahresablauf beteiligen sich BrUtereien, die 5 - 15 % der 

Gesamtkapazitat der franzosischen BrUtereien ausmachen, nicht 

an den Meldungen. Da die Ergebnisse korrigiert werden, kann 

Vgl. IRVAM, Aspetti dinamici ••• , 
Vgl. Abschnitt 1.J.1.J, S. 17. 

a.a.O., S. 4. 
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der durch nicht eingegangene Meldungen entstehende Fehler 

- wie schon in Abschnitt 1.3.1.2 ausgeftihrt- nicht bedeutend 

sein. Weitergehende Informationen vermittelt die Veroffentli-

/chung der italienischen Brtitereistatistik. Da sowohl die An

zahl und Kapazitat aller im Monat eingeschriebenen Brtitereien 

als auch Anzahl und Kapazitat der Brtitereien, die im Monat be

richtet haben, angegeben sind, sind Anzahl und Kapazitat der 

Brtitereien, die im jeweiligen Monat nicht gemeldet haben, 

ebenfalls aus der Veroffentlichung zu entnehmen. So waren 

z. B. im Dezember 1971 488 Brtitereien registriert, davon ha

ben 234 gemeldet, daB sie im Stillstand sind,und 182 haben 

Uber ihre Tatigkeit berichtet. 72 Brtitereien oder beinahe 

15 % aller registrierten Brtitereien haben in diesem Monat 

nicht gemeldet, obwohl sie meldepflichtig waren. Wie auBer

dem aus der Veroffentlichung hervorgeht, hatten alle regi

strierten Betriebe ein Fassungsvermogen von 45,587 Mill. Ei

ern, die Betriebe, die berichtet haben, faBten maximal 

41,178 Mill. Eier. Die meldepflichtigen Betriebe, die nicht 

gemeldet haben, hatten demnach beinahe 10 % der Gesamtkapa

zitat. Da aber auch in Italian das veroffentlichte Ergebnis 

entsprechend korrigiert ist, kann der dadurch verbleibende 

Fehler vernachlassigt werden. 

1.5. Verteilung der Brtitereien und der Ktikenproduktion 

auf die Mitgliedstaaten der EWG 

Ubersicht 4 zeigt die Verteilung der Brtitereien und der ge

samten Brutkapazitat auf die Mitgliedstaaten der Europaischen 

Gemeinschaft. Der Zeitpunkt, fUr den die jeweilige Angabe 

gilt, weicht zwischen den Mitgliedstaaten urn hochstens ftinf 

Monate voneinander ab. Wie aber die folgenden Ausftihrungen 

zeigen, verandert sich die Zahl der Betriebe zur Zeit in den 

Mitgliedstaaten der EWG sehr schnell. So ftihrte in der Bundes-



Ubersicht 4: Anzahl und Kapazitat der BrUtereien in den Mitgliedstaaten der EWG 

Durchschnittl. 
Land, GUltigkeit Anzahl der Gesamtkapazitat Kapazitat je 

Gebiet der Angabe BrUtereien ( 1 000 StUck) BrUterei 
(StUck) 

BR Deutschland Marz 1972 901 40 153 44 565 

Frankreich Marz 1972 1 OOObp 58 311 58 311 

Italien Dez. 1971 488 45 587 93 416 

Niederlande 31.12.1971 264a 36 200a 137 121 

Belgien Mai 1972 143 p 17 633 123 308 

Luxemburg Mai 1972 7 90 12 857 

p = vorlaufig. 
a = ohne eine spezialisierte BrUterei fUr TruthUhner. 
b = darunter 819 BrUtereien fUr HUhner mit einer Gesamtkapazitat von 

47 021 Mill. Eiern. , 

Quelle: Stat. Bundesamt, Wiesbaden. - Ministere de !'Agriculture, 
Paris. - IRVAM, Rom. - Produktschap voor Pluimvee en Eieren, 
Zeist. - Ministere de !'Agriculture, BrUssel. - Administration 
des Services techniques de !'Agriculture, Luxemburg. 

w 
0\ 
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republik Deutsehland die Erfassung der BrUtereien im Marz 

1970 zu der Angabe von 1 183 BrUtereien mit einer Kapazitat 

von mehr als 1 000 Eiern. Im Marz 1971 waren es 1 027 und 

1972 nur noeh 901 BrUtereien. Im April 1969 haben 1 222, im 

April 1970 1 013 BrUtereien beriehtet, im April 1971 waren 

es 851 und im April 1972 nur noeh 731 BrUtereien, die Uber 

die Tatigkeit beriehtet haben. 

In Frankreieh waren im Marz 1972 819 BrUtereien mit einem 

Fassungsvermogen ab 1 000 Eiern zur Erzeugung von HUhnerkUken 

registriert. Diese BrUtereien hatten zusammen ein Fassungs

vermogen von etwa 47 Mill. Eiern. Am 1. 1. 1968 waren dagegen 

1 136 BrUtereien zur Erzeugung von HUhnerkUken mit einer Ge

samtkapazitat von 50,2 Mill. Eiern registriert. Bis zum 1. 1. 

1971 sind Anzahl und Fassungsvermogen der BrUtereien zur Er

zeugung von HUhnerkUken weiter auf 928 BrUtereien mit einem 

Fassungsvermogen von 45,4 Mill. Eiern zurUekgegangen. 

In Italien ist die Zahl der BrUtereien vom Dezember 1970 bis 

zum Dezember 1971 von 516 auf 488 Betriebe oder um ea. 5 % 
zurUekgegangen. Gleiehzeitig sehrumpfte aueh das gesamte 

Fassungsvermogen aller italienisehen BrUtereien im Verhaltnis 

etwas weniger als die Zahl der Betriebe. In den Niederlanden 

war ebenfalls der RUekgang der Anzahl von BrUtereien mit ei

nem geringen Abbau der gesamten Brutkapazitat verbunden. 

Aus den Angaben der Ubersieht 4 gehen die durehsehnittliehen 

Kapazitaten der BrUtereien in den Mitgliedstaaten hervor. Mit 

einem durehsehnittliehen Fassungsvermogen von ea. 137 000 

Eiern je BrUterei (ohne die Sehlupfraume) ist die Konzentra

tion dieses Sektors in den Niederlanden am weitesten fortge

sehritten. Die belgisehen BrUtereien stehen dem mit einem 

durehsehnittliehen Fassungsvermogen von ea. 123 000 Eiern 

kaum naeh. Die durehsehnittliehe Kapazitat der italienisehen 
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rUtereien ist wesentlich gro3er als die der franzosischen 

JOO fUr alle BrUtereien bzw. 57 450 fUr die BrUtereien 

Erzeugung von HUhnerkUken) oder der deutschen BrUtereien. 

D'e Verteilung der gesamten Brutkapazitat laOt nicht ohne wei

res auf die Verteil~ng der KUkenproduktion in der·Gemein-

s haft schlie3en, weil die Auslastung der Kapazitaten sehr 

terschiedlich sein kann. In Wirklichkeit sind die Abwei

zwischen der Verteilung der Kapazitaten und der Ver

ilung der Bruteiereinlagen nur in den Niederlanden gravie

nd. Das bedeutet, daB die Kapazitatsauslastung in den Lan

rn der Europaischen Gemeinschaft mit Ausna~me der Nieder

nde nicht wesentlich voneinander abweicht. In den Nieder

nden ist dagegen die Kapazitatsauslastung bedeutend hoher. 

U·ersicht 5 gibt Hinweise auf die Verteilung der KUkenproduk

auf die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft in den Jahren 

und 1971. FUr Italian, die Niederlande und Luxemburg 

Ote der KUkenschlupf aus den Bruteiereinlagen errechnet 

rden. Dazu wurden einheitliche Schlupfsatze von 75 % fUr 

HJhner und 

mel. Unter 
bestimmten 

von 65 % fUr alle anderen GeflUgelarten angenom

HUhnerkUken zu Legezwecken wurden alle zum Legen 

und erfa3ten HennenkUken zusammengefaOt. 

die Erzeugung von KUken zu Legezwecken sind die gro3en 

Fl 'chenstaaten der EWG auch die bedeutendsten. Uber 75 % der 

eugten KUken schlUpften in den letzten Jahren in der Bun

republik, in Frankreich und in Italian. Bei der Erzeugung 

MastkUken haben dagegen Frankreich und die Niederlande 

onders gro3e Bedeutung. 1971 produzierten diese beiden 

der 55 % aller in der EWG erzeugten HUhnerkUken zu Mast

cken. Gro3ter Produzent von KUken der anderen HausgeflU

ge arten ist Frankreich. 



Ubersicht 5: Verteilung der KUkenerzeugung auf die Mitgliedstaaten der EWG 1970 und 1971 

(Mill. StUck) 

Erzeugung von HUhnerkiiken Erzeugung von KUken des anderen GeflUgels 

Land Legezwecke 11J) Mastzwecke2 JJJ TruthUhner PerlhUhner En ten Gfulse 

1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970 1971 1970. 1971 1970 1971 

BR Deutschland 55,68 55,06 158,01 170,80 J,04 2,09 . 4,76 4,84 0,46 0,47 

Frankreich 46,04 44,55 286,16 291,57 5,J2a) 14,80a) 16,82 22,65 6. 11 6,)9 . . 
Italian 44,59 4),76 205,04 215,81 ),02 J,78 6,95 6,J7 2,69 2,67 0,)2 0,55 

Niederlande 25,81b) 26,05b) 27J,82c) 286,70c) 5,66 5,90 . . 4,2) J,48 . . 
Belgian 16,72 15,05 87,80 86,JJ 1,24 0,88 0,82 0,78 0,29 0,26 0,05 0,04 

Luxemburg o, 11 0,04 0,05 0,05 . . . . . . 
EWG 188,95 184,51 1 010,88 1 051,26 18,28 27,45 24,59 29,80 18,08 17,64 o,8J 1,06 

.' '! E'noch''""''•h dor KUkan zur Zuch<. - 2) Einoch''""''•h der zur Mast sortierten Habnchen der Legerassen. -
J EinschlieGlich 50 ~ der KUken der Mischrassen. -
a Die Reihe wurde 1971 verfuldert; vgl, dazu Kap. 1,).2. -b) EinschlieGlich der ElterntierkUken und KUken zum Export.-
c Ohne weibliche ElterntierkUken, einschlieGlich KUken zum Export. 

Anmerkung: Wenn nur Angaben zu den Bruteiereinlagen vorlagen, erfolgte die 
KUkenschlupf bei HUhnern 75 ~ der Einlage, bei anderem GeflUgel 

Umrechnung: 
65 ~. 

Q!!elle : BrUtereistatistiken der Mitgliedstaaten der EWG. 

1..> 
\() 
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der Erzeu 

Mit der Berechnung der Konsumeier- und der Htihner£leischer

zeugung werden zwei Ziele ver£olgt. Damit soll eine Voraus

schau a £ die betre££enden Markte gegeben und eine bessere 

rsicht erreicht werden. Hier wird in erster Linie 

angestr bt, spater anhand der Rechenergebnisse die Erzeu

aben in den Mitgliedstaaten zu tiberprti£en und, wenn 

moglich zu harmonisieren. 

Durch d e Au£gabenstellung (Berechnung der Legehennenbe

stande ·nd der Konsumeier- und Htihner£leischerzeugung) ist 

die Met ode in groben Ztigen bereits £estgelegt. Zur Berech

nung de Eiererzeugung wird der monatliche Legehennenbestand 

anhand ·er Bruteiereinlagen zur Erzeugung von Ktiken zu Lege

zwecken bzw. anhand des Schlup£s von Ktiken £tir Legezwecke 

geschat t und mit der monatlichen Legeleistung multipliziert. 

Die Erz von Jungmasthtihner£leisch kann £tir eine vergan

gene Pe iode aus dem Ktikenschlup£ und den Schlachtgewichten 

abgelei et werden. Der An£all von Suppenhennen ergibt sich 

bei der Berechnung der monatlichen Legehennenbestande. Zur 

Vorauss hatzung der Jungmasthtihner£leischerzeugung ist je

doch de Ktikenschlup£ der Gebrauchsktiken als Ausgangspunkt 

der Ber chnung wegen der Ktirze der Produktionsperiode unge

eignet. Daher muB versucht werden, bei der Vorausberechnung 

dieser rzeugung von den Angaben zur Au£stallung der Eltern

tiere a szugehen. 

Bei all Berechnungen wird unterstellt, daB die Ktiken dem 

vorgese ·enen Verwendungszweck zuge£tihrt werden, d.h. daB der 

spat ere 

einlage 

erwendungszweck der Ktiken bereits bei der Bruteier

zw. beim Ktikenschlup£ £estliegt. 
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2.1. Eiererzeugung 

2.1.1. Modell 

Studien zur Berechnung der Eiererzeugung anhand der Brut

eiereinlagen und des KUkenschlupfs liegen bereits vor1 ). Die 

Verfasser dieser Studien gehen vom KUkenschlupf bzw. von den 

Bruteiereinlagen aus und lassen den Bestand mittels bestimm

ter Hypothesen oder Angaben Uber die Abgange altern. Die mo

natliche Eiererzeugung ergibt sich dann durch Multiplikation 

dieser berechneten Bestande mit der monatlichen Legeleistung. 

Canguilhem definiert die Konsumeiererzeugung als Gesamterzeu

gung der Konsumeierlegehennen abzUglich der zum AusbrUten 

eingelegten Eier und zuzUglich der Eier, die zu Bruteiern be

stimmt, aber als Konsumeier verwendet warden. Spater schatzt 

er die Gesamterzeugung der zur Konsumeiererzeugung bestimm

ten Legehennen und setzt diese Erzeugung der Gesamtzahl der 

Eier gleich, die wahrend des Zeitraums von der Gesamtzahl 

der wahrend dieses Zeitraums legenden Hennen zu Konsumzwek

ken erzeugt wird. Er geht von KUkenschlupf aus und berechnet 

den monatlichen Durchschnittsbestand als Mittel aus dem An

fangs- und dem Endbestand des Monats. Die in den folgenden 

Monaten verbleibenden Tiere einer Generation werden anhand 

von Uberlebenskoeffizienten ermittelt. 

1) Vgl. z. B. Minist~re de !'Agriculture, Etude de la produc
tion ••• , a.a.o., S. 39-42. -Die Berechnungsmethode geht 
auf die von Canguilhem fUr das SAEG angefertigte unverof
fentlichte Studie zurUck. Vgl. A. Canguilhem, La previ
sion a court terme de la production d 1 oeufs de consomma
tion a partir deS statistiques d I OeUfS a COUVer. OU de 
poussins d 1 un jour. Unveroffentlichtes Manuskript (ange
fertigt fUr das SAEG), Luxemburg 1968. 
R. Goffinet, Prevision a court terme de !'evolution de la 
production d'oeufs de consommation dans la Communaute 
Economique Europeenne. (Cahie~s de 1 1 I.E.A., Nr. 131/RR-
111) BrUssel 1971. 
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Zur Ber chnung der monatlichen Bestande auf der Grundlage von 

Kiikensc,lupf und Uberlebenskoeffizienten benutzt Canguilhem 

Ubersic 

mit 

h eine bestimmte Anordnung von Zeilen und Spalten in 

schematisiertes demographisches Model! {vgl. 

das spater auch die Verfasser der Studie des 

Landwirtschaftsministeriums in abgewandelter 

enden. Auf der Abszisse sind die Kalendermonate ver

die Ordinate enthalt das Alter und den Legemonat 

sowie den fiir den jeweiligen Legemonat giiltigen 

Die geschliipften Hennenkiiken zu Legezwecken werden 

Abszissenwert ttKalendermonat des Schlupfes" und mit 

dem Ord·natenwert ttAlter der Henne null Monate" eingetragen 

und da mit den jeweiligen Uberlebenskoeffizienten rechts 

aufwart eritsprechend der Alterszunahme fortgeschrieben. Der 

Generationen zusammengesetzte Monatsbestand steht 

in der alte iiber dem auf der Abszisse abgetragenen Kalender-

monat. die legereifen Hennen mit den ihrem Alter ent-

en Legesatzen und der Anzahl der Tage des Monats 

multipliziert, dann ist die monatliche Eiererzeugung berech

net. 

reits mehrfach genannten Studie des franzosischen 

Landwirt chaftsministeriums wird mit dem beschriebenen demo

graphisc en Model! die monatliche Eiererzeugung in Frankreich 

von 1967 bis 1969 berechnet. Die Verfasser schreiben jedoch 

nicht di jeweilige Hennengeneration mit Uberlebenskoeffi

zienten ort, sondern sie vermindern die monatlichen Lege

die Abgange 1 ). Durch dieses Vorgehen kann der Re

chenaufw nd wesentlich eingeschrankt werden. 

lichen Legesatze entstammen einer einmaligen Erhe

bung bei 97 Legehennenhaltungen, von denen 17 Betriebe we-

1) Vgl. 
. . . ' 

inistere de l'A riculture, Etude de la production 
.a.o., s. 39- 2. 
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niger als 1 000 Hennen, 49 Betriebe zwischen 1 000 und 2 000 

Hennen und 31 Betriebe mehr als 2 000 Hennen hielten. Zahlen 

aus dieser Erhebung wurden auch schon von Canguilhem benutzt. 

Diese Erhebung kann nicht als reprasentative Stichprobe der 

franzosischen Legehennenhaltung gelten. Ihre Verwendung zur 

Berechnung der Eiererzeugung ist vielmehr auf das Fehlen an

derer, besserer Angaben zu den technischen Parametern zurUck

zuftihren. 

Goffinet weist in der Einleitung seiner Studie auf die beson

deren Schwierigkeiten hin, die sich aus den z. T. sehr man

gelhaften, bei den technischen Koeffizienten sogar beinahe 

ganzlich fehlenden Informationen ftir solche Berechnungen er

geben. 

Goffinet zeigt zunachst, wie sich die Produktion einer Gene

ration in deren Legeperiode zusammensetzt, um daran anschlie

Bend das Modell zur Berechnung der Erzeugung eines Kalender

monats durch alle daran beteiligten Generationen zu entwik

keln. Das Vorgehen entspricht weitgehend dem in der franzo

sischen Studie. 

Da im folgenden Abschnitt zunachst die Legehennenbestande und 

erst danach die Eiererzeugung berechnet werden sollen, mtissen 

entgegen dem Vorgehen in den Studien Goffinets und des fran

zosischen Landwirtschaftsministeriums die ausscheidenden Tie

re vor der Berechnung der Eiererzeugung berticksichtigt werden. 

Dadurch steigt der Rechenaufwand wesentlich an, falls die mo

natliche Eiererzeugung ftir jede Generation anhand von Lege

satzen gesondert ermittelt werden soll. Daftir ermoglicht die

ses Vorgehen spater bei der Berechnung der Eiererzeugung un

ter Umstanden statt des Rechnens mit Legesatzen die Rechnung 

mit zum Teil bekannter durchschnittlicher monatlicher Lege

leistung der Hennen. 
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Der Legehenn nbestand wird vom Ktikenschlupf abgeleitet. Der 

Ktikenschlupfj ist mehr oder weniger gleichmaBig tiber einen 

Zeitraum ver~~eilt. Die statistischen Informationen sind je

doch nicht e tsprechend kontinuierlich verftigbar, sondern sie 

beziehen sic bei der Ereignismasse 11 Ktikenschlupf 11 jeweils 

(mi t Ausnaht:Frankreichs) auf den Zei traum 11 Kalendermonatn .• 

Aus diesem nd soll die kontinuierliche GroBe durch eine 

diskrete Var"able angenahert werden. Die diskrete Variable 
11 Geschltipfte Ktiken 11 ergibt sich ftir einen bestimmten Zeitraum 

als Integral tiber die momentanen Ereignismassen 11 Ktikenschlupf 11 

in den Gren en dieses Zeitraumes: 

Ebenso wie 

= 

t + T 
0 

J e(t)dt 

to 

Ktikenschlupf wird auch die Eiererzeugung durch 

eine diskre e Variable ausgedrtickt. Die im Lauf eines Zeit

raums erzeu ten Eier sind: 

= 

t +T 
0 

J 
t 

0 

p(t)dt 

Zur Formuli rung des Modells wird die folgende Nomenklatur 

verwendet 1 ): 

Et Geschlti Ktiken, auch 11 Ktikenschlupf 
im Mona t" genannt; 

et Lege hen enbestand, auch 11 Legehennenbestand 
im Mona t" genannt; 

pt Erzeugt Eier, genannt 11 Eiererzeugung im Monat t"; 

a Lange d r Aufzuchtperiode in Monaten; 

1) Die Vari blen werden mit groBen Buchstaben, die Parameter 
mit klei en Buchstaben bezeichnet. 
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b Lange der Legeperiode in Monaten; 

z monatliche Abgange (Verluste und Ausmerzung); 

r Uberlebenskoeffizient; 

q monatliche Legeleistung der anwesenden Hennen. 

Die erste Generation KU~en Et schlUpft im Monat t
1

, die 

nachste Generation schlUpft i~ nachsten Monat t
2 

usw. Die 

KUken des Bestandes Et erreichen nach der Aufzuchtperiode a 

im Monat t
1 

dte Lege~eife. Da aber einige Tiere inzwischen 
+a 

verendet sind und andere vielleicht ausgemerzt wurden, ist 

die erste Generation beim Eintritt in die Legereife urn diese 

ausgeschiedenen Tiere vermindert. Warden die Abgange mit z 

bezeichnet und sind diese bekannt, dann ergibt sich der Uber

lebenskoeffizient r: 

Betragen die Abgange .wahrend der Aufzuchtperiode za Tiere, 

dann ist der Uberlebenskoeffizient am Ende der Aufzuchtpe

riode fUr die erste Generation: 

z 
a = 1--

Et 
1 

Am Ende der Aufzuchtperiode sind von den im Monat t 1 ge-

schlUpften KUken Et noch Ct 
1 1 +a 

Tiere vorhanden: 

Ist dieser Legehennenbestand urn b Monate gealtert, dann ist: 
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Neben der twicklung einer Generation interessiert vor allem 

der Aufbau es Bestandes in einem bestimmten Zeitraum, z. B. 

in einem Mo den verschiedenen Generationen. Altert die 

erste Gener einen Monat und ist nun auch die nachste 

Generation urn Legehennenbestand zu. zahlen, dann setzt sich 

der Gesamtb stand zusammen: 

r .. 
t 1+a 

Von Bedeut g fUr den Bestandsaufbau und den Umfang des mo

standes sind neben der GroBe und Entwicklung der 

beteiligten Generationen vor allem das durchschnittliche Al-

ter der 

und die 

Generationen, die Lange der Aufzuchtperiode 

Legeperiode. 

periode werden allgemein 22 Wochen oder etwa fUnf 

Monate gena nt. Danach wUrde die Legeperiode Anfang des sech

sten Lebens onats d~r Jungtiere beginnen. Diese Annahme wird 

durch das gebnis der amtlichen LegeleistungsprUfungen fUr 

HUhner in r Bundesrepublik Deutschland gestUtzt 1 ). 

In den deut chen PrUfungsanstalten beginnt die PrUfungsperio

de mit dem 141. Lebenstag. Dort gilt als 11 Beginn der Lege-

reife11 der an dem die Junghennen 11 drei Tage hinterein-

ander eine egeleistung von mindestens .50 %112 ) erreichen. Im 

PrUfungsjah 1969/70 hatten .57,.5 % aller PrUfungsgruppen vor 

dem 17.5. Le enstag eine .50-%-Legeleistung aufzuweisen, im 

nachsten Pr·fungsjahr 1970/71 waren es sogar etwa 7.5 %. Aus 

diesen Zahl n kann nicht unbedingt geschlossen werden, daB 

1) Vgl. A. 
HUhner 1 
(1971), 

2) Ebenda. 

ehner, Die amtlichen LegeleistungsprUfungen fUr 
9 70. 11 Deutsche ~eflU~elwirtschaft 11 , Jg. 23 

r. 1, S. 3 und Jg. 24 (1972), Nr. 1. 
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die Junghennen im Prlifungsjahr 1970/71 frliher mit dem Legen 

begonnen haben; es deutet vor allem darauf hin, daB die hohere 

Legeleistung sehneller erzielt wurde, was dureh eine Vielzahl 

von Faktoren bedingt sein kann, unter anderem aueh dureh aus

gefeiltere Impfprogramme. 

Es erseheint sinnvoll, die Aufzuehtperiode weiterhin mit et

wa 5 Monaten und den Beginn der Legereife - hier nieht dureh 

einen bestimmten Legesatz definiert - mit ea. dem 154. Tag 

anzunehmen. 

Wenn der KUkensehlupf gleiehmaBig Uber die Tage des Monats 

verteilt ist, dann sind die im Monat gesehllipften KUken in 

der Mitte des Monats im Durehsehnitt einen Tag alt. Die Kliken 

Et , die im Monat t 1 gesehllipft sind, werden naeh der fUnf

moAatigen Aufzuehtperiode im Durehsehnitt Mitte des Monats t 6 
legereif. Wird fUr alle Legehennen eine Legeperiode unter

stellt, die mit ea. dem 150.-154. Lebenstag oder dem sechsten 

Lebensmonat beginnt und genau 12 Monate dauert, dann legen 

die Hennen vom Sehlupf des ersten Tages des Monats t 1 vom 

ersten Tag des Monats t 6 bis zum ersten Tag des Monats t 18 , 

die Hennen vom Sehlupf des letzten Tages des Monats t 1 legen 

vom letzten Tag des Monats t 6 bis zum letzten Tag des Monats 

t
18

• Bleibt die Annahme aufreehterhalten; daB der monatliehe 

KUkensehlupf so gleiehmaBig Uber den Monat verteilt ist, daB 

die KUken in der Mitte des Sehlupfmonats im Durehsehnitt ei

nen Tag alt sind und wird auBerdem angenommen, daB das Dureh

sehnittsalter der Hennen dureh die Verluste nieht beeinfluBt 

wird, dann legt die Generation Et im Monat t 6 im Durehsehnitt 

nur einen halben Monat und wird i~ Durehsehnitt Mitte des Mo

nats t 18 gesehlaehtet. 

Der Bestandsa~ in einem Kalendermonat bei zwolfmonatiger 

Legeperiode ist in Ubersieht 6 in der 18. Spalte dargestellt. 

In einem Monat der Legeperiode mit der Lange b Monate sind 

danaeh b + 1 Generationen beteiligt. 
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Ubersicht 6: Schema zur Zusammensetzung eines Legehennenbestandes 

bei zwolfmonatiger Legeperiode 

(Darstellungsform nach eanguilhem) 

Uberlebens- Lege- Jan. Febr. Marz April Mai Juni Juli Aug. Juni 
koeffizient monat 

... 
r18 13 . . . Et •r18 

1 

r17 12 . . . Et •r17 
2 

r16 11 . . . Et ·r16 
J 

r15 10 . . . Et ·r15 
4 

r14 9 . . . Et ·r14 
. 5 

r1J 8 Et •r1J . . . 
6 

r12 7 . . . Et •r12 
7 

r 11 6 . . . . Et • r 11 
8 

r10 5 . . . . . Et ·r10 
9 

r 
9 

4 . . . ... Et ·r9 
10 

r 8 J . . • . . E ·r8 t1 
. .. E •r8 t11 

r 
7 

2 . . . . Et ·r7 Et •r7 . .. Et .r7 
1 2 12 

r 6 1 . . • Et •r6 E •r6 E •r6 . .. Et .r6 
-1 t2 t1 13 

Monatlicher et et et et et et et et ... e 
Legehennenbestand 1 2 J 4 5 6 7 8 t18 

KUken zur Be- Et Et Et Et Et Et Et Et ... E 
standserneueruilg 1 2 J 4 5 6 7 8 t18 

. . . 

. . . 

. . . 

. . . 

... 

. . . 
I 

~ ... (X) 

I . . . 
. .. 
. . . 
. . . 
. .. 
... 
. .. 
. . . 

. .. 
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• r + ••• + E • rt 
t1+a+b-2 t1+b 1+a 

b 

= ! Et • r t 
i=o 1 +i 1 +a+b-i 

Dieser in den letzten Gleichungen erfaBte Bestand ist bisher 

aus Hennen aufgebaut, die in inlandischen BrUtereien geschlUpft 

sind. BerUcksichtigt warden mUssen auBerdem die KUkenimporte 

und -exporte. Der Saldo des AuBenhandels des jeweiligen Mit

gliedstaates mit KUken wird schon vor der Berechnung des Me

dells zum Schlupf des jeweiligen Monats gerechnet. Das ist je

doch n~r moglich, wenn der AuBenhandel mit KUken nach Katego

rie und Sorte gegliedert ist. Wenn der AuBenhandel mit Jung

hennen Bedeutung erlangt, mu£ auch dieser berUcksichtigt war

den. 

Nachdem der monatliche Legehennenbestand ermittelt ist, kann 

die Eiererzeugung durch Multiplikation des monatlichen Gesamt

bestandes et mit der Durchschnittslegeleistung qt dieses Ge

samtbestandes des entsprechenden Monats berechnet warden. In 

diesem Fall ergibt sich die Eierproduktion ~t: 

Pt = et • qt 

Soll jedoch die monatliche Eiererzeugung der einzelnen Genera

tionen ermittelt warden, dann wird die Legeleistung der Hen

nen nicht nach Kalendermonaten fUr den Durchschnittsbestand 

differenziert, sondern nach Legemonaten fUr die einzelnen Al

tersgruppen. Die gesamte Eierproduktion in einem Monat ist: 

b 

r 
i=o 
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Konnen bei der Berechnung der Legehennenbestande anhand des 

Ktikenschlu die Elterntierktiken nicht von den Gebrauchs-

ktiken getr werden, dann ist in der Gesamterzeugung auch 

die Erzeu ng von Bruteiern enthalten. In diesem Fall konnen 

die n inlandischer Bruteier und der Export von Brut-

eiern abge ogen werden, urn so annahernd die Konsumeiererzeu

gung zu er 

zur Berechnun der Eiererzeu 

Die exogene Variable des Modells zur Berechnung der Eierer

zeugung ist die Anzahl der Hennenktiken zu Legezwecken. Die 

Anzahl der ennenktiken wird der Brtitereistatistik und der 

AuBenhandel tatistik entnommen. Wenn der AuBenhandel mit Kti

ken nicht n eh Kategorie und Sorte unterteilt ist, was die 

Nimexe-Nome klatur nicht vorsieht, dann ergeben sich an die

ser Stelle uordnungsprobleme. Die unterschiedliche Behand-

lung der 

falls zu 

erntierktiken in der Brtitereistatistik kann eben

wierigkeiten ftihren. Weist die Brtitereistatistik 

nicht den K·kenschlupf, sondern nur Bruteiereinlagen aus, 

dann ist de Ktikenschlupf daraus abzuleiten. 

Die aus der Brlitereistatistik verfligbaren Zahlen sind im 

ersten Kapi el zusammengestellt. 

Die zur Eie erzeugung bestimmten und statistisch erfaBten 

Ktiken sind Aufzuchtperiode zum Legehennenbestand 

zu zahlen. ei der Berechnung des Legehennenbestandes mlissen 

die Lange d Aufzuchtperiode, die Lange der Legeperiode und 

die in dies Perioden auftretenden Verluste und andere Ab

gange bertic sichtigt werden. Die Eiererzeugung wird schlieB

lich durch ultiplikation dieses Bestandes mit der monatli

chen Legele·stung erhalten. Von dieser Erzeugung mlissen die 
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Bruteier abgezogen werden, wenn in dem vorher berechneten Be

stand die Legehennen zur Erzeugung von Bruteiern {Elterntiere) 

enthalten sind, aber die Konsumeiererzeung berechnet werden 

soll. 

2.1.2.1. Hennenktiken zur Erganzung des Legehennenbestandes 

In der Bundesrepublik Deutschland wird der Schlupf von Hennen

ktiken zur Erzeugung von Konsumeiern seit April 1970 angegeben. 

Vorher waren alle Hennenktiken ftir Legezwecke in einer Angabe 

zusammengefaBt. Der monatliche Legehennenbestand wird anhand 

des Schlupfs aller Hennenktiken berechnet, weil diese Reihe fur 

den gesamten Betrachtungszeitraum vorhanden ist und weil die

ser berechnete Legehennenbestand einschlieBlich der Elterntie

re besser mit dem in der Dezemberzahlung ermittelten Bestand 

vergleichbar ist. Die Konsumeiererzeugung ergibt sich spater 

nach Abzug der Bruteier. Der Fehler durch die unterschiedliche 

Legeleistung der Gebrauchs- und der Zuchthennen ist wegen des 

geringen Anteils der Elterntiere am Gesamtbestand praktisch 

bedeutungslos. Der AuBenhandel der Bundesrepublik Deutschland 

mit Eintagsktiken ist ftir die Entwicklung des Legehennenbestan

des bisher ohne Gewicht. 

In Frankreich ist die Bruttatigkeit der Zuchtbetriebe von der 

Erhebung bei den Brtitereien ausgeschlossen. Die Hennenktiken 

ftir Legezwecke gehoren den Lege- oder den Mischrassen an. Es 

wird unterstellt, daB 50 % des Ktikenschlupfs der Mischrassen 

Hennenktiken zur Erzeugung von Konsumeiern sind. Die Umrechnung 

des Schlupfs der vier- oder ftinfwochigen Produktionsperiode 

der Brtitereien auf Kalendermonate ware wUnschenswert und auch 

einfach moglich, indem die Produktion der Woche, die in zwei 

Monate fallt, entsprechend der Anzahl der Tage des jeweiligen 

Monats auf die beiden Kalendermonate verteilt wird. Hier wurde 

darauf verzichtet. 
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Zahlen zum ~uBenhandel mit KUken der Legerassen sind fUr 

Frankreich lerfUgbar. Die HennenkUken zur Erganzung des Lege

hennenbesta des sind damit die Summa aus den geschlUpften 

HennenkUken er Legerassen und der Mischrassen und dem Saldo 

des AuBenhan els mit HennenkUken der Legerassen1 ). 

Auch in Ital'en haben die Mischrassen groBere Bedeutung. Die 

Utereistatistik gibt nur Bruteiereinlagen an. 

Die Bruteier inlagen zur Erzeugung von Elterntieren warden ge-

sondert erfa Der Schlupf von KUken zu Legezwecken aus-

schlieBlich Elterntiere wird aus den Bruteiereinlagen der 

Mischrassen anhand eines Schlupfsatzes be-

rechnet. Das gibt fUr 1971 einen Schlupfsatz von 76,2 % 
an, fUr alle betrachteten Jahre auf 76 % gesetzt wird. 

Der AuBenhan mit KUken erreichte in den letzten 

Jahren einen Umfang. 1968 wurden 9,7 Mill., 1969 

etwa 8,8 Mil • , 1970 etwa 7,2 und 1971 nach Schatzungen 4,6 

Mill. KUken ingefUhrt. Auch der Umfang der Ausfuhren ist in 

diesen Jahre bis auf beinahe 5,2 Mill. StUck in 1970 ge

wachsen. 1971 warden die Ausfuhren auf 3,9 Mill. StUck ge

schatzt2). De AuBenhandel mit KUken bleibt unberUcksichtigt, 

nach Kategorie und Sorte untergliedert ist und 

die durch die groBe Bedeutung sowohl der Einfuhren 

als auch der usfuhren noch waiter erschwert wird. 

Die niederlan·ische BrUtereistatistik gibt unter anderem die 

eingelegten B 

Bruteiereinla 

ren sind bei 

zur inlandischen KUkenverwendung an. Die 

zur Erzeugung von Zucht- und Vermehrungstie

jeweiligen Rassen mit angefUhrt, so daB in 

der Bruteiere nlage der Legerassen zur inlandischen KUkenver

wendung nur E'nlagen fUr Elterntiere der Legerassen zusatzlich 

1) Damit wird unterstellt, daB diese AuBenhandelsangaben El
terntierkti en nicht enthalten. 

2) Vgl. IRVAM, Rapporto consuntivo 1971 e previsionale 1972 
per il pollame da carne. (Serie previsioni e consuntivi) 
Rom 1972. 
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enthalteri sind. FUr diese Elterntiere liegen keine weiteren 

Angaben vor. 

Die Verwendung der Bruteier in den Niederlanden wird in der 

folgenden Ubersicht aufgeschlUsselt. Da einzelne Positionen 

sowohl Bruteiereinlagen der Lege- als auch der Mastrassen 

enthalten, ist eine vollige Trennung der Eierlagen der beiden 

Sorten nicht moglich. 

Ubersicht 7: Verwendung der Bruteier in den Niederlanden 

1967 - 1971 (Mill. StUck) 

Bestimmung 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 1971 

Zur Erganzung des 
Legehennenbestandes 42 43 54 45 46 
Zur Erzeugung von 
KUken der Mastrassen 243 265 298 365 381 
Zur Erzeugung von 
Kliken zum Export 12 14 12 13 14 
Export als Brutei 51 57 58 58 78 

Anmerkung: Definition der Angaben vgl. Text des Abschnittes 
1.J.4. 

g,uelle . Produktschap voor Pluimvee en Eieren, Zeist. . 

Die fUr die Niederlande angegebene HUhnereiererzeugung schlieBt 

die gesamte Bruteiererzeugung mit ein. SchlieBlich umfaBt der 

vom CBS ermittelte Legehennenbestand auch die Zucht- und Ver

mehrungshennen der Mast- und der Legerassen. Diese GrUnde spre

chen dafUr, auch hier den gesamten Legehennenbestand ein

schlieBlich der Elterntiere zu berechnen. Die HennenkUken zur 

Erganzung dieses gesamten Legehennenbestandes ergeben sich 

aus den Bruteiereinlagen der Legerassen zur inlandischen KUken

verwendung, die mit dem Schlupfsatz von 38,5 % multipliziert 

werden, zuzUglich der in Vermehrungsbetrieben aufgestallten 
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HennenkUk Mastrassen. Der Schlupfsatz wurde in den 

Niederlan en so hoch angenommen, wie er fUr die Bundesrepu

blik aus en Bruteiereinlagen und dem KUkenschlupf ermittelt 

wurde. 

FUr Belgi n sind sowohl die GebrauchskUken zu Legezwecken 

als auch ie Ausfuhr dieser KUken direkt verfUgbar. Der AuBen

handel mi dem GroBherzogtum Luxemburg wird aber nicht erfaBt, 

weil beid Lander zu einer Wirtschaftsunion zusammengeschlos

sen sind. Da darUber hinaus auch die Lieferung von Junghennen 

in das Gr Bherzogtum Luxemburg von Bedeutung ist, sollen zu

nachst di monatlichen Legehennenbestande zur Erzeugung von 

Konsumeie n fUr die Wirtschaftsunion Belgien-Luxemburg auf 

der Grund age der abgegebenen GebrauchskUken zu Legezwecken 

in Belgie und der Bruteier·einlagen der Legerassen in Luxem

burg bere hnet werden. Bis zum August 1971 ist es moglich, 

den Legeh nnenbestand in Luxemburg gesondert zu berechnen, 

weil bis ahin die Einfuhren von KUken und Junghennen auf

grund unt rschiedlicher gesundheitlicher Vorschriften in Bel

gian und uxemburg erfaBt wurden. Seitdem sind diese Vor

schriften harmonisiert, und auch Luxemburg stellt die Einfuh-

lgien nicht mehr fest. Da aber die KUken und Jung

hennen be gischer Herkunft fUr die .Erganzung des luxemburgi

schen Leg hennenbe.standes in vielen Monaten von groBerer Be

deutung s nd als die KUken aus inlandischen BrUtereien, ist 

die getre nte Berechnung der Legehennenbestande fUr Belgian 

und Luxem seit August 1971 nicht mehr moglich. 
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2.1.2.2. Verluste und Uberlebenskoeffizienten 

2.1.2.2.1. Aufzuchtverluste 

Die Verluste wahrend der fUnfmonatigen Aufzuchtperiode sind 

von einer Vielzahl von Faktoren abhangig, und sie andern sich 

sehr stark im Zeitablauf. Die Aufzuchtverluste werden in vie

len speziellen Untersuchungen festgehalten. So weisen die Er

gebnisse der amtlichen LegeleistungsprUfungen und auch andere 

Untersuchungen der Leistungen der Hennen die Verluste wahrend 

der Aufzuchtperiode aus. 

In den 126 PrUfungsgruppen der amtlichen LegeleistungsprUfung 

fUr HUhner in der Bundesrepublik Deutschland 1969/70 haben 

die Aufzuchtverluste wahrend der Aufzuchtperiode vom 1. -· 140. 
Lebenstag im arithmetischen Mittel knapp Uber 5 % vom Aus

gangsbestand betragen1 ). Die Spannweite zwischen den Gruppen 

reicht von Null bis 23,1 %, zwischen den sechs Untersuchungs

anstalten von 1, 1. bis 9,2 %. FUr das nachste Jahr 1970/71 konn

te aus den Ergebnissen der gleichen LeistungsprUfung das arith

metische Mittel der Aufzuchtverluste mit 2,43 % berechnet war

den. In der Veroffentlichung dieser Ergebnisse sind jedoch 

drei PrUfungsgruppen nicht enthalten, in denen die Verluste 

wahrend der Aufzuchtperiode JO % Uberstiegen. Die in den Ubri

gen Gruppen verringerten Aufzuchtverluste deuten wahrschein

lich auf die veranderten veterinarmedizinischen MaBnahmen hin; 

insbesondere wird die Verringerung der Aufzuchtverluste auf 

die Impfung gegen Marek'sche Lahme zurUckgefUhrt
2

). 

1) Berechnet 
"Deutsche 

2) Vgl. dazu 
Nr. 4 vom 

nach Angaben aus den LegeleistungsprUfungen in 
GeflUgelwirtschaft", Jg. 23 (1971), Nr. 1. 
z. B. ZMP, Vierteljahresbericht Eier, Jg. 1971, 
24~ 2.'1""9'72. 
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Aus den L~geleistungsprUfungen der Versuchsstation Stabroek 

in Belgie warden fUr die ersten 20 Lebenswochen die Auf

zuchtverl ste fUr 1967 mit. 3 %, fUr 1968 mit 8,3% und fUr 

1969 mit ,1% vom Ausgangsbestand angegeben1 ). In der Ver

zuchtverl 

sche Kra , 

Merelbeke, ebenfalls in Belgian, lagen die Auf

in den 140 Tagen der Aufzuchtperiode 1967 bei 

bei 10,2 %. Im Jahre 1968 war dort die Marek' 

eit verbreitet2 ). 

Nach den 

heiten i 

von der 

rgebnissen von sechs Instituten fUr GeflUgelkrank

der Bundesrepublik Deutschland, zusammengestellt 

ndesforschungsanstalt fUr Kleintierzucht in Celle, 

lag die ·erlustquote in praktischen Betrieben wahrend der 

Aufzucht eriode im Durchschnitt je Monat bei etwa 1 %. Diese 

Untersuc ung zeigte wie die anderen bereits angefUhrten Er

gebnisse, daB die Verluste zwischen verschiedenen Bestanden 

zum Teil stark voneinander abweichen3). 

Insgesam 

Aufzucht 

FUr Diff 

gliedsta 

erscheint es gerechtfertigt, fUr eine fUnfmonatige 

Verluste vom Ausgangsbestand anzunehmen. 

renzierungen im Zeitablauf oder zwischen den Mit

ten fehlen bisher ausreichende Anhaltspunkte. 

2.1.2.2 .• Abgange wahrend der Legeperiode 

Wahrend er Legeperiode scheiden Hennen durch Verlust oder 

durch Au merzung aus dem Legehennenbestand aus. 

Anhaltsp kte zu den Verlusten geben wieder Ergebnisse von 

Leistung prUfungen. Das arithmetische Mittel der Verluste 

1 
2 
3 

Vgl. 
Vgl. 
Vgl. 
26. 2 

• Goffinet, a.a.o., s. 3. 
benda. 

Butter, Kase, Jg. 1972, Nr •. 48 vom 
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in der Legeperiode vom 141. bis zum 500. Lebenstag kann aus 

den Ergebnissen der amtlichen LegeleistungsprUfung fUr HUhner 

in der Bundesrepublik Deutschland berechnet warden. In den 

PrUfungsanstalten lagan die Verluste 1969/70 im Durchs.chnitt 

bei etwa 16% und im folgenden Jahr bei 11,4 %. Auch bei den 

Verlusten wahrend der Legeperiode ist die Spannweite zwischen 

den Gruppen sehr groB. 

In Stabroek (Belgian) dauert die Prtifungsperiode 347 Tage. 

Dort betrugen die Verluste durch Krankheiten 1967 etwa 12 % 
vom legenden Ausgangsbestand und 1968 Uber 19 %. Die Prtifungs

periode in Merelbeke ist mit 360 Tagen geringfUgig langer als 

in Stabroek. Dort lagan die Verluste 1967 bei 13 % und 1968 
. 1 ) 

bei 15 % vom legenden Ausgangsbestand • 

In den LeistungsprUfungen warden nur die Verluste festgehal

ten, die durch Krankheiten verursacht warden. FUr die kommer

zielle Eiererzeugung haben neben den Verlusten die Abgange 

durch Ausmerzen groBere Bedeutung. Goffinet nimmt in seinen 

Berechnungen die monatlichen Abgange mit 1,5% vom Ausgangs-

,bestand an. Dieser Prozentsatz soll auch in dieser Arbeit als 

realistisch angesehen warden. Die unterschiedliche Verteilung 

der Abgange auf die verschiedenen Jahreszeiten kann nicht be

rUcksichtigt warden. 

Die Abgange durch Verluste und Ausmerzung gehen im tlberlebens

koeffizienten in das Modell ein. Nach den bisherigen AusfUh

rungen betragt der tlberlebenskoeffizient ftir die Junghennen 

am Ende der Aufzuchtperiode 95. Von den aufgestallten Hennen

kUken treten somit 95 % im sechsten Kalendermonat nach dem 

Schlupfmonat zum legenden Hennenbestand. Da diese Generation 

im Durchschnitt erst Mitte des Kalendermonats legereif wird, 

kann sie in diesem ersten Legemonat nur zur Halfte zum Lege

hennenbestand gezahlt warden. 

1) Vgl. R. Goffinet, a.a.o., s. 3 f. 

I 
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FUr den Umf ng des Legehennenbestandes hat auch die Lange der 

Legeperiode groBe Bedeutung. Anhaltspunkte zum durchschnitt

lichen Alte der Hennen am Ende der Legeperiode konnen aus 

den Ergebni sen der allgemeinen Viehzahlung im Dezember in 

der Bundesr publik gewonnen werden. Der Bestand an Hennen 

wird dort u terteilt in die Ktiken und Junghennen bis zu einem 

Alter von s chs Monaten, in die Legehennen von 6 Monaten bis 

zu einem Ja r und Uber ein Jahr alt. Alle im Dezember dieses 

Jahres geza lten Hennen Uber ein Jahr alt mUssen im Dezember 

des vorherg henden Jahres bereits als KUken, Junghenne oder 

Henne unter einem Jahr alt erfaBt worden sein, wenn von Feh

lern der St tistik abgesehen wird. Wenn alle Hennen, die die 

Legeperiode beenden, im Durchschnitt zwei Jahre alt wtirden, 

mUBte der D zemberbestand an Hennen Uber ein Jahr alt etwa 

dem Dezembe bestand des Vorjahres an Hennen bis zu einem 

Jahr alt en sprechen, bei auftretenden Verlusten urn diese 

vermindert. 

So wurden i Dezember 1967 etwa 43,3 Mill. Hennen unter einem 

Jahr und 30, Mill. Uber einem Jahr gezahlt. Im Dezember 1968 

wurden 30,2 ill. Hennen Uber ein Jahr alt gezahlt. Wenn an

genommen wir , daB die im Vorjahr 1967 gezahlten KUken und 

Junghennen v n 11,3 Mill. bis 1968 urn etwa 18% vermindert, 

also mit 9,3 Mill. StUck an den 30,2 Mill. Hennen beteiligt 

sind, dann m·ssen 20,9 Mill. aus dem Vorjahresbestand von 

32,0 Mill. r sechs- bis zwolfmonatigen Hennen noch im 

nachsten Jah da sein. Damit sind 65 % der sech~ bis 12 Mo-

nnen, die im Dezember des Vorjahres gezahlt 

wurden, inzw schen 18 bis 24 Monate alt geworden. In den 

folgenden Ja ren ist der Anteil· der Hennen Uber einem Jahr 

am gesamten ennenbestand zurUckgegangen, was auf eine wei-

. tere VerkUrz ng der Legeperiode hinweist. So wurden im De

zember 1969 a. 48,8 Mill. Hennen unter einem Jahr und 30 

Mill. Uber e nem Jahr alt gezahlt. Im nachsten Jahr waren 
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von deri 48,8 Mill. Hennen noch 29,6 Mill. vorhanden, davon 

naeh vorheriger Annahme von den 16 Mill. KUken und Junghennen 

des Vorjahres ea. 82% oder 13,1 Mill. und damit Uber 17 Mill. 

oder Uber 50 %-von denim Vorjahr 6 bis 12 Monate alten Hennen. 

Damit waren die Hennen in der Bundesrepublik aueh noeh Ende 

der seehziger Jahre vor der Auflosung des Bestandes im Dureh

sehnitt Uber 21 Monate alt gewesen. Die Legeperiode der Dureh

sehnittshenne wUrde in der BRP !anger als 16 Monate dauern. In 

Anbetraeht der Verteilung der Legehennen auf die Bestandsgro

Benklassen in der BRD erseheint diese Lange der Legeperiode 

Ende der seehziger Jahre moglieh. -Naeh der Sonderauswertung 

der Ergebnisse der Dezemberzahlung standen im Dezember 1969 

erst 50 % aller Legehennen 1/2 Jahr und alter in Bestanden 

mit 1 000 und mehr Hennen, 1967 waren es 35,3 % und 1965 noeh 

weniger als 25 %. In den Bestanden mit weniger als 50 Hennen 

standen in der Bundesrepublik 1965 noeh ea. 39 % aller Hennen, 

1967 ea. 35 % und 1969 ea. 28 %. Mit weiter abnehmender Be

deutung der kleinen Hennenhaltungen wird aueh die Dauer der 

Legeperiode des Durehsermittsbestandes verkUrzt. 

Bei der Bereehnung des GeflUgelfleischanfalls von Suppenhennen 

wird in Belgian mit einer jahrliehen Bestandserganzung von 90 % 

bzw. 1971 von 88 % gerechnet. Damit unterstellt das Landwirt

sehaftsministerium in Belgian eine Legeperiode bei Konsumeier

legehennen von ea. 13 1/2 Monaten. 

Rieharts hat in seiner Untersuehung zur Methode der Erfassung 

der Eierproduktion auf der Basis der BrUtereistatistiken und 

mit Hilfe von Erhebungen der Leistungskoeffizienten der Lege

hennen aueh versueht, den Uberlebenskoeffizienten zu ermit

teln1). FUr eine Anzahl von Legehennenhaltungen konnten Uber

lebenskoeffizienten nieht festgestellt warden, weil das Alter 

1) Vgl. E. Rieharts, Methode zur Erfassung der Eierproduktion 
in der Bundesrepublik Deutsehland. Unveroff. Manuskript 
(angefertigt fUr das SAEG, Luxemburg). Bonn 1971, S. 32. 
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der Hennen den Haltern unbekannt war. Das trifft vor allem 

fi.ir en zu, in denen der·Bestand nur teilweise erganzt 

wird, also in den kleinen Haltungen. Bis zum 12. Legemonat 

gibt Richa ts die ermittelten Verluste je Monat mit etwa 2 % 
vom Ausgan sbestand an. Vom 13. Legemonat an nehmen die Be

nderungen sehr stark zu, weil nun die Auflosung 

der Bestan e beginnt. Nach elf Legemonaten sind nach der Er

hebung von im Durchschnitt aller BestandsgroBen und 

Haltungsfo men noch i.iber 77 % des Anfangsbestandes nach zwolf 

Monaten no h 65 % und nach fi.infzehn Monaten 22,3% des An

fangsbesta des vorhanden. · 

Bei der Be echnung des Legehennenbestandes wird in dieser Ar

beit·mit natlichen Abgangen von 1,5% bis zum 12. Monat ge

rechnet, i den folgenden Monaten geht der Bestand durch Auf

stark zuri.ick. Es soll die Erzeugung fi.ir die Ka

lendermona e berechnet werden. 95 % der Ki.iken des Schlupfs 

vom ersten Kalendermonat erreichen im Durchschnitt Mitte des 

sechsten K lendermonats die Legereife. Die in den Berechnun

gen verwen·eten Uberlebenskoeffizienten sind in Ubersicht 8 

zusammenge tellt. 

Wie die Ub rsicht 8 zeigt, wurden die Koeffizienten, die fi.ir 

die epublik verwendet werden, auch fi.ir die Berechnung 

der Legehe.nenbestande in Frankreich, Italien und Luxemburg 

i.ibernommen Da in diesen Landern die Produktionsverfahren der 

Legehennen altung im Durchschnitt des jeweiligen Landes wahr

nicht weiter entwickelt sind als im Bundesgebiet, 

ge der Legeperiode in diesen Landern aber keine 

Anhaltspu te vorliegen, ist ein besseres Vorgehen zur Zeit 

noch nicht moglich. Die Legeperiode in den Niederlanden ist 

nach den E gebnissen von Proberechnungen offensichtlich ki.ir

zer als in der Bundesrepublik. FUr Belgien wird die gleiche 

Lange der egeperiode wie in den Niederlanden angenommen. 
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Ubersicht 8: Uberlebenskoeffizienten fUr die Legehennen

bestande in den Mitgliedstaaten der EWG 

. 1 ) 
Legemonat 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

(in %des KUkenausgangsbestandes) 

D, F, I, 

95,0 

93,6 

92,2 

90,7 

89,3 

87,9 

86,5 

85,0 

83,6 

82,2 

80,8 

79,3 

77,9 

66,0 

55,0 

44,0/40,0 

33,0/20,0 

20,0/ 0 

Nl, B, 

95,0 

93,6 

92,2 

90,7 

89,3 

87,9 

86,5 

85,0 

83,6 

82,2 

80,8 

79,3 

75,0/70,0 

60,0/45,0 

40,0/20,0 

20,0/ 0 

1) Uberlebenskoeffizient am Anfang des Legemonats, in 
der Mitte des Kalendermonats. 

2) Der zweite Uberlebenskoeffizient, der fUr einige 
Monate angegeben ist, gilt ab Mai 1970. 

Quelle: Abgeleitet aus Angaben fUr deutsche und belgi
sche Verhaltnisse. - Vgl. dazu die AusfUhrun
gen in Abschn. 2.1.2.2.2. 

I 
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In den Bere hnungen des belgischen Landwirtschaftsministeriums 

wird eine d rchschnittliche Lange der Legeperiode von 13 1/2 

Monaten unt rstellt. D~e folgenden Berechnungen gehen von ei

ner maximal n Lange der Legeperiode aus, die bis Anfang 1970 

noch 16 Mon te, danach 15 Monate war. Dabei muB beachtet wer

den, daB au grund der Formulierung des Modells und des Bezugs 

der Angaben auf Kalendermonate sowohl der erste als auch der 

letzte Lege onat in Wirklichkeit nur halbe Monate sind. Da 

auBerdem di Abschlachtung der Bestande in den Uberlebens

koeffizient vom Beginn des 13. Kalendermonats, in dem die 

Hennen lege , berUcksichtigt ist, ergibt sich die durchschnitt-

liche Lange Legeperiode in den Berechnungen fUr Belgien 

etwa so wie Landwirtschaftsministerium unterstellt. 

Die Legeleis ung der Hennen in einem bestimmten Monat kann 

entweder als monatliche Legeleistung der Durchschnittshenne 

des Gesamtbe tandes oder aber als Legesatz, definiert als 

taglicher Ei ranfall je 100 anwesenden Hennen einer Genera

tion eines b stimmten Alters, in das Modell eingehen. 

Beim Rechnen durchschnittlichen monatlichen Legelei-

stung sind i alle Faktoren berUcksichtigt, die die 

Legeleistung beeinflussen. 

Das Rechnen it Legesatzen fUr die verschiedenen Altersgrup-

pen tbestandes wird dem im Zeitablauf unterschied-

lichen Alter des Gesamtbestandes gerecht, es berUck-

sichtigt abe anderen EinfluBfaktoren der Legeleistung, 

wie jahreszeitlichen EinflUsse. Letzteres ware durch 

die Aufnahme eines entsprechenden Saisonindex in die Berech

nung moglich. 
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Monatlich umfassendere Erhebungen zur Legeleistung der Hen

nen werden in der Bundesrepublik und in den Niederlanden 

durchgefuhrt. 

In der Bundesrepublik werden nur Angaben zur Legeleistung im 

Rahmen der betriebs- und marktwirtschaftlichen Meldungen der 

Testbetriebe des Bundesministeriums fur Ernahrung, Landwirt

schaft und Forsten (BML) erhoben, von denen z. B. 1971 aus 

3 390 Betrieben mit 0,9 Mill. Legehennen von einem halben Jahr 

und alter Ergebnisse herangezogen werden konnten1 ). Die Er

gebnisse, die aus diesen Meldungen gewonnen warden, sind nicht 

ohne weiteres auf den Durchschnitt der Hennenhaltungen der 

Bundesrepublik ubertragbar, wail diese Testbetriebe nach an

deren Gesichtspunkten ausgewahlt wurden. 

In den Niederlanden verftigt das Statistische Zentralburo (CBS) 

uber durch Zufallsauswahl bestimmte Betriebe, bei denen monat

liche Erhebungen vorgenommen warden. 

Die monatliche Durchschnittsleistung aller im Monat legenden 

Generationen ist notwendig, wenn die Eiererzeugung Pt berech

net warden soll als 

wobei et der durchschnittliche Legehennenbestand und qt die 

durchschnittliche Leistung dieses Bestandes im Monat t sind. 

Wenn keine Angaben zur monatlichen Legeleistung vorliegen, 

muB die Jahresleistung auf die Monate des Jahres verteilt 

werden. Im einfachsten Fall wtirde die Jahresleistung gleich

maBig auf die Monate verteilt, womit sowohl die Saisonabhan-
• 
1) Vgl. BML, Eiererzeugung und Eierabsatz in der Bundes

repubiTk Deutschland 1971. Bonn 1972, S. 3. - Vgl. dazu 
auch Abschn. 4.1.1.1. 
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gigkeit als auch die Abhangigkeit der monatlichen Eiererzeu

gung von der im Jahresablau£ unterschiedlichen Zusammensetzung 

des Legehennenbestandes und von der. Lange des Mona.ts. unberlick

sichtigt bleiben wtirden. Insbesondere in den kleinen Hennen

haltungen ist der Ein£luB der Jahreszeit au£ die Legeleistung 

der Hennen noch sehr groB. Bei gleichmaBiger Verteilung der 

Jahresleistung au£ die Monate des Jahres ent£allen au£ den 

einzelnen Monat 8,33% der Jahresleistung. Die Auswertung der 

betriebs- und marktwirtscha£tlichen Meldungen in der Bundes

republik Deutschland 1971 zeigt, daB die Abweichung von diesem 

Durchschnittssatz in den Betrieben mit 1 000 und mehr Lege

hennen mit 7,8 % vor allem im Februar von Bedeutung und in 

erster Linie au£ die KUrze dieses Monats zurtickzu£Uhren ist , 
(vgl. Ubersicht 9). In den kleinen Hennenhaltungen sind da-

gegen besonders hohe Leistungen im April und Mai und beson

ders niedrige im November und Dezember auch noch 1971 zu er

kennen. Mit zunehmender Konzentration der Legehennen in groBe

ren Bestanden nimmt der Ein£luB der Jahreszeit au£ die durch

schnittliche Legeleistung pro Monat ab. 

GroBeren Ein£luB au£ die monatliche Leistung hat das Alter 

der Hennen. Darau£ wird an anderer Stelle eingegangen1 ). 

Zur Rechnung mit Legesatzen £Ur die einzelnen Generationen 

£ehlen bisher Angaben £Ur die einzelnen Mitgliedstaaten. Aus 

diesem Grund wird mit der monatlichen Durchschnittslegelei

stung des jeweiligen Gesamtbestandes gerechnet. Da aber £Ur 

die Mehrzahl der Mitgliedstaaten nur Angaben zur jahrlichen 

Legeleistung vorliegen, muB von dieser ausgegangen warden. 

Ubersicht 10 enthalt die Jahreslegeleistung der Hennen~ wie 

sie von den Mitgliedstaaten genannt wird. 

1) Vgl. Abschnitt 3.3.1, S. 128 ££. 
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Ubersicht 9: ·Lege.leistung der Hennen in den Bericht

erstatterbetrieben 1971 in der BRD 

(in % der Jahresleistung) 

BestandsgroBe Insgesamt 

Monat 1000 
1-19 20-49 50-99 100-249 250-999 u,mehr 1971 1970 

Hennen 

Jan. 7,0 7,4 7,7 8' 1 8,.3 8,4 8' 1 8,0 

Febr. 8' 1 8,0 8,2 8,1 8,2 7,8 7,9 7,9 
Marz 9,4 9,4 9,0 8,7 8,4 8' 1 8,5 8,7 

April 10,.3 10,0 9,.3 8,9 8,.3 8,5 8,8 8,8 

Mai 10' 1 9,9 9,4 8,9 8,5 8,5 8,8 8,8 

Juni 9,5 9,.3 8,9 8,6 8,.3 8,5 8,7 8,8 

Juli 9' 1 9' 1 8,7 8,6 8,.3 8,.3 8,5 8,7 

Aug. 8,5 8,5 8,6 8,.3 8,5 8,6 8,6 8,4 

Sept. 7,9 8,0 8,0 8' 1 8,4 8,5 8,.3 8' 1 

Okt. 7,0 7,0 7,6 7,9 8,.3 8,.3 8,0 7,9 
Nov. 6,5 6,4 7,0 7,6 8,0 8,1 7,7 7,9 
Dez. 6,6 7,0 7,6 8,2 8,5 8,4 8' 1 8,0 

Jahr 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

g.uelle: BML, Bonn. 
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Ubersicht 10: Von den Mit~liedstaaten der EWG an~e~ebene 

Durchschnittsle~eleistun~ Je Henne und Jahr 

(Stiick) 

Land 1967 1968 1969 1970 1971 

BR Deutschland1 ) 206 209 214 216 224 

Frankreich2 ).5) 147 148 160 203 20.5 

Italien2 ) 97 98 102 [1o2] [102] 

Niederlande3 ) 212 221 22.5 227 223 

Belgien4 ) 230 230 230 230 230 

Luxemburg2 ) 197 20.5 20.5 208 208 

1) Legeleistung in den Berichterstatterbetrieben.-
2) Angabe des SAEG nach Meldung des Landwirtschaftsmini
steriums. - 3) Legeleistung nach der Stichprobenerhebung 
des CBS. - 4) Legeleistung in den spezialisierten Betrie
ben nach Annahme des Landwirtschaftsministeriums. Fiir die 
nichtspezialisierten Betriebe wird in denselben Jahren 
vom Landwirtschaftsministerium eine Legeleistung von 18.5 
Eiern unterstellt. - .5) Bis 1969 Gesamterzeugung ohne 
Bruteier und Verluste je Tier des Gesamtbestandes (ein
schlieBlich Kiiken und Junghennen), seit 1970 Bruttoer
zeugung je Tier des legereifen Bestandes. 

Quelle: BML, Bonn. - CBS, Den Haag. - Ministere de 
!'Agriculture, Briissel. - SAEG, Luxemburg. 
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Nach Ubersicht 10 liegt die Legeleistung der Hennen in den 

Mitgliedstaaten auf sehr unterschiedlichem Niveau, und auch 

die Entwicklung der Leistung ist in den letzten Jahren sehr 

unterschiedlich verlaufen. So ist in der Bundesrepublik die 

Legeleistung nach den Angaben der Berichterstatterbetriebe 

des Landwirtschaftsministeriums standig angestiegen und hat 

inzwischen das Leistungsniveau der Hennen in den Niederlanden 

erreicht, wie es vom CBS erhoben wird. In Belgien betragt die 

Legeleistung aller Hennen nach Angaben des Landwirtschaftsmi

nisteriums 1968 und 1969 etwa 223 StUck und 1970 226 StUck 

und liegt damit ebenfalls auf niederlandischem Niveau. Da 

die Leistung in allen betrachteten Jahren in den spezialisier

ten Betrieben mit 230 Eiern und in den nicht spezialisierten 

Betrieben mit 185 Eiern je Henne angenommen wird, ist der An

stieg der Leistung in Belgien allein durch die Verlagerung 

der Erzeugung in spezialisierte Betriebe bedingt. 

In Luxemburg ist die geschatzte Legeleistung deutlich niedri

ger als in der Bundesrepublik, in Belgien und in den Nieder

landen. Besonders niedrig ist die Legeleistung nach den in 

die Ubersicht 10 Ubernommenen Zahlen bis 1969 in Frankreich 

und in Italien. Diese Leistungen sind aus der 

geschatzte~ Eiererzeugung und dem gesamten geschatzten Lege

hennenbestand ermittelt. Da dieser gesamte Legehennenbestand 

auch die KUken und Junghennen umfaBt, ist die Legeleistung 

in diesen beiden Landern in Wirklichkeit bedeutend hoher, was 

in den neuen franzosischen Leistungsangaben fUr 1970 und 1971 

deutlich zum Ausdruck kommt. Da in die folgenden Berechnungen 

nur die in meldepflichtigen BrUtereien geschlUpften KUken 

eingehen und da angenommen werden muB, daB diese BrUtereien 

nur Bruteier leistungsfahiger Rassen verwenden, muB fUr Ita

lien und Frankreich eine Leistung unterstellt werden, die 

zwar unter dem Niveau der Bundesrepublik, Belgiens und der 

Niederlande liegt, aber doch AnschluB an dieses Niveau hat. 
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Die Leistung der in BrUtereien geschlUpften Hennen wird fUr 

Frankreich, Italian und Luxemburg und fUr alle Rassen auf 

demselben Niveau angenommen. 

Zur Berechnung der monatlichen Eiererzeugung wird die monat

liche Leistung der Legehennenbestande benotigt. FUr die Bun

desrepublik wird mit den monatlichen Leistungen in den Be

richterstatterbetrieben gerechnet. In den Niederlanden konn

ten die Ergebnisse der Erhebungen des CBS herangezogen war

den, die die Eiererzeugung und die Legehennenbestande umfas

sen, woraus die Legeleistung abgeleitet warden konnte. Hier 

wird es vorgezogen, die Jahresleistung auf die Monate zu ver

teilen und dazu den Verlauf der monatlichen Leistung in den 

Berichterstatterbetrieben des Bundesgebietes zu nehmen, wail 

dieses Vorgehen fUr alle Mitgliedstaaten moglich ist. Dieser 

Leistungsverlauf spiegelt in erster Linie den jahreszeitli

chen EinfluB und den EinfluB der Lange der Monate auf die Lei

stung wider.lhden Niederlanden und Belgien-Luxemburg verteilt 

sich die Jahresleistung auf die Monate wie in den Berichter

statterbetrieben des BML im Durchschnitt der Jahre 1969 bis 

1971, in Frankreich, Italian und Luxemburg wie im Durch

schnitt der Jahre 1966 bis 1971. Ubersichten 11 und 12 geben 

die monatlichen Legeleistungen in den Mitgliedstaaten der 

EWG an, wie sie den folgenden Berechnungen zugrunde liegen. 
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Ubersicht 11: Monatliche Legeleistung der Hennen in den 

Mitgliedstaaten der EWG - Annahme ~ 

(in % der Jahresleistung) 

Monat F, I, L D, Nl, B-L 

Januar 7,9 8,0 
Februar 8, 1 7,9 
Marz 8,9 8,7 

April 9, 1 8,9 
Mai 9, 1 8,9 
Juni 8,8 8,8 

Juli 8,7 8,6 

August 8,5 8,5 
September 8' 1 8,2 

Oktober 7,7 7,9 
November 7,4 7,7 
Dezember 7,7 7,9 

Insgesamt 100,0 100,0 

guelle: In Anlehnung an BML, Bonn. 



Ubersicht 12: Unterste11te monat1iche Lege1eistung in den Mitg1iedstaaten der EWG 1969-1971 

(StUck) 

BR Deutsch1and 1} Frankreich2 J Ita1ien2 J Nieder1ande Be1gien Luxemburg2 J 
Monat 

1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 1969 1970 1971 

Januar 17,0 17,2 18,2 16,2 16,4 16,7 16,2 16,4 16,7 18,0 18,2 17,8 17,8 18,1 18,2 16,2 16,4 16,7 

Februar 16,9 17,0 17,7 16,6 16,8 17,2 16,6 16,8 17,2 17,8 17,9 17,6 17,6 17,6 17,9 16,6 16,8 17,2 

Mlirz 19,1 18,8 19,0 18,2 18,5 18,9 18,2 18,5 18,9 19,6 19,7 19,4 19,4 19,7 19,7 18,2 18,5 18,9 

Apri1 19,5 18,9 19,7 18,7 18,9 19,3 18,7 18,9 19,3 20,0 20,2 19,8 19,8 20,1 20,2 18,7 18,9 19,3 

Mai 19,4 19,0 19,7 18,7 18,9 19,3 18,7 18,9 19,3 20,0 20,2 19,8 19,8 20,1 20,2 18,7 18,9 19,3 

Juni 19,0 18,9 19,5 18,0 18,3 18,7 18,0 18,3 18,7 19,8 20,0 19,6 19,6 19,9 20,0 18,0 18,3 18,7 

Ju1i 18,7 18,7 19,0 17,8 18. 1 18,4 17,8 18. 1 18,4 19,4 19,5 19,2 19,2 19,4 19,5 17,8 18,1 18,4 

August 18,1 18,1 19,2 17,4 17,7 18,0 17,4 17,7 18,0 19,1 19,3 19,0 19,0 19,2 19,3 17,4 17,7 18,0 

September 17,3 17,5 18,6 16,6 16,8 17,2 16,6 16,8 17,2 18,5 18,6 18,3 18,3 18,5 18,6 16,6 16,8 17,2 

Oktober 16,7 17.1 17,9 15,8 16,0 16,3 15,8 16,0 16,3 17,8 17,9 17,6 17,6 17,9 17,9 15,8 16,0 16,3 

November 15,9 17,0 17,3 15,2 15,4 15,7 15,2 15,4 15,7 17,3 17,5 17,2 17,2 17,4 17.-5 15,2 15,4 15,7 

Dezember 16,0 17,3 18,1 15,8 16,0 16,3 15,8 16,0 16,3 17,8 17,9 17,6 17,6 17,9 17,9 15,8 16,0 16,3 

Insgesamt 214 216 224 205 208 212 205 208 212 225 227 223 223 226 227 205 208 212 

1) Lege1eistung in den Berichterstatterbetrieben des BML. - 2) Lege1eistung der in BrUtereien gesch1Upf'ten Hennen wird 
f'Ur Frankreich, Ita1ien und Luxemburg in derse1ben HHhe angenommen. 

Q!!e11e: BML, Bonn. - Berechnet in An1ehnung an Angaben des BML, Bonn. 

~ 
0 
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2. l. 3. Ergebnisse der Berechnungen 

Zunachst werden die Legehennenbestande, fUnf Monate alt und 

alter, fUr die Bundesrepublik Deutschland und die Niederlan

de berechnet, weil die Ergebnisse der Berechnungen fUr diese 

Lander mit Ergebnissen von Erhebungen verglichen warden kon-

nen. 

In der Bundesrepublik werden im·Rahmen der allgemeinen Vieh

zahlung im Dezember auch die GeflUgelbestande erhoben. 

In den Niederlanden erfaBt das Statistische ZentralbUro 

(CBS) anhand von Stichproben den monatlichen Legehennenbe

stand unter einem Jahr alt und ein Jahr und alter in als 

landwirtschaftlich eingestuften Betrieben. DarUber hinaus 

wird im Mai im Rahmen der Landwirtschaftszahlung eine Voll

erhebung bei den als landwirtschaftlich geltenden GeflUgel

haltern durchgefUhrt. 

Die monatliche Eiererzeugung kann schlieBlich nach Kenntnis 

des monatlichen Legehennenbestandes und dessen Legeleistung 

berechnet werden. Bis hierher werden alle Mengenangaben in 

StUck ausgewiesen. Soll die Eiererzeugung in Gewicht umge

rechnet warden, dann muB das Durchschnittsgewicht der Eier 

bekannt sein. Auf bestehende diesbezUgliche Probleme wird 

im vierten Abschnitt eingegangen1 ). · 

2.1.3.1. Bundesrepublik Deutschland 

Die Legehennenbestande in der Bundesrepublik werden unter 

den Annahmen berechnet, daB die Legeperiode bis zum April 

1970 maximal 17 Monate und danach 16 Monate dauert, die 

1) Vgl. Abschnitt 4.1.2.5, S. 152 f. 



Abgange 

periode 

zunehmen. 
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der Aufzuchtperiode monatlich bei 1 %,. in der Lege

i 1,5% liegen und die Abgange vom zwolften Legemo

der beginnenden Auflosung der Bestande stark 

In Ubersi ht 13 sind die berechneten Bestande den erhobenen 

Bestanden gegentibergestellt. Der erhobene Bestand wird mit 

dem Mitte aus dem berechneten November- und Dezemberbestand 

vergliche , weil die Bestande ftir die Mitte des jeweiligen 

nats berechnet sind, die Dezemberzahlung aber An-

fang des stattfindet. Die Altersgruppen stimmen in der 

Ubersicht ganz tiberein. Wahrend die berechneten Bestan-

Altersgruppen ftinf Monate bis unter ein Jahr und 

ein Jahr d alter unterteilt sind, werden in der Dezember

gehennen sechs Monate bis zu einem Jahr alt und 

tiber ein ahr alt unterschieden. 

Ubersicht 13 zeigt, daB die berechneten Dezemberbestande zum 

Teil ich von den erhobenen Bestanden abweichen. Wenn 

auch Vollerhebung der Gefltigelbestande eine Ftille von 

Fehlerque len hat, auf die hier nicht eingegangen werden kann, 

muB doch ngenommen werden, daB die Ergebnisse der verschiede-

nen Ubersicht angegebenen Jahre miteinander vergleich-

bar sind nd daB das Verhaltnis der Altersgruppen zueinander 

in etwa r'chtig wiedergegeben wird. Es ist allerdings denkbar, 

daB die gehennenhalter in der Zahlung zu den Legehennen ab 

1/2 Jahr legereifen Hennen angeben. 

rechnung 

gut 

dem Ergeb 

Zahlung. 

werden mti 

zemberbestand 1968 stimmen die Ergebnisse der Be

der Erhebung bei den jungen Legehennen relativ 

Die Anzahl der alteren Legehennen liegt aber in 

der Berechnung deutlich unter dem Ergebnis der 

968 hatte mit einer langeren Legeperiode gerechnet 

weil die unterstellten Abgange vor dem Ab-



Ubersicht 13: Berechnete und erhobene Legehennenbestande Anfang Dezember 

in der BRD 1968 - 1971 

(Mill. Stiick) 

Berechnete Bestande 1 ) Erhobene Bestande2 ) 
Altersgruppen 

1968 1969 1970 1971 1968 1969 1970 1971 

Bis 1 Jahr alt3) 31 '1 35,6 32' 1 30,0 30,8 32,8 32,3 32,4 

Uber 1 Jahr alt4 ) 29,0 28,9 32,8 28,8 30,2 30,0 29,6 28,6 

Insgesamt5 J 60, 1 64,5 64,9 58,8 61 '0 62,8 61 '9 61 '0 

~~ Durchschnitt der Bestande von Mitte November und Mitte Dezember. -
Ergebnis der Viehzahlung vom 3. Dezember. - 3) Berechnete Bestande: 

5 Monate bis unter 1 Jahr alt; erhobene Bestande: 6 Monate bis ZU 1 Jahr 
alt. - 4) Berechnete Bestande: 1 Jahr und alter; erhobene Bestande: 
iiber 1 Jahr alt. - 5) Berechnete Bestande: Legehennen ab 5 Monate alt; 
erhobene Bestande: ab 6 Monate alt. 

guelle: Stat. Bundesamt, Wiesbaden. - Eigene Berechnungen. 
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schlachten der Bestande nicht als zu hoch angesehen werden 

konnen. Auch 1969 ist das Rechenergebnis ftir den alteren 

Legehennenbestand anscheinend zu niedrig, dagegen liegen die 

berechneten Legehennen bis zu einem Jahr alt urn tiber 8 % tiber 

den erhobenen Bestanden. Wenn auch das Ergebnis der Berech

nung ftir den Bestand an jtingeren Legehennen akzeptiert wird, 

wird das Verhaltnis der Altersgruppen zueinander wahrschein

lich durch das Ergebnis der Erhebung besser wiedergegeben. 

Danach mtiBte 1969 (wie 1968) mit einer langeren Legeperiode 

gerechnet werden. Das verhalt sich 1970 anders. In diesem 

Jahr ergibt die Berechnung einen groBeren Legehennenbestand 

der alteren Hennen als die Erhebung, wahrend die Ergebnisse 

bei den jtingeren Hennen in etwa tibereinstimmen. Diese Abwei

chung bei dem alteren Bestand ist wahrscheinlich eine Folge 

der verktirzten Legeperiode, verursacht durch die in diesem 

Jahr besonders niedrigen Erzeugerpreise ftir Eier. Ftir Dezem

ber 1971 ergibt die Berechnung schlieBlich einen urn beinahe 

8 % niedrigeren Bestand an jungen Legehennen als die Erhe

bung, wahrend nun die Ergebnisse ftir den alteren Bestand 

gleich sind. 

Diese in den Vorjahren nicht zu beobachtende Abweichung 

kann auf verschiedene Grtinde zurtickgeftihrt warden. Moglich 

sind eine zu geringe Erfassung des Ktikenschlupfs, die man

gelhafte Ubereinstimmung der Altersgruppen und die Uber

schatzung der Verluste. Die Impfung gegen Marek'sche Lahme 

hat 1971 in der Bundesrepublik schon groBere Verbreitung 

gefunden. Der groBte Legehennenbestand wird im Bundesgebiet 

nach den Berechnungen im Spatherbst erreicht, der niedrigste 

im Frlihjahr. Im Sommer ist der Anteil der alten Hennen am 

Gesamtbestand besonders hoch. Dieses Verhaltnis verschiebt 

sich im Herbst und Winter zugunsten der jlingeren Hennen, die 

im Frlihjahr geschllipft sind. 
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Die Legehennenbestande, die rnit den oben beschriebenen An
nahrnen und Daten berechnet wurden, werden zur Berechnung der 

rnonatlichen Eiererzeugung irn Bundesgebiet herangezogen. Es 

erscheint notwendig, die Annahrnen an dern Vergleich der Re

chenergebnisse rnit den Ergebnissen der Erhebungen zu Uber

prUfen und von Zeit zu Zeit zu revidieren, da sich sowohl 

die Lange der Legeperiode als auch die Hohe der Verluste 

durch Fortschritte der ZUchtung und Haltung und Anderung 

der Produktionstechnik verandern. 

Okonornische BestirnrnungsgrUnde des Urnfangs der Legehennenbe

stande sind in die Rechnung nicht einbezogen, haben aber 

hier offensichtlich Bedeutung fUr den Urnfang der Bestande, 

weil die Hennenhalter auf Veranderungen der Rentabilitat 

rnit der Veranderung des Ausrnerzalters der Hennen auch kurz

fristig reagieren konnen. 

Aus dern Vergleich der berechneten rnit den erhobenen Bestan

den kann der Urnfang der Bestande, die aus nicht gerneldeten 

Bruteiereinlagen starnrnen, nicht abgeschatzt warden, weil es 

sowohl bei der Erhebung als auch bei der Berechnung noch zu 

viele Fehlerquellen fUr das Ergebnis gibt. 

In Ubersicht 14 ist die fUr die Bundesrepublik berechnete 

Eiererzeugung (Bruttoerzeugung) der vorn Bundesrninisteriurn 

fUr Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten angegebenen Er

zeugung gegenUbergestellt. Zunachst fallt auf, daB die be

rechnete Erzeugung in den drei Jahren unter der vorn Land

wirtschaftsrninisteriurn angegebenen Erzeugung liegt. Wahrend 

jedoch die Erzeugung nach den Angaben des Ministeriurns 1970 

gegenUber 1969 urn 4,7 % ansteigt und 1971 gegenUber 1970 

unverandert bleibt, nirnrnt die berechnete Erzeugung 1970 ge

genUber dern Vorjahr urn beinahe 13 % zu und schrurnpft irn 
• 

nachsten Jahr ~ieder urn 4 %. Es gilt hier wieder, was bereits 



. . t 1 4 l E. . 1 ) . d BRD 1 9 69 1 9 71 Ubersich : Monat iche 1ererzeugung 1n er -

(Mill. Stiick) 

Berechnete Eiererzeugung Vom BML 
angegebene Eiererzeugung Monat 

1969 1970 1971 1969 1970 1971 

Januar 947 1 076 1 109 1 166 1 232 1 252 

Februar 899 1 039 1 053 1 146 1 209 1 239 
Marz 992 1 144 1 121 1 295 1 352 1 353 
April 1 006 1 146 1 150 1 322 1 376 1 375 
Mai 1 003 1 156 1 129 1 311 1 353 1 353 
Juni 996 1 161 1 094 1 302 1 331 1 269 

Juli 1 012 1 162 1 058 1 259 1 305 1 284 

August 1 035 1 158 1 095 1 233 1 303 1 284 

September 1 053 1 163 1 099 1 178 1 255 1 267 

Oktober 1 064 1 152 1 075 1 189 1 212 1 240 

November 1 029 1 125 1 033 1 132 1 224 1 223 

Dezember 1 027 1 101 1 048 1 152 1 225 1 269 

Insgesamt 12 063 13 583 13 064 14 685 15 377 15 378 

1) Bruttoeiererzeugung einschlieBlich Bruteier und Verluste. 
g,uelle: BML, Bonn. - Eigene Berechnungen. 
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bei dem Ergebnis der berechneten Legehennenbestande angefUhrt 

wurde: welche Veranderungsraten die wirkliche Entwicklung 

besser treffen, kann nicht genau beurteilt werden. 

1970 gingen die Eierpreise besonders stark zurUck, was auf 

eine starkere Ausdehnung der Erzeugung schlieBen laBt. Wenn 

die Preiselastizitat der mengenmaBigen Nachfrage sehr gering 

und die Einkommenselastizitat nahezu Null ist und die Handels

und Bearbeitungsspannen als fix angesehen werden konnen, dann 

fUhren geringe Zunahmen des Angebots bereits zu groBeren Er

zeugerpreiseinbuBen. Daaber die Einkommens- und Preiselasti

zitaten der mengenmaBigen Nachfrage nach Eiern in der Bundes

republik Deutschland durch Untersuchungen gerade anhand die

ser Zeitreihen berechnet wurden, die bier den Berechnungen 

gegentibergestellt sind, konnen sie zur Beurteilung des Er

gebnisses der Berechnungen nicht herangezogen werden1 ). 

Bei der Diskussion der berechneten Legehennenbestande wurde 

bereits auf mehrere Fehlerquellen bei der Berechnung, insbe

sondere auf die wegen verbesserter hygienischer MaBnahmen 

vielleicht verringerten Verluste an Legehennen im Jahr 1971 

hingewiesen. 1969 lag die berechnete Eiererzeugung 18 %, 
1970 ea. 12 % und 1971 etwa 15 % unter der vom BML angegebe

nen Erzeugung. Auch die Verteilung der Jahreserzeugung auf 

1) In der BRD wird der Eierverbrauch von der Erzeugung und 
dem Saldo des AuBenhandels unter Berticksichtigung der 
Bruteier und Verluste abgeleitet. - Die Zeitreihen der 
Erzeugung und des Verbrauchs von Eiern in der BRD wurden 
wiederholt kritisiert. Vgl. dazu E. Bockenhoff, L. Kohler, 
M. Raupp und F. Uhlmann, Short-Term Forecasting of Live
stock Numbers and Livestock Production in the Federal 
Republic of Germany, Denmark, the Netherlands and the 
United Kingdom. Stuttgart 1970, S. 52. - Vgl. auch 
L. Kohler, Wie zuverlassig ist die Statistik der Eier
produktion in der BRD? 11 Agrarwirtschaft", Jg. 20 (1971), 
H. 7, S. 241-243. 
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die Monate unterscheidet sich zwischen den Ergebnissen der 

eigenen Berechnungen und den Angaben des BML. Wahrend in den 

Angaben des BML in allen drei Jahren die hochste monatliche 

Erzeugung im April erzielt wird und Marz, April und Mai die 

bedeutendsten Erzeugungsmonate sind, ist der SaisoneinfluB 

auf die berechnete Erzeugung nicht zu erkennen, weil der 

Verlauf der Legeleistung von der Entwicklung der Legehennen

bestande kompensiert wird. Die berechnete Eiererzeugung spie

gelt die zyklische Entwicklung des Eierangebots in den Jahren 

1969 bis 1971 deutlich wider. Die Eiererzeugung steigt im 

Laufe des Jahres 1969 an, erreicht in der zweiten Halfte 1970 

ihr Maximum und geht dann wieder zurUck. 

2.1.3.2. Niederlande 

Die monatlichen Legehennenbestande der Niederlande warden 

unter den Annahmen berechnet, daB die Legeperiode bis zum 

FrUhjahr 1970 hochstens 15 Monate dauert und dann auf hoch

stens 14 Monate verktirzt wird. Die Uberlebenskoeffizienten 

entsprechen fUr das erst~ Legejahr der Hennen denen, die fUr 

das Bundesgebiet angegeben wurden. Die Auswirkungen der Ge

flUgelpest Anfang 1971 konnen nicht fUr die Altersgruppen 

quantifiziert warden und bleiben aus diesem Grund unberUck

sichtigt. Die Ergebnisse der Berechnungen konnen sowohl den 

Ergebnissen der monatlichen Stichprobenerhebung als auch dem 

Ergebnis der Landwirtschaftszahlung im Mai gegenUbergestellt 

warden. Da sowohl die Ergebnisse der Stichprobe als auch die 

der Maizahlung fUr den Anfang des Kalendermonats gelten, war

den die fUr Mitte des Kalendermonats berechneten Bestande 

auf den Anfang des Monats umgerechnet. Ubersicht 15 zeigt, 

daB die verschiedenen Ergebnisse zum Teil sehr erheblich von

einander abweichen. 
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Ubersicht 15: Legehennenbestande Anfang Mai 1969 - 1971 

in den Niederlanden 

(Mill. Stuck) 

Jahr Stichproben- Landwirtschafts- Eigene 
erhebung zahlung Berechnungen 

1969 18,4 16,2 18,3 

1970 19,8 17,8 21,8 

1971 18,0 17,9 20,8 

guelle: CBS, Den Haag. - Eigene Berechnungen. 

Sowohl mit der Stichprobenerhebung als auch mit der Landwirt

schaftszahlung sollen alle Betriebe erfaBt warden, die als 

landwirtschaftliche Betriebe einzustufen sind. Als landwirt

schaftliche Betriebe oder Gartenbaubetriebe im Sinne des Zen

sus gelten1 ): 

- alle Betriebe mit mindestens 1 ha landwirtschaftlicher 
Nutzflache; 

- alle Betriebe, die unabhangig von der GroBe Gartenbau
erzeugnisse zum Verkauf anbauen; 

- alle Betriebe, die mindestens 1 Stuck Rindvieh, einen 
Zuchteber, J Mastschweine, J Schafe oder 51 Huhner bzw. 
Enten halten. 

Wenn unterstellt wird, daB auch die nichtlandwirtschaftlichen 

Legehennenhalter ihre Bestande uberwiegend durch in Brliterei

en erzeugte KUken, durch KUken- und Junghennenzukauf ergan

zen, dann ist zu erwarten, daB das Ergebnis der Berechnungen 

- bei mit der Wirklichkeit gut Ubereinstimmenden Annahmen -

Uber dem der Erhebungen liegt. 

1) Vgl. A. Mothe und J.J.M~ Hendrickx, Studie uber die Metho
den zur Messung der Eiererzeugung. Luxemburg, o.J., S. 6. 
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Die Abweichungen der hochgerechneten Ergebnisse der Stich

probenerhebung von den nicht veranderten Ergebnissen der 

Landwirtschaftszahlung scheinen darauf hinzuweisen, daB der 

Ge~ltigelbestand durch eine Vollerhebung in den rneisten Fal

len nicht vollstandig erfaBt wird. 

1969 sind die Abweichungen zwischen den Ergebnissen der Be

rechnungen und der Stichprobenerhebung kaurn erwahnenswert. 

Insgesarnt ergibt die Berechnung einen geringftigig hoheren 

Bestand als die Erhebung, was aus schon angeftihrten Grtinden 

plausibel erscheinen konnte. Es darf jedoch nicht tibersehen 

werden, daB Abweichungen zwischen den Ergebnissen sowohl 

durch nicht der Wirklichkeit entsprechende Annahrnen und Daten 

bei der Berechnung als auch durch Fehler in den Ergebnissen 

der Erhebung entstehen. Ubereinstirnrnende Ergebnisse konnen 

daher nicht unbedingt als auch rnit der Wirklichkeit tiberein

stirnrnend gedeutet werden. 1970 vergroBert sich der Abstand 

zwischen den Ergebnissen der Berechnung und der Erhebung. 

Die Berechnung der Legehennenbestande unter ein Jahr alt ist 

sicherer als die Berechnung des Gesarntbestandes, weil in die

ser Altersgruppe nur die Abgange durch Verluste und verein

zelte Ausrnerzung, nicht aber die unbekannte Lange der Lege

periode fur die GroBe des Bestandes von Bedeutung sind, wenn 

der Ktikenschlupf richtig errnittelt ist. 1971 tibersteigt der 

berechnete Bestand an jungen Heru1en den erhobenen Bestand irn 

Mai urn beinahe 30 %, irn Januar urn 33 %. Diese starke Abwei

chung kann auch nicht rnit der Gefltigelpest erklart werden; 

vor allem nicht, weil auch im Januar 1972 der berechnete Be

stand an jungen Hennen um tiber 25 % den erhobenen Bestand 

tibertrifft, die Gefltig~lpest aber schon wahrend des Schlupfs 

und der Aufzuchtperiode dieser Tiere ohne groBere Bedeutung 

war und die Aufzuchtverluste und die Verluste wahrend der 

Legeperiode kaum zu niedrig angenomrnen sind. Es kann nicht 
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ausgeschlossen werden, daB der Bestand in den Niederlanden 

1970 ~nd 1971 groBer war, als es das Ergebnis der Stichproben

erhebung angibt. Anhaltspunkte zur Unterschatzung des Lege

hennenbestandes scheint die Entwicklung des Verbrauchs zu ge

ben. Nach der Berechnung des Pro-Kopf-Verbrauchs von Eiern 

durch die Produktschap, die sich vor allern auf die Stichproben

erhebung des CBS stUtzt und AuBenhandel, andere Verwendung und 

nichtlandwirtschaftliche Erzeugung berUcksichtigt, ist dieser 

von 211 StUck 1969 auf 203 StUck 1970 und 190 StUck 1971 zu

rUckgegangen, obwohl die Preisentwicklung in dieser Zeit den 

Eierverbrauch besonders begtinstigt hat. 

In Ubersicht 16 sind die berechne_te und die von der Produkt

schap angegebene Eiererzeugung fUr die Monate der Jahre 1969 

bis 1971 zusarnrnengestellt. FUr 1969 stirnrnen die Angaben aus 

den Berechnungen und aus den Erhebungen sehr gut uberein. Die 

Abweichung der berechneten von der angegebenen Erzeugung be

tragt hochstens 5 %. Die Erzeugung des Jahres 1969 liegt in 

dern Ergebnis der Berechnung nur 1 % unter der Angabe der Pro

duktschap. 

Irn nachsten Jahr Ubersteigt die berechnete Erzeugung die von 

der Produktschap angegebene Jahreserzeugung urn 9 %. Wahrend 

die von der Produktschap angegebene Erzeugung das Vorjahres

ergebnis urn ea. 5 % Ubertrifft, nirnrnt die Erzeugung nach der 

Berechnung gegenUber 1969 urn beinahe 16 % zu. Nur irn Januar 

und Februar 1970 liegen die Ergebnisse der Berechnung und der 

Erhebung noch auf vergleichbarern Niveau, irn Marz ubersteigt 

das Ergebnis der Berechnung die angegebene Erzeugung bereits 

urn 6 % und in den folgenden Monaten zwischen 8 und 15 %. Erst 

in der zweiten Jahreshalfte von 1971 nahert sich das Ergebnis 

der Berechnung wieder der Angabe der Produktschap. 
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l'bersicht 16: Monatliche Eiererzeugung1) in den Niederlanden 

1969 - 1971 

Monat 

~anuar 

~ebruar 

~arz 

, uni 

... uli 

.1 ugust 

~eptember 

Cktober 

Nlovember 

D~zember 

Iflsgesamt 

(Mill. StUck) 

Berechnete Eierzeugung 

335 

326 

356 

365 

367 

363 

362 

369 

370 

368 

367 

382 

4 330 

1970 

394 

390 

434 

438 

444 

442 

435 

435 

420 

404 

390 

387 

5 013 

1971 

377 

369 

406 

413 

410 

400 

388 

385 

376 

366 

358 

359 

Von der Produktschap 2) 
angegebene Eiererzeugung 

346 

319 

364 

368 

375 

366 

367 

360 

354 

374 

377 

402 

4 372 

1970 

407 

379 

411 

392 

412 

384 

399 

387 

365 

371 

342 

353 

4 602 

1971 

353 

313 

361 

373 

393 

371 

366 

365 

360 

373 

352 

353 

4 333 

1 Bruttoerzeugung einschlieBlich Bruteiern und Verlusten. -
2 EinschlieBlich der Erzeugung in nichtlandwirtscha£tlichen 
H nnenhaltungen. 

~elle: Produktschap voor Pluimvee en Eieren, Zeist. -
Eigene Berechnungen. 
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Wie bereits erwahnt, gibt die Produktschap den Pro-Kopf-Ver

brauch von Eiern in den Niederlanden 1969 rnit 211 Stuck, 1970 

rnit 203 Stuck und 1971 rnit 190 Stuck an. Werden die Erzeu

gungszahlen der eigenen Berechnungen in die Versorgungsbilan

zen eingesetzt, dann ergeben sich die Verbrauchszahlen 208, 

234 und 210 Stuck. Der Verbrauch wtirde in dern Jahr rnit den 

besonders niedrigen Eierpreisen stark ansteigen und irn nach

sten Jahr wieder auf das Niveau von 1969 zuruckfallen. Der 

starke Verbrauchsanstieg von 208 auf 234 Stuck je Kopf oder 

urn 12,5 % erscheint zunachst nicht sehr wahrscheinlich. Aber 

auch der Ruckgang des Pro-Kopf-Verbrauchs bei rucklaufigen 

Preisen und einern relativ niedrigen Ausgangsniveau des Pro

Kopf-Verbrauchs ist ebenfalls nicht sehr wahrscheinlich. Und 

schlieBlich verandert sich der Pro-Kopf-Verbrauch nach den 

Angaben der Produktschap, die vor allern auf erhobenen Daten 

beruhen, von 1969 bis 1971 auch betrachtlich urn 21 Stuck oder 

10 %. 

2.1.3.3. Frankreich 

Bei der Berechnung der rnonatlichen Legehennenbestande wurde 

von den sortierten Hennenkuken zu Legezwecken und von 50 % 
der Kuken der Mischrassen ausgegangen. Der Berechnung liegen 

die Annahrnen zugrunde, daB die sortierten Hennenkuken zu Le

gezwecken und die Hennenkuken der Mischrassen zur Erzeugung 

von Konsurneiern bestirnrnt sind und daB die Hennen bis zurn 

Fruhjahr 1970 hochstens 17 Monate, danach hochstens 16 Monate 

legen. Der Kukenschlupf, der nicht fur Kalenderrnonate, sondern 

fur eine vier- oder funfwochige Periode, die etwa in den je

weiligen Kalenderrnonat fallt, angegeben wird, wird hier nicht 

auf Kalenderrnonate urngerechnet. Der AuBenhandelsaldo rnit Ku

ken der Legerassen ist seit 1968 perucksichtigt. 



- 84 -

er berechnete monatliche Legehennenbestand Frankreichs lag 

~m Durchschnitt des Jahres 1969 bei 42,2 Mill. Legehennen, 

970 bei 41 Mill. und 1971 bei 39,8 Mill. Hennen. Er ist ge

enliber dem Vorjahr urn jeweils J % zurlickgegangen. Damit nahm 

er berechnete Legehennenbestand in den letzten beiden Jahren 

twa in gleichem Umfang ab,wie die Legeleistung in langjahri

em Durchschnitt in der EWG angestiegen ist. FUr die Entwick

ung des Gesamtbestandes ware das bei den Marktverhaltnissen 

er Jahre 1970 und 1971 zu erklaren und entsprache auch der 

ntwicklung des Bestandes, wie sie das franzosische Landwirt

chaftsministerium schatzt. Danach verringerte sich der Be

Legehennen im Kalenderjahr 1970 auf 

6,2 Mill. Hennen in 1971. Da aber neben dem hier berechneten 

auch Legehennen, die von der Brlitereistatistik und 

AuBenhandelstatistik nicht erfaBt sind, .fUr die Eier

e zeugung Frankreichs groBere Bedeutung haben, mUBte der 

des Bestandes eher bei den nicht erfaBten Kliken 

werden. 

den Oktober 1968 umfaBt der Legehennenbestand, 5 Monate 

alter, nach der Berechnung beinahe 50 Mill. Hennen. 1969 

nach der Berechnung etwa 47 Mill., 1970 ea. 45,4 

nur noch 4J,J Mill. Legehennen. Der berechnete Lege

nnenbestand Frankreichs ist in der Regel im Oktober am 

oBten und im Mai am kleinsten. 

D·e fUr Frankreich berechnete Eiererzeugung wird in Ubersicht 

mit der angegebenen Erzeugung verglichen. Die angenommene 

geleistung der in BrUtereien geschllipften Hennen liegt 1969 

i 205 Eiern, 1970 bei 208 und 1971 bei 212 Eiern. Wie Uber

zeigt, konnte die steigende Leistung je·Henne den 

des berechneten Bestandes nicht kompensieren. Die 

franzosischen Landwirtschaftsministerium angegebene Eier

eugung ist von 1969 bis 1970 beinahe unverandert geblieben 

1971 leicht rlicklaufig gewesen. 
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Ubersicht 17: Jahrliche Eiererzeugung1 ) in Frankreich 

1969 - 1971 

(Mill. StUck) 

Jahr Berechnete Eiererzeugung Angegebene Eiererzeugung 

1969 8 61J 11 6oo 

1970 8 481 11 800 

1971 8 405 11 500 

1 ) Ohne Erzeugung von Bruteiern. 

g,uelle: SAEG, Luxemburg, nach Angaben des franzosischen 
Landwirtschaftsministeriums. - Eigene Berechnungen. 

Mit der Berechnung werden 1969 ea. 74 % und in den nachsten 

Jahren 72 und 73 % der angegebenen Eiererzeugung erfaBt. Da 

fUr die nicht durch die BrUtereistatistik erfaBten Legehennen 

eine geringere Legeleistung unterstellt warden muB, wUrden et

wa JO % der Legehennen mit dieser Berechnung nicht erfaBt, 

wenn die Angaben des Landwirtschaftsministeriums als richtig 

angesehen werden. 

2.1.).4. Italian 

Die Annahmen zur Berechnung der Legehennenbestande und der 

Eiererzeugung fUr Italian gleichen weitgehend den Annahmen, 

die fUr die Berechnung der franzosischen Bestande und der Er

zeugung getroffen wurden. Auch hier werden 50 % der KUken von 

Mischrassen, also alle weiblichen KUken der Mischrassen, zur 

Bestandserneuerung des Legehennenbestandes gezahlt. Uberlebens

koeffizienten und Legeleistung gleichen den angenommenen Daten 

fUr Frankreich. 
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er durchschnittliche Monatsbestand an L~gehennen ist fUr 

969 mit 33,6 Mill., 1970 mit 38,4 Mill. und 1971 mit 36,1 

Mill. Legehennen berechnet. Der hochste monatliche Legehennen-

estand wird - wie in den anderen Mitgliedstaaten - im Herbst 

1 rreicht. Im November 1969 umfaBte der berechnete Bestand 

l0,2 Mill. Legehennen, 1970 etwa 38,4 Mill. und 1971 ea. 36,1 

l ill. Hennen. 

tbersicht 18 stellt die fUr die Jahre 1969 bis 1971 berechne 

ie Eiererzeugung der angegebenen Erzeugung gegenUber. Die fUr 

Italian in dieser Berechnung unterstellte Legeleistung ist 

a~s sehr hoch anzusehen. Die anhand der BrUtereistatistik be 

r~chnete Eiererzeugung macht 1969 etwa 73 % und 1970 und 1971 

ejtwa 75 % der vom Landwirtschaftsministerium angegebenen Eier

e r-zeugung aus. 

Ubersicht 18: Jahrliche Eiererzeugung1 ) in Italian 

1969 - 1971 

Jahr 

1969 

1970 

1971 

(Mill. StUck) 

Berechnete Eiererzeugung Angegebene Eiererzeugung 

6 835 9 400 

7 938 10 483 

7 621 10 112 

1) Ohne die Erzeugung von Bruteiern, die in BrUtereien 
verwendet warden. 

Quelle: SAEG, Luxemburg, nach Angaben des italienischen 
Landwirtschaftsministeriums. - Eigene Berechnun
gen. 
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2.1.3.5. Wirtschaftsunion Belgien-Luxemburg 

Auf einige Schwierigkeiten der Berechnung der Eiererzeugung 

fUr Belgian und Luxemburg wurde bereits bei der Zusammenstel-

lung der Daten hingewiesen. Annahmen und Daten unterscheiden 

sich fUr diese benachbarten Staaten. Wenn Bestande und Erzeu

gung fUr die Wirtschaftsunion zusammen berechnet warden sol

len, konnen wegen des tlbergewichts Belgians die Annahmen und 

zum Teil auch die Daten Belgians unterstellt warden. 

Der berechnete Legehennenbestand der Wirtschaftsunion Belgien

Luxemburg steigt im Betrachtungszeitraum sehr kontinuierlich 

bis zum Marz 1970 an und bleibt bis zum Oktober 1970 auf die

sem Niveau. Danach geht der Legehennenbestand ebenso konti

nuierlich wieder zurUck und sinkt schlieBlich im August 1971 

unter das Niveau vom August 1969. Der hochste Legehennenbe

stand in diesem Zeitraum wird fUr den September 1970 ~it Uber 

16 Mill. Legehennen berechnet, der niedrigste Bestand fUr den 

Januar 1969 mi t 11,7 Mill. L'egehennen. Bis zum Dezember 1971 

ist der Bestand nach dem Ergebnis der Berechnung wieder unter 

13 Mill. Hennen gesunken. 

Die berechnete und die fUr Belgien-Luxemburg angegebene Eier

erzeugung - ohne qie Erzeugung von Bruteiern - zeigt tlber

sicht 19. Panach warden 1969 und 1970 etwa 77 % und 82 % und 

1971 nur noch 70 % der angegebenen Erzeugung durch die Berech

nung erfaBt. 
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tibersicht 19: Jahrliche Eiererzeugung1 ) in Belgien-Luxemburg 

1969 - 1971 

Jahr 

1969 

1970 

1971 

(Mill. StUck) 

Berechnete Eiererzeugung Angegebene Eiererzeugung 

2 971 3 858 

3 540 4 326 

2 954 4 195 

1) Ohne die Erzeugung von Bruteiern. 

Quelle: SAEG, Luxemburg, nach Angaben des belgischen und 
luxemburgischen Landwirtscha~tsministeriums. -
Eigene Berechnungen. 

2 1.3.6. Vergleichbarkeit der berechneten Eiererzeugung 

zwischen den Mitgliedstaaten der EWG 

D e in den vorhergehenden Abschnitten diskutierte Eiererzeu

~ng, wie sie ~tir die Mitgliedstaaten anhand der Bruteier-

e nlagen bzw. des Ktikenschlup~s berechnet wurde, ist aus ~ol

gEnden Grtinden zwischen den Mitgliedstaaten noch nicht ver-

g eichbar: 

i. Die berechnete Eiererzeugung ~tir die Bundesrepublik 

Deutschland und ~tir die Niederlande enthalt im Gegen

satz zu den anderen Mitgliedstaaten die Bruteiererzeu

gung der Elterntiere. 

ii. Die Berechnung der Eiererzeugung er~aBt nur Hennenhal

tungen, die ihre Legehennen direkt oder indirekt von 

meldep~lichtigen Brtitereien beziehen. Der Anteil die

ser Hennenhaltungen an der gesamten Eiererzeugung des 
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jeweiligen Mitgliedstaates ist aber in den verschiedenen 

Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich. 

iii. Die Annahmen und Daten, mit denen die Eiererzeugung ftir 

die Mitgliedstaaten berechnet wurde, sind in den einzel

nen Mitgliedstaaten von sehr unterschiedlicher Qualitat. 

Die Vergleichbarkeit der verschiedenen Angaben zur Eiererzeu

gung ist unter anderem Gegenstand der tlberlegungen des vierten 

Abschnitts. 

2.2. Htihnerfleisch 

Die gesamte Gefltigelfleischerzeugung setzt sich zusammen aus 

Fleisch von Jungmasthtihnern, von Hennen und Althahnen und von 

den anderen Hausgefltigelarten. Hier soll nur die Erzeugung 

von Jungmasthtihnern und Suppenhennen berechnet warden. 

2.2.1. Jungmasthtihnerfleisch 

2.2.1.1. Modell zur Berechnung der Jungmasthtihnerfleisch

erzeugung 

Die Jungmasthtihner entstammen speziellen Mastrassen, Misch

rassen oder auch den Legerassen. Bei der Berechnung ftir eine 

vergangene Periode"kann vom Ktikenschlupf der GebrauchskUken 

ausgegangen warden. Die Fleischerzeugung ergibt sich aus der 

Anzahl der gesch1tipften Gebrauchsktiken durch Multiplikation 

mit einem tlberlebenskoeffizienten und mit dem Schlachtgewicht 

unter Berticksichtigung der Lange der Mastperiode. 

Die kurzfristige Vorausschatzung qer Erzeugung kann dagegen 

nicht beim Schlupf der Gebrauchsktiken ansetzen, sondern muB 
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on einer frUheren Stufe der Produktion ausgehen. Anderen

alls wlirde wegen der KUrze der Produktionsperiode der Zeit

der Veroffentlichung der Schatzergebnisse unter Umstan-

·en hinter dem Schlachttermin der in die Berechnung eingegan

enen KUken liegen. Wenn die Aufstallung der ElterntierkUken 

er Mastrassen zur Berechnung herangezogen wird, ist dieses 

eitliche Problem gelost, die Fehlerquellen haben sich jedoch 

uch vergroBert. Hier ist insbesondere auf die in Grenzen 

l
ariable Bruteiererzeugung je Vermehrungshenne hinzuweisen 

J
(alternative Verwendbarkeit als Konsumei}, aber auch auf die 

lenigen Anhaltspunkte zur Schatzung der Uberlebenskoeffizien

t·en. 

D[e Aufstallung oder der KUkenschlupf von Elterntieren der 

M'schrassen wird in keinem der Mitgliedstaaten, in denen die-

Bedeutung haben, im Rahmen der BrUtereistatistik erhoben. 

hwierigkeiten bereitet auch die BerUcksichtigung der Hahn

Legerassen in dieser Berechnung, da zwischen der Ein

der ElterntierkUken der Legerassen und der Nutzung 

n Hahnchen der Legerassen zur Mast keine feste Relation be

Mischrassen als auch Legerassen bleiben daher 

Modell zur Vorausschatzung der JungmasthUhnerfleischerzeu

ng auf der Grundlage der ElterntierkUken unberUcksichtigt. 

gegen konnen sie bei der Berechnung der Erzeugung fUr eine 

rgangene Periode berUcksichtigt werden, wenn diese Berech

ng direkt vom Schlupf der KUken zu Mastzwecken ausgeht. 

hat die Produktion von JungmasthUhnerfleisch an

d der Aufstallung von ElterntierkUken der Mastrassen fUr 

Niederlande berechnet 1 ). In den Niederlanden haben bei 

1) Vgl. M.T.G. Meuienberg, Kurzfristige Prognose der Schlacht
kUkenerzeugung und Anwendung auf die Niederlande. Unverof
fentlichtes Manuskript (angefertigt fUr das SAEG, Luxem
burg), Wageningen 1967. 
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der Erzeugung von GeflUgelfleisch weder die Mischrassen noch 

die Hahnchen der Legerassen Bedeutung. 

Die exogene Variable des Modells ist die Zahl der aufgestall

ten ElterntierkUken der Mastrassen. Meulenberg unterstellt, 

daB die Elterntiere von ihrem siebten Lebensmonat an Eier le

gen, die als Bruteier geeignet sind, und daB die Legeperiode 

zur Erzeugung von Bruteiern etwa elf Monate dauert. Weiterhin 

berUcksichtigt er eine Zeit von einer halben Woche zwischen 

der Produktion des Bruteies und dessen Einlage in den Brut

apparat, drei Wochen fUr das AusbrUten des KUkens und schlieB

lich eine Mastdauer von acht Wochen. 

Bei der Monatserzeugung von Bruteiern tauchen beinahe die 

gleichen Probleme auf wie bei der Erzeugung von Konsumeiern. 

Es kann daher hier wie dort vorgegangen werden, indem zunachst 

der Bestand an Elterntieren der Mastrassen fUr die Monate be

rechnet und·dieser anschlieBend mit der monatlichen Legelei

stung multipliziert wird, urn die Bruteier zur Erzeugung von 

MastkUken der Mastrassen zu erhalten. Die MastkUken der an

deren Rassen mUBten auf andere Art quan~iziert werden, wenn 

sie in dem betreffenden Mitgliedstaat Bedeutung fUr die Ge

flUgelfleischerzeugung haben. Die Erzeugung von GeflUgel

fleisch von JungmasthUhnern ergibt sich schlieBlich aus den 

verschiedenen technischen Relationen. 

Das Modell zur Vorausschatzung der JungmasthUhnerfleischer

zeugung ist damit wie folgt aufgebaut: 

Die Erzeugung von Bruteiern zur Erzeugung von KUken der Mast

rassen im Monat t 1 b wird mit derselben Gleichung berechnet 
+a+ ) 

wie die Konsumeiererzeugung1 • Nach etwa einer Woche Lagerung 

1) Vgl. Abschnitt 2.1.1, S. 41. 
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nd Transport und drei Wochen Brut schlUpfen die KUken der 

astrassen. Ist der Schlupfsatz k, dann schlUpft im Monat 

l+a+b+l die KUkengeneration 

Jungmasthtihnerfleischerzeugung ergibt sich nach BerUck

ichtigung der an.deren MastkUken, der Mastdauer, der Verluste 

nd des Schlachtgewichts • 

• 2.1.2. Daten zur Berechnung der JungmasthUhner

fleischerzeugung 

Ffr eine vergangene Periode kann die Erzeugung 

~Uhnerfleisch anhand der Bruteiereinlagen bzw. · 

von KUken zu Mastzwecken berechnet werden. Die 

von Jungmast

des Schlupfs 

Erzeugung ist 

i diesem Fall abhangig von der Zahl der zu diesem Verwen

ngszweck geschltipften KUken, den Verlusten wahrend der Mast

riode, dem Mastendgewicht und der Schlachtausbeute. Urn die 

zeugung einer bestimmten Periode zuorden zu konnen, muB dar

er hinaus die Mastdauer bekannt sein. 

r Schlupf von KUken zu Mastzwecken bzw. die entsprechenden 

uteiereinlagen und - wenn verftigbar - der AuBenhandel mit 

z r Mast bestimmten KUken sind im ersten Kapitel zusammenge

s ellt. Die anderen Daten sind auch zur kurzfristigen Voraus

rechnung notwendig und sollen zusammen mit den anderen dort 

e forderlichen Daten behandelt werden. 

Ausbeutesatze fUr SchlachthUhner gibt tlbersicht 20 an. 

tend- und Schlachtgewicht gehen aus der folgenden Berech

g der Erzeugung hervor. Das Schlachtgewicht der Jungmast-
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htihner soll f'Ur alle Mitgliedstaaten 70 % des Lebendgewichts 

be tragen 1 ) • 

tlbersicht 20: Ausbeutesatze f'Ur Schlachthtihner 

Gef'ltigelsorte, Rohware in % Fleischertrag in % 
Zubereitungsf'orm vom Lebendgewicht der Rohware 

Brathahnchen 

entdarmt 83 70 
bratf'ertig 70 83 
grillf'ertig 64 82 

Poularde 

entdarmt 84 75 
bratf'ertig 72 87 
grillf'ertig 68 84 

SuEEenhuhn 

geschlossen 89 72 
entdarmt 84 76 
kochf'ertig 74 87 

guelle: Jahrbuch f'Ur die Gef'ltigelwirtschaf't 1972. 
Stuttgart 1971 , s. 105. 

Die kurzf'ristige Vorausberechnung der Jungmasthtihnerf'leisch

erzeugung geht in allen Mitgliedstaaten von den Vermehrungs

ktiken der Mastrassen aus. Die Erzeugung von Bruteiern zur Er

zeugung von GebrauchskUken der Mastrassen wird mit. einem Mo

del! berechnet, das dem zur Berechnung der Eiererzeugung ent-

1) Zur Def'initon des Schlachtgewi~ts ygl. Abschn. 4.2.2.5, 
s. 169 f'. 
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s richt. Zur Vorausberechnung der Jungmasthtihnerfleischerzeu

ng sind folgende Daten erforderlich: 

i. Anzahl der Elterntierktiken; 

ii. Aufzuchtverluste; 

iii. Lange der Legeperiode; 

. 
V 

vi 

v. Abgange wahrend der Legeperiode; 

v. 

i. 

i. 

i. 

x. 

x. 

i. 

Legeleistung der Vermehrungshennen der Mastrassen; 

Anteil der zur Brut geeigneten Eier; 

Zeitraum von der Bruteiererzeugung bis zum Schlupf 
des Mastktikens; 

Schlupfsatz; 

Lange der Mastperiode; 

Verluste wahrend der Mastperiode; 

Mastend- und Schlachtgewichte. 

Di Anzahl der aufgestallten Elterntierktiken der Mastrassen 

is fUr Frankreich und die Niederlande direkt verftigbar. Die 

Br··tereistatistiken der Bundesrepublik und Belgiens weisen 

de Schlupf bzw. den Absatz weiblicher Elterntierktiken der 

rassen aus; die italienische monatliche BrUtereistatistik 

die Bruteiereinlagen zur Erzeugung von Vermehrungsktiken 

Mastrassen an. Die Anzahl der monatlich aufgestallten El

tierktiken der Mastrassen in Italien von 1969 bis April 

197 ist in einer IRVAM-Studie ausgewiesen1 ). 

Die Vermehrungshennen beginnen mit dem Legen von zur Brut ge

eig eten Eiern etwa zwei Monate nach Beginn der Legereife im 

sie ten Lebensmonat. Die Legeperiode zur Erzeugung von Brut

eie n dauert nach allgemeinen Annahmen neun bis zehn Monate; 

mog scheint auch die Spanne von acht bis zu zwolf Monaten2 ). 

gl. IRVAM, Rapporto consuntivo ••• , a.a.O., S. 48. 
1. z. B. Minist~re de !'Agriculture, Le recensement de 

!'aviculture intensive en Bretagne en 1968. (Statistique 
a ricole, Supplement "S~rie Etudes" Nr. 89) Paris 1971, 
s 72 ff. 
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In den Berechnungen ist fUr alle Mitgliedstaaten eine zehn

monatige Legeperiode vom 7. - 16 •. Lebensmonat der Hennen un

terstellt. Die Abgange wahrend der Aufzucht- und Legeperiode 

gleichen etwa denen des anderen Legehennenbestandes. Die Uber

lebenskoeffizienten vom 7. - 16. Monat sind 92,2 - 90,7 -
89,3 - 8i,9 - 86,5 - 85,o - 83,6 - 82,2 - 8o,8 - 75,0. 

Die Legeleistung der Vermehrungshennen der Mastrassen betragt 

nach Angaben in nicht veroffentlichten Unterlagen des belgi

schen Landwirtschaftsministeriums 140 Eier, von denen je nach 

Marktlage zwischen 90 und 110 StUck zur Brut verwendet werden. 

In der Studie des franzosischen Landwirtschaftsministeriums 

Uber die GeflUgelwirtschaft in der Bretagne wird die Erzeugung 

von Bruteiern je Vermehrungshenne mit 90 StUck angegeben1 ). 

Das IRVAM rechnet fUr eine neunmonatige Legeperiode mit der 

Erzeugung von 106 Bruteiern je durchschnittlich anwesender 
. 2) 

Henna • 

Hier wird fUr die Niederlande die Bruteiererzeugung je Ver

mehrungshenne mit 115 StUck, fUr die anderen Mitgliedstaaten 

mit 110 StUck angenommen. Diese Annahme dient mehr der Berech

nung des Produktionspotentials als der wirklich aufgrund der 

verschiedenen Bedingungen zu erwartenden Erzeugung. 

Von der Erzeugung des Bruteies bis zum Schlupf des Gebrauchs

kUkens vergehen etwa vier Wochen, davon drei Wochen zur Brut 

und etwa eine Woche fUr Transport und Lagerung. 

1) Vgl. Ministere de !'Agriculture, Le recensement ••• , 
a.a.O., S. 74. 

2) Vgl. IRVAM, Rapporto consuntivo ••. , a.a.O., S. 50. 



- 96 -

wischen der Aufstallung des MastkUkens und der Schlachtung 

iegt ein Zeitraum von etwa zwei Monaten. So benotigten die 

ungmasthUhner in 30 Mastbetrieben in Nordholland nach dem 

rgebnis der Wirtschaftlichkeitskontrolle bis zur Schlachtung 

1970 und 1971 sieben Wochen (47,6, 47,6 und 47,4 
age) und erreichten in dieser Zeit ein Mastendgewicht von 

,33 bis 1,34 kg1). 

ach den Ergebnissen der Studie Uber die GeflUgelwirtschaft 

·n der Bretagne 1968 wurden dort 1,6% der JungmasthUhner mit 

Wochen oder frUher geschlachtet, 22% mit 7 Wochen, 23,1 % 
8 Wochen, 33,7% mit 9 Wochen und 11,9% mit 10 Wochen. 

% der geschlachteten JungmasthUhner waren alter als 10 
ochen2 ). Das Mastendgewicht der geschlachteten JungmasthUhner 

1 g 1968 in der Bretagne bei 1,47 kg3 ). 

Der Schlupfsatz wird - wie in den anderen Rechnungen - fUr 

alien mit 76 % und fUr die anderen Mitgliedstaaten mit 77 % 

n·e Verluste wahrend der Mastperiode sollen in allen Mit-

g iedstaaten 3 % betragen. Zur Vorausschatzung der Jungmast

h.hner£1eischerzeugung wird fUr die Bundesrepublik Deutsch-

1 nd und fUr Frankreich mit einem durchschnittlichen Schlacht

g wicht von 1,00 kg gerechnet, fUr Italian mit 1,19 kg, die 

N ederlande 0,93 kg und fUr die Wirtschaftsunion Belgien-

L xemburg mit 1,018 kg je Jungmasthuhn4 ). 

1 Vgl. "Deutsche GeflUgelwirtschaft", Jg. 24 (1972), Nr. 34, 
S. 895 nach A. Wijbenga, Wirtschaftlichkeitsergebnisse aus 
Hahnchenmastbetrieben in Nordholland. - Ubersetzt von 
E. Bohle nach dem Original in "Pluimveehouderij". 

2) Vgl. Ministere de l'Agriculture, Le recensement ••• , 
a.a.o., s. 51. 

4
3) Vgl. ebenda, S. 38. 

) Vgl. dazu die folgenden Ubersichten. 
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Es ist moglich, die Jungmasthlihnerfleischerzeugung mit dieser 

Methode flir 10 Monate im voraus zu berechnen. Bei der hier 

unterstellten Legeleistung der Vermehrungshennen handelt es 

sich allerdings - wie schon angeflihrt - urn die unter glinsti

geren Bedingungen mogliche Produktion. Liegt z. B. die An

zahl der aufgestallten Hennenkliken der Mastrassen einschlieB

lich Januar vor, konnen der monatliche Bestand an Vermehrungs

hennen bis zum August und die Fleischerzeugung bis zum Novem

ber berechnet werden. 

2.2.1.3. Ergebnisse der Berechnungen 

2.2.1.3.1. Jungmasthlihnerfleischerzeugung in einer 

vergangenen Periode 

Zur Berechnung der Jungmasthlihnerfleischerzeugung wird vom 

Schlupf der Mastkliken ausgegangen, von denen 97 % des Aus

gangsbestandes die Schlachtreife erreichen. Das Mastendge

wicht bzw. das Schlachtgewicht je Tier kann ermittelt werden, 

wenn Angaben zur gesamten Schlachtmenge vorliegen. 

In tlbersicht 21 sind einige - angegebene oder berechnete -

Zahlen aus der Jungmasthlihnerfleischerzeugung in der Bundes

republik Deutschland zusammengestellt. In der tlbersicht war

den die zur Schlachtung kommenden Jungmasthlihner aus dem Kti

kenschlupf abgeleitet. Das durchschnittliche Schlachtgewicht 

je Huhn ergibt sich aus der erhobenen Schlachtmenge und der 

berechneten Anzahl der geschlachteten Tiere. Das Schlachtge

wicht je Jungmasthuhn betragt nach dieser Rechnung in der 

Bundesrepublik etwa 1 kg, das Lebendgewicht 1,42 kg. 

tlbersicht ·22 gibt die Jungmasthlihnerfleischerzeugung flir die 

Niederlande an. Das Vorgehen gleicht weitgehend dem in tlber-



Ubersicht 21: Jungmasthlihner£1eischerzeugupg in der Bundesrepublik Deutschland 

1969 - 1971 

Geschltip£t) Jungmasthtihner 2 ) Geschlachtete 
3

) Schlachtgewicht4 ) 

Jahr Mastktiken1 zur Schlachtung Jungmasthtihner j e Jungma s thuhn 

1 000 Stuck t Schlachtgewicht kg 

1969 119 985 116 385 116 275 1 '00 

1970 153 171 148 576 146 671 0,99 

1971 167 053 162 041 160 938 0,99 

1~ Vom November des Vorjahres bis zum Oktober des Berichtsjahr. -
2 97 % der geschltip£ten Mastktiken. - 3) In meldep£1ichtigen Schlachtereien 
erhobene Angaben. - 4) Aus den beiden vorhergehenden Spalten berechnet. 

Anmerkun~: Hier ist unterstellt, da.B alle Mastktiken aus meldep£1ichtigen 
BrUtereien in diesen Schlachtereien geschlachtet werden. 

guelle : Stat. Bundesamt, Wiesbaden. - Eigene Eerechnungen. 

\0 
00 



Ubersicht 22: Jungmasthlihner£1eischerzeugung in den Niederlanden 1969 - 1971 

Jungmast- Erzeugung Durchschnittsgewicht 
Bruteier) je Jungmasthuhn 
ein1age1 hlihner zur 2 ) 

Jahr Schlachtung Lebend- ) Schlacht- Le bend- Schlacht-
e-ewicht3 e-ewicht e-ewicht _gewicht 

1 000 StUck t kg 

1969 287 539 214 783 287 040 200 928 1 , 34 0,94 

1970 343 426 256 505 338 976 237 283 1, 32 0,92 

1971 385 073 287 611 362 706 253 894 1, 26 0,88 

1 ) Eingelegte Bruteier der Mastrassen zur inlandischen KUkenverwendung 
vom Oktober des Vorjahres bis zum September des Berichtsjahres. -
2) Bruteiereinlage mal Sch1up£satz von 77 % mal Uber1ebenskoe££izient von 
97 %. -. 3) Erhobene Angabe. · 

guelle: Produktschap voor Pluimvee en Eieren, Zeist. - Eigene Be:t:'echnungen. 

\0 
\0 
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sicht 21. Die Jungmasthtihnererzeugung wird ftir die Niederlan

de in Lebendgewicht angegeben. Die Umrechnung auf Schlachtge

wicht erfolgt hier mit dem Ausbeutesatz von 70 %. Die nieder

landische Brtitereistatistik weist lediglich die Bruteierein

lagen der Mastrassen zur inlandischen Ktikenverwendung aus. 

Zur Berechnung des Ktikenschlupfs vom November des Vorjahres 

bis zum Oktober des Berichtsjahres werden die Bruteiereinla

gen vom Oktober des Vorjahres bis zum September des Berichts

jahres herangezogen und mit dem Schlupfsatz von 77 %multi

pliziert. Das durchschnittliche Schlachtgewicht je Jungmast

huhn im Jahr 1971 liegt wesentlich unter dem Schlachtgewicht 

des Vorjahres. Moglicherweise kommen darin auch hohere Ver

luste wahrend der Mastperiode insbesondere in der ersten 

Halfte von 1971 zum Ausdruck. 

Das belgische Landwirtschaftsministerium gibt das Schlacht

gewicht der Jungmasthtihner de~ Mastrassen mit 1,018 kg, das 

der srtierten Hahnchen der Legerassen mit 0,7 kg an. Werden 

die Verluste wahrend der Mastperiode wiederum mit 3 % vom 

Ausgangsbestand angenommen, dann gibt tlbersicht 23 die Be

rechnung der Erzeugung an. 

Ftir Luxemburg wird das Schlachtgewicht der Jungmasthtihner 

der Mastrassen in Anlehnung an Belgien auf 1,018 kg gesetzt. 

Es wird die Erzeugung von Jungmasthtihnerfleisch aus der Brut

eiereinlage in Luxemburg unabhangig vom Schlachtort der Jung

masthtihner berechnet. tlbersicht 24 enthalt das Ergebnis der 

Berechnung. In tlbersicht 25 sind die Ergebnisse der tlber

sichten 23 und 24 ftir die Wirtschaftsunion Belgien-Luxem

burg zusammengefaBt. 



Ubersicht 23: JungmasthUhnerfleischerzeugung in Belgien 1969 1971 

Fleisch- Sortierte Fleisch- JungmasthUhner-
GebrauchskU~en erzeugung 

Hahnchen1 ) erzeugung fleischerzeu-zur Mast1 von von gung insgesamt Jahr Mastrassen zur Mast Hahnchen 

1000 StUck t Schlacht- 1000 StUck t Schlacht- 1000 t 
gewicht gewicht Schlachtgewicht 

1969 77 295 76 329 3 652 2 480 78,8 0 
~ 

. "" 1970 82 363 81 333 4 171 2 832 84,2 

1971 83 334 82 292 3 654 2 481 84,8 

1 ) Abgegebene KUken vom November des Vorjahres bis zum Oktober des Berichts-
jahres. 

Anmerkung: Schlachtgewicht je Tier der Mastrassen: 1 '018 kg; 
Schlachtgewicht je Tier der sortierten Hahnchen: 0,7 kg; 
Verluste wahrend der Mastperiode 3 %. 

guelle . Ministere de l'Agriculture, . BrUssel. - Eigene Berechnungen • 
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Ubersicht 24: Jungmasthtihnerfleischerzeugung in Luxemburg 

1969 - 1971 

Bruteiereinlage 1 ) Fleischerzeugung 
Jahr 

1 000 StUck t Schlachtgewicht 

1969 140 749 107 

1970 61 768 47 

1971 64 261 49 

1 ) Eingelegte Bruteier der Mastrassen von 
Oktober bis September. 

Anmerkuns:: Schlachtgewicht: 1, 018 kg; 
Verluste wahrend der Mast-
periode J %; Schlupfsatz 77 %. 

g.uelle . Administration des Services . 
Techniques de !'Agriculture, 
Luxemburg. - Eigene Berechnun-
gen. 

Ubersicht 25: Jungmasthtihnerfleischerzeugung in der 

Wirtschaftsunion Belgien-Luxemburg 1969 - 1971 

(1000 t Schlachtgewicht) 

Jahr Fleischerzeugung 

1969 78,9 

1970 84,2 

1971 84,8 

g.uelle: Vgl. Ubersichten 23 u. 24. 
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Die Mastendgewichte der geschlachteten HUhner in Frankreich 

konnen aus der Anzahl der kontrollierten Schlachtungen und 

dem gesamten Gewicht dieser Tiere berechnet werden. 1971 er

gibt sich sodas Lebendgewicht flir Schlachthlihner zu 1,43 

kg
1
). Eine Unterscheidung zwischen Suppenhlihnern und Jung

masthlihnern und zwischen Rassen ist nicht moglich. Die Ab

weichungen zwischen den Regionen sind betrachtlich2 ): 

I!retagne 1 '34 kg Lebendgewicht 

Pays de la Loire 1 '44 kg Lebendgewicht 
-
~hone Alp as· 1 '43 kg Lebendgewicht 

Centre 1 '59 kg Lebendgewicht 

• Die se Abweichungen sind zum Teil auf die unterschiedliche Zu-

sammensetzung der Schlachtungen aus Jungmasthlihnern und Sup

penhennen zurlickzuflihren, aber auch auf die unterschiedliche 

regiona~e Bedeutung der starker ausgemasteten Poularden. Auch 

· die frarizosische Produktion wird vom Lebendgewicht auf das 

Schlachtgewicht mit einem Ausbeutesatz von 70 % umgerechnet. 

Bei Vergleichen mit anderen Angaben muB das wegen der Bedeu

tung der anderen Zube.rei tungsformen in Frankreich beachtet 

werden. 

Alle Hahnchenkliken der Mischrassen werden zu den Mastkliken 
. . 

gezahlt. Eine Unterscheidung der Schlachtgewichte flir die 

Mastrassen, die Mischrassen und die Masthahnchen der Lege

rassen ist nicht moglich. 

tlbersicht 26 stellt die Berechnung der Jungmasthlihnerfleisch

erzeugung flir Frankreich, tlbersicht 27 flir Italien zusammen

fassend dar. 

1) Vgl. IINote de Conjoncture de la Production Avicole 11
, Jg. 

1972, Nr. 2, s. 2. 
2) Vgl. ebenda. 
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Ubersicht 26: JunsmasthUhner£1eischerzeugqng in Frankreich 

1969 - 1971 

~Uken der1 ) Mannliche KUken 1 ) Sortierte Hahn) Fleisch-
~astrassen der Mischrassen chen zur Mast1 erzeugting 

Jahr 1 000 t 
1 000 StUck Schlacht-

gewicht 

• 
1969 238 103 15 825 9 929 255,9 

1970 261 627 17 711 8 451 279,2 

1971 265 209 15 093 6 760 278,5 

:1) KUI<enschlup£ vom November des Vorjahres bis zum Oktober 
des BErichtsjahres. 

AnmerJ:. ung; Schlachtgewicht ( 70 % des Lebendgewichts) 
1,00 kg. Verluste wahrend der Mastperiode 3 cf>. 

QuellE : Ministere de !'Agriculture, Paris. - Eigene ..... .--.-..ot--- Berechnungen. 
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Der Berechnung der italienischen JungmasthUhnerfleischerzeu

gung liegt - wie fUr Frankreich - die Annahme zugrunde, daB 

alle Hahnchen der Mischrassen als MastkUken verwendet werden. 

Uber die Nutzung von Hahnchen der Legerassen zur Mast macht 

die monatliche BrUtereistatistik des IRVAM keine Angaben. 

Das Mastendgewicht der JungmasthUhner wird mit 1,7 kg ange

nommen, woraus sich bei einem Ausbeutesatz von 70 % ein 

Schlachtgewicht von 1,19 kg ergibt 1 ). 

Ubersicht 27: JungmasthUhnerfleischerzeugung in Italian 

1969 - 1971 

Bruteiereinlage fUr MastkUken 

Mastrassen 1 ) Mischrassen1 ) 2 ) 
Fleischerzeugung 

Jahr 

1 000 StUck 1000 t Schlachtgewicht 

1969 224 507 20 594 21.5,0 

1970 2.51 024 20 429 238' 1 

1971 263 84.5 19 461 248,6 

1) Eingelegte Bruteier vom Oktober des Vorjahres bis zum 
September des Berichtsjahres. - 2) 50 % all er angegebenen 
Einlagen von Bruteiern der Mischrassen. 

Anmerkung: Schlupfsatz 76 %; Verluste 3 %; Schlachtgewicht 
1 '19 kg. 

g.uelle . IRVAM, Rom. - Eigene Berechnungen. . 

1) Vgl. "Deutsche GeflUgelwirtschaft", Jg. 24 (1972), Nr. 40, 
s. 10.56. 
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In Ubersicht 28 ist sphlieBlich die anhand der Brlitereista 

tistik flir die Mitgli~dstaaten berechnete Jungmasthlihner

fleischerzeugung nebe~einander gestellt. 

Ubersicht 28: Junronasthlihnerfleischerzeugung in der EWG 

1969 - 1971 

(1 000 t Schlachtgewicht) 

Land, Ge pi et 1969 1970 1971 

BR Deutschl find 116 147 161 

Frankreich 256 279 279 

Italian 215 238 249 

Niederlande 201 237 254 

Belgien-Lux ~mburg 79 84 85 

EWG 867 985 1 028 

g.uelle: Eig ene Berechnungen. Vgl. dazu 
Ube rsichten 21 bis 27. 

Die Ergebnisse der Berechnungen weisen noch groBe Mangel auf, 

die kaum auf die tech~ischen Koeffizienten, vor allem dagegen 

auf die unterschiedliche und zum Teil mangelhafte Erfassung 

der Mastkliken zurlickz~flihren sind. Am besten wird die Erzeu

gung mit dieser Methoje fUr die Niederlande berechnet, am 

schlechtesten wahrscheinlich flir Italian. Die gute Uberein 

stimmung des Rechenergebnisses fUr Belgian mit der Ang~be des 

belgischen Landwirtsc~aftsministeriums beruht auf der Verwen

dung beinahe der gleichen Ausgangsdaten. Die Ubereinstimmung 

zwischen der berechneten und der tatsachlichen Erzeugung 

steigt mit abnehmender Bedeutung sowohl der nicht durch die 

Brlitereistatistik erfaBten Mastkliken als auch der Verwendung 

von Kliken der Misch- ~d Legerassen zur Mast. 
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2.2.1.3.2. Vorausschatzung der Jungmasthtihner

fleischerzeugung 

Das Modell und die Annahmen und Daten zur Vorausberechnung 

der Jungmasthtihnerfleischerzeugung wurden bereits oben be

schrieben1). Hier sollen die Ergebnisse der Vorausberechnungen 

dargestellt und mit den Ergebnissen der Rechnungen, die direkt 

von den Gebrauchsktiken ausgehen, verglichen werden. 

Wird die anhand des berechneten Vermehrungshennenbestandes be

rechnete Jungmasthtihnerfleischerzeugung als 11 normalen Verhalt

nissen11 entsprechendes Produktionspotential angesehen, dann 

kann die anhand der Gebrauchsktiken berechnete Erzeugung als 

effektive Nutzung dieses Produktionspotentials betrachtet wer

den. Das Produktionspotential wird durch den Vermehrungshen

nenbestand und dessen Erzeugung zur Brut geeigneter Eier ge

bildet. Abweichungen zwischen den Ergebnissen der Rechnungen, 

die direkt von den Gebrauchsktiken und die von den Vermehrungs

ktiken ausgehen; sind auf die folgenden Ursachen zurtickzuftih-

ren: 

- die aufgestallten Vermehrungsktiken warden nicht als Ver
mehrungshennen genutzt; 

- der Vermehrungshennenbestand ist durch frtihere Nutzung der 
Hennen zur Erzeugung von Bruteiern und durch Verlangerung 
~er Legeperiode groBer als vorgesehen; 

- der Vermehrungshennenbestand ist durch vorzeitiges Ausmer
zen von Hennen kleiner als in der Rechnung vorgesehen; 

- es werden mehr oder weniger Eier zur Brut verwendet als in 
der Rechnung vorgesehen; 

- die anhand der Gebrauchsktiken berechnete monatliche Erzeu
gung entspricht aus verschiedenen Grtinden, vor allem auf
grund der Verschiebungen zwischen den Perioden, nicht der 
Wirklichkeit; 

- Fehler in den Annahmen und Daten. 

1) Vgl. Abschnitte 2.2.1.1 und 2.2.1.2, S. 89 ff. 
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In den ~olgenden Aus~tihrungen wird kurz au~ die Rechenergeb

nisse ~tir die Mitgliedstaaten eingegangen. 

Ubersicht 29 gibt die monatliche Jungmasthtihner~leischerzeu

gung ~tir die Bundesrepublik Deutschland an, wie sie mit bei

den Rechnungen ermittelt wurde. Das Ergebnis der Rechnung, 

die von den Gebrauchsktiken zur Mast ausgeht, gleicht ~tir die 

Kalenderjahre dem Ergebnis, wie es im vorhergehenden Abschnitt 
I 

beschrieben wurde, und damit auch der Erzeugung der melde-

p~lichtigen Schlachtereien. 

FUr die einzelnen Monate weichen dagegen die Rechenergebnisse 

sehr deutlich von der angegebenen Erzeugung der meldep~lich

tigen Schlachtereien ab, was au~ die unterschiedliche Zuord

nung der Erzeugung au~ die Produktionsperioden zurUckzu~tihren 

ist. 

Ein Vergleich der Ergebnisse beider Rechnunge~ ist ~tir die 

Bundesrepublik Deutschland noch kaum moglich, weil die Eltern

tierktiken erst seit April 1970 gesondert erhoben warden. Au~

grund der Lange der Au~zucht-, Lege-, Brut- und Mastperiode 

wird die monatliche Jungmasthtihner~leischerzeugung anhand der 

Vermehrungstiere erstmals ~tir den November 1971 berechnet. Die 

Ergebnisse der beiden Rechnungen weichen aus schon genann~en 

Grtinden zum Teil erheblich voneinander ab. 

Ubersicht 30 enthalt die Ergebnisse der beiden Berechnungen 

der monatlichen Jungmasthtihner~leischerzeugung ~tir Frankreich. 

Da der Ktikenschlup~ der Gebrauchsktiken nicht ~tir die Kalender

monate, sondern ~tir eine vier- oder ~tin~wochige Periode, die 

etwa in den jeweiligen Kalendermonat ~allt, erhoben und ange

geben wird, sind die Vergleiche sowohl zwischen den Monaten 

als auch zwischen den beiden verschiedenen Rechnungen er

schwert. Die Au~stallung der Vermehrungsktiken wird in den 



/ 

Ubersicht 29: Verg1eich der verschiedenartig berechneten monat1ichen JungmasthUhner£1eischerzeugung 

in der Bundesrepub1ik Deutsch1and 1969-1972 

Berechnung anhand der GebrauchskUken Berechnung anhand der Nutzung des Produktionspotentia1s1 ) VermehrungskUken 

Monat 1969 1970 1971 1972 1971 1972 1969 1970 1971 1972 

t Sch1achtgewicht 1> 

Januar 7 916 9 625 11 867 13 642 13 728 99 
Februar 8 730 10 894 13 350 15 212 ·1 3 285 115 
Ml(rz 9 420 10 926 13 249 14 220 12 913 110 
Apri1 8 674 10 516 9 610 11 637 13 237 88 
Mai 9 776 12 038 12 240 13 114 13 171 100 
Juni 9 447 13 030 14 931 13 300 13 612 98 
Ju1i 10 363 13 345 13 750 16 292 13 770 118 

August 10 118 14 150 15 157 14 918 14 102 106 
September 10 750 13 734 14 789 14 660 
Oktober· 9 947 12 121 14 792 13 628 
November 10 519 14 020 14 602 13 054 13 362 112 
Dezember 10 727 14 175 13 704 13 229 12 863 104 

Insgesamt 116 387 148 574 162 041 162 3)1 

1) Ergebnis der Rechnung ausgehend von den GebrauchskUken in '1> des Ergebnisses der Rechnung ausgehend von 
den VermehrungskUken. 

Ailmerkunlli: Zu den Annahmen und Daten vg1. Text. 

~e11e· : Stat. Bundesamt, Wiesbaden. - Eigene Berechnungen. 



Ubersicht 30: Vergleich der verschiedenartig berechneten monatlichen JungmasthUhner~leischerzeugung 

in Frankreich 1969-1972 

Berechnung anhand der GebrauchskUken 1 J Berechnung anhand der VermehrungskUken Nutzung des Produktionspotentia1s~ 1 

Monat 1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 

t Schlachtgewicht .'I> 

Januar 15 687 17 471 16 897 18 794 18 059 18 947 20 575 97 89 91 
Februar 15 174 22 135 21 319 23 566 18 339 18 816 20 369 121 113 116 

Mlirz 19 750 18 171 18 233 18 627 19 284 20 550 98 95 
April 18 383 19 710 19 688 18 914 20 303 21 495 104 97 
Mai 18 695 20 655 21 839 19 177 21 191 22 169 108 103 
Juni 19 629 26 316 28 230 19 095 21 298 22 515 138 133 
Juli . 24 127 21 229 23 384 18 939 21 298 22 219 112 110 

August 19 120 20 812 20 445 18 281 19 259 21 841 22 235 105 108 94 
September 22 685 25 763 24 431 18 676 19 259 22 128 22 301 121 134 110 

Oktober 17 484 19 732 19 241 18 429 19 005 21 495 22 383 95 104 90 
November 17 942 19 188 24 644 18 413 18 906 20 994 22 145 97 101 117 
Dezember 22 235 22 595 18 902 18 290 18 890 20 739 21 651 122 120 91 

Insgesamt 230 911 253 777 257 253 226 469 248 334 260 607 112 104 

1) GebrauchskUken der Mastrassen. - 2) Ergebnis der Rechnung ausgehend von den GebrauchskUken in '1> des Ergebnisses der Re eh-
nung ausgehend von den VermehrungskUken. 

Anmerkuns:: Zu den Annahmen und Daten vgl. Text. 

Q!!e11e : Minist~re de 1 1 Agriculture, Paris. - Eigene Berechnungen. 

0 



Ubersicht 31: Vergleich der verschiedenartig berechneten monatlichen JungmasthUhner£leischerzeugung 

in Italian 1969-1972 

Berechnung anhand der GebrauchskUken1 ) Berechnung anhand der VermehrungskUken Nutzung des Produktionspotentials2 ) 

Monat 1969 1970 1971 1972 1970 1971 1972 1970 1971 1972 

t Schlachtgewicht '1> 

Januar 15 101 16 639 16 206 16 630 27 034 29 150 60 57 
Februar 13 309 13 867 14 802 16 768 28 352 30 659 52 55 
Mll.rz 13 986 15 076 16 518 17 959 )0 534 30 957 54 58 
April 16 605 17 306 19 234 18 205 31 563 31 986 61 57 
Mai 15 043 17 358 20 455 21 522 )2 793 )2 534 62 66 
Juni 16 963 20 503 2) 156 21 262 33 178 "32 745 70 65 
Juli 17 765 21 269 21 436 21 408 32 803 34 255 65 62 
August 19. 198 21 693 23 131 32 688 33 457 71 
September 17 941 21 175 19 432 21 728 32 524 33 168 97 60 
Oktober 17 900 19 644 19 166 23 554 31 852 31 735 83 60 
November 15 984 18 137 19 412 24 266 30 861 30 428 75 6) 
Dezember 17 098 17 481 18 445 25 525 30 679 68 60 

Insgesamt 196 893 220 148 2)1 393 374 861 62 

1) GebrauchskUken der Mastrassen. - 2) Ergebnis der Rechnung ausgehend von den GebrauchskUken 
von den VermehrungskUken. Schlup£satz £Ur Gebrauchs- und VermehrungskUken 76 '/>. 

in '/> des Ergebnisses ausgehend 

Anmerkung: Zu den Annahmen und Daten vgl. Text. 

9!!elle : IRVAM, Rom. - Eigene Berechnungen. 
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Ubersicht 32: Vergleich der verschiedenartig berechneten monatlichen JungmasthUhner£1eischerzeugung 

in den Niederlanden 1968-1972 

Berechnung anhand der GebrauchskUken Berechnung anhand der VermehrungskUken Nutzung des Produktionspotentials 11 

1968 1969 1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 1972 1968 1969 1970 1971 1972 

t Schlachtgewicht .,. 
14 655 16 444 18 356 24 497 20 523 17 962 15 149 17 298 23 003 26 119 82 109 106 106 79 
11 759 13 979 16 674 22 863 22 122 16 963 15 221 17 043 23 499 25 816 69 92 98 97 86 
11 485 15 168 17 618 22 365 22 088 16 811 15 557 17 354 24 194 25 656 68 97 102 92 86 

15 306 16 009 18 220 21 740 21 731 16 651 15 644 18 033 24 593 25 272 92 102 101 88 86 

15 535 15 637 17 775 21 466 21 446 16 332 15 860 18 601 25 504 25 033 95 99 96 84 86 
14 579 16 535 20 358 23 914 23 398 16 627 16 364 19 456 26 423 24 529 88 101 105 91 95 
16 111 17 244 21 246 25 937 19 224 16 427 16 276 19 991 27 262 24 785 98 106 106 95 78 
12 989 13 814 16 113 10 841 20 148 15 948 16 539 20 359 27 589 24 074 81 84 79 39 84 

15 448 18 574 22 755 23 802 16 028 16 723 20 063 26 998 24 170 96 111 113 88 
16 881 19 348 23 590 23 579 15 676 16 763 20 430 26 727 24 417 108 115 115 88 
16 183 17 827 23 517 24 567 15 325 17 458 21 253 25 952 23 299 106 102 111 95 
15 900 19 261 22 459 24 053 15 365 17 626 22 076 25 616 22 724 103 109 102 94 

176 831 199 840 238 681 269 624 196 115 195 180 231 957 307 360 295 894 90 102 103 88 

1) Ergebnis der Rechnung ausgehend von den GebrauchskUken in '/. des Ergebnisses der Rechnung ausgehend von den Vermehrungs-
kUken, 

Anmerkuns;: Zu den Annahmen und Daten vgl. Text. 

9!:!elle : Produktschap voor Pluimvee en Eieren, Zeist. - Eigene Berechnungen. 

N 
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Ubersicht 33: Vergleich der verschiedenartig berechneten monatlichen JungmasthUhnerCleischerzeugung 

in der WirtschaCtsunion Belgien-Luxemburg 1969-1972 

Berechnung anhand der GebrauchskUken1J Berechnung anhand der VermehrungskUken Nutzung des Produktionspotentials2 } 

1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 1969 1970 1971 1972 

t Schlachtgewicht '1> 

6 132 5 976 6 325 6 549 6 220 8 502 7 641 96 74 86 

5 628 6 209 7 142 6 141 6 571 8 937 7 541 94 80 81 

5 877 5 426 6 630 5 905 6 387 9 029 7 524 85 73 78 
6 046 5 642 6 731 6 185 6 479 9 238 7 014 87 73 88 
6 212 6 704 7 554 7 888 6 345 8 820 6 830 106 86 115 
6 549 6 645 7 825 6 535 6 571 9 079 6 838 101 86 96 

7 095 7 251 6 911 6 924 7 022 9 146 6 889 103 76 101 
6 717 7 958 6 926 6 959 6 136 7 123 9 020 6 847 109 112 77 102 

6 563 7 883 7 037 6 057 6 228 7 858 8 795 7 064 105 100 80 86 
6 266 7 086 6 754 6 295 8 042 8 561 7 006 100 88 79 
6 460 7 071 6 105 5 894 8 009 7 858 6 462 110 88 78 
6 855 7 094 6 359 5 961 8 017 7 357 6 303 115 88 86 

76 400 80 945 82 299 84 644 104 342 83 959 96 79 

1) Fleischerzeugung durch angegebene GebrauchskUken zur Mast ohne die sortierten Hilbnchen der Legerassen zur Mast in Belgien 
und durch die aus den Bruteiereinlagen der Mastrassen in Luxemburg geschlUpCten KUken. - 2) Ergebnis der Rechnung ausgehend 
von den GebrauchskUken in '/> des Ergebnisses der Rechnung ausgehend von den VermehrungskUken. 

Anmerkuns;: Zu den Annahmen und Daten vgl. Text. 

Que11e : Minist~re de !'Agriculture, BrUsse1. - Administration des Services Techniques de !'Agriculture, Luxemburg. -Eigene Berechnungen. 
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Vermehrungsbetrieben fUr Kalendermonate erfaBt. Die Jungmast

hUhnerfleischerzeugung ist im Gegensatz zum vorhergehenden 

Abschnitt nur anhand der GebrauchskUken der Mastrassen be

rechnet. 

Ubersicht 31 ermoglicht den Vergleich der verschiedenartig 

berechneten JungmasthUhnererzeugung fUr Italian. Im Gegen

satz zu den Rechenergebnissen fUr die anderen EWG-Mitglied

staaten liegt die anhand der Bruteiereinlagen zur Erzeugung 

von KUken der Mastrassen berechnete monatliche JungmasthUh

nerfleischerzeugung immer unter der anhand der Vermehrungs

ktiken berechneten Erzeugung. Zu diesem Ergebnis kommt auch 

das IRVAM, das die Mastktikenerzeugung anhand der Aufstallung 

von Elterntierktiken der weiblichen Linie in Vermehrungsbe

trieben berechnet 1
). Es liegt die Vermutung nahe, daB die 

Bruteiereinlagen durch die BrUtereistatistik in einem erheb

lichen Umfang nicht erfaBt werden und das Ergebnis der Rech

nung, die von den VermehrungskUken ausgeht, der tatsachlichen 

Erzeugung naherkommt. So gibt auch die Zentrale Markt- und 

Preisberichtstelle fUr Erzeugnisse der Land-, Forst- und Er

nahrungswirtschaft (ZMP) die JungmasthUhnerfleischerzeugung 

fUr 1969, 1970 und 1971 mit 335 000, 350 000 und 360 000 t 

an. 

FUr die Niederlande sind beide Berechnungen fUr den gesamten 

Betrachtungszeitraum moglich, weil die Aufstallung der Ver

mehrungskUken der Mastrassen schon seit Mitte der sechziger 

Jahre erhoben wird. In Anbetracht der vielen Abweichungsmog

lichkeiten stimmen die Ergebnisse der beiden Rechnungen, 

wie Ubersicht 32 zeigt, relativ gut Uberein. Auffallend ist 

die geringe Ausnutzung der Erzeugungsmoglichkeiten im Monat 

August, in den die Schlachtereiferien fallen. 

1) Vgl. IRVAM, Rapporto consuntivo ••• , a.a.O., S. 50. 
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Der Vergleich der beiden berechneten Reihen zeigt deutliche 

Anpassungsprozesse der Erzeugung. Am Anfang des Jahres 1968 

war das Potential zur Erzeugung von JungmasthUhnerfleisch 

wesentlich groBer als dessen Nutzung. Am Ende des Jahres und 

in den beiden folgenden Jahren wurde das Produktionspotential 

sehr stark ausgenutzt, 1971 und 1972 wurden schlieBlich die 

Erzeugungsmoglichkeiten nicht mehr voll ausgeschopft. Diese 

Abweichungen der Ergebnisse weisen zugleich auf die bedingte 

Aussagefahigkeit der Vorausberechnung hin. 

Ubersicht 33 gibt die Ergebnisse der Berechnungen fUr die 

Wirtschaftsunion Belgien-Luxemburg an. Dort stimmen die Er

gebnisse der beiden Rechnungen 1969 und 1970 relativ gut 

Uberein. 1971 fUhrt die Berechnung anhand der Vermehrungs

kUken zur tlberschatzung der Erzeugung, 1972 gleichen sich 

beide Rechenergebnisse schlieBlich wieder an. 

Das Ergebnis der Berechnung der Erzeugung anhand der Vermeh

rungskUken eignet sich zur tlberprUfung und Interpretation der 

anderen Rechenergebnisse, wie sich insbesondere an den Bei

spielen fUr Italien und die Niederlande gezeigt hat. Zur Vor

ausschatzung der Erzeugung ist diese Methode jedoch wegen der 

vielfaltigen Moglichkeiten fUr Abweichungen in dieser Form 

nicht so gut geeignet. Da diese Abweichungen zum groBen Teil 

durch die wirtschaftlichen Bedingungen hervorgerufen werden, 

konnte die Methode zur Vorausschatzung moglicherweise durch 

BerUcksichtigung okonomischer Beziehungen verbessert werden. 

2.2.2. Suppenhennen 

Zu den Suppenhennen zahlen alle geschlachteten Konsumeier

und Bruteierlegehennen und die geschlachteten Althahne. Das 

Suppenhennenangebot kann aus dem ~ahrlichen Bestand an Lege-
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hennen durch einen Koeffizienten der Ausmerzung abgeleitet 

oder aus dem demographischen Modell zur Berechnung des Lege

hennenbestandes und der Eiererzeugung ermittelt werden. In 

dieser Arbeit bietet es sich an, von den bereits berechneten 

demographischen Modellen auszugehen. Solange der Uberlebens

koeffizient von Monat zu Monat urn nicht mehr als 1,5% sinkt, 

werden alle Abgange als Verluste angesehen. Am Ende der Lege

periode, wenn der Uberlebenskoeffizient urn mehr als 1,5% von 

einem zum nachsten Monat abnimmt, werden alle Abgange zu den 

Schlachtungen gezahlt. Das Schlachtgewicht der Hennen wird 

mit 1,4 kg angenommen, das entspricht bei einem Ausbeutesatz 

von 74% einem Lebendgewicht von ea. 1,9 kg. 

Wenn in dem demographischen Modell der gesamte Legehennenbe

stand einschlieBlich der Vermehrungshennen berechnet wurde 

(BRD, Niederlande) wird daraus auch das gesamte Suppenhennen

angebot - ausschlieBlich der fUr die gesamte Erzeugung unbe

deutenden Althahne - abgeleitet. FUr die anderen Mitglied

staaten muBte das Suppenhennenangebot der Vermehrungsbetriebe 

von dem berechneten Vermehrungshennenbestand zuzUglich des 

Vermehrungshennenbestandes der Legerassen und des Zuchtbe

standes abgeleitet werden. 

Die Berechnung des Suppenhennenangebots aus den demographi

schen Modellen ist nur sinnvoll, wenn der Legehennenbestand 

dort weitgehend erfaBt wurde. Das ist in Frankreich und Ita

lien nicht der Fall. In den folgenden AusfUhrungen wird auf 

die Berechnung des Suppenhennenangebots fUr die einzelnen 

Mitgliedstaaten eingegangen. 

In der Bundesrepublik werden nach den Annahmen des Modells 

die ersten Bestande nach einer Legeperiode von 12 1/2 Monaten 

abgeschlachtet. Alle Abgange bis zur Beendigung von 12 1/2 
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Legemonaten werden als Verluste angesehen, alle Abgange danach 

als Schlachtungen. Daher werden im Kalenderjahr (oder Wirt

schaftsjahr) alle nach einer Legeperiode von 12 1/2 Monaten 

noch vorhandenen Hennen geschlachtet, abzUglich der Bestande 

Uber 12 1/2 Legemonate alt, die in das nachste Jahr fortge

schrieben werden, und zuzUglich der Bestande, die im Vorjahr 

schon 12 1/2 Monate zum Legehennenbestand zahlten und in das 

Berichtsjahr fortgeschrieben wurden. Ein zusatzliches Zuord

nungsproblem ergibt sich durch die Berechnung der Legehennen

bestande fUr die Mitte des Kalendermonats. Die Abgange zwischen 

Mitte Dezember und Mitte Januar mUBten zum Teil dem einen und 

zum Teil dem nachsten Jahr zugeordnet werden. Davon kann aber 

hier abgesehen werden. 

Doppelzahlungen mUssen vermieden werden. Ubersicht 34 stellt 

die Erzeugung von Suppenhennen in der BRD zusammen, wie sie 

vom Statistischen Bundesamt fUr die meldepflichtigen GeflUgel

schlachtereien angegeben wird, wie sie vom Bundesministerium 

fUr Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten (BML) fUr das Bun

desgebiet geschatzt wird und wie sie aus dem demographischen 

Modell abgeleitet werden kann. Der Anteil der meldepflichti

gen GeflUgelschlacht~reien an den gesamten Schlachtungen von 

Suppenhennen hat 1967 etwa 26 % betragen, war 1969 auf 35 % 
angestiegen und hat 1971 schon 47 % erreicht, wenn die Gesamt

erzeugung, wie sie vom BML angegeben wird, zur Berechnung die

ser Relation dient. Die Gesamterzeugung von Suppenhennen 

stimmt nach den eigenen Berechnungen 1969 mit den Angaben des 

Bundesministeriums Uberein, steigt im folgenden Jahr jedoch 

nach den eigenen Berechnungen wesentlich starker an als nach 

den offiziellen Erzeugungsangaben. 

In den nachsten beiden Jahren stimmt die Tendenz der Entwick

lung zwischen beiden Angaben zur Gesamterzeugung in Ubersicht 

34 Uberein. 
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Ubersicht 34: Erzeugung von Suppenhennen in der BRD 1969-1971 

(1 000 t Schlachtgewicht) 

V or gang 

Erzeugung in 
meldepflichtigen 
Schlachtereien 

Gesamterzeugung 
nach BML 

Gesamterzeugung 
nach eigenen 
Berechnungen 

I 

19 

55 

56 

1970 I 1971 

23 27 

58 

65 66 

Anmerkung: Das Schlachtgewicht {kochfertig) b~trKgt in den 
eigenen Berechnungen 74 % des Lebendgewichts. 

Quelle BML, Bonn. - Stat. Bundesamt, Wiesbaden. -
Eigene Berechnungen. 

Das Vorgehen zur Berechnung der Suppenhennenerzeugung fUr die 

Niederlande unterscheidet sich nicht von dem fUr die Bundes

republik. Ubersicht 35 stellt die hie.r berechnete Erzeugung 

der Angabe der Produktschap gegenUber. Sowohl Niveau als auch 

Entwicklung der Suppenhennenerzeugung unterscheiden sich zwi

schen den beiden Angaben. 
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Ubersicht 35: Erzeugung von Suppenhennen in den Niederlanden 

1969-1971 

(1 000 t Schlachtgewicht) 

V or gang 1969 1970 1971 

Erzeugung nach Produktscliap 25,5 29,5 26,3 

Erzeugung nach eigenen 
Berechnungen 19,8 25,2 25,3 . 

Anm~rkung: Vgl. Ubersicht 34. 

guelle . Produktschap voor Pluimvee en Eieren, Zeist • -. 
Eigene Berechnungen. 

In dem demographischen Modell fUr den Legehennenbestand der 

Wirtschaftsunion Belgien-Luxemburg werden nur die Konsumeier

legehennen fortgeschrieben. Folglich laBt sich aus diesem Me

dell nur das Suppenhennenangebot aus dem Hennenbestand zu Kon

sumeierlegezwecken berechnen. Die aus dem Vermehrungsbestand 

der Mastrassen zur Schlachtung gelangenden Hennen konnen aus 

dem fur den Vermehrungsbestand berechneten Modell ermittelt 

werden. FUr das Ubrige Angebot an Suppenhennen muB entweder 

auf die nationale Statistik zurUckgegriffen oder ein pauscha

ler Betrag eingesetzt werden. Ubersicht 36 zeigt das Ergebnis 

der Ermittlung des Suppenhennenangebots fUr die Wirtschafts

union Belgien-Luxemburg und vergleicht das berechnete mit dem 

vom belgischen Landwirtschaftsministerium ausgewiesenen Ange

bot. Die Abweichungen zwischen dem Suppenhennenangebot nach 

Angaben des Landwirtschaftsministeriums und nach eigenen Be

rechnungen sind vor allem auf zwei GrUnde zurUckzufuhren. 



- 120 -

Ubersicht 36: Erzeugung von Suppenhennen in der 

Wirtschaftsunion Belgien-Luxemburg 

1969-1971 

(1 000 t Schlachtgewicht) 

Vorgang 1969 I 1970 I 1971 

~rzeugung nach Land)irt-
~chaftsministerium1 21,4 24,0 21,4 

19,9 
rzeugung nach eigenen 
~erechnungen2) 15, 1 20, 1 

) Ohne Suppenhennenerzeugung in Luxemburg. -
~) Vermehrungshennen der Legerassen und Zuchthennen nach 
Jngaben des Landwirtschaftsministeriums. · 

'uelle: Ministere de !'Agriculture, Paris. - Eigene Berech
nungen. 

zahlt die e1gene Berechnung nur die amEnde der Lege

ausscheidenden Legehennen zum Suppenhennenangebot, 

die Berechnungen des belgischen Landwirtschaftsmini

riums das Suppenhennenangebot mit einem "Koeffizienten 

de Bestandserganzung" von 90% und 1971 von 87,73% vom Jah

re durchschnittsbestand des Legehennenbestandes zur Konsum

rerzeugung - und von anderen Prozentsatzen ftir die anderen 

ehennenbestande - ermitteln. Dadurch beeinflussen die Ver

te an Legehennen wahrend der Legeperiode in beiden Berech

gen das Suppenhennenangebot in unterschiedlichem AusmaB. 

itens ist der Legehennenbestand, der mit dem demographi-

sc en Modell anhand des Klikenabsatzes der Brlitereien geschatzt 

niedriger als der vom Landwirtschaftsministerium ange

Legehennenbestand. 
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Flir Frankreich und Italian ist die Berechnung des Suppen

hennenangebots aus dem demographischen Modell zur Ermittlung 

des Legehennenbestandes wenig sinnvoll, solange in dem Modell 

der Legehennenbestand in nur so geringem Umfang erfaBt wird. 
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J. Anfozderungen an die statistischen Unterlagen zur 

Berechnung der gefltigelwirtschaftlichen Erzeugung 

Be.i der :Zusammenstellung der Daten zur Berechnung der Erzeu

gung von Eiern und Htihnerfleisch auf der Grundlage der Brti

tereista~istik wurden die Schwierigkeiten deutlich, die man

gelhafte oder sogar ganzlich fehlende Angaben bereiten konnen. 

Dieser Apschnitt soll zeigen, welche Anforderungen an die sta

tistisch n Unterlagen zur Berechnung der Erzeugung zu stellen 

sind, um befriedigende Ergebnisse zu erhalten. 

J.1. Ktiken zur Bestandserneuerung 

Die Ktiken zur Bestandserneuerung werden von meldepflichtigen 

Brtitereier geliefert, sie werden importiert oder in nicht mel

depflicht~gen Brutapparaten oder in Naturbrut ausgebrtitet. 

Die Brtitebeistatistik gibt die Bruteiereinlagen, den Ktiken

schlupf Uld/oder die Ktikenauslieferung der meldepflichtigen 

Brtitereie an. Diese Angaben entsprechen entweder den Meldun

gen,oder ie sind hochgerechnet 1 ). Eine Harmonisierung der 

Brtitereis atistik in den Mitgliedstaaten der EWG wird durch 

die Verorcnung (EWG) Nr. 1349/72 tiber die "Erzeugung von und 

den Verkelr mit Bruteiern und Ktiken von Hausgefltigel" ange

strebt2). 

FUr die Entwicklung des Legehennenbestandes in einem Land ist 

unter Umstanden der AuBenhandel mit Ktiken und vielleicht auch 

mit Junghe~nen von groBerer Bedeutung. Sollen die AuBenhan

delszahlen ftir die Berechnung verwendbar sein, dann mtissen 

sie nach Art, Kategorie und Sorte untergliedert werden. An-

1) Vgl. Ab chnitt 1.3, S. 8 f. 
2) Vgl. AB • Nr. L 148 vom JO. 6. 1972, S. 7 - 10. 
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satzpunkte zur Erfassung des AuBenhandels bieten die Brtite

reien, der Zoll und die in der Verordnung (EWG) Nr. 1349/72 
fUr den Versand vorgesehenen Begleitpapiere 1 ). 

Die BrUtereien sind wahrscheinlich nicht die Importeure und 

nicht unbedingt die Exporteure von Eintagsktiken. Sie eignen 

sich daher nicht zur Erhebung des AuBenhandels mit Ktiken. 

Soll die Uber die Zolldienststellen abgewickelte offizielle 

AuBenhandelsstatistik benutzt werden, muB wegen der gewtinsch

ten Untergliederung des AuBenhandels nach Kategorie und Sorte 

die Nimexe-Nomenklatur geandert werden. Diese Anderung ist 

tiblicherweise jedoch nur moglich, wenn die gewtinschten Unter

scheidungsmerkmale erkennbar sind und die einzelnen Gruppen 

quantitativ eine erfaBbare Menge im AuBenhandel darstellen. 

Die Begleitpapiere, die durch die genannte EWG-Verordnung ge

schaffen sind, enthalten die gewtinschten Merkmale und konnten 

dadurch die Erfassung erleichtern. 

Die Verordnung (EWG) Nr. 1349/72 sieht die Erfassung des AuBen

handels mit KUken vor. So heiBt es u.a. in Artikel 10: "Die 

Aufstellung des Mitgliedstaats gibt ferner die Anzahl der im 

gleichen Monat eingefUhrten und ausgeftihrten KUken, aufgeglie

dert nach Art, Kategorie und Sorte, an. 112 ) 

Junghenneneinfuhren zur Bestandserganzung des Legehennenbe

standes haben bisher nur fUr Luxemburg groBere Bedeutung. Die

se Junghennen werden zur Zeit ausschlieBlich aus Belgien im

portiert. Da eine getrennte Berechnung der Legehennenbestande 

fur Belgian und Luxemburg ohnehin nicht mehr moglich ist, er

Ubrigen sich hierzu weitere AusfUhrungen3 ). 

1l Vgl. ABl. Nr. L 148 vom 30. 6. 1972, S. 9, Artikel 13. 
2 Vgl. ebenda. 
3 Vgl. Abschnitt 2.1.2.1, S. 51 ff. 



- 124 -

Neben dem Problem der Qualitat der durch die Brtitereien ge

meldeten Angaben und der Erfassung des AuBenhandels mit Kti

ken, gegliedert nach Art, Kategorie und Sorte, besteht waiter

bin die Frage nach der Bedeutung der Ktiken, die in nicht melde

pflichtigen Brutanlagen und durch Naturbrut erzeugt warden. 

Solange die Ktikenproduktion auBerhalb meldepflichtiger Brtite

reien noch einen groBeren Umfang erreicht, mtissen diese Zu

gange zum Legehennenbestand quantifiziert warden. 

Au£ die Erfassung des AuBenhandels und der Naturbrut wird 

nicht waiter eingegangen. Die folgenden Ausftihrungen sollen 

zeigen, welche Anforderungen an die Brtitereistatistik zu stel

len sind, damit von dieser Seite brauchbare Daten zur Berech

nung der Eier- und Htihnerfleischerzeugung geliefert warden. 

Bisher gibt die Brtitereistatistik einiger Lander nur Brut

eiereinlagen, die anderer Lander nur den Ktikenschlup£ bzw. 

die Ablieferung von Ktiken an. Die Brtitereistatistik der Bun

desrepublik und nur fur die Mastrassen auch die Brtitereista

tistik Frankreichs weisen die Bruteiereinlagen und den Ktiken

schlup£ aus. Beide Angaben waren wtinschenswert, wenn sie wirk

lich unabhangig voneinander in den Brtitereien ermittelt wtir

den. Damit waren zwei Vorztige verbunden. Erstens konnten die 

Angaben zur gegenseitigen Uberprtifung dienen. Zweitens rei

chen Vorausberechnungen, die von Bruteiereinlagen ausgehen, 

ea. einen Monat waiter in die Zukunft. Wenn aber nur eine der 

beiden Angaben nach Kategorie und Sorte untergliedert warden 

soll, ist der Ktikenschlup£ oder die Ktikenabgabe vorzuziehen. 

Diese erhobene Angabe ist genauer, als wenn sie aus der Brut

eiereinlage berechnet wird,· und der Verwendungszweck des Kti

kens ist au£ dieser Stufe leichter anzugeben. Das gilt ins

besondere, wenn die Brtitereien die Ablieferung der Ktiken mal

den. Wird die Ktikenabgabe gemeldet, dann muB beachtet warden, 

daB in diese Angabe auch die Ktiken einbezogen warden, die die 

Brtitereien selbst aufziehen. 
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Die Zahl der zu Legezwecken geschltipften Ktiken bzw. die ent

sprechenden Bruteiereinlagen sind zwischen den Mitgliedstaa

ten wegen der unterschiedlichen Behandlung der Vermehrungs

ktiken und der Mischrassen nicht vergleichbar. Die Mischrassen 

werden nur in den Statistiken Frankreichs und Italiens geson

dert ausgewiesen. Uber die Verwendung dieser Ktiken ist man 

auf eigene Annahmen angewiesen, die auf keine anderen Angaben 

gesttitzt werden konnen. Urn diesen Mangel zu beseitigen, mtis

sen die Brtitereien melden, zu welcher Verwendung diese Ktiken 

abgegeben werden. InFrage kommen: Verwendung zur Zucht und 

Vermehrung (nur weibliche Ktiken hier angeben), als Gebrauchs

legektiken oder als Mastktiken. 

Die Ktiken der Legerassen mtissen ebenfalls nach der Verwendung 

waiter untergliedert warden, wenn die Konsumeiererzeugung ge

trennt von der Bruteiererzeugung berechnet werden soll. Die 

Ktiken der Legerassen werden, ahnlich wie die der Mischrassen, 

in weibliche Zucht- und Vermehrungsktiken und in Gebrauchslege

ktiken unterteilt. Wenn die Brtitereien auch mannliche Ktiken der 

Legerassen zur Mast abgeben, mtissen sie diese als aussortier

te Hahnchen aufzeichnen. Die Ktiken der Mastrassen sind in 

Zucht- und Vermehrungsktiken einerseits und Gebrauchsktiken zur 

Mast andererseits zu unterteilen. 

Die aussortierten Zucht- und Vermehrungsktiken der Rassen kon

nen zusammen mit den aussortierten Hahnchen zur Mast angege

ben werden. 

Damit sind die weiblichen Zucht- und Vermehrungsktiken ge

trennt nach Rassen ausgewiesen. Die Ktiken zur Bestandsergan

zung des Legehennenbestandes zur Konsumeiererzeugung sind 

Gebrauchslegektiken de~ Legerassen und Gebrauchslegektiken der 

Mischrassen. Die Mastktiken entstammen den Mastrassen und den 
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Mischrassen, hinzu kommen auBerdem die aussortierten Zucht

und Vermehrungsktiken und Hahnchen der Legerassen. Entspre

chende Untergliederungen sieht die. Verordnung (EWG) Nr. 2335 

der Kommission zur Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 1349/72 

des Rates "tiber die Erzeugung von und den Verkehr mit Brut

eiern und Ktiken von Hausgef'ltigel" vor 1 ). 

3.2. Uberlebenskoef'f'izienten 

Mit Uberlebenskoef'f'izienten werden die Bestande f'ortgeschrie

ben. Ftir den Umf'ang der Mastbestande haben die Verluste wegen 

der Ktirze der Produktionsperiode relativ geringen Einf'luB auf' 

das Produktionsergebnis. Daher konnen f'tir die Berechnung der 

Jungmasthtihnererzeugung anhand der geschltipf'ten oder abgege

benen Mastktiken Uberlebenskoef'f'izienten aus Ergebnissen von 

Leistungsprtif'ungen und Wirtschaf'tlichkeitskontrollen abgelei

tet werden. Die Lange der Mastperiode wird ebenso oder aus 

den durchschnittlichen Mastend- bzw. Schlachtgewichten f'est

gestellt. 

Die Abgange und Verluste vom Legehennenbestand muBten im 

zweiten Kapitel wegen f'ehlender anderer Angaben tiberwiegend 

von Ergebnissen der Leistungsprtif'ungen abgeleitet werden. Ftir 

die Bundesrepublik liegen f'tir ein Jahr des betrachteten Zeit

raums Ergebnisse einer Erhebung in praktischen Betrieben vor, 

die jedoch nicht als reprasentative Stichprobe angesehen wer

den kann. Angaben zu den Abgangen vom Legehennenbestand durch 

Verluste und Ausmerzung machen f'tir f'rtihere Jahre Hoornweg2 ) 

und Richarts 3 ). Hoornweg gewinnt die Zahlen zu den Abgangen 

aus der Betriebsbuchf'tihrung des Landbouw-Economisch-Instituut. 

Vgl. ABl. Nr. L 252 vom 8. 11. 1972, S. 3. 
Vgl. I. Hoornweg, Legeleistungen von Hennen nach der Be
triebsbuchf'tihrung des Landbouw-Economisch-Instituut. 
Luxemburg 1968. 

3) Vgl. E. Richarts, a.a.O. 
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Wie die fUr die Bundesrepublik Deutschland und Belgien im 

zweiten Kapitel angeflihrten Zahlen zeigen, sind die Abgange 

in den Jahren des Betrachtungszeitraums und auch in den Mit

gliedstaaten unterschiedlich hoch. Im Zeitablauf andern sich 

nicht nur die Abgange wahrend der Legeperiode, sondern auch 

die Lange der Legeperiode selbst, die die Uberlebenskoeffi

zienten etwa vom zwolften Legemonat an maBgeblich bestimmt. 

Zur genaueren Kenntnis der Uberlebenskoeffizienten sind Er

hebungen Uber die Abgange wahrend der Aufzucht- und wahrend 

der Legeperiode in praktischen Betrieben erforderlich. Die 

Ableitung der Uberlebenskoeffizienten aus Ergebnissen der 

Leistungsprtifungen oder aus Wirtschaftlichkeitskontrollen 

kann nur als unbefriedigender Notbehelf angesehen werden. Die 

~roduktionsbedingungen unterscheiden sich zwischen diesen 

Haltungen und dem Landesdurchschnitt zu gravierend. Insbeson

dere die Leistungsprtifungen konnen keinen AufschluB Uber die 

Lange der Legeperiode geben, weil sie auf eine bestimmte Prtif

periode begrenzt sind. 

Angaben zu den Abgangen vom Legehennenbestand konnten in der 

Bundesrepublik von den Berichterstatterbetrieben des BML und 

in den Niederlanden von den in die Stichprobenerhebung des CBS 

einbezogenen Betrieben gewonnen werden. 
r 

In den anderen Mitgliedstaaten existieren solche Stichproben

erhebungen nicht. Solange solche Erhebungen in den Mitglied

staaten nicht durchgeflihrt werden, ist die Berechnung der Be

stande auf Annahmen zu diesen Daten angewiesen, die sich nur 

in gtinstigen Fallen auf bestimmte Anhaltspunkte zu den monat

lichen Abgangen und zur Lange der Legeperiode stlitzen. 

Diese Daten sind auch zur Berechnung der Legehennenbestande 

zur Erzeugung von Bruteiern der Mastrassen erforderlich. Die

se Daten und spater Zahlen zur Bruteiererzeugung konnen nur 
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du eh Erhebungen in den Vermehrungsbetrieben gewonnen werden. 

Di ermittelten Abgange vom Hennertbestand, die nicht Verluste 

si d, also Abgange durch Ausmerzung wahrend und am Ende der 

Le eperiode, werden zur Berechnung der Suppenhennenerzeugung 

he angezogen. 

J. . Leistungen 

J •• 1. Legeleistungen 

Di Legeleistung ~er Hennen kann nur durch Erhebungen bei den 

Er eugern gemessen werden. Im Stichprobenverfahren erheben 

da BML in der Bundesrepublik und das CBS in den Niederlanden 

Er eugungszahlen bei den Eiererzeugern. Als reprasentative 
I 

St~'chprobe kann nur die niederlandische Erhebung gelten. Dort 

be iehen sich die Fragen auf die Eiererzeugung und den Lege

he nenbestand, so daB die Legeleistung aus beiden Angaben be

re±net werden kann. Die betriebs- und marktwirtschaftlichen 

Me dungen der Berichterstatterbetriebe in der Bundesrepublik 

be' halten auch die Lege~eistung der Hennen. Zur Berechnung 

de monatlichen Eiererzeugung im Bundesgebiet berichtigte das 

BM bis Mitte der sechziger Jahre die so erhaltene Legelei

st g um die angenommene Differenz zwischen der mittleren 

Le leistung aller Hennenhalter und der in die Erhebung ein

bezogenen Halter. 

Erfassung der Legeleistung in den anderen Mitgliedstaa

in periodischen Abstanden ist notwendig, wenn die Eier

ugung genauer ermittelt warden soll. Solange die monat

e Legeleistung in diesen Landern unbekannt ist, muB ent

r wie in den im zweiten Kapitel gezeigten Berechnungen 

fUr das Jahr aus anderen Schatzungen abgeleitete jahr

e Legeleistung auf die Monate des Jahres verteilt werden, 
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oder es muB mit aus anderen Quellen abgeleiteten Legesatzen 

flir die Altersgruppen gerechnet werden. 

Die Legeleistung zeigt eine deutliche Abhangigkeit vom Alter 

der Hennen. Uber den Verlauf der Leistungskurve gibt es ver

schiedene Angaben
1

). Nach diesen Angaben steigt die Leistung 

der anwesenden Hennen bis zum dritten Legemonat steil an und 

fallt in den folgenden Monaten langsam ab. Die folgende Uber

sicht gibt die Legesatze flir die anwesenden Hennen an, wie 

sie in verschiedenen Arbeiten genannt werden. 

Der Legesatz ist die tagliche Eiererzeugung von 100 anwesen

den Hennen. Beim Vergleich der Angaben der Ubersicht 37 ist 

zu beachten, daB sie flir verschiedene Jahre und verschiedene 

Gebiete gelten und daB sie nicht durch flir das jeweilige Ge-· 

biet reprasentative Stichproben gewonnen wurden. Sie konnen 

nur AufschluB liber den Leistungsverlauf in Abhangigkeit vom 

Alter der Hennen geben. Aus den Arbeiten geht nicht hervor, 

ob der jahreszeitliche EinfluB auf die Legeleistung ausge

schaltet wurde. 

Bei fehlenden anderen Daten konnen diese Leistungskurven an 

andere Niveaus der Legeleistung durch einfache Verschiebungen 

angepaBt werden. AuBerdem ist bei Verwendung solcher Leistungs

kurven zur Berechnung der Eiererzeugung der jahreszeitliche 

EinfluB auf die Leistung der Hennen zu berlicksichtigen. 

Richarts hat die monatliche Legeleistung flir verschiedene 

Schlupftermine und BestandsgroBenklassen, Canguilhem flir 

1) Vgl. z. B. A. Canguilhem, a.a.o. - R. Goffinet, a.a.O. -
R. Richarts, a.a.O. - S. Scholt~ssek, Handbuch der Ge
flligelproduktion. Stuttgart 196 , S. 246. - Jahrbuch ftir 
die Geflligelwirtschaft 1972. Stuttgart 1971, S. 74. 
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UbeJsicht 37: Monatliche Legeleistung der Hennen 

(taglicher Eieran£all je 100 Hennen) 

Legeleistung nach 

Lege Richarts 
monat 1---+---..-----4 

1 

2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

9 

10 
1 1 

12 

13 
14 

15 

2~ 0-999 1000 
HEnnen u. mehr 

;;:6,3 

63,4 

7~,4 

711 '0 

7 ~' 5 
7 ,3 

71 ,9 

7 ,4 

6j '9 

6'j '3 

65' 1 

63,6 
58 0 

57 1 

54 1 

22,4 
64,8 

83,1 
83,6 
80,9 

79' 1 

75,4 

73' 1 

71,0 
66,6 

64' 1 

62,8 
60,2 

58,9 
55,2 

Canguilhem Go££inet Scholtyssek 

22,3 

71 '8 
80,9 
78,0 
74,6 
72,0 
68,7 
66,8 
60, 1 

58,6 
56,8 

56' 1 

50,2 

51 '1 
42,4 

38 

73 
80 

78 

75 
72 
68 
66 

63 
60 

56 
51 

45 

20 
60 
86 
84 
82 
80 

78 
76 
74 
72 
70 
67 
65 
63 
61 

Quelle: A Canguilhem, a.a.O. - R. Go££inet, a.a.O. -
R. Richarts, a.a.O. - S. Scholtyssek, Handbuch 
dEr Ge£1ligelproduktion. Stuttgart 1968, S. 246. 
- Jahrbuch £lir die Ge£1ligelwirtscha£t 1972. 
Sttuttgart 1971, S. 74. 
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verschiedene BestandsgroBenklassen erfaBt. Goffinet ist von 

anderen Angaben zu den Legesatzen der Hennen ausgegangen, von 

denen er seine Leistungskurve abgeleitet hat. 

Warden die in Ubersicht 37 angegebenen Legesatze mit 30,5 Ta

gen des durchschnittlichen Monats multipliziert, dann betragt 

die Legeleistung der Henne in den ersten zwolf Monaten nach 

Richarts in der BestandsgroBenklasse von 250 bis unter 1 000 

Hennen fast 250 Eier, in der BestandsgroBenklasse ab 1 000 

Hennen Uber 250 Eier, nach Canguilhem im Durchschnitt der drei 
I 

GroBenklassen 234 Eier und nach Goffinet 238 Eier. Bei dieser 

Berechnung der Legeleistung aus den Legesatzen und der Zahl 

der Tage der Produktionsperioden sind die Abgange vom Lege

hennenbestand nicht berUcksichtigt. Die Legeleistung der im 

Jahresdurchschnitt anwesenden Hennen vermindert sich entspre

chend. AuBerdem sinkt die Eiererzeugung je Henne und Jahr, 

wenn die Legeperiode verlangert wird. Eine Beispielsrechnung 

mit den Legesatzen, die Richarts fUr die BestandsgroBenklasse 

ab 1 000 Hennen gewonnen hat, kann diese Zusammenhange ver

deutlichen. 

Wenn keine Verluste berUcksichtigt warden, ergibt sich eine 

Legeleistung fUr die ersten zwolf Legemonate von 252 Eiern. 

Dauert dagegen die Legeperiode 15 Monate und treten keine Ver~ 

luste auf, dann vermindert sich die Legeleistung je Henne und 

Jahr auf 244 Eier. Warden darUber hinaus die Uberlebenskoeffi

zienten berUcksichtigt, so betragt die Iegeleistung in einer 

zwolfmonatigen Legeperiode bei monatlich 1,5% Abgangen vom 

Legehennenausgangsbestand 229 Eier je durchschnittlich anwe

sender Henna. Damit ist die Legeleistung der Durchschnitts

henne um ea. 9 % geringer, wenn in der Legeperiode 18 % Ver

luste auftreten, die Verluste gleichmaBig Uber die Legeperiode 

verteilt sind und die Leistungsku~ve einen bestimmten Verlauf 

hat. 
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Wie schon us der tibersicht 37 hervorgeht, gibt es keine all

gemein gill igen Legesatze. AuBerdem andern sich die Legesatze 

mit der Ze t, bedingt durch die Fortschritte der ZUchtung und 

Haltung vo Legehennen. So ist die Legeleistung je Henna und 

Jahr im Du chschnitt aller Berichterstatterbetriebe des Bun

desministe iums fUr Ernahrung, Landwirtschaft und Forsten in 

der Bundes epublik von 157 Eiern in 1960 auf 224 Eier in 1971 
oder urn 67% angestiegen1 ). Innerhalb eines Jahres weicht die 

Legeleistu g zwischen verschiedenen Betrieben mehr oder weni

ger vonein nder ab. Selbst unter denselben Haltungsbedingun

gen sind djutliche Leistungsunterschiede zu erkennen, wie z.B. 

die Ergebn~~sse der amtlichen LegeleistungsprUfung fUr HUhner 

in der Bundesrepublik Deutschland zeigen. 

Aus den ver·ffentlichten Ergebnissen von 1969/70 errechnet 

sich das ge ogene arithmetische Mittel der Legeleistung in al-

len anstalten mit 214,6 Eiern je Anfangshenne bei ei-

ner n quadratischen Abweichung von 23,13 StUck. Damit 

ist der Var ationskoeffizient trotz der homogenen PrUfungs

bedingungen noch 10,8 %. 

Im nachsten PrUfungsjahr war die Legeleistung im Durchschnitt 

aller Grupp n auf 225 Eier je Anfangshenne angestiegen. Die 

Legeleistun der Hennen, die weiBschalige Eier legten, betrhg 

beinahe 232 StUck und der Hennen, die braunschalige Eier leg

ten, 196 st·ck. Auch wenn der Variationskoeffizient fUr diese 

beiden Grup en getrennt berechnet wird, liegt er noch fUr 

weiBschalig bei 8,8 % und fUr braupschalig bei 10 %. 

Die Legesatze mUssen dem Leistungsniveau der Hennen in den 

Mitgliedstaa en angeglichen warden. Dazu kann auf die in der 

1) Vgl • .m!!:' Eiererzeugung und Eierabsatz ••. , a.a.O., S. 29·. 
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nationalen amtlichen Statistik ausgewiesenen Legeleistungen 

zurUckgegriffen warden, wenn diese Angaben den wirklich er

zielten Leistungen entsprechen. Da die Legehennenbestande und 

die Eiererzeugung im Jahresablauf Schwankungen unterliegen, 

kann eine genauere Kenntnis Uber die Legeleistungen der Hen

nen nur durch periodische Erhebungen innerhalb des Jahres in 

praktischen Betrieben gewonnen warden. 

Die Probleme bei der Ermittlung der Legeleistung der Vermeh

rungshennen unterscheiden sich nicht wesentlich von den eben 

angefUhrten Problemen bei den Legehennen zur Erzeugung von 

Konsumeiern. Die Vermehrungsbetriebe zur Erzeugung von Brut

eiern der Mastrassen stellen bezUglich der Produktionsbedin

gungen wahrscheinlich eine homogenere Gruppe dar als die his

her diskutierten Hennenhaltungen. Unterschiedliche Legelei

stungen sind aber auch hier wahrscheinlich. Zur Kenntnis der 

Legeleistung der Vermehrungshennen - wie auch zur Kenntnis 

der Uberlebenskoeffizienten - sind periodische Erhebungen in 

Verm~hrungsbetrieben erforderlich. Bei den Vermehrungshennen 

interessiert insbesondere die Erzeugung von Bruteiern. Neben 

der Legeleistung und der Legeperiode insgesamt mUssen die 

Legeperiode zur Erzeugung von Bruteiern, die Legeleistung 

wahrend.dieser Periode und die Verwendung der Eier- als Brut

ei oder als anderes Ei - erfaBt warden. 

3.3.2. Mast- und Schlachtleistungen 

Die JungmasthUhnerfleisch- und Suppenhennenerzeugung warden 

durch die Anzahl der zur Schlachtung kommenden Tiere und das 

durchschnittliche Schlachtgewicht je Tier bestimmt. Unter Um

standen ist die Aufteilung nach Schlachtungen im Inland und 

Schlachtungen im Ausland notwendig. 
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Schlachtgewicht sind abhangig von 

- MastkUken (Mastrasse, Mischrasse, Legerasse); 

ziel (Griller, Brathahnchen, Poularde); 

nahme; 

- Zubereitu gsform (Ausbeutesatz). 

Die MastkU en der verschiedenen Rassen sind auch durch unter

Masteigenschaften gekennzeichnet. So rechnet das 

belgische andwirtschaftsministerium fUr die Hahnchen der Le

gerassen m·t einem Schlachtgewicht von 0,7 kg, fUr die Jung

masthUhner der Mastrassen dagegen mit dem Schlachtgewicht von 

1,018 kg. ie MastkUken der Misch- und Legerassen verlieren 

an Bedeutu tragen nach den Berechnungen im zweiten Ka-

pitel scho 1971 in Frankreich nur ea. 8 % und in Italian 

angegebenen Hahnchen der Legerassen - weniger 

als 8 % zu JungmasthUhnerfleischerzeugung bei, wenn fUr alle 

Rassen gle che Schlachtgewichte unterstellt werden. Durch ab

weichende chlachtgewichte konnen diese Rassen das Gesamter

gebnis nic t wesentlich verandern, so daB sich Erhebungen der 

Schlachtge ichte getrennt nach Rassen kaum lohnen. 

Das Erzeu ngsziel beeinfluBt die Schlachtgewichte, weil Gril

ler, Brath"hnchen und Poularde vor allem durch das Mastendge

wicht und en Ausbeutesatz, der Griller auBerdem durch eine 

andere Zub reitungsform, gekennzeichnet sind. 

FUr eine 

Zeitraum 

naue Zuordnung der Erzeugung zu einem bestimmten 

d fUr eine genaue Berechnung der Schlachtgewichte 

mUBten die Anteile der verschiedenen Klassen und die Mast

dauer bek nt sein. Wie die Berechnungen im zweiten Abschnitt 

zeigen, i das Ergebnis fUr ein Jahr oder auch fUr ein Wirt

schaftsja hinreichend genau, wenn neben der Anzahl der Mast

kliken und den Verlusten wahrend der Mastperiode die durch-
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schnittliche Lange der Mastperiode und das durchschnittliche 

Schlachtgewicht bekannt sind. Das Mastendgewicht oder das 

Schlachtgewicht geht aus der Anzahl der geschlachteten Tiere 

und der erzeugten Schlachtmenge hervor. 

Der Auf- und Ausbau der GeflUgelschlachtungsstatistik in al

len Mitgliedstaaten wUrde gesonderte Erhebungen zum Schlacht

gewicht und zur Mastdauer UberflUssig machen. Das durchschnitt

liche Schlachtgewicht ware fUr die Berechnungen verfUgbar, 

wenn die Schlachtereien neben dem genau definierten Schlacht

gewicht die ~zahl der geschlachteten Tiere angeben wUrden. 

Die Anzahl der Suppenhennen geht aus den Berechnungen der 

Legehennenbestande zur Bruteiererzeugung fUr KUken der Mast

rassen und zur Konsumeiererzeugung hervor. Der mehr oder we

niger bedeutungslose Anfall von Suppenhennen aus den Zucht

betrieben und aus den Vermehrungsbestanden fUr Legerassen und 

fUr Hahne der Mastrassen mUBte geschatzt warden. Das Schlacht

gewicht der Suppenhennen mUBte ebenfalls aus der Schlachtungs

statistik gewonnen warden. 
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4. Uber 

In diesem Abschnit wird zunachst beschrieben, wie die Bi

lanzen fUr Eier un, GeflUgelfleisch in den Mitgliedstaaten 

der Europaischen G meinschaften aufgestellt werden. Dabei 

sind die Unterschi de und Mangel in den Bilanzen der Mit-

gliedstaaten ennen. Diese Unterschiede und Mangel kon-

nen dann als zur Harmonisierung der Bilanzen 

dienen. SchlieBli h ist zu prUfen, ob die im zweiten Abschnitt 

vorgefUhrten Bere hnungen der Erzeugung anhand der Bruteier

einlagen bzw. des KUkenschlupfs zur Harmonisierung der Bilan

zen herangezogen erden konnen. 

Besondere Schwier gkeiten bereiten die verschiedenen Schllissel 

zur Umrechnung de Produkte auf Bilanzeinheiten. Darauf soll 

in gesonderten Abschnitten eingegangen werden. 

4.1. Eierbilanze 

ublik Deutschland 

Grundlagen zur fstellung der Versorgungsbilanz fUr Eier 

sind in das Ergebnis der allgemeinen Vieh-

zahlung ber, die betriebs- und marktwirtschaftlichen 

Meldungen der richterstatterbetriebe des Landwirtschafts

ministeriums, e Meldungen der Einfuhr- und Vorratsstelle 

an Eiprodukten und die AuBenhandelstatistik. 

Die Berichterst tterbetriebe mit Legehennenhaltung melden mo

natlich u. a. i re Eiererzeugung und ihren Legehennenbestand. 
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Diese Meldungen zieht das Bundesministerium ftir Ernahrung, 

Landwirtschaft und Forsten (BML) zur Berechnung des monatli

chen Legehennenbestandes und der monatlichen Legeleistung 

heran. Aus der Entwicklung der Legehennenzahl in den Bericht

erstatterbetrieben im Jahresablauf soll spater auf die Ent

wicklung des Gesamtbestandes geschlossen werden 1 ). 

Zunachst wird aus den Meldungen der Berichterstatterbetriebe 

die durchschnittliche Legehennenzahl je Betrieb ftir die ein

zelnen BestandsgroBenklassen in den Regionen (Landwirtschafts

kammerbezirk bzw. Bundesland) ermittelt. Die Ergebnisse der 

Erhebungen in den Berichterstatterbetrieben der Regionen oder 

BestandsgroBenklassen werden nicht als reprasentativ ftir alle 

Betriebe mit Hennenhaltung in diesen Regionen oder GroBenklas

sen angesehen. Die Ergebnisse ftir die BestandsgroBenklassen 

in den Regionen werden deswegen mit Hilfe von Wagezahlen ftir 

die jeweilige Region hochgerechnet. Diese Hochrechnungsfak

toren tiber den Anteil der Betriebe mit Hennenhaltung in den 

BestandsgroBenklassen an der Gesamtzahl der Betriebe mit Hen

nenhaltung gewinnt das BML aus der in zweijahrigem Rhythmus 

stattfindenden Auswertung der allgemeinen Viehzahlungsergeb

nisse. 

Es interessiert die Entwicklung der Legehennenzahl je Betrieb, 

aus der spater auf die Entwicklung des Gesamtbestandes im Jah

resablauf geschlossen werden kann. Hier besteht jedoch die 

Schwierigkeit, daB nicht alle Berichterstatterbetriebe regel

maBig melden und daB die unregelmaBigen Meldungen die GroBe 

des berechneten monatlichen Durchschnittbestandes beeinflus

sen. Urn den EinfluB dieser UnregelmaBigkeiten auszuschalten, 

wird ftir die im Berichtsmonat meldenden Betriebe die im De

zember des Vorjahres durchschnittlich gehaltene Hennenzahl 

1) Diese Ausftihrungen sttitzen si~h auf eine interne Arbeits
unterlage des BML, die dem SAEG dankenswerterweise tiber
lassen wurde. 
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ermittelt und der Bestand des jeweiligen Monats in Prozent 

des Dezemberb standes in denselben Betrieben ausgedrtickt. An

schlieBend ka der durchschnittliche Hennenbestand aller Be

triebe, die im Dezember des Vorjahres berichtet haben, mit 

diesem Prozent atz auf den Berichtsmonat umgerechnet werden. 

Nach der Berec nung der durchschnittlichen Hennenzahl in den 

Betrieben der egionen des Bundesgebietes wird die durch

schnittliche H nnenzahl in den BestandsgroBenklassen des Bun

desgebietes be echnet. Zu diesen Berechnungen benutzt das BML 

wiederum Hochr chnungsfaktoren, die aus den Ergebnissen der 

allgemeinen Vi hzahlung gewonnen wurden. Aus jeder dieser bei

den Berechnung n ergeben sich durchschnittliche Hennenzahlen 

je Betrieb Bundesgebietes, die in der Regel voneinander 

abweichen. beiden Ergebnisse werden gemittelt. Die so be-

rechnete monatl·che Zahl der Hennen je Betrieb in den Monaten 

Januar bis die durchschnittliche Hennenzahl je 

Betrieb im ber des Vorjahres bezogen. Ftir Juli bis·De-

ermittelten Durchschnittsbestande auf den 

vorausgeschatzt durchschnittlichen Hennenbestand je Betrieb 

im Dezember des Berichtsjahres bezogen. Seit November 1971 

werden haltniszahlen durch ein gleitendes Zweimonats-

mittel des Lege,ennendurchschnittsbestandes je Betrieb aus 

Vormonat und Be ichtsmonat gebildet und dieses dann ftir die 

Monate Januar b s Juni durch den Dezemberbestand des Vorja~es 

und von Juli bi Dezember durch den - zunachst vorgeschatzten -

Dezemberbestand Berichtsjahres dividiert. Diese so gewon-

nene Verhaltnis dient dann zur Fortschreibung des Gesamt-

bestandes an Le ehennen. In den ersten ftinf Monaten des Jahres 

stand im Dezember des Vorjahres durch Multi-

Verhaltniszahl des jeweiligen Monats be

rechnet. Ftir die Monate Juni und Juli wird die Verhaltniszahl 

des jeweiligen M nats mit dem Mittelwert aus dem Dezemberbe

stand des Vorjah es und dem vorgeschatzten Dezemberbestand 
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des Berichtsjahres multipliziert. Durch dieses Vorgehen soll 

verhindert werden, daB groBere Bestandsveranderungen von einer 

Dezemberzahlung zur anderen zu einem Bruch zwischen den Monats

bestanden vom Juni und Juli fUhren. Vom August an werden die 

Ergebnisse aus den Berichterstatterbetrieben auf den - zunachst 

noch vorgeschatzten, spater zu korrigierenden - Dezemberbestand 

des Berichtsjahres hochgerechnet. Ubersicht 38 gibt die endgtil

tige Berechnung des monatlichen Legehennenbestandes fUr die 

Monate des Jahres 1969 an. 

Seit 1965 verandert das BML die Ergebnisse der Dezemberzahlung 

des Legehennenbestandes durch Zuschlage, weil es annimmt, daB 

die tatsachlichen Hennenbestande groBer sind, als sie bei der 

Zahlung erfaBt werden. Die Zuschlage betragen: 1965 3 %, 1966 
7 %, 1967 12 %, 1968 13 %, seit 1969 15 %. 

In dem Fragebogen fUr die betriebs- und marktwirtschaftlichen 

Meldungen werden u. a. alle legereifen Hennen und die im Be

trieb erzeugten Eier erfragt. Aus beiden Angaben geht die Eier

erzeugung je Henne hervor. Die Legeleistung der Hennen in den 

Regionen wird aus der Legeleistung in den BestandsgroBenklassen 

und dem Anteil der Hennen in den BestandsgroBenklassen der Re

gion am gesamten Hennenbestand der Region berechnet. Diese An

teile werden der Sonderauswertung der Viehzahlung vom Dezember 

in den Jahren mit ungeraden Jahreszahlen entnommen. Die Lege

leistung der Hennen in den BestandsgroBenklassen im Bundesge

biet wird schlieBlich aus den regionalen Leistungen der Hennen 

dieser GroBenklassen abgeleitet, indem die regionale Leistung 

mit dem Anteil der Hennen in der jeweiligen Region und GroBen

klasse an dem gesamten Legehennenbestand dieser Bestandsgro

Benklassen im Bundesgebiet gewogen wird. 

Die Eiererzeugung kann nun aus dem Legehennenbestand und der 

Legeleistung berechnet warden. 
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Ubersicht 38: Mo~atlicher Legehennenbestand in der BRD 1969 

- endgUltige Berechnung-

Monat 

Dezember 
1968 

Januar 

Februar 

Marz 

April 

Mai 

. Juni 

Juli 

August 

September 

Oktober 

November 

Dezember 

Zall der 
HEnnen 

je letrieb 

StUck 

45,3 

4~,8 

4~, 5 
4 ,5 

4 ,5 
4 ,4 

4t '0 

4! '6 

4l '2 

4~,2 

46,2 

46,2 

46,7 

Bestand des 
Berichtsmonats/ 

Bestand iqt 
Dezember1J 

100,0 

98,9 

98,2 

98,2 

98,2 

98,0 

97' 1 

95,5 

94,6 

94,6 

98,9 

98,9 

100,0 

Legehennen 
insgesamt 

Mill. 

69,0a) 

68,2a) 

67,8a) 

67,8a) 

67,8a) 

67,6a) 

68,5a)c) 

67,3b)c) 

68' 1 b) 

68' 1 b) 

71,2b) 

71,2b) 

72,0b) 

1) Bis Mai Dezem)erbestand des Vorjahres; ab August 
Dezemberbestand ~es Berichtsjahres; Juni und Juli Mit
tel aus Dezember>estand des Vorjahres und des Berichts
jahres. - a) Zah der Hennen nach der Zahlung vom De
zember 1968. - b Zahl der Hennen nach der Zahlung vom 
Dezember 1969. - c) Bei dem Mittelwert von 70,5 Mill. 
Legehennen aus dEn beiden Dezemberbestanden. 

Quelle: BML, Bonr. (Unvero~~entl. Arbeitsunterlage). 
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Die Zahlung des Legehennenbe~tandes im Rahmen der Viehzahlung 

vom Dezember erfaBt auch die Vermehrungshennen, ohne zwischen 

den Kategorien zu unterscheiden. Der gesamte Legehennenbestand 

enthalt also auch den Bestand an Vermehrungshennen der Lege

und Mastrassen. Die Eiererzeugung wird dagegen nur von Betrie

ben gemeldet, die in erster Linie Konsumeier erzeugen und. 

hochstens vereinzelt auch Eier eigener Produktion zur Brut 

verwenden. Aus diesem Grund gilt die Legeleistung nur f.Ur.den 

Bestand an Legehennen, der vornehmlich Konsumeier produziert. 

Andererseits kommt dem Vermehrungsbestand im Rahmen des Ge

samtbestandes nur ein so geringes Gewicht zu, daB sich die 

Legeleistung durch das BerUcksichtigen der Leistung der Ver

mehrungshennen nicht wesentlich verandern wUrde. In der ge

samten Eiererzeugung sind daher auch die Bruteier enthalten. 

Die Bestandsveranderungen an Eiprodukten bei der Einfuhr- .und 

Vorratsstelle (EVSt) sind bekannt und warden in die Bilanz. 

aufgenommen. 

Der AuBenhandel mit Eiern in der Schale und Eiprodukten kann 

aus der AuBenhandelstatistik .Ubernommen warden. Die Eiprodukte 

warden mit einem besonderen Schltissel in Schalenwert umgerech

net1). Dabei warden auch die ungenieBbaren Eiprodukte berUck

sichtigt, nicht aber die Eialbumine. 

Die gesamte Mange, die im Inland verwendet wird, ergibt sich 

aus der Erzeugung zuzUglich den Bestandsverminderungen bzw. 

abzUglich den Bestandsvermehrungen sowie zuzUglich der Ein

fuhr und abzUglich der Ausfuhr. Diese Gesamtmenge teilt sich 

in Bruteier, Verluste und Nahrungsverbrauch auf. Nach den An

nahmen des BML sollen 5 % der Gesamterzeugung Bruteier und 

1) Vgl. dazu Abschnitt 4.1.2.5, S. 152 ff. 
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Verluste sein1 ). Die gesamte zur Inlandsverwendung verftigbare 

,; Menge abzUglich der ruteier und Verluste wird als Nahrungs-
'' 
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verbr~uch angesehen~ 

4.1.1.2. Frankieich 
; I 

In Frankreich werden die Eierbilanzen auf der Basis verschie

dener Schatzunge!f un Erhebungen auf'gestellt2 ). Ausgangspunkt 

ist das Ergebnis der jahrlichen Erhebung in Haushalten (rotie

rende Stichprobe), i der auch der Verbrauch von Schaleneiern 

erfaBt wird. Der Ver auch von Schaleneiern in Kollektivhaus~ 

halten·muB geschatzt erdert. Der Anf'all von Eiprodukten wird 

bei den Eierp&ckstell ~ erf'ragt. 

Die Erzeugung wird and des Schlupfs der Hennenktiken der 

Lege- und Mischrassen berechnet3 ). Die so berechnete Erzeugung 

liegt de~tlich unter er von dem Ergebnis ·der Verbrauchserhe

bung abgeleiteten Erz ugup.g. Die Differepz wird als 11 traditio

nelle Erzeugung" ange ehen. Die 11 traditionelle Erzeugung" ist 

de~acn nicht nbezug von meldepf'lichtigen Briltereien 

angewiesen. 

Als weitere Unterlage zur Schatzung de+ Erzeugung ermitteln 

die Verwaltungen der ep~rtments die Legehennenbestande und 

die Eiererzeugung arth ihnen zur Verf'Ugung stehenden 

Unterlagen. Diese reg onalen Schatzungen f'aBt das Landwirt

schaf'tsministerium f'U Frankreich zusammen. 

2
1) Vgl. z, B. Statist ~6her Monatsbericht 1972, H. 10, ·s. 835. 

) Diese Ausf'Uhrungen stUtzen sich auf' Ausktinf'te des ~ranzo
sischen Landwirtsc af'tsministeriums und auf' dessen Verof'-
f'entlichungen, vgl. insbesondere "Statistique agricole'', 
Supplement "Series Etudes" Nr •. 106 (Paris 1972). 

J) Vgl. Abschnitt 2.1.1, s. 41 f'f. 
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Die Bestande bzw. Bestandsveranderungen warden in offentli

chen KUhlhausern festgestellt. ErfaBt warden die Bestande an 

gekUhlten Eiern in der Schale und an ganzen gefrorenen Eiern 

ohrie Schale. Die Eier ohne Schale warden auf Schaleneigewicht 

umgerechnet. 

Die AuBenhandelsangaben entstammen der Zollstatistik. Die 

Eiprodukte warden mit dem vom SAEG vorgeschlagenen SchlUssel 

auf Schaleneigewicht umgerechnet. 

Die Verwendung der Eier zur Brut wird aus der monatlichen 

BrUtereistatistik und vom Umfang der 11 traditionellen 11 Lege

hennenhaltung abgeleitet. Die Verluste sollen nach Annahmen 

des Landwirtschaftsministeriums ea. 3 % von der gesamten Er

zeugung betragen. 

Der Nahrungsverbrauch ergibt sich aus der gesamten Inlandsver

wendung abzUglich der Bruteier und der Verluste. Das durch

schnittliche Eigewicht zur Umrechnung von StUck auf Gewicht 

wird aus der Gliederung der GroBenklassen im Zusammenhang mit 

der Preisstatistik abgelesen. 

4.1.1.J. Italian 

In Italian wurden der Legehennenbestand und die Legeleistung 

bis 1968 pauschal geschatzt .und die daraus berechnete Eier

erzeugung mit dem Ergebnis der Verbrauchserhebung verglichen 

und darauf abgestimmt. 

Vorgesehen ist die Berechnung des Legehennenbestandes anhand 

des Ergebnisses der BrUtereistatistik. Die Legeleistung mUBte 

neu geschatzt warden. pazu sind bisher keine Unterlagen oder 

Grundlagen verfUgbar. 
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Bes ande oder Bestandsveranderungen an Eiprodukten und Scha

len iern werden in Italian nicht gemeldet. 

Die AuBenhandelsangaben umfassen Schaleneier und Eiprodukte, 

wie sie fUr die AuBenhandelstatistik erfaBt werden. Die Um

rec ung der Eiprodukte auf Schaleneigewicht erfolgt mit dem 

vom SAEG vorgeschlagenen SchlUssel. 

Die Menge der Bruteier wird der BrUtereistatistik entnommen 

und urn die geschatzte Anzahl der Bruteier zur KUkenproduktion 

in icht meldenden BrUtereien und in Naturbrut erganzt. 

Die erluste sind mit ea. 0,5 % der Erzeugung in der Bilanz 

ber··,cksichtigt. 

Der ahrungsverbrauch ergibt sich aus den Ubrigen Positionen. 

Zur mrechnung von StUck auf Gewicht dient ein geschatztes 

schnittliches Eigewicht. 

4.1 .• 4. Niederlande 

In d n Niederlanden erhebt das Zentrale Statistische BUro 

(CBS die Eiererzeugung monatlich durch Stichproben in land

wirt chaftlichen Betrieben1 ). Die Produktschap fUgt zu dieser 

land irtschaftlichen Erzeugung die Ubrige Erzeugung hinzu. 

Dies Zuschlag hat z. B. 1969 noch 5 % und 1970 3 % betra-
2 gen 

Best·nde oder Bestandsveranderungen werden nicht angegeben • 

• auch Abschnitt 2.1.).2, S. 78 ff . 
• Produktschap voor Pluimvee en Eieren, Jaarverslag 
0, S. E 7. 
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Der AuBenhandel mit Eiprodukten wird mit einem eigenen SchlUs

sel auf Schaleneiwert umgerechnet. Die Bruteier konnen der 

BrUtereistatistik entnommen werden, die Verluste betragen etwa 

1 % der Erzeugung. Aus diesen Zahlen wird schlieBlich der Nah

rungsverbrauch berechnet. Die Produktschap UberprUft den so 

berechneten Nahrungsverbrauch an dem Ergebnis der Haushalts

erhebungen. 

4.1.1.5. Wirtschaftsunion Belgien-Luxemburg 

In Luxemburg werden die GeflUgelbestande im Rahmen der all

gemeinen Viehzahlung erfaBt, die in dreijahrigem Rhythmus im 

Dezember durchgefUhrt wird. Die jahrliche Eiererzeugung wird 

geschatzt. 

In Belgian findet jahrlich Mitte Mai eine Landwirtschaftszah

lung statt, in der auch Legehennen erfaBt werden. Die Zahlung 

des GeflUgels ist aber mit einem so groBen Fehler behaftet, 

daB das Ergebnis bei der Berechnung der Erzeugung unberUck

sichtigt bleibt. 

Zur Berechnung der Eiererzeugung zieht das Agrarokonomische 

Institut seine Kenntnisse Uber oen GeflUgelbestand heran. Be

kannt ist der Umfang des Zuchtbestandes und der Vermehrungs

bestande d~r Mast- und der Legerassen. Der Legehennenbestand 

zur Erzeugung von Konsumeiern wird anhand der Bruteier zur Er

ganzung des Legehennenbestandes berechnet. Dazu wird die An
zahl der eingelegten Bruteier urn die Bruteier zur Erzeugung 

von MastkUken und von KUken zum Export vermindert und die 

restlichen zur Erzeu~ng von LegekUken bestimmten Bruteier 

mit eine'm Sc:Q.lupfsatz multipliziert. Dieser Schlupfsatz fUr 

weibliche KUken war in den Berechnungen fUr 1967 bis.1969 

35 %, danach 40 %. Nun wird ein Koeffizient der Bestandser-
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ganzung benutzt, urn von dem so ermittelten Junghennenbestand 

auf den tegehen~enbestand zu.schlieOen. Verluste wahrend der 

Aufzuchtperiode/ und die Zeitverschiebungen bleiben unbertick

sichtigt. Sind z. B. 37,7 Mill. Bruteier zur Er~anzung des 

Legehennenbest lndes verftigbar, dann schltipfen daraus bei ei

nem Schlupfsat von 40% etwa 15,1 Mill. Ktiken ftir Legezwek-

ke. gehennenbestand durchschnittlich 14 Monate 

gehalten, d.h. betragt der Koeffizient der Bestandserganzung 

85 % vom Legeh nnenbestand, dann berechnet sich der Legehen-

nenbestand 

Ktiken bzw. 

r stark vereinfachten Annahmen zu 15,1 Mill. 

hennen di vidiert durch 85 gleich 17, 76 Mill. 

Legehennen. Da it sind nun die verschiedenen Legehennenbe

stand~ und die Produktion von Bruteiern ftir verschiedene Ver

wendungszweckel· bekannt. Die Berechnung der Erzeugung von Kon

sumeiern schl"eBt sich an. 

Dazu mtissen d"e Leistungen der verschiedenen Hennenbestande 

bekannt sein. Die Legehennen zur Erzeugung von Konsumeiern 

warden unterg iedert in den Bestand der spezialisierten Be~ 

triebe und de der nicht spezialisterten Betriebe. Die Lei

stung der Leg hennen in spezialisierten Betrieben wird auf 

230 Eier 

Betriebe 

nne und Jahr, die der nicht spezialisierten 

85 StUck geschatzt. Diese unterstellten Lei-

stungen sind ·n den letzten Jahren unverandert geblieben. 

Die Legeleist ng je Henne des Gesamtbestandes hatte sich dem-

nach in den Jahren allein durch den unterschiedlichen 

Anteil der s ezialisierten Betriebe an der Gesamterzeugung 

verandert. D"e Eiererzeugung der Legehennen zur Konsumeier

erzeugung er ibt sich durch Multiplikation der Bestande mit 

n Leistungen. 

AuBerdem wir· die Konsumeiererzeung der Vermehrungsbestande 

geschatzt. D"e Legeleistung des Vermehrungsbestandes der 

Mastrassen w"rd je Henne und Jahr mit 140 Eiern angenommen. 
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Davon wird ein zwischen den Jahren schwankender Teil - nach 

Annahrnen des Instituts etwa 90 bis 115 StUck- zur Brut ver

wendet, der Rest wird zurn Konsurn verkauft. Die Legeleistung 

des Verrnehrungsbestandes der Legerassen ist rnit 230 Eiern je 

Henne wesentlich hoher als die der Mastrassen. Diese Legehen

nen legten nach Annahrnen und Berechnungen des Agrarokonorni

schen Instituts ea. 100 bis 125 Eier zu Konsurnzwecken. Aus 

diesen vier Positionen - Eiererzeugung in spezialisierten Be

trieben, in nicht spezialisierten Betrieben und in Verrnehrungs

betrieben fUr Mastrassen und fUr Legerassen - setzt sich die 

gesarnte inlandische Produktion an Konsurneiern zusarnrnen. Urn 

die gesarnte Eierproduktion in Belgien zu erhalten, rnuB zu 

dieser Zahl die gesarnte inlandische Bruteierproduktion addiert 

werden. Die gesarnte HUhnereierproduktion der Wirtschaftsunion 

Belgien-Luxernburg ergibt sich schlieBlich durch Addition der 

luxernburgischen Produktion zur gesarnten belgischen Produktion. 

Meldungen zu den Bestanden oder Bestandsveranderungen liegen 

fUr die Wirtschaftsunion Belgien-Luxernburg nicht vor. 

Der AuBenhandel zwischen den beiden Landern der Wirtschafts

union wird nicht erfaBt. In der Angabe zur Ausfuhr sind auch 

Bruteier enthalten, die irn Inland verwendet werden, urn Ktiken 

zur Ausfuhr zu erzeugen. Die .Angabe der Einfuhr enthalt da

gegen wie die der anderen Mitgliedstaaten nur Schaleneier und 

Eiprodukte. Die Eiprodukte werden rnit einern eigenen SchlUs

sel auf Schaleneiwert umgerechnet. Die Anzahl der Bruteier 

ist aus der BrUtereistatistik bekannt. Die Verluste werden

rnit ea. 2 % der verwendeten Menge angenommen. Der Nahrungs

verbrauch ergibt sich schlieBlich aus der gesamten zur In

landsverwendung verfUgbaren Menge abzUglich der Bruteier und 

Verluste. 
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4.1.2. armonisie un 

4.1.2.1. Erzeu 

Die vorangegangen n Ausflihrungen zeigen, daB die Eiererzeu

gung in den Mitgliedstaaten der Sechsergemeinschaft sehr un

terschiedlich er ittelt wird. In den Niederlanden und der 

Bundesrepublik w·rd der Legehennenbestand einmal jahrlich 

durch eine Volle hebung erfaBt und monatlich die Eiererzeu

gung in landwirt chaftlichen Betrieben erfragt. In Frankreich 

und Italian basi ren die Erzeugungsangaben in erster Linie 

auf Erhebungen z m Verbrauch. AuBerdem wird in beiden Landern 

versucht, eugung unter anderem vom KUkenschlupf aus-

gehend zu berec , en. Dieses zuletzt genannte Vorgehen hat 

auch Belgian zu Berechnung der Bestande und der Erzeugung 

gewahlt. 

Zur Zeit ist in allen Mitgliedstaaten die Berechnung der Be

stande anhand d r Bruteiereinlagen bzw. des KUkenschlupfs mog

lich. Diese Ber chnung hat den Vorteil, daB die Angaben schnell 

verfUgbar und d s Ergebnis sehr aktuell ist. Die Berechnungs

jedoch - .wie die AusfUhrungen im zweiten Ab

schnitt dieser rbeit gezeigt haben - sehr lUckenhaft und 

mit groBen Uns·cherheiten belastet. Diese Berechnungen allein 

genUgen daher icht, um genauere Angaben zur Erzeugung zu er

halten. Dazu w·ren umfangreiche monatliche Erhebungen in Be-

trieben erford 

ten1 ). AuBerde 

die die notwendigen Daten liefern mUB

mUBte die KUkenproduktion auBerhalb melde

tereien erfaBt oder geschatzt warden. Vorteile 

sind die Aktualitat der Ergebnisse und ihre. 

Eignung zur k zfri,stigen Vorausschatzung des Angebots. Da 

aber die Para eter nicht konstant und zum groBen Teil nicht 

1) Vgl. Absc itt J, s. 122 ff. 



- 149 -

bekannt sind und die Brlitereistatistik nicht die gesamte Kli

kenproduktion angibt, muB die so berechnete Erzeugung durch 

andere Angaben liberprlift und erganzt werden. Dazu bieten sich 

die in den Mitgliedstaaten bereits vorhandenen Unterlagen an. 

Aus diesem Grund sollten die anderen in den Mitgliedstaaten 

verwendeten Methoden zur Ermittlung der Eiererzeugung zu

nachst nicht ersetzt, sondern durch die Berechnung der Be

stande und der Erzeugung auf der Grundlage der Brlitereista

tistik erganzt werden, soweit das nicht ohnehin schon ge

schieht. 

Erstrebenswert ist die Ermittlung der Eiererzeugung in der 

Art, wie es in den Niederlanden geschieht. Es mliBte geprlift 

werden, ob die Vollerhebung nicht auch in langeren als jahr

lichen Zeitabstanden ausreichen wlirde, urn die Hochrechnung 

der Stichprobenergebnisse zu ermoglichen. 

4.1.2.2. Bestandsveranderungen 

Bestandsveranderungen weisen nur die Versorgungsbilanzen der 

Bundesrepublik und Frankreichs aus. Dabei handelt es sich in 

der Bundesrepublik urn Eiprodukte, die in der Einfuhr-. und 

Vorratsstelle eingelagert sind und in Frankreich urn Bestande 

in offentlichen Klihlhausern. In beiden Fallen machen die er

faBten Lagerbestande wahrscheinlich nur einen Bruchteil der 

Gesamtbestande aus, so daB die Aufnahme dieser Position eine 

Bereinigung der Versorgungsbilanz nur zu einem geringen Grad 

erreicht. Da flir die anderen Mitgliedstaaten keine Angaben zu 

Bestanden oder Bestandsveranderungen verfligbar sind und die 

Angaben flir die Bundesrepublik einerseits und flir Frankreich 

andererseits sehr unterschiedliche Sachverhalte widerspiegeln, 

sollte auf diese Angaben eigentlich verzichtet werden. Dann 

waren die vom SAEG ausgewiesenen Eierbilanzen bzw. einzelne 

Bilanzpositionen aber nicht mehr mit den nationalen und an-
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ernationalen Zusammenstellungen vergleichbar. Aus 

und mUssen diese Positionen auch weiterhin mit den 

Angaben usgefUllt werden, die verfUgbar sind. 

4.1.2.3. AuBenhandel 

Der AuBe andel mit Eiern wird untergliedert in den AuBen

handel m Eiern in der Schale und in den AuBenhandel mit Ei

produkte • Bei den Eiern in der Schale wird unterschieden 

zwischen 

zwischen 

und anderen, unter den anderen nochmals 

HUhnern und von anderem HausgeflUgel. Das 

Warenver eichnis fUr die Statistik des AuBenhandels der Ge

meinscha t und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 

(NIMEXE) jrmoglicht also bei den Bruteiern nicht die Diffe

renzier nach GeflUgelarten. Damit sind in den AuBenhan

delsangab n der HUhnereierbilanz in den Bruteiern auch die 

Bruteier derer GeflUgelarten enthalten1 ). 

gegen wir 

dukten un 

mit Eiern ohne Schale ist nach Produkten, 

nach GeflUgelarten, untergliedert. Auch in diesen 

sind Eier von anderen GeflUgelarten enthalten. Da

zwischen genieBbaren und nicht genieBbaren Eipro-

erschieden2). 

In den Au enhandelsangaben der Versorgungsbilanz fUr HUhner

eier soll en nur HUhnereier aufgenommen werden. Das ist bei 

Bruteiern und bei Eiprodukten wegen der dazu nicht ausreichen

den Unter liederung des Warenverzeichnisses nicht moglich. Der 

AuBenhandel mit Bruteiern und Eiprodukten der anderen GeflU

gelarten s ielt zwar wahrscheinlich eine sehr untergeordnete 

Rolle, 

genaue 

die Genauigkeit des Systems wird durch diese un

enzung gestort. Damit umfassen die AuBenhandels-

Nr. L161 vom 17.7.1972, S. 29. 
nda, S. 30. 
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angaben der Versorgungsbilanz fUr Eier die Bruteier von allen 

HausgeflUgelarten, andere Eier in der Schale von HUhnern und 

Eier ohne Schale und Eigelb. Die ungenieBbaren Eiprodukte ge

horen ebenfalls in die AuBenhandelsangabe, weil es sich nicht 

um eine Konsumeier-, sondern um eine HUhnereierbilanz handelt 

und weil auch· bei der inlandischen Erzeugung und Verarbeitung 

ungenieBbare Eiprodukte anfallen. Dagegen dUrfen zur Eieraus

fuhr nicht Bruteier· addiert warden, die zur Erzeugung von KU

ken zum Export verwendet werden. Diesen Zuschlag zum'Export 

nimmt bisher Belgien vor. Diese Bruteier werden in'Wirklich

keit nicht exportiert, sondern sie werden im Inland zur Er

zeugung von KUken verwendet< 

Auf die Umrechnung der Eiprodukte auf Schaleneiwert und der 

Schaleneier von StUck auf Gewicht soll in einem gesonderten 

Abschnitt eingegangen werden 1). 

4.1.2.4. Inlandsverwendung 

Die gesamte im Inland verwendete Menge ergibt sich aus Erzeu

gung, Bestandsveranderungen und dem AuBenhandelsaldo. Die In

landsverwendung mUBte aufgeschlUsselt werden in Verluste, 

Bruteier, Industrieverbrauch (zu anderen·als zu Nahrungs

zwecken) und Nahrungsverbrauch. Neben der Gesamtbilanz.waren 

Unterbilanzen fUr Eiprodukte und fUr Bruteier wUnschenswert. 

Bisher kann aber noch nicht einmal der Industrieverbrauch ge

sondert nachgewiesen werden. Die Verwendung der ungenieBbaren 

Eiprodukte ist - soweit in der Bilanz enthalten - im Nah

rungsverbrauch mit angegeben. 

In allen Mitgliedstaaten liefert die BrUtereistatistik Infor

mationen zur Verwendung von Bruteiern. Diese Angaben sollten 

1) Vgl. Abschnitt 4.1.2.5, 
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bei der Aufst !lung der Bilanzen auch berUcksichtigt warden. 

Sie mlissen du eh den Umfang der nicht durch die BrUtereista

tistik erfaOt n KUkenproduktion erganzt warden. 

Die Verluste in allen Mitgliedstaaten auf die Erzeu-

gung, nicht Inlandsverwendung, bezogen. Damit wird 

unterstellt, daO die Verluste Uberwiegend beim Verpacken auf

treten. Dabe handelt es sich aber zum Teil nicht urn Total

verluste, so dern urn Verluste von Schaleneiern, die ala Ei

produkte wei er verwendet warden konnen. Die Verluste mUD

ten durch Erhebungen UberprUft warden, urn erste Anhaltspunkte 

Uber deren 6sma0 zu erhalten. 

4.1.2.5. Urn echnun ssatze 

Angaben, 

den. Zur 

ein 

Das 

t die Eierbilanzen in Gewicht an. Dazu mUssen die 

~n StUck vorliegen, auf Gewicht urngerechnet wer

echnung von Eiprodukten auf Schaleneiwert. wird 

gsschlUssel verwendet. 

Eier in der Schale wird Uber das Durch-

schnittsge icht je Ei berechnet. Das durchschnittliche Eige

wicht i.st om Alter der Legehenne, von der Rasse und vom 

Klima Altersaufbau des Bestandes variiert mit 

der Jahres eit und den Marktbedingungen. 

Die hte sollen bei hohen Temperaturen geringer sein 

als aOigten Temperaturen. Dieser EinfluO verliert je-

doch mit unehmender Verbreitung der Intensivhaltung an Be

deutung. 

Das durch chnittliche Gewicht der erzeugten Eier schwankt im 

Jahresabl uf und zwischen den Jahren. AuOerdem ist zu vermu-
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ten, daB das durchschnittliche Eigewicht der Erzeugung von dem 

der Vermarktung abweicht, weil die vom Erzeuger verkauften Ei

er sortiert oder vorsortiert sind, und besonders kleine Eier 

wahrscheinlich zu einem groBeren Teil als andere Sortierungen 

in den Eigenverbrauch flieBen. Die in den AuBenhandelsposi

tionen der Bilanz ausgewiesenen Eier werden wiederum ein an

dares Durchschnitt~gewicht haben als die vorher genannten. 

Das durchschnittliche Eigewicht kann zwar fUr die Bilanzen der 

Mitgliedstaaten, nicht aber fUr die Bilanzpositionen eines 

Mitgliedstaates differenziert werden. Dadurch werden z. B. die 

Ausfuhren des Landes A in das Land B mit einem anderen durch

schnittlichen Eigewicht auf Gewicht umgerechnet als die Ein

fuhren des Landes B aus dem Land A, wenn nicht die durch

schnittlichen Eigewichte in den Landern A und B Ubereinstimmen. 

Wenn alle Mengen grundsatzlich in Gewicht erhoben und angege

ben wtirden, wtirden diese Probleme nicht bestehen. Dann mUBten 

allerdings noch die Eiprodukte auf Schaleneiwert umgerechnet 

werden. 

Ein anderer Vorschlag liefe darauf hinaus, mit einem Standard-

·eigewicht zu rechnen. Bisher wurde schon, wenn keine anderen 

Angaben verfUgbar waren, von Gewicht auf StUck oder von StUck 

auf Gewicht mit einem durchschnittlichen Eigewicht von 57,5 g 

(Faktor 17,4) gerechnet. Durch die BerUcksichtigung der tat

sachlichen Eigewichte sollte dieses grobe Verfahren aber gera

de verbessert werden. Der darauf folgende Vorschlag, zunachst 

mit erhobenen durchschnittlichen Eigewichten auf Gewicht und 

dann mit einem anderen durchschnittlichen Eigewicht, das nun 

fUr alle Lander in gleicher Hohe angenommen wird, auf zwischen 

den Landern vergleichbare StUck umzurechnen, bringt neue 

Schwierigkeiten. Das wtirde bedeuten, in der EWG eine neue Ge

wichtseinheit, namlich das Standardei, einzufUhren. Die Ver

gleichbarkeit der internationalen Statistiken wtirde dadurch 

weiter erschwert. 
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Die Umrechnung von tuck auf Gewicht kann nur erfolgen, wenn 

das durchschnittlic e Eigewicht der erzeugten Eier im jewei-

ligen Mitgliedstaat oder geschatzt wird. Dieses Eige-

.wicht muB zunachst Umrechnung der anderen Bilanzpo~ 

sitionen herangezog n werden. FUr einen spateren Termin er

scheint es moglich, die AuBenhandelsangaben mit den Durch

schnittsgewichten d r Herkunftslander una die Bruteier mit 

·• einem eigenen Durc schnittsgewicht auf Gewicht umzurechnen. 

Der AuBenhandel Eiprodukten wird in der AuBenhandels-

statistik in Prod tgewicht angegeben. Diese Angaben mtissen 

ftir die Versorgung bilanz auf Schaleneiwert umgerechnet wer

den. Wie die folge de tlbersicht zeigt, verwenden die Mitglied

staaten bisher noc verschiedene Umrechnungsschltissel. Frank-

reich und Italien den vom SAEG vorgeschlagenen Schltis-

sel tibernommen, auf die Verordnung tiber die endgtiltige 

Festsetzung der A schopfungsbetrage und die Festsetzung der 

Einschleusungspre'se vom 25.6.1963 zurtickgeht. In der Bundes

republik, in den und in der Wirtschaftsunion 

Belgien-Luxemburg werden noch eigene Schltissel verwendet. 

Mit den Koeffizie ten soll das Eiprodukt in Schaleneiwert um

gerechnet werden. Dazu wird bei frischen Eiern ohne Schale die 

Schale hinzugeftig • Der Anteil der Schale am gesamten Eige-

wicht ist GroBe des Eies und von der Dicke der Schale 

abhangig. wird die Untersuchungsmethode die Hohe der 

Koeffizienten Damit sind die Unterschiede der 

Koeffizienten erklaren. Sollen getrocknete ganze Eier ohne 

Schale in Schale umgerechnet werden, dann muB auBer der 

Schale auch das ·ei der Trocknung entzogene Wasser hinzugeftigt 

warden. Der 

eier erforderlic 

len. Das gilt au 

eiwert. Zur Hers 

in der Schale, 

hnungsschltissel zeigt also, wieviel Schalen-

sind, urn ein Kilogramm Eiprodukt herzustel

Umrechnung von Eigelb auf Schalen

von einem Eigelb benotigt man ein Ei 

nach dem Schltissel ein Eigelb den 



·.ubersicht 39: Umrechnungsschltissel der Eiproduk.te in die Bilanzeinhei t 

"Eier in der Schale" 

(Schaleneiwert) 

Versorgungsbilanzen 1970/71 

Bezeichnung BR Deutsch- Frank- Nieder- WU Belg./ 
land rei eh Italien lande Luxemburg 

0405-31 Eier ohne Schale, 
getrocknet 420 431 431 471 (46o) 

0405-39 Eier, frisch 112 114 114 118 ( 109) 

0405-51 Eigelb, fltissig, 
gefroren 250 227 227 224 (316) 

0405-55 Eigelb, getrocknet 480 443 443 476 (460) 

0405-70 Eiprodukte, 
ungenie13bar 227 . X X X 

Von StUck in Gewicht umgerechnet unter der Annahme 1 Ei = 57,59 g. 

g,uelle: SAEG, Luxemburg. . 

SAEG 

431 

114 

227 

443 

227 
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Wert von einem Ei in der Schale. Dieses Vorgehen fUhrt bei der 

Umrechnung einiger Produkte auf Schaleneiwert zu falschen Er

gebnissen. 
I . . 
1 as sei an einem Beispiel verdeutlicht. Land A importiert ei-

e bestimmte Menge Schaleneier. Diese Menge wird in der Eipro

uktenindustrie in EiweiB, Eigelb und Schale getrennt. Das Ei

elb wird anschlieBend wieder exportiert, das EiweiB an die 

nlandische Nahrungsmittelindustrie geliefert. I~ der AuBen-

andelsstatistik wird das Eigelb in Produktgewicht ausgewie

en. FUr die Versorgungsbilanz wird das Produktgewicht auf 

inen Schaleneiwert umgerechnet, der der importierten Menge 

leich ist. Das EiweiB, das im Inland verbraucht wird, bleibt 

berUcksichtigt. Dadurch fUhrt "die Umrechnung zu einem fal

Zu einem falschen Ergebnis kame die Rechnung 

er auch, wenn das EiweiB gesondert berUcksichtigt wUrde. 

zeigt ein leicht abgewandeltes Beispiel. 

importierten Eier werden aufgeschlagen, das EiweiB vom 

gelb getrennt und beide Produkte ausgeftlhrt. Es sei unter

s ellt, daB auch das EiweiB in der AuBenhandelsstatistik ge-

ennt von den Milchalbuminen ausgewiesen wird. In der Ver

sorgungsbilanz erscheint jetzt die ausgefUhrte Menge doppelt 

so groB wie die eingeftlhrte Menge, weil sowohl das ausgefUhr

te Eigelb,als auch das ausgefUhrte EiweiB getrennt jeweils 

die Menge Schaleneier umgerechnet warden, die zu ihrer 

He stellung notwendig sind. Auch in diesem Fall ergibt die 

echnung ein falsches Ergebnis. 

Ri waren die Ergebnisse, wenn vom Produktgewicht.der 

Ei rodukte ausgegangen wtlrde und nur Schalenanteile und bei 

ge ockneten Produkten auBerdem der Wasserentzug hinzuge

et wUrden. 
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4.2. GeflUgelfleischbilanzen 

4.2.1. UberprUfung 

4.2.1.1. Bundesrepublik Deutschland 

Die Erzeugung von GeflUgelfleisch wird im Bundesgebiet fUr 

die einzelnen HausgeflUgelarten unterschiedlich ermittelt. 

Bei JungmasthUhnerfleisch geht das BML von der GeflUgelschlach

tungssta tistik aus. Das· 11 Gesetz Uber eine GeflUgelsta tistikn 

vom 29. Marz 1967 ordnet unter anderem an, daB GeflUgelschlach

tereien mit einer Schlachtkapazitat von monatlich 2 000 Tieren 

regelmaBig den Fleischanfall aus Schlachtungen von GeflUgel 

inlandischer Herkunft, getrennt nach Gefltigelarten und Zube

reitungsformen, zu melden haben1 ). Das JungmasthUhnerfleisch 

der verschiedenen Zubereitungsformen wird auf eine einheitli

che Zubereitungsform umgerechnet, bei der das Schlachtgewicht 

70 % des Lebendgewichtes betragt. Nach dem 11 Warenverzeichnis 

fUr die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 

Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten (NIMEXE)"sind "HUhner 

70 vH" definiert als "gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und 

Stander, mit Herz, Leber und Muskelmagen". 

Zu dem Ergebnis der Schlachtungstatistik werden Mengen addiert, 

urn auch die Erzeugung in nicht meldepflichtigen Schlachtereien 

und bei den Erzeugern zu berUcksichtigen. tlbersicht 40 ermog

licht den Vergleich der Erzeugungsangaben des BML mit denen 

des Statistischen Bundesamtes. Ahnlich dem Vorgehen bei der 

Berechnung der Eiererzeugung hat das BML auch bei der GeflU

gelfleischerzeugung in der zweiten Halfte der sechziger Jahre 

zunehmende Zuschlage zur erhobenenen Erzeugung vorgenommen. 

1) Vgl. dazu Stat. Bundesamt, Facllserie B, Reihe 3: "Vieh
wirtschaft", 1970, S. 8. 
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Ubersichi 40: Erzeugupg von Jungmasthtihnerfleisch in der BRD 

1966-1972 

(1 000 t) 

Erzeugung nach Angaben Zuschlage des BML zur Jahr 
I ML1) Stat. Bundesamt2 ) erhobenen Angabe 

1966 79 77 2 

1967 102 97 5 
1968 107 101 6 

1969 123 116 7 
1970 156 147 9 
1971 170 161 9 
1972 169 166 3 

1) Gesam~erzeugung. - 2) Erzeugung in Gefltigelschlachte
reien mi~ einer Schlachtkapazitat von monatlich mindestens 
2 000 Ti~ren. 
Quelle: BML, Bonn. - Stat. Bundesamt, Wiesbaden. 

FUr die Erzeugung von Suppenhennen haben die Schlachtungen 

beim Gefligelhalter immer noch groBe Bedeutung. Die Schlach

tungstati~tik gibt daher nur einen Teil des gesamten Anfalls 

von Suppe 1hennen an 1 ). 

Aus diese~ Grund berechnet das BML die Suppenhennenerzeugung 

a us den L ~gehennenbestanden am Anfang und am Ende des Jahres 

und a us d n Zugangen zum Bestand. Die Erzeugung von Suppen-

hennen so 1 nach den Annahmen des BML dem berechneten Abgang 

gleich se n: 

A·gang = Anfangsbestand + Zugang - Endbestand. 

1) Vgl. Alschnitt 2.2.2, S. 115 ff. 
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Die Legehennenbestande sind bereits aus der Berechnung der 

Eiererzeugung bekannt. Der Zugang ergibt sich aus dem Ktiken

schlupf, der in der Brtitereistatistik angegeben ist. Das BML 

unterstellt, daB die geschltipften Ktiken nach 6 Monaten zum 

Legehennenbestand ZU zahlen sind und daB wahrend der Aufzueht

periode 7 % der geschltipften Ktiken aus dem Ktiken- und Jung

hennenbestand ausscheiden. Die Verluste an Legehennen wahrend 

der Legeperiode und die Zugange von Ktiken, die nicht durch 

die Erhebung bei den Brtitereien erfaBt werden, bleiben unbe

rticksichtigt. Damit wird angenommen, daB sich beide Dunkel

ziffern in etwa kompensieren. 

Das Schlachtgewicht der Suppenhennen betragt in dieser Rech

nung 1,4 kg. Das Resultat kann dem hochgerechneten Ergebnis 

aus den betriebs- und marktwirtschaftlichen Meldungen gegen

tibergestellt werden, weil das BML in den Berichterstatterbe

trieben auch die geschlachteten und die lebend verkauften 

Hennen erhebt. Die gesamte Erzeugung an Suppenhennen, die 

aus diesen Meldungen berechnet wird, liegt nach Auskunft des 

BML unerheblich unter der mit der beschriebenen Me~hode er

mittelten Schlachtmenge. 

Zur Berechnung der Erzeugung von Gansefleisch geht das Land

wirtschaftsministerium von dem Bestand aus, der im Dezember 

des Vorjahres gezahlt wurde. Es wird unterstellt, daB im lau

fenden Jahr 50 % dieses gezahlten Bestandes Zuchttiere sind. 

Ein Viertel dieser Zuchttiere sollen Ganter sein. Je Zucht

gans wird mit einem Nachwuchs von 4 Gosseln gerechnet. Der 

Abgang zur Schlachtung ergibt sich nun wie in der Berechnung 

der Erzeugung von Suppenhennen als 

Abgang = Anfangsbestand + Zugang - Endbestand. 

Das Durchschnittsgewicht der Schlachttiere wird mit 4,5 kg 

angenommen. 
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Ahniich wie bei 'Gansen ist der Rechengang zur Ermittlung der 

Erzeugung von ~tenfleisch, Auch bier werden der Ausgangsbe

stand und der Enrbestand den Ergebnissen der Dezemberzahlun

gen gleichgesetz
1

t. Von dem Anfangsbestand sind nach den An

nahmen des BML 1 % Zuchtenten. 25 % dieser Zuchtenten seien 

in spezialisiert n Farmen und 75 % in nicht auf diesen Pro-

duktionszweig 

gehalten. Die 

zialisierten landwirtschaftlichen Betrieben 

zuchtleistung soll in den Farmen 115 Ktiken 

und in den nicht spezialisierten Betrieben 33 Ktiken je Zucht

tier betragen. D e Anzahl der geschlachteten Tiere ist dem 

berechneten Abga g gleichgesetzt. Das durchschnittliche 

Schlachtgewicht ird mit 2 kg angenommen. 

Lagerbestande od r Bestandsveranderungen von Gefltigelfleisch 

warden in der Bu desrepublik nicht erfaBt. 

Die Angabe zum A Benhandel mit Gefltigelfleisch beinhaltet le

bende Tiere und efltigelfleisch. Die Lebern, Herzen und Mus

kelmagen, die ni ht gesondert vom tibrigen Tier- oder Schlacht

korper exportier oder importiert werden, sind in dieser Au

Benhandelsangabe enthalten. 

Die InlandsverweJdung ergibt sich aus den tibrigen Positionen. 

Es wird unterste~~lt, daB diese gesamte Menge zur menschlichen 

Ernahrung verbra cht wird. 

Zur Schatzung der Gefltigelfleischerzeugung verftigt das fran

zosische Landwirt chaftsministerium tiber vier Quellen: 

i. Verbrauchsst chprobe; 

ii. Veterinardie st in den Schlachtereien ftir 
Kleintiere u d Gefltigel; 



- 161 -

iii. monatliche Erhebung in den Schlachtereien mit einer 
Kapazitat ab 100 Schlachtungen pro Stunde; 

iv. BrUtereistatistik. 

In der VerbrauchS$ichprobe wird der Verbrauch getrennt fUr 

HUhnerfleisch und anderes GeflUgelfleisch erfaBt. AuBerdem 

wird unterteilt nach dem Verbrauch von GeflUgelfleisch aus 

eigener Produktion und dem Verbrauch von gekauftem GeflUgel

fleisch. 

Der Veterinardienst erfaBt nach Schatzung des franzosischen 

Landwirtschaftsministeriums etwa zwei Drittel aller GeflUgel

schlachtungen. Nach einem Gesetz muB der Veterinardienst das 

gesamte in Schlachtereien geschlachtete GeflUgel inspizieren 

und dafUr eine Taxe erheben. Seit 1971 werden die so erfaBten 

Schlachtungen vom Landwirtschaftsministerium aufbereitet und 

zur Schatzung der Gesamterzeugung herangezogen. 

In Frankreich sind die GeflUgelschlachtereien mit einer 

Schlachtkapazitat ab 100 Tiere pro Stunde meldepflichtig. Die 

Schlachtungen in diesen Betrieben werden mit den vom Veteri

nardienst erfaBten Schlachtungen verglichen. 

SchlieBlich dienen auch die Ergebnisse der Erhebungen bei den 

BrUtereien zur Schatzung der GeflUgelfleischerzeugung. Es 

wird unterstellt, daB die Mastperiode bei den KUken der Mast

rassen 2 1/2 Monate, bei den Hahnchen der Legerassen 1 1/2 

Monate und bei den Hahnchen der Mischrassen J Monate dauert. 

Die durch die BrUtereistatistik erfaBten KUken von TruthUh-
' nern, PerlhUhnern und Enten werden ebenfalls in GeflUgel-

fleisch umgerechnet. Die mittleren Schlachtgewichte sind 

durch die Schlachtungstatistik in etwa bekannt. 
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In Frankreich wird das Schlachtgewicht nicht als eine ganz 

spezifische Zubereitungsform definiert, sondern die geschlach

teten Tiere verschiedener Zubereitungsformen werden in Pro

duktgewicht angegeben. Die Anteile der verschiedenen Zuberei

tungsformen sind bisher unbekannt. Als allgemein Ublich wird 

der Handel mit geschlachtetem Gefltigel mit Kopf und Standern 

angesehen. 

Die Differenz zwischen der berechneten GeflUgelfleischerzeu

gung und der vom Verbrauch abgeleiteten Erzeugung wird nach 

den Annahmen des franzosischen Landwirtschaftsministeriums 

von der "traditionellen Erzeugung" gedeckt. 

Der AuBenhandel Frankreichs mit GeflUgelfleisch wird - wie 

die Erzeugung - in Produktgewicht angegeben. 

Der Verbrauch der Haushalte wird durch die bereits mehrfach 

angefUhrte Stichprobe erhoben. Der Verbrauch in Kollektiv

haushalten (Kantinen, Krankenhauser u. a.) muB geschatzt 

werden. 

4.2.1.J. Italien 

Grundlage zur Berechnung der GeflUgelfleischerzeugung in Ita

lien sind die BrUtereistatistiken. Die JungmasthUhnerfleisch

erzeugung wird getrennt fUr Mastrassen, Mischrassen und Hahn

chen der Legerassen berechnet. Zu diesen Berechnungen zieht 

das ISTAT die Ergebnisse der eigenen Erhebungen in den BrUte

reien heran1 ),_ die im Gegensatz zu den Erhebungen des IRVAM 

den monatlichen KUkenschlupf erfassen, darunter auch den 

1) Vgl. dazu auch Abschnitt 1.3.1.3, s. 16 f. 
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Schlupf von zur Mast verwendeten Hahnchen der Legerassen. Bei 

den geschltipften Ktiken der Mischrassen unterstellt das ISTAT, 

daB alle Hahnchen, also 50 % der geschltipften Ktiken, zur Mast 

genutzt werden. Das Schlachtgewicht aller HUhner betragt 82 % 
des Lebendgewichts. Es handelt sich also urn die Zubereitungs

form "gerupft, entdarmt, mit Kopf und Standern 11 • Diese Zube

reitungsform ist im italienischen Handel tiblich. 

Der Suppenhennenanfall wird vom Legehennenbestand abgeleitet. 

80 % des durchschnittlichen Legehennenbestandes sollen zur 

Fleischerzeugung tauglich sein. AuBerdem wird angenommen, daB 

20 % der Junghennen vor Beginn der Legeperiode ausgemerzt und 

geschlachtet werden. 

Auch die Erzeugung von anderem Gefltigelfleisch wird vom Ktiken

schlupf ausgehend berechnet. 

Die gesamte so berechnete Gefltigelfleischerzeugung wird der 

von dem Ergebnis der Verbrauchserhebung abgeleiteten Erzeu

gung gegentibergestellt. Die Differenz zwischen beiden Mengen 

gilt als 11 bauerliche" Erzeugung. 

Der AuBenhandel mit Gefltigelfleisch wird vom IRVAM auf ein 

Schlachtgewicht von 80% des Lebendgewichts umgerechnet
1

). 

4.2.1.4. Wirtschaftsunion Belgien-Luxemburg 

In Luxemburg wird die Erzeugung von Gefltigelfleisch zusammen 

mit den 11 sonstigen Fleischarten"(Schaf- und Pferdefleisch) 

angegeben. Die Gesamterzeugung fallt mit weniger als 500 t 

(1970) in der Versorgungsbila~z der Wirtschaftsunion nicht 

ins Gewicht. 

1) Rapporto Consuntivo ••. , a.a.O., S. 29 u. JO. 
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In B lgien unterscheidet das agrarokonomische Institut bei 

der erechnung der Gefltigelfleischerzeugung zwischen den Ge

larten und zwischen der Erzeugung in Betrieben und in 

haltungen zum Eigenverbrauch. Bei den Brathtihncheri wird 

renziert zwischen den Jungmasthtihnern der Mastrassen und 

den ussortierten Hahnchen der Legerassen. Die Anzahl der ge

chteten Tiere wird seit 1966 vom Ergebnis der Brtiterei

stik abgeleitet. Das Schlachtgewicht je Tier wird bei 

den ungmasthtihnern der Mastrassen seit 1970 mit 1,0185 kg 

(196 -1969 = 1,018 kg; davor 1,050 kg) angenommen, bei den 

rtierten Hahnchen mit 0,7 kg. Das Schlachtgewicht be-

in beiden Fallen 70 % des Lebendgewichts. 

Zur rmittlung der Erzeugung von Suppenhennen geht das agrar

Institut von den Legehennenbestanden aus und be-

rec Erzeugung durch Multiplikation der Bestande mit 

izienten der Bestandserganzung1 ). So wird ftir den Zucht

net 

Koeffizienten von 60 % gerechnet, ftir den 

zum Erzeugen von Konsumeiern von 1965 bis 

mit einem solchen von 90 % und ftir die Vermehrungsbe

Mast- und Legerassen mit einer jahrlichen Bestands

von 100 %. Daraus ergibt sich die Anzahl der Sup-

en, die mit einem Schlachtgewicht von 1,4 kg multipli

das gesamte Schlachtgewicht der Suppenhennen 

echnen. Nach den belgischen Annahmen betragt das 

htgewicht 70 % des Lebendgewichts. 

hlachtgewicht der Suppenhennen und das gesamte Schlacht

t der Jungmasthtihner, das aus dem Ktikenschlupf berech

rde, ergeben zusammen die Htihnerfleischerzeugung in Be

n. Dazu wird die pauschal gesetzte Erzeugung von Htihner

h in Kleinhaltungen addiert. Damit ist die gesamte Htih

ischerzeugung in Belgian berechnet. 

1) Vg. dazu Abschnitt 4.1.1.5, S. 145 ff. 
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Der Fleischanfall aus der Haltung von Gansen, Enten, PerlhUh

nern und TruthUhnern wird zusammen auf der Grundlage der Er

gebnisse der jahrlichen Viehzahlungen geschatzt. Die Erzeugung 

von Taubenfleisch wird pauschal auf 1 000 t gesetzt. 

Der AuBenhandel mit GeflUgel wird der AuBenhandelstatistik 

entnommen und auf ein Schlachtgewicht von 70 % des Lebendge

wichts umgerechnet. 

Der Verbrauch ergibt sich aus den anderen Positionen. 

4.2.2. Harmonisierung 

4.2.2.1. Erzeugung 

Die Erfassung der GeflUgelfleischerzeugung bereitet in allen 

Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaften auch vom Ver

fahren her noch groBere Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten 

rUhren vor allem daher, daB die Erzeugung fUr mehrere GeflU

gelarten zu ermitteln ist und die Erzeugung in Kleinhaltungen 

eine nicht bekannte Bedeutung hat. Diese Schwierigkeiten sind 

bisher auch durch eine GeflUgelschlachtungsstatistik nicht 

ganz zu beseitigen. 

Die Berechnungen und AusfUhrungen im zweiten Abschnitt zeigten, 

daB die JungmasthUhnerfleischerzeugung in allen Mitgliedstaa

ten anhand des Schlupfes von KUken, die zur Mast bestimmt 

sind, ermittelt werden kann 1 ). Dazu mUssen die durchschnitt

lichen Schlachtgewichte der Tiere erhoben warden. Unbekannt 

ist der Umfang der Mast von Tieren, die nicht in meldepflich

tigen BrUtereien geschlUpft sind. 

1) Vgl. Abschnitt 2.2.1. J.1, S. 97 ff. 
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Die anhand des Ktike schlup£es berechnete Erzeugung sollte an 

anderen Angaben zur Erzeugung von Jungmasthtihner£leisch Uber

prti£t warden. Dazu ist allein die Schlachtungstatistik geeig

n.: et, die die Ge£1Ug,l£leischarten getrennt angibt. Die Erzeu

gung von Ge£ltigel£ljisch in Kleinhaltungen zum Eigenverbrauch 

muB in jedem Fall g schatzt werden. 

Die Erzeugung von S ppenhennen laBt sich aus dem Legehennen

bestand ableiten. nn der Legehennenbestand mit einem demo

graphischen Model! erechnet wird, ergibt sich daraus auch 

die Erzeugung von S ppenhennen. Das Ergebnis tri££t in etwa 

das Angebot, wenn d s Datenproblem zu£riedenstellend gelost 

wurde. Die Uberprti£ ng des Ergebnisses ist schwieriger als 

bei der berechneten Jungmasthtihner£leischerzeugung. Ein gro

Ber Teil der Suppen ennen wird noch von den Erzeugern selbst 

geschlachtet, so da die in einigen Mitgliedstaaten bestehen

de Ge£1Ugelschlacht ngstatistik die Suppenhennenerzeugung 

nicht ausreichend e £aBt. Die Entwicklung der Suppenhennen

schlachtungen wird on dieser Ge£ltigelschlachtungstatistik 

verzerrt wiedergege 

Schlachtereien anst 

der Anteil der Schlachtungen in 

Die Suppenhennenerz ugung kann auch durch Koe££izienten der 

Bestandserneuerung der durch eine Abgangs-Zugangsrechnung 

: · ermi ttel t werden. V raussetzung dazu sind andere Z8.hlungen 

oder Schatzungen de Bestandes. 

Besonders schwierig ist die Ermittlung der Erzeugung von Ge

£ltigel£leisch der a deren Hausge£ltigelarten. Bei diesen Ge

£1Ugelarten ist die Naturbrut bisher noch von groBerer Be

deutung. Die Entwic lungstendenz der Erzeugung kann auch 

nicht allein aus de Entwicklung der Bruteiereinlagen bzw. 

1) Vgl. Abschnitt 2 2.2, S. 117. 
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des Ktikenschlupfes abgelesen werden, weil die Ktikenproduktion 

auBerhalb meldepflichtiger Brtitereien vor allem bei Truthtihnern, 

Perlhtihnern und Enten noch groBere Bedeutung hat. 

Zur Schatzung der Erzeugung sollten aus diesen Grtinden alle 

verftigbaren Informationen herangezogen werden. Dazu zahlen 

insbesondere Angaben zu den Bestanden, zur Ktikenproduktion in 

meldepflichtigen BrUtereien und zu den Schlachtungen in Ge

fltigelschlachtereien. Auf die Probleme bei der Umrechnung von 

Produktgewicht auf Schlachtgewicht soll in einem gesonderten 

Abschnitt eingegangen werden1 ). 

4.2.2.2. Bestandsveranderungen 

Bestandsveranderungen von GeflUgelfleisch geben nur die Nie

derlande an. Damit bestehen bei dieser Position fUr die Har

monisierung der Gefltigelfleischbilanz die gleichen Probleme, 

die schon zur Harmonisierung der Eierbilanz angefUhrt wurden2 ). 

Aus den dort angefUhrten GrUnden mUssen auch bei den Gefltigel

fleischbilanzen die Bestandsveranderungen berUcksichtigt war

den. Einen besonderert Hinweis auf die Notwendigkeit, die Be

standsveranderungen zu berUcksichtigen, geben die Auswirkungen 

der Bestandsverminderungen 1968/69 in den Niederlanden. In die

sem Wirtschaftsjahr weist die Bilanz einen Bestandsabbau urn 

9 000 t aus. Der gesamte Nahrungsverbrauch wird mit 67 000 t, 

der Pro-Kopf-Verbrauch mit 5,2 kg angegeben. Wenn.die Bestands

veranderungen unberUcksichtigt bleiben wtirden, wtirde der Ge

samtverbrauch nur mit 58 000 t und der Pro-Kopf-Verbrauch mit 

4,5 kg angegeben. Die Statistik gabe in diesem Fall ein fal

sches Bild Uber die Entwicklung des Nahrungsverbrauchs. 

1) Vgl. Abschnitt 4.2.2.5, S. 
2) Vgl. Abschnitt 4.1.2.2, s. 

169 f. 
149 f. 
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4.2.2.3. AuBenhandel 

Das Warenverzeichnis fUr die Statistik des AuBenhandels der 

Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 

(NIMEXE) unterscheidet beim AuBenhandel mit GeflUgel zwischen 

lebendem HausgeflUgel (01.05), nicht lebendem HausgeflUgel 

und genieBbarem Schlachtabfall (ausgenommen Lebern) (02.02) 

und GeflUgellebern (02.03). 

Das Warenverzeichnis gliedert das lebende HausgeflUgel in 

KUken ("mit einem StUckgewicht von hochstens 185 g") und an

dere. Dieses andere lebende HausgeflUgel als KUken ist unter

teilt in HUhner, Enten, Ganse, TruthUhner und PerlhUhner. 

Beim nicht lebenden HausgeflUgel und Schlachtab.fall ist diffe

renziert nach unzerteiltem und zerteiltem GeflUgel und ge

nieBbarem Schlachtabfall. Das unzerteilte GeflUgel wird ge

trennt nach GeflUgelarten und fUr HUhner, Enten und Ganse 

darUber hinaus getrennt nach Zubereitungsformen ausge-

wiesen. Die Teile von GeflUgel werden zum Teil nicht nach Ge·

flUgelarten aufgeschlUsselt. 

Die Teile von GeflUgel erscheinen unter der NIMEXE-Kennziffer 

0.2.02-70. Nur fUr Halften oder Viertel von HUhnern (02.02-60) 

und fUr genieBbaren Schlachtabfall aller GeflUgelarten (02.02-

90) sieht die NIMEXE-Nomenklatur eigene Kennziffern vor. Eine 

weitergehende Aufteilung des AuBenhandels nach GeflUgelarten 

ist anhand des Gemeinsamen Zolltarifs moglich, aber auch die

se Untergliederung reicht nicht aus, urn den AuBenhandel mit 

GeflUgel fUr die einzelnen GeflUgelarten getrennt anzugeben. 

Damit scheitert an dieser Stelle der Versuch, Versorgungsbi

lanzen getrennt fUr die einzelnen GeflUgelfleischarten auf

zustellen. 
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4.2.2.4. Inlandsverwendung 

In den Versorgungsbilanzen fUr GeflUgelfleiseh ist unter

stellt, daB die gesamte im Inland verwendete Menge zur menseh

liehen Ernahrung verbraueht wird. Ein besonderes Problem bil

den - wie bei den anderen Bilanzpositionen - die Definition 

des Sehlaehtgewiehts und - damit zusammenhangend - die Um

reehnungssatze. 

4.2.2.5. Umreehnungssatze 

Die Versorgungsbilanz fUr GeflUgelfleiseh ist im Veroffent

liehungsprogramm des SAEG in die Versorgungsbilanzen fUr 

Fleiseh integriert. Diesen Versorgungsbilanzen fUr Fleiseh 

ist eine Viehbilanz vorgesehaltet. Die Bilanzen werden sowohl 

in Sehlaehtgewieht einsehlieBlieh Absehnittfette als aueh in 

Sehlaehtgewieht ohne Fette angegeben. Bei GeflUgelfleiseh ist 

das Sehlaehtgewieht in beiden Fallen gleieh. 

Die vorhergehenden AusfUhrungen wiesen bereits darauf hin, 

daB in den Mitgliedstaaten das Sehlaehtgewieht untersehied

lieh definiert ist. So wird z. B. in der Bundesrepublik 

Deutsehland und in Belgian unterstellt, daB das Sehlaehtge

wieht bei HUhnern 70 % des Lebendgewiehts betrag~~ in Italian 

wird dagegen mit einem Sehlaehtgewieht von ea. 80 % des Le

bendgewiehts gereehnet. Das franzosisehe Landwirtsehaftsmi

nisterium gibt das Produktgewieht der gesehlaehteten Tiere 

als Sehlaehtgewieht an. Da in Frankreieh der Handel mit HUh

nern der Zubereitungsform "gerupft, entdarmt, mit Kopf und 

Standern" vorherrseht, dUrfte dort das Sehlaehtgewieht wie 

in Italian bei ea. 80 % des Lebendgewiehts liegen. 

1) In derBRD wird die GeflUgelfleiseherzeugung in Produkt
gewieht angegeben. Das Produktgewieht hat von 1966 bis 
1972 in% des Lebendgewiehts betragen: 70,2; 69,3; 69,9; 
69 '4; 69' 3; 69 '0; 68' 9. 
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Das Warenverzeichnis fUr die Statistik des AuBenhandels der 

Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten 

(NIMEXE) fUhrt fUr HUhner unter der Kennziffer 02.02-11 drei 

Zubereitungsformen an, die nach dem Gemeinsamen Zolltarif 

unterschieden werden.konnen: 

i. gerupft, entdarmt, mit Kopf und Standern, genannt 
"HUhner 8J vH 11 ; 

ii. gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Stander,mit Herz, 
Leber und Muskelmagen, genannt "HUhner 70 vH"; 

iii. gerupft, ausgenommen, ohne Kopf und Stander, ohne Herz, 
Leber und Muskelmagen, genannt "HUhner 65 vH". 

Im Rahmen der Fleischbilanzen des SAEG warden die genieBbaren 

Innereien, die nicht zum Schlachtgewicht zahlen, in einer ei

genen Bilanz ausgewiesen. Das Schlachtgewicht des GeflUgels 

darf daher die Innereien nicht enthalten. Von den drei fUr 

HUhner angefUhrten Zubereitungsformen entspricht die unter 

iii. "HUhner 65 vH11 genannte am ehesten einer Schlachtge

.wichtdefinition, die den Schlachtgewichtdefinitionen der an-

deren Fleischarten vergleichbar ist. Es muB jedoch geprUft 

warden, ob zu dieser Zubereitungsform noch Teile hinzugefUgt 

warden mUssen (z. B. Hals), urn zu einem vollstandigen Schlacht

gewicht zu gelangen. FUr alle GeflUgelarten mUBten die An

teile dieses Schlachtgewichts am Lebendgewicht getrennt er

mittelt warden. Die Innereien von den GeflUgelarten mUssen 

in die Versorgungsbilanz fUr Innereien Ubertragen warden. 

Auch alle AuBenhandelsangaben sind in Schlachtgewicht umzu

rechnen. Teile von GeflUgel und die Zubereitungsform, die 

der Schlachtgewichtsdefinition entspricht, konnen ohne Um

rechnung in die Versorgungsbilanz Ubernommen warden. Wenn 

jedoch Knochen aus Teilen von GeflUgel entfernt sind ("ent

beint"), mUssen diese Knochen wieder hinzugerechnet warden, 

damit das Fleisch in Schlachtgewicht angegeben ist. 
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5. Zusammenfassung 

Die Erzeugungsstatistik fUr Produkte der GeflUgelwirtschaft 

ist wegen der Kurzfristigkeit und Variabilitat des Produk

tionsprozesses sowie wegen der groBen Zahl der GeflUgelhalter 

und der verschiedenen Formen der GeflUgelhaltung mit besonde

ren Problemen behaftet. Bisher beruht die Statistik auf dem 

Gebiet der Eier- und GeflUgelfleischerzeugung in den Mitglied

staaten der Sechsergemeinschaft Uberwiegend nicht auf erhobe

nen, sondern lediglich auf geschatzten Daten. Urn den besonde

ren Problemen dieses Sektors gerecht zu warden, mUBte eine 

direkte Erhebung mit monatlicher Periodizitat im Erhebungsbe

reich aller Erzeuger (Legehennenhalter, Schlachtereien) durch

gefUhrt warden. Solche Erhebungen sind auBerordentlich auf

wendig. 

Das Statistische Amt der Europaischen Gemeinschaften ~at aus 

diesem Grund in seinem Arbeitsprogramm auf dem Gebiet der Ge

flUgelstatistik den Aufbau einer harmonisierten BrUtereista

tistik an die erste Stelle gesetzt. Diese Erhebungen konnen 

mit relativ geringem Aufwand monatliche Ergebnisse liefern. 

In der vorliegenden Arbeit sollten unter anderem die Moglich

keiten der Berechnung der Erzeugung anhand der Ergebnisse der 

BrUtereistatistik untersucht und fUr eine Periode vor Anwen

dung der Verordnung zur Harmonisierung der Brtitereistatistik 

(1968- 1971) dargestellt werden. 

In allen sechs Mitgliedstaaten bestehen als Folge der Verord

nung (EWG) Nr. 129/63 des Rates monatliche Brtitereistatisti

ken, die durch die Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 1349/72 

des Rates entsprechend der Verordnung (EWG) Nr. 2335 der Kern

mission von 1973 an harmonisiert sein sollen. 
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Die BrUtereien sind in den Mitgliedstaaten weitgehend bekannt. 

In der Bundesrepublik Deutschland schreibt das Gesetz die Er

fassung aller BrUtereien mit einem Fassungsvermogen von minde

stens 500 Eiern (ausschlieBlich der Schlupfraume) im Monat 

Marz vor. In den anderen Mitgliedstaaten sind alle BrUtereien 

registriert. 

Erhebungseinheit ist in allen Mitgliedstaaten sowohl. nach der 

Verordnung. (EWG) Nr. 129/63 als auch nach der Verordnung (EWG) 

Nr. 1349/72 der Betrieb (BrUterei) zur Erzeugung von KUken mit 

einem Fassungsvermogen von mindestens 1 000 Eiern (ausschlieB

lich der Schlupfraume). Bei diesen BrUtereien wird monatlich 

eine Vollerhebung durchgefUhrt. 

Vor der Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 1349/72 waren die 

Angaben der BrUtereistatistiken zwischen den Mitgliedstaaten 

zum groBen Teil nicht vergleichbar. 

In Frankreich und Italian wurde der Beantwortungsgrad der Mel

dungen festgestellt und das Ergebnis der Erhebung korrigiert. 

In Frankreich wurden einmal monatlich die Ergebnisse fUr die 

Wochen erfaBt, in den anderen Mitgliedstaaten die Ergebnisse 

des Kalendermonats. 

Die zustandigen Stellen der Bundesrepublik Deutschland, Ita

liens, der Niederlande und Luxemburgs haben die Bruteierein

lagen erhoben. In der Bundesrepublik wurden auBerdem auch die 

geschlUpften KUken erfaBt. In Frankreich und Belgian wurden 

die von den BrUtereien abgegebenen KUken erhoben, in Frank

reich darUber hinaus die Bruteiereinlagen zur Erzeugung von 

KUken der Mastrassen. 

Die AusfUhrungen am Ende des ersten Abschnitts der Arbeit 

zeigten, daB die Beschrankung der Erhebungen auf die BrUte-
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reien mit einem Fassungsvermogen von mindestens 1 000 Eiern 

wahrscheinlich kaum einen EinfluB auf die Genauigkeit des Er

gebnisses ausUbt. Dagegen fehlten bisher in den Mitgliedstaa

ten auBer in Frankreich und Italien Anhaltspunkte zur Voll

standigkeit der Meldungen der BrUtereien. 

In dieser Arbeit wurden zur Berechnung der Eier- und Geflti

gelfleischerzeugung demographische Modelle benutzt, die von 

den Bruteiereinlagen bzw. vom Ktikenschlupf ausgehen. Da·die 

Ergebnisse der Berechnungen auch zur Vorausschau der Erzeu

gung geeignet sein sollten, die Produktionsperiode bei 

Schlachtgefltigel vom Schlupf des Ktikens bis zu dessen Schlach

tung aber nur sehr kurz ist, wurde zur Vorausberechnung der 

Jungmasthtihnerfleischerzeugung auch versucht, von den Angaben 

zur Aufstallung der Elterntiere auszugehen. 

Die ftir die Berechnungen notwendigen technischen Parameter 

waren zum tiberwiegenden Teil nicht verftigbar. Sie muBten in 

diesen Fallen entweder von vorhandenen Anhaltspunkten, wie 

zum Beispiel von Ergebnissen der Leistungsprtifungen, abgelei

tet werden, oder Ergebnisse von Erhebungen in einem Mitglied

staat wurden auf andere Mitgliedstaaten tibertragen. 

Zur Ermittlung der monatlichen Eiererzeugung wurde der gesam

te monatliche Legehennenbestand mit der durchschnittlichen 

monatlichen Legeleistung multipliziert. Dieses Vorgehen wurde 

der Berechnung der monatlichen Erzeugung fUr die einzelnen 

Generationen vorgezogen, weil es weniger problematisch und 

mit einem wesentlich geringeren Rechenaufwand verbunden ist. 

So sind in den Legesatzen ftir bestimmte Altersgruppen die 

Saisoneinfltisse auf die Legeleistung nicht berticksichtigt. 

AuBerdem entstammen die bekannten vom Alter der Hennen abhan

gigen Leistungsangaben gesonderten Untersuchungen, deren Er

gebnisse nicht auf den Durchschnittsbestand tibertragbar sind. 
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SchlieBlich ist zu vermuten, daB sich der Leistungsverlauf 

mit sich verandernder Legeleistung verandert. In einer durch

schnittlichen monatlichen Legeleistung kommen dagegen alle 

Faktoren zur Geltung, die die Legeleistung beeinflussen. 

Die Ergebnisse der Berechnungen konnen in allen Mitgliedstaa

ten mit offiziellen, auf Erhebungen oder Schatzungen beruhen

den Angaben verglichen werden. Bei diesem Vergleich ist zu 

beachten, daB auch die offiziellen Angaben mit Fehlern behaf

tet sein konnen. 

Die ftir die BRD berechneten Legehennenbestande stimmen mit 

den in der Dezemberzahlung erhobenen Bestanden relativ gut 

tiberein. Die berechneten Dezemberbestande weichen in jedem 

der vier Jahre, ftir die die Berechnungen vorgenommen wurden, 

urn weniger als 5 % von den erhobenen Bestanden ab. Die Abwei

chungen sind auf mehrere Ursachen zurtickzuftihren. Sie konnen 

z. B. durch Veranderungen der Uberlebenskoeffizienten verur

sacht sein, bedingt vor allem durch technischen Fortschritt 

oder seuchenhafte Verbreitung von Krankheiten einerseits und 

durch Reaktionen der Erzeuger auf veranderte Marktbedingungen 

andererseits. Moglich erscheinen auch Abweichungen, die durch 

Fehler in den Ergebnissen der Dezemberzahlung verursacht sind. 

Da der tatsachlich gezahlte Bestand angegeben wird, ist der 

Legehennenbestand in Wirklichkeit wahrscheinlich hoher. Uber 

das AusmaB des Zahlfehlers bei Gefltigel gibt es ftir das Bundes

gebiet im Gegensatz zu anderen Tierarten keine Angaben. 

Die ftir 1969 bis 1971 berechnete Eiererzeugung liegt unter 

der vom Landwirtschaftsministerium angegebenen Erzeugung. Die. 

Anderung der Abweichung zwischen den Jahren wird auf verander

te Uberlebenskoeffizienten zurtickgeftihrt. Ein EinfluB der 

Preissituation am Eiermarkt auf den Umfang der Eiererzeugung 

scheint auch kurzfristig moglich zu sein. 
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Bei dem Ergebnis der eigenen Berechnung ist - im Gegensatz zu 

den Angaben des BML - der SaisoneinfluB nicht zu erkennen, weil 

der Verlauf der monatlichen Legeleistung von der Entwicklung 

der berechneten monatlichen Legehennenbestande kompensiert 

wird. 

Die Ergebnisse der Berechnungen der Legehennenbestande fUr die 

Niederlande konnen sowohl den Ergebnissen der rnonatlichen 

Stichprobenerhebung als auch dern Ergebnis der Landwirtschafts

zahlung irn Mai gegenlibergestellt werden. Die verschiedenen Er

gebnisse weichen z. T. erheblich voneinander ab. Die Abwei

chungen der hochgerechneten Ergebnisse der Stichprobenerhebung 

von den Ergebnissen der Landwirtschaftszahlung weisen darauf 

hin, daB der Geflligelbestand durch eine Vollerhebung in den 

meisten Fallen nicht vollstandig erfaBt wird. 

Die Unterschiede zwischen den Ergebnissen der Berechnungen und 

der Stichprobenerhebung sind wahrscheinlich z. T. auch auf die 

Auswirkungen der Geflligelpest zurlickzuflihren, die bei den Be

rechnungen wegen fehlender Daten nicht berlicksichtigt werden 

konnten. 

In Frankreich liegt der berechnete Legehennenbestand urn bei

nahe JO % unter dern vom Landwirtschaftsrninisterium angegebe

nen Bestand. Die Entwicklung der beiden Bestande stirnrnt in 

den betrachteten Jahren gut Uberein. Das ist vielleicht auch 

durch das ahnliche Vorgehen des franzosischen Landwirtschafts

ministeriurns zur Ermittlung der Legehennenbestande bedingt. 

In Italien unterschreitet die berechnete Eiererzeugung die 

angegebene urn Uber 25 %. Die Entwicklung der Erzeugung in 

den betrachteten Jahren stirnrnt jedoch auch hier gut liberein. 



- 176 -

In der Wirtschaftsunion Belgien/Luxemburg werden 1969 und 1970 
etwa 77 % und 82 % und 1971 nur noch 70 % der angegebenen Er

zeugung durch die Berechnung erfaBt. 

Von der gesamten Gefltigelfleischerzeugung wurde in dieser Ar

beit nur die Erzeugung von JungmasthUhnern und von Suppenhen

nen berechnet. 

Bei der Berechnung der Erzeugung von JungmasthUhnern kann vom 

KUkenschlupf der GebrauchskUken oder der VermehrungskUken aus

gegangen werden. Die Fleischerzeugung ergibt sich in jedem 

Fall aus der Anzahl der geschlUpften GebrauchskUken durch Mul

tiplikation mit einem Uberlebenskoeffizienten und mit dem 

Schlachtgewicht unter Berticksichtigung der Lange der Mast

periode. 

Die Berechnungen, die von den Bruteiereinlagen bzw. vom KUken

schlupf der Gebrauchsktiken zur Mast ausgehen, fUhren zu gut 

brauchbaren Ergebnissen, wenn die durchschnittlichen Schlacht

gewichte und die Uberlebenskoeffizienten bekannt sind und die 

Gebrauchsktiken vollstandig durch die BrUtereistatistik erfaBt 

wurden. 

Dagegen bereitet die Vorausberechnung der JungmasthUhner

fleischerzeugung anhand des Schlupfes oder der Aufstallung 

der ElterntierkUken groBere Schwierigkeiten. Die so berechne

te Erzeugung wurde als 11 normalen Verhaltnissen 11 entsprechen

des 11 Produktionspotential 11 angesehen. Die Schwierigkeiten 

bleiben auch bestehen, wenn die Datenprobleme durch Erhebun

gen gelost sein sollten. Diese von den Datenproblemen unabhan

gigen Schwierigkeiten sind auf die parametrischen Konstanten 

zurUckzufUhren, die von okonomischen Bedingungen abhangig 

sind. So kann die Eiererzeugung des Vermehrungsbestandes in 

unterschiedlichem Umfang zur Brut verwendet werden. AuBerdem 

ist die Lange der Legeperiode mehr oder weniger variabel. 
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Das Suppenhennenangebot wurde aus den bereits berechneten de

rnographischen Modellen abgeleitet. Die Abgange vorn Legehennen

bestand, die nicht als Verluste anzusehen sind, ergeben die 

Suppenhennenerzeugung. 

Die Genauigkeit der Ergebnisse wird durch die Genauigkeit der 

Daten beein£1uBt. Bei allen Berechnungen wurde unterstellt, 

daB es sich bei den technischen Koe££izienten urn konstante 

GroBen handelt, was nicht irnrner der Realitat entspricht, wie 

die Ergebnisse der Berechnungen der Legehennenbestande und 

insbesondere die Vorausberechnungen der JungrnasthUhner£1eisch

erzeugung anhand der au£gestallten ElterntierkUken gezeigt 

haben. Urn zu genaueren Ergebnissen zu kornrnen, sind lau£ende 

Erhebungen der pararnetrischen Konstanten in Hennenhaltungen 

er£orderlich. AuBerdern rnUssen neben den Bruteiereinlagen und 

dern KUkenschlup£, getrennt nach Ge£1Ugelart, Kategorie und 

Sorte, auch die Irnporte und Exporte - ebenso au£gegliedert -

er£aBt warden. Bei entsprechendern Au£bau der Erhebung in den 

Betrieben kann zusarnrnen rnit den erwUnschten Pararnetern auch 

die Erzeugung dieser Betriebe erhoben warden. 

Nach der Berechnung der Eier- und HUhner£1eischerzeugung soll

ten die Versorgungsbilanzen £Ur Eier und Ge£1Ugel£1eisch in 

den Mitgliedstaaten UberprU£t warden. Zur Au£stellung der Bi

lanzen warden in den Mitgliedstaaten unterschiedliche Grund

lagen herangezogen. 

Ver£Ugbare Unterlagen zur Au£stellung der Eierbilanz in der 

Bundesrepublik sind das Ergebnis der allgerneinen Viehzahlung 

irn Dezernber, die betriebs- und rnarktwirtscha£tlichen Meldun

gen der Berichterstatterbetriebe des Bundesrninisteriurns, die 

Meldungen der Ein£uhr- und Vorratsstelle Uber die Bestande 

an Eiprodukten und die AuBenhandelsstatistik. 
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In rankreich ist das Ergebnis der Verbrauchserhebung in 

Hau halten Ausgangspunkt zur Au~stellung der Eierbilanz. In 

die er Erhebung wird auch der Verbrauch von Schaleneiern er

~aB • Der An~all von Eiprodukten wird bei den Eierpackstel

len er~ragt. Die Erzeugung wird von dem Ergebnis der Ver

bra chserhebung unter Berticksichtigung der tibrigen Bilanz

pos'tionen abgeleitet und auBerdem anhand des Schlup~s der 

Hen enktiken der Lege- und Mischrassen berechnet. Daneben 

die Verwaltungen der Departments die Legehennen

bes ande ihres Gebietes. 

In talien ist ein neues Ver~ahren zur Au~stellung der Eier

bil nz in Vorbereitung. Das Vorgehen ist dem ~tir Frankreich 

bes hriebenen Vorgehen vergleichbar. 

In elgien werden die Legehennenbestande und die Eiererzeu

vom Ergebnis der Brtitereistatistik abgeleitet. 

beispielha~t gilt die Er~assung der Eiererzeugung in den 

erlanden. Die Erzeugung wird monatlich durch Stichproben

bungen in landwirtscha~tlichen Betrieben ermittelt. Ein

jahrlich ~indet eine Vollerhebung der Bestande in land

scha~tlichen Betrieben im Rahmen der Landwirtscha~tszah-

statt. Die AuBenhandelsstatistik lie~ert die AuBenhan

die Brtitereistatistik gibt die Verwendung von 

n in Brtitereien an. 

wie bei den Eierbilanzen sind die Unterschiede zwi

sc n den Mitgliedstaaten bei der Au~stellung der Ge~ltigel

~le'schbilanzen. Am geeignesten erscheint die Ermittlung der 

Ge~ltigelschlachtereien und gleichzeitig die Be

ung der Erzeugung aus dem Ktikenschlup~. 
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Besondere Probleme bestehen bei der Umrechnung verschiedener 

Produkte auf die Bilanzeinheit. Die Schaleneier sollen mit 

d~n erhobenen StUckgewichten in Gewicht oder StUck umgerechnet 

werden. Bei den Eiprodukten muB die Umrechnung in Schalenei

wert so erfolgen, daB die in ihre Bestandteile getrennten und 

dann in Schaleneiwert umgerechneten Eiprodukte denselben Scha

leneiwert haben wie die Ausgangsmasse. Die Bestandteile der 

Gesamtmasse mUssen auch nach der Umrechnung echte Teilmengen 

bleiben. 

Zur Harmonisierung der GeflUgelfleischbilanzen ist eine Uber

einstimmende Definition der Schlachtgewichte der GeflUgelar

ten fUr alle Mitgliedstaaten erforderlich. 

In der Arbeit wurde gezeigt, daB demographische Modelle, aus

gehend von dem Ergebnis der BrUtereistatistik, in allen Mit

gliedstaaten der EWG zur Berechnung der HUhnerbestande und 

der Erzeugung angewendet werden konnen. Zur Verbesserung der 

Rechenergebnisse sind Erhebungen der technischen Parameter 

im Rahmen von Stichprobenerhebungen erforderlich. Die Rechen

ergebnisse fUr die JungmasthUhnerfleischerzeugung stimmen 

z. T. sehr gut mit Ergebnissen anderer Erhebungen Uberein. 

Zur Berechnung der Eiererzeugung ist das untersuchte Verfah

ren weniger gut geeignet, weil in demographischen Modellen 

okonomische Faktoren, die Veranderungen der Bestande und der 

Erzeugung verursachen, unberUcksichtigt bleiben. Bisher ist 

die Anwendung der Modelle auch noch durch mangelhafte Kennt

nis der technischen Parameter erschwert. Aus diesen GrUnden 

sollte die Berechnung von demographischen Modellen die vor

handenen Statistiken erganzen, aber nicht ersetzen. Die Er

gebnisse mUssen in jedem Fall wegen der moglichen Ursachen 

fUr Abweichungen kritisch UberprUft werden. 
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