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Kurzfassung

Die Schweiz zählt zu den Ländern mit der höchsten Dichte an verkehrstechnischen Er¬

schliessungen im ländlichen Raum. Für die land- und forstwirtschaftlichen Nutzungs¬

systeme stellen die Erschliessungen von Streusiedlungen (Hoferschliessungen) und von

Nutzflächen (Parzellenerschliessungen) wichtige Standortvoraussetzungen dar. In der

vorliegenden Arbeit werden die Wechselbeziehungen zwischen dem Erschliessungs- und

dem landwirtschaftlichen Produktionssystem für den Schweizerischen Alpenraum ana¬

lysiert. Ausgehend vom heutigen Stand des Wissens werden auf der Grundlage einer

theoretischen Auseinandersetzung Hypothesen zu den agrarrelevanten Erschliessungsef-

fekten hergeleitet. Diese werden anschliessend in vier ausgewählten Regionen des Al¬

penraumes empirisch überprüft. Zwei Fragen stehen im ZentrumderArbeit:•WelcheAuswirkungenhabenHoferschliessungenaufdiegesamtbetrieblicheInten¬sität,denErwerbstypunddieMechanisierungderBetriebe?•WelcherZusammenhangbestehtzwischenunterschiedlichenParzellenerschliessun¬genundderBewirtschaftungsintensitätdieserFlächen?DerStanddesWissenszurErschliessungsfragelässtsichinvierGruppeneinteilen:1.NaturwissenschaftlicheUntersuchungenüberdieAuswirkungenvonErschliessungenaufdieUmwelt;2.IngenieurtechnischeLiteraturzurOptimierungbzw.PlanungvonverschiedenenErschliessungsvarianten;3.RegionalwirtschaftlicheAnalysenzudenAuswirkungenvoninterregionalenErschliessungenv.a.inEntwicklungsländernund4.agrarökonomischeUntersuchungenzudenStrukturwirkungenvonErschliessungen,wiesieindervorliegendenArbeitinteressieren.DieErgebnissedieserAnalysensindjedochaufgrundderUnterschiedebezüglichUntersuchungsgegenstand,Testregion,Analyse¬zeitpunktundmethodischemVorgehensehrheterogen.DaherkönnenkeineSchlussfol¬gerungenzudenAuswirkungenvonErschliessungenimAlpenraumabgeleitetwerden.InderproblemorientiertenTheoriesynthesewerdendiemöglichenErschliessungseffektemitHilfederProduktions-undAngebotstheorie,derStandorttheorieundderTheorieüberdenagrarsektoralenWandeldiskutiert.Eszeigtsicherstens,dassdurchErschlies¬sungsmassnahmendieTransportkostenfürdasAusbringenvonHofdüngersinkenundsicheinneuesoptimalesIntensitätsniveaubeieinerhöherenFaktormengeergibt.Zwei¬tensverändertderdurchErschliessungenreduzierteArbeitsaufwanddieoptimaleKom¬binationvonArbeitundKapitalundführttheoretischzurAdoptionvontechnischemFortschrittaufdenBetrieben.DrittensreduzierensichmiteinerverbessertenErschlies¬sungdieTransaktionskostenderArbeitskräftefürdieAufnahmeeinerausserlandwirt-schaftlichenBeschäftigung.HoferschliessungenlassendamitdenSogderübrigenWirt¬schaftauflandwirtschaftlicheArbeitskräftewirksamwerden.



Die Hypothesen zu den Auswirkungen von Erschliessungsmassnahmen werden zuerst

mittels aggregierter Daten auf der Ebene von Gemeinden in den Untersuchungsregionen

Appenzell Innerrhoden und Toggenburg überprüft. Die Veränderungen ausgewählter

Strukturgrössen werden der Entwicklung der Erschliessungstätigkeit gegenübergestellt.

Aus der Analyse von vier Zehnjahresperioden ab 1955 können für die beiden Untersu¬

chungsregionen jedoch keine eindeutigen Zusammenhänge zwischen den aggregierten

Erschliessungsvariablen und den Strukturindikatoren festgestellt werden.

Mittels einzelbetrieblicher Daten werden die Strukturwirkungen von Hoferschliessun-

gen in den Untersuchungsregionen Appenzell Innerrhoden, Toggenburg und Schächen-

tal analysiert. Für die Querschnittbetrachtung werden Daten von 1980 verwendet, da

sich die Landwirtschaftsbetriebe zu diesem Zeitpunkt bezüglich
derErschliessungdeut¬licherunterscheidenalsheute.EskommendieVarianzanalysesowielogistischeRegres¬sionsmodellezurAnwendung.ZwischenderErschliessungderlandwirtschaftlichenSiedlungenunddergesamtbetrieblichenIntensitätkannfüreinzelneBetriebstypeninAppenzellTnnerrhodenundimToggenburgeinsignifikanterZusammenhangnachge¬wiesenwerden.InbeidenTestregionenwirdauchdasVorhandenseinvonZugfahrzeu¬genbzw.modernenFutterlagerungstechnikenaufdenBetriebendurcheinzelneEr¬schliessungsvariablensignifikantbeeinflusst.EinZusammenhangzwischendemEr¬werbstypderBetriebe(Haupt-oderNebenerwerb)undihrerErschliessungkannledig¬lichimSchächentalfestgestelltwerden.AnhandvonAngabenzurNutzungundErschliessungvonrund2'000ParzellenimJahr1996wirdimoberenBleniotaldieHypotheseeinervonderParzellenerschliessungenabhängigenNutzungsintensitätanalysiert.DabeierweistsichimlogistischenRegres¬sionsmodelldieWahrscheinlichkeiteinerextensivenFlächennutzungbeiguterschlos¬senen,hofnahgelegenenFlächenalssignifikantkleineralsbeiweitentferntenFlächen.AusdenErgebnissenderempirischenAnalysewirddeutlich,dassdiestrukturellenUn¬terschiedederLandwirtschaftsbetriebenurinEinzelfällenmitderHoferschliessungs-qualitätimZusammenhangstehen.UmdieBetriebsstrukturennachhaltigzuverbessern,müssenzukünftigeErschliessungenvonlandwirtschaftlichenSiedlungenzusammenmitanderenstrukturellenMassnahmenerfolgen.ParzellenerschliessungenerweisensichinderAnalysealssignifikanteEinflussgrössenaufdieIntensitätderFlächennutzung.BeizukünftigenParzellenerschliessungenmussdamitdiestandortabhängigeWirkungeinesIntensitätsanstiegesberücksichtigt

werden.



Summary

Switzerland rates as one of the countries with the highest density of traffic engineering

development in rural areas. The development of scattered settlements (farms) and pro¬

ductive areas (land parcels) represents a location prerequisite which is essential for ag¬

ricultural and forestry utilisation systems. This work presents an analysis of the interre¬

lationships between the development system and the agricultural production system in

the Alpine region of Switzerland. Taking the knowledge which is currently at our dis¬

posal as our point of departure, theoretical argumentation serves as the basis for the

derivation of hypotheses relating to those development effects which are relevant to ag¬

riculture. These are subsequently verified empirically in four selected Alpine regions.

This study focuses on two questions:

• What are the effects of farm development on overall operating intensity, type of em¬

ployment and the degree of farm mechanisation?

• What is the relationship
betweendifferentformsoflandparceldevelopmentandtheintensitywithwhichtheseareasareexploited?Thestateoftheartrelatingtothedevelopmentquestioncanbedividedintofoursec¬tions:1.Scientificinvestigationsconcerningtheimpactofdevelopmentontheenvi¬ronment;2.Engineering/technicalliteraturewithaviewtooptimisingresp.planningdifferentdevelopmentalternatives;3.Regionaleconomicanalysisoftheeffectsofinter¬regionaldevelopmentsinparticularinthird-worldcountriesand4.Agro-economicin¬vestigationsofthestructuraleffectsofdevelopment,whicharethecentreofinterestinthepresentstudy.However,differencesintheobjectsunderinvestigation,testregions,pointintimeoftheanalysisandmethodologicalprocedurehaveledtosignificantdis¬paritiesintheresultsoftheseanalyses.Therefore,itisnotpossibletoarriveatanycon¬clusionswithregardtotheimpactofdevelopmentinAlpineregions.Possibleeffectsofdevelopmentarediscussedintheproblem-orientatedtheorysynthe¬siswiththeaidoftheproductionandsupplytheory,thelocationtheoryandthetheoryrelatingtochangesintheagriculturalsector.Inthefirstinstance,itbecomesclearthatdevelopmentmeasuresleadtoareductioninthetransportcostsincurredforcartingfarmyardmanureandthatanewoptimalintensitylevelarisesatahigherfactorquantity.Secondly,developmentresultsinareductioninexpenditureoflabourwhichinturnleadstoamodificationoftheoptimalcombinationoflabourandcapitaland,theoreti¬cally,totheadoptionoftechnicalprogressofthefarms.Thirdly,asaresultofimproveddevelopments,thetransactioncostsofthelabourforcefortakingonemploymentinthenon-agriculturalsectorsink.Therefore,farmdevelopmentallowstheagriculturalworkforcetobenefitfromthemomentumoftherestoftheeconomy.



Initially, the hypotheses relating to the impact of development measures are verified

using aggregated data at municipality level in the test regions Appenzell Innerrhoden

and Toggenburg. Changes in selected structural indicators are compared to progress in

development activities. However, the analysis of four ten year periods from 1955 on¬

wards fail to reveal any clear relationship between the aggregated development variables

and the structural indicators in the two test regions.

The structural impact of farm development is analysed using data from individual farms

in the test regions Appenzell Innerrhoden, Toggenburg and Schächental. Data from the

year 1980 is used for the cross-section view as at that time farms differed far more

clearly with regard to development than they do today. Variance analysis and the logistic

regression model are applied. It can be demonstrated that a significant relationship exists

between the development of agricultural communities and the overall operating inten¬

sity for certain types of farms in Appenzell Innerrhoden and Toggenburg. In both test

regions,
individualdevelopmentvariablesalsohaveasignificantinfluenceontheavail¬abilityoftractionvehiclesormodernfodderstoragetechnologyonthefarms.Arela¬tionshipbetweentheformofoccupationpursuedonthefarms(full-timeorpart-timeoccupation)andtheirdevelopmentcanonlybedemonstratedinSchächental.ThehypothesisthatutilisationintensityisdependentonlandparceldevelopmentisanalysedinupperBleniotalusingdatarelatingtotheutilisationanddevelopmentofroughly2'000parcelsintheyear1996(logisticregressionmodel).Thisrevealsthatwelldevelopedareasintheimmediatevicinityofthefarmsteadarelesslikelytobeusedex¬tensivelythanareaswhicharelocatedatagreaterdistance.Theresultsoftheempiricalanalysisshowclearlythatarelationshipbetweenstructuraldifferencesofthefarmsandthequalityoffarmdevelopmentonlyexistsinindividualcases.Infuture,thedevelopmentofagriculturalcommunitiesmustbeaccompaniedbyotherstructuralmeasuresinordertoachievesustainableimprovementsinfarmstruc¬ture.Theanalysisalsorevealsthatthedevelopmentofparcelshasasignificantinflu¬enceonutilisationintensity.Whenrealisingparceldevelopmentsinfuture,dueconsid¬erationmustbegiventothelocation-dependentimpactofincreased

intensity.



Riassunto

La Svizzerà è uno dei paesi con la più alta densità di strade carreggiabili nelle regioni

rurali. L'accesso motorizzato aile fattorie isolate e aile parcelle agricole sono fattori im-

portanti sia per I'agricoltura sia per la selvicoltura. In questo lavoro vengono analizzate

le relazioni esistenti fra la qualità della rete straddle carreggiabile ed i sistemi di pro-

duzione agricoli nelle Alpi Svizzere. Partendo dalle attuali conoscenze esullabasediun'analisiteoricavengonoavanzateipotesisulleconseguenzedellaqualitàdelsistemastradalerurale.Leipotesivengonopoiverificateempiricamenteconidatidiquattroregionidell'ArcoAlpino.Iprincipaliquesitipostinellavorosonoiseguenti:•Visonodeglieffettisull'intensitàdiproduzione,sull'impiegodellaforzalavoro(nell'aziendaealdifuoridellastessa)esulgradodimeccanizzazionedell'aziendaagricolaconseguentialfattocheunafattoriasiaallacciataconunastradacarreggia¬bile?•Cherelazioneesistefral'accessibilitàconmezzimeccaniciadunaparcellaagricolaeilsuolivellodisfruttamento?Leconoscenzeattualiriguardantilaretestradaleruralepossonoesserecosicategoriz-zate:1.Ricercheditiponaturalisticoriguardantil'impattodeitracciatistradalisull'am-biente;2.Pubblicazionidicarattere"ingegneristico-tecnico"ilcuiaccentoèpostosull'ottimizzazionesiariguardoiltipoditracciatosiariguardoilditipocostruzionedél¬iestraderurali;3.Analisidell'impattosull'economiaregionaleaseguitodiunallaccia-mentostradalediregionidiscoste(soprattuttoperipaesiinviadisviluppo);4.Analisieconomiche-agrariesuglieffettideU'ampliamentodellaretestradaleruralesullestruttu-redelsettoreprimarionellafattispeciedellavoroquipresentato.Irisultatideglistudidell'ultimacategoriacitatasonocomunquedifficilmentecomparabili.Questoèdovutoalfattochesonostateanalizzateregionidifferenti,intempidiversieconl'usodimetodid'analisieterogenei.Èquindianchefacilmenteintuibilechedaquesteanalisièpratica-menteimpossibilededurredélieconclusionivalevoliancheperlaRegioneAlpina.Sullabasedellateoriadiproduzione,dellateoriadell'offerta,dellateoriadellalocaliz-zazioneedellateoriasulcambiamentostrutturaleagricolosideducononellasintesiteo¬ricaipossibilieffettieconomicideU'ampliamentodellaretestradalerurale.Qualeprimacosasidimostracheunaretestradalemiglioreabbassaicostiperladistribuzionedelletamesulleparcelle,facendocosîaumentarelaquantitàutilizzatasecondoicriteridell'ottimizzazione.Lasecondaosservazioneindicacheunabuonaretestradalefadi-minuirel'impiegodellamanodoperaportandoadunanuovacombinazioneottimaleifattoridiproduzionelavoroecapitaleedinducendoall'assunzionedinuovetecnologieproduttive.Interzoluogo,lapossibilitàdiraggiungerepiùcomodamenteicentriregio-



nali partendo dalle zone rurali fa diminuire sensibilmente i costi organizzativi causati da

un lavoro "extraaziendale". Questo fa si che l'attrattività dei settori secondario e terzia-

rio sviluppi tutta la sua forza sul settore primario sottraendo forze lavorative da

quest'ultimo e convogliandole negli altri settori economici.

Le ipotesi sugli effetti délie attività d'ampliamento délia rete stradale rurale sono state

innanzitutto testate sulla base di dati aggregati a livello comunale nel Semicantone
Ap¬penzelleInternoenelToggenburgoSangallese.Aileattivitàdimiglioramentodellaretestradalesonostatecomparatel'evoluzionedialcuniindicatoristrutturaliagricoli.Dall'analisidiquattroperiodidecennaliapartiredal1955nonsisonoperopotuteindi¬vidualrelazionichiarefraqualitàdellareteestruttureagrarie.GlieffettidiunmigliorallacciamentoalivelloaziendalesonostatianalizzatinelSemi¬cantonediAppenzelloInterno,nelToggenburgoSangalleseenellaSchächental.Perl'analisiinsezionesonostatiutilizzatiidatidel1980inquantoinquelperiodoFallacciamentostradaleaziendaleeraassaipiùeterogeneodioggigiorno.Imetodiuti¬lizzatisonoquellidell'analisidivariazioneedellaregressionelogistica.Nell'Appen¬zelloInternoenelToggenburgoperunacertatipologiaaziendalesiosservaunarelazio-nestatisticamentesignificantefralaqualitàdellaretestradaleruraleel'intensitàdipro-duzione.Nelledueregioniesaminaterisultapureevidentecomelaqualitàdell'allac¬ciamentostradaleabbiacondizionatol'assunzionedinuovetecnologieproduttivecorneadesempionuovimezziditrazioneonuovimetodidiconservazionenellaforaggicoltu-ra.Un'interdipendenzafratipoaziendale(aziendaatempopienooparziale)equalitàdell'allacciamentostradalepuöesserestatisticamenteprovatasolonellaSchächental.Sullabasediindicazionisullosfruttamentoesull'allacciamentostradaleriguardanti2'000parcelleagricolenell'altaValBleniosiètestatal'ipotesisecondolaqualeunmi¬gliorallacciamentoportaadunapiùaltaintensitàdisfruttamento.Inquest'analisisièpotutoeffettivamenteconstatarechelaprobabilitàcheunaparcellafacilmenteraggiun-gibileepocolontanadall'aziendasiasfruttatainmodoestensivoèassaiminorecheinunaparcellapiùdifficilmenteaccessibile.Allalucedélieanalisiempiricherisultachiarochesoloinalcunicasiledifferenzestrutturalifraleaziendeagricolepossonoesseredirettamentededottedallaqualitàete-rogeneadell'allacciamentostradaledéliestesse.Affinchèleaziendeagricolepossanoevolversiediventareeconomicamentesolide,lafuturapoliticaperilmiglioramentodellaretestradaleruraledeveessereaccompagnatadamisuredicaratterestrutturale.L'allacciamentostradaledéliesingoleparcellesièrivelatounfattoreassaiinfluenteperilgradod'intensitàdellosfruttamentodéliesuperficiagricolestesse.Nellapianificazio-nediunamigliorianelFallacciamentostradaledélieparcelleagricolesidovràquinditenercontodeglieffettidiunaumentolocaledell'intensitàdi

sfruttamento.
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1 Einleitung

1.1 Ausgangslage und Problemstellung

Ein grosser Teil des ländlichen Raumes der Schweiz und insgesamt fast zwei Drittel der

41'300 km2 Landesfläche liegen innerhalb oder im unmittelbaren Einzugsgebiet der

Alpen. Durch die laufend verbesserte Erschliessung und den dadurch erleichterten Gü¬

ter- und Personentransport hat sich der Alpenraum als Lebens- und Wirtschaftsraum

deutlich verändert. Besonders betroffen sind die Land- und Forstwirtschaft, die je rund

30 % der Fläche nutzen, während die übrigen 40 % der Flächen unproduktiv sind. Die

land- und forstwirtschaftlichen Nutzungssystème werden sowohl durch die interregio¬

nale Erschliessung (verbesserter verkehrstechnischer Anschluss
einesBergdorfesaneineTransitstrasseimTal)alsauchdieintraregionaleErschliessung(ErschliessungvonStreusiedlungenoderLandparzellen)beeinflusst.JederQuadratkilometerland-oderforstwirtschaftlichgenutzteFlächederSchweizwirdimDurchschnittvonrund2.4KilometerGüterstrassedurchquert(AESCHIMANNETAL.,1996).IndenausseralpinenGebietenliegtdieGüterstrassendichtedeutlichüber,imAlpenraumunterdiesemLandesdurchschnitt.AuchimWaldistdieStrassendichtehoch.GemässLandesforstinventarvon1995durchziehen5.8kmForststrassejedenkm2WaldimMittelland,währendesimAlpenraumnur1.2kmsind.NachAESCHIMANNETAL.(1996)gabeszuBeginnder90erJahreimländlichenRaumrund30'000kmsub¬ventioniertelandwirtschaftlicheGüterstrassen,14'000kmnichtsubventionierteStrassenund29'000kmlastwagentauglicheForststrassen.DanebengibtesimSchweizerAlpen¬rauml'OOObis1'500festmontierteMaterialseilbahnen(v.a.indenKantonenUriundNidwaiden).DamitzähltdieSchweiznachBACHMANNETAL.(1993)nebenDeutsch¬landundJapanweltweitzudenLändernmitderhöchstenDichteanverkehrstechni¬schenErschliessungenimländlichenRaum.JenachregionalvorherrschendenSiedlungsformenundNutzungssystemen(Streusied¬lungenmitintensiverMilchviehhaltungoderDorfstrukturenmitextensiverNebener-werbs-Kleinviehhaltung)könnenErschliessungenunterschiedlicheAuswirkungenha¬ben.DieseWechselbeziehungenzwischendenTransport-unddenProduktionssystemenwurdenfürdenBereichderPrimärproduktionimAllgemeinenunddenAlpenraumimSpeziellenbishernichtnäheranalysiert(Pezzatti,Rieder,Heinimann,1996).ZielsetzungdervorliegendenDissertationistes,dieWissenslückebezüglichderZu¬sammenhängezwischendemTransport-unddemlandwirtschaftlichenProduktions¬systemzuschliessen.AusgehendvomaktuellenStanddesWissens(Literaturstudium)werdendieagrarrelevantenAuswirkungenvoninter-undintraregionalenErschliessun¬gentheoretischhergeleitetundanschliessendinvierausgewähltenRegionendesAlpen-



raumes empirisch untersucht.1 Im Zentrum der Analyse stehen die ErschHessungseffekte

auf die Strukturen der Landwirtschaftsbetriebe (z.B. Erwerbstyp, Mechanisierung) und

ihre Nutzungsintensität (z.B. Viehdichte, intensive oder extensive Wiesennutzung).

Daraus können anschliessend Schlussfolgerungen für zukünftige Erschliessungskon-

zepte abgeleitet werden.

1.2 Die Erschliessungsfrage als Bestandteil des Polyprojektes PRIMALP

Die vorliegende Arbeit ist als Teilprojekt mit dem Titel Erschliessung als dominante

Ursache der Bewirtschaftungsintensität im Alpenraum' in ein disziplinübergreifendes

Projekt der ETH Zürich, ein sogenanntes Polyprojekt mit dem Titel .Nachhaltige Pri-

märproduktion am Beispiel des schweizerischenAlpenraumes
'

(PRIMALP), eingebettet.

PRIMALP befasst sich mit der zukünftigen Raum- und Landnutzung im Alpenraum,
diedurchEntwicklungenimwirtschaftlichen,politischenundtechnologischenUmfeldunddieverändertenNutzungsansprücheandenAlpenraum(sieheAbbildung1-1)vorneueHerausforderungengestelltwird.Quelle:Pfister,1988.Verändert.Abbildung1-1:NutzungsansprücheandenAlpenraumimWandelderZeitDieWechselwirkungenzwischendemforstwirtschaftlichenProduktions-unddemTransportsystemwerdenimRahmenderPRIMALP-DissertationvonT.MeyeramFOWIderETHZbearbeitet.



Stand früher die Produktionsleistung der Land- und Forstwirtschaft im Vordergrund,

werden heute vermehrt Nutzungsansprüche von einer erholungs- und erlebnissuchenden

Bevölkerung an den Alpenraum gestellt. Aufgrund der heterogenen Interessen der ver¬

schiedenen Nutzniesser treten Nutzungskonflikte auf, die vermehrt von der Politik

wahrgenommen werden. Entsprechend werden ganze Kataloge von Forderungen for¬

muliert, wie beispielsweise im Anschluss an den UN-Gipfel von Rio im Jahre
1992undmitden1995verabschiedetenProtokollen,Berglandwirtschaft'und,NaturschutzundLandschaftspflege'desÜbereinkommenszumSchutzederAlpen,dersogenannten,Al-penkonvention'.VordiesemHintergrundwerdenimRahmenvonPRIMALPKonzeptefüreineressour¬ceneffiziente,sozialverträglicheundwirtschaftlicheRaum-undLandnutzungimAlpen¬raumerarbeitet(Rieder,Heinimann,Pezzatti,1996).DasProjektumfasstzweiTeile.ImerstenTeilwerdenNutzungsstrategienerforscht,dieunterBerücksichtigungökono¬mischer,ökologischerundgesellschaftlicherErfordernissegewährleisten,denAlpen¬raumalsKulturlandschaftzuerhalten(,bestpractices').DazugehörenbeispielsweiseUntersuchungenzumVerhaltenneuerRinderrassenaufAlpweidenoderzumbestmögli¬chenHerdenmanagementvongesömmertenSchafen.ImzweitenTeilsindagrar-undforstwirtschaftsbezogenepolitischeKonzeptegesucht,dieeineSteuerungderRaum-undLandnutzungimAlpenraumindieerwünschteRichtungerlauben(,bestpolicies').EinsogenanntesKernprojektintegriertdieErgebnissederTeilprojekteineinnormativesRaum-undLandnutzungsmodellfürdenAlpenraum(Flury,1998)undnimmteineBeantwortungderHauptfragestellungdesPolyprojektesvor.2DievorliegendeArbeitzudenAuswirkungenvonErschliessungsmassnahmenistalsbestpolicies-TeilprojektindasGesamtprojektintegriert.DiegewonnenenErkenntnisseüberdenWirkungszusammenhangzwischenTransport-undProduktionssystemermög¬lichenimLandnutzungsmodelldesKernprojektes,demsogenanntenPRJJVIODELLvonFlury,fürverschiedeneEntwicklungendeswirtschaftlichenundpolitischenUmfeldes,dieLandnutzunginräumlichenEinheitenmitunterschiedlichenErschliessungsvariablenzuermitteln.Dieserlaubtz.B.diebisherigeErschliessungspraxisbezüglichderKrite¬rienderNachhaltigkeitzubeurteilenundFolgerungenfürzukünftigeErschliessungs-konzeptezuziehen.DasRaum-undLandnutzungsmodellimKernprojektwirdz.Z.inderDissertationvonC.FLURYamInstitutfürAgrarwirtschaftderETHZüricherarbeitet.



1.3 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit umfasst drei Teile: 1. Die Darstellung des aktuellen Stand des

Wissens (Literaturstudie), 2. Eine theoretische Auseinandersetzung mit anschliessender

Hypothesenbildung und 3. Empirische Fallstudien in vier Untersuchungsregionen zum

Testen der Hypothesen über die Auswirkungen von Erschliessungsmassnahmen.

Literaturstudie

Die Literaturstudie beinhaltet eine ausführliche Übersicht über die bestehenden Arbei¬

ten, welche sich mit Erschliessungsmassnahmen und ihren Auswirkungen befassen. Die

verschiedenen Arbeiten lassen sich dabei in vier Gruppen einteilen: 1. Naturwissen¬

schaftliche Abhandlungen, welche sich mit den Auswirkungen von Erschliessungsmass¬

nahmen auf die Umwelt und den ökologischen Ansprüchen an moderne Erschliessungen

befassen;
2.IngenieurtechnischeLiteratur,diesichzumeistmitderOptimierungbzw.PlanungvontechnischmachbarenErschliessungsnetzenunterökonomischen,ökologi¬schenundinstitutionellenRahmenbedingungenbefasst;3.RegionalwirtschaftlicheAnalysenzudenAuswirkungeneinerverbesserteninterregionalenErschliessungz.B.aufdielokaleWirtschaftoderdasMigrationsverhalten,voralleminEntwicklungslän¬dern;4.AgrarökonomischeUntersuchungenzudenStrukturwirkungenvonMeliora¬tions-undErschliessungsprojektenaufdieLandwirtschaft.TheoretischeAuseinandersetzungundHypothesenbildungEinleitendstelltsichindiesemTeildieFrage,welcheAuswirkungenErschliessungs¬massnahmenunddamitveränderteinfrastrukturelleVerhältnisseaufdieEntscheidungs¬findungderlandwirtschaftlichenUnternehmerausüben.DaraufaufbauendwerdendieErschliessungseffektemitHilfederProduktions-bzw.AngebotstheoriesowiederStandorttheoriediskutiert.MitderIntegrationderErschliessungsfrageineine,TheoriedesagrarsektoralenWandels'werdendieFolgeneinzelbetrieblichveränderterFaktor¬verhältnissefürdengesamtenAgrarsektorbetrachtetundweiteraufdievolkswirtschaft¬licheEbeneübertragen,indemderprivateNutzenvonErschliessungendenvolkswirt¬schaftlichenKostengegenübergestelltwird.BasierendaufdertheoretischenAnalysewerdenabschliessendHypothesenzudenErschliessungswirkungenformuliert.EmpirischeAnalyseAnschliessendandieAusführungenzummethodischenVorgehenundderDatenlagewerdendieHypothesenzudenErschliessungswirkungenanhandvonDatenausvierTestregionenempirischgetestet.IndendreiTestregionenAppenzellInnerrhoden,Tog¬genburgundSchächentalstehendieAuswirkungenvonintraregionalenErschlies¬sungsmassnahmen(v.a.Hoferschliessungen)aufdieAgrarstrukturenim

Vordergrund.



Dabei wird zuerst versucht, anhand von aggregierten Daten auf der Ebene der Gemein¬

den (z.B. Anteil an Haupterwerbsbetrieben, Erschliessungsdichte) ein Zusammenhang

zwischen Erschliessung und Agrarstrukturen herzuleiten. Anschliessend werden anhand

einzelbetrieblicher Daten die Auswirkungen der Erschliessungsqualität der Einzelbe¬

triebe auf deren Strukturen (z.B. Viehbestände je ha Nutzfläche) analysiert. In der vier¬

ten Testregion Bleniotal steht dagegen der Zusammenhang zwischen der Erschliessung

der Nutzlandparzellen (Erschliessungsqualität und Entfernung vom Hofgebäude) und

deren Nutzungsintensität im Vordergrund.

Die drei Hauptteile der vorliegenden Dissertation sind eingebettet in einleitende Ausfüh¬

rungen zur Besiedlungs- und Erschliessungsgeschichte des Alpenraumes und zu den

heutigen Zielsetzungen von Erschliessungsmassnahmen sowie Schlussfolgerungen zu

den Auswirkungen von Erschliessungsmassnahmen auf die Landwirtschaft im Alpen¬

raum. Die Feingliederung der Arbeit ist in Tabelle 1-1 dargestellt.

Tabelle 1-1: Gliederung der Arbeit

Kapitel Überschrift
Seite1Einleitung(Ausgangslage,Problemstellung,AufbauderArbeit)12EntwicklungderBesiedlungundErschliessungdesAlpenraumessowieheutigeZielsetzungenvonErschliessungsmassnahmen63AuseinandersetzungmitderErschliessungsfrageinderLiteratur164Inter-undintraregionaleErschliessunginderÖkonomischenTheorie405MethodischesVorgehenundDatenlage736EmpirischeAnalyse:FallbeispielAppenzellInnerrhoden927EmpirischeAnalyse:FallbeispielToggenburg1208EmpirischeAnalyse:FallbeispielSchächental1459EmpirischeAnalyse:FallbeispielBleniotal16210DiskussionderErgebnisseundSchlussfolgerungen175



2 Entwicklung der Besiedlung und Erschliessung der Alpen und

heutige Zielsetzungen von landwirtschaftlichen Erschliessungen

In diesem Kapitel wird eine Übersicht über die historische Entwicklung der Besiedlung

und Erschliessung des Alpenraumes und der Entstehungsgeschichte der staatlich geför¬

derten Bodenverbesserungen bis hin zu den heutigen Zielsetzungen und gesetzlichen

Grundlagen gegeben.

Mit dem historischen Abriss (Abschnitte 2.1 und 2.2) wird einerseits aufgezeigt, dass

sich die sozio-ökonomische Bedeutung der Landwirtschaft und ihre strukturellen

Merkmale in den verschiedenen Teilräumen des Alpenraumes im Laufe der Zeit unter¬

schiedlich entwickelt haben, insbesondere die grosse Flächenverantwortung
derBerg¬landwirtschaftaberbisheuterelevantist.Andererseitssollsichtbarwerden,warumsichaufgrundverschiedenerSiedlungsstrukturen,ProduktionsausrichtungenundVerer¬bungsregelnbeiHofübergabenindeneinzelnenTeilräumenderAlpeneinunterschied¬licherBedarfanBodenverbesserungs-undErschliessungsmassnahmenergebenhat,wodurchdieStrukturpolitikbeeinflusstwird.DieÜbersichtüberdieheutigenZielsetzungenunddiegesetzlichenGrundlagen(Ab¬schnitte2.3und2.4),aufdenendieverschiedenenBodenverbesserungsmassnahmenbasieren,sollzeigen,dassbisheuteeinerationelleverkehrstechnischeErschliessungimRahmenderlandwirtschaftlichenStrukturpolitikhohePrioritäthatunddahereinede¬taillierteAnalyseüberdieAuswirkungenvonErschliessungenbedeutsamist.2.1BesiedlungundErschliessungdesAlpenraumesbisins19.JahrhundertVondenWildbeuter-zudenBauerngesellschaftenDieältestenFunde,welchedieExistenzvonMenschenimAlpenraumbelegen,sindnachBÄTZING(1997)etwa100D00Jahrealt.SiestammenvonWildbeutergesellschaf-ten,welchevonderJagd,SammelWirtschaftundFischereigelebthaben.Abca.5000v.Chr.erreichtenderAckerbauunddieViehwirtschaftdieAlpen,undesentwickeltensichBauerngesellschaften.AufgrundderklimatischenAnsprüchedesAcker-undinsbe¬sonderedesGetreidebauswurdenvorerstdieinneralpinenTrockenzonenunddersüdli¬cheAlpensaumdurchrätischeSiedlerlandwirtschaftlichgenutzt.UmmöglichstwenigwertvollenBodenzuverbrauchen,lebtendieseinDorfgemeinschaftenengbeisammen.DaindenmildenTallagenguteErträgeerwirtschaftetwerdenkonnten,wardieRealerb¬sittemöglich,welchejedemNachkommeneinerFamilieeinenAnteilamBodenzusi¬cherte.DernördlicheAlpenraumbliebnahezuunbesiedelt.DieAusbreitungderKennt¬nisderMetallverarbeitungverbessertemitderZeitdieExistenzbedingungenderAlpen¬bevölkerungundwarzugleichmiteinerNutzungsintensivierungverbunden.Zur

Ver-



sorgung der Bergarbeiter, welche hoch in den Alpen Kupfer abbauten, musste weiterer

Wald gerodet und die agrarische Nutzung auch in entlegene und weniger ertragsreiche

Alpentäler ausgedehnt werden. Mit der Ersetzung des Kupfers durch Eisen erlebten zwi¬

schen 750 und 15 v.Chr. die Eisenlagerstätten in den Ost- und Südtostalpen einen Auf¬

schwung, während im übrigen Alpenraum die Besiedlung wieder zurückging.

Erste interregionale Erschliessung in der Römerzeit und Besiedlung der Nordalpen

Während der Römerzeit (15 v.Chr. bis 500 n.Chr.) erlebten die Südwest- und Südalpen

einen eigentlichen Aufschwung. Zwar hatten die Römer kein wirtschaftliches, sondern

lediglich ein strategisches Interesse an den Alpen. Dank des gut ausgebauten Strassen-

netzes und eines effizienten Transportwesens konnte die Bergbevölkerung jedoch an der

intensiven Handelstätigkeit partizipieren. Der Alpennordsaum
bliebdagegenweiterhinnurdünnbesiedelt.MitdemZerfalldesRömischenReichesnahmdieBevölkerungdesAlpenraumesdeut¬lichab,undbishergenutztesWies-undWeidelandverwaldete.DerAlpennordsaument¬völkertesichfastvollständigundbliebgemässStadler(1987)biszurEinwanderungvongermanischenSiedlern(AlemannenimWesten,BajuwarenimOsten)ab600n.Chr.fastmenschenleer.DurchdieAbholzungvonBergwaldbildetendieAlemannenEinzel-undDoppelhöfeundbetriebenViehzucht.DieHöfewurdennachAnerbensittedemäl¬testenSohnweitervererbt,währenddieübrigenNachkommeninneue,auchunwirtlicheGebietevorstiessenundneueRodungshöfegründeten.EsenstandenStreusiedlungen,wiesieheutez.B.imToggenburgundAppenzellerlandnochimmersichtbarsind.SiedlungsverdichtungundzunehmendeNutzungsintensitätimHochmittelalterFürdieZeitvon1280bis1330existierennachAerni(1990)ingehäufterFormQuellen,welcheaufdenschriftlichfestgehaltenenRückzugdesHausesHabsburgzurückzufüh¬rensindunddiedetailliertBezugaufdielandwirtschaftlicheNutzungdesAlpenraumesnehmen.DanachexistiertenzudieserZeitnebendemheutegebräuchlichenSystemei¬nervertikalabgestuftenAlpwirtschaft(Tal-Maiensäss-Alp)ganzjährigbewohnteSied¬lungeninrelativhohenLagen.GemässSablonier(1990)betriebendieBewohnersol¬cherSiedlungeneinemehrheitlichhorizontalwanderndeViehhaltungmitAcker-undGartenbauzurSelbstversorgung.DurchdasstarkeBevölkerungswachstumunddiezu¬nehmendenterritorialenAnsprüchedersichausdehnendenStädtewurdenLandundBesitzjedochzunehmendknapper:DiealpineWanderviehhaltungverschwand,unddieganzjährigbewohntenSiedlungenwurdenvermehrtintiefereTallagenverlegt.Gleich¬zeitigwurdediebisherextensivbetriebeneViehhaltungmitSchafenaufWald-undAlpweidenundetwasAcker-undGartenbauvermehrtaufRindviehhaltungausgerichtet.



Es entstanden die Siedlungs-, Wirtschafts- und Sozialstrukturen, welche den Alpenraum

bis ins 19. Jahrhundert hinein prägten.

Erste Bodenverbesserungsmassnahmen zur Zeit der Aufklärung

Im Zuge der Aufklärung entwickelte sich die Bewegung der Physiokraten, auf die Orga¬

nisationen wie die 1759 gegründete Ökonomische Gesellschaft von Bern zurückgehen.

Diese setzte sich für eine grandlegende Erneuerung der Landwirtschaft ein und widmete

sich der landwirtschaftlichen Forschung, der Ausbildung, dem Meliorationswesen und

der Schaffung eines landwirtschaftlichen Kreditwesens. Als Massnahmen wurden die

Aufhebung der Dreifelderwirtschaft, die Einführung neuer Nutzpflanzen, die Entwässe¬

rung und Düngung von Feldern und die Stallfütterang des Viehs propagiert.
Diesführte,zusammenmitdemwenigspätererlassenenZehntenaufhebungsgesetzundderParzellie¬rungundVersteigerungvonBurger-undGemeindeland,zustarkenVeränderungenderLandwirtschaftimMittellandbishineinindievoralpineHügelzone.DiealpineLandwirtschafthatsichdagegennachAeschimannetal.(1996)bisins19.Jahrhundertweitwenigerverändert.Diesauchdeshalb,weildieLandwirtschaftimAl¬penraumwederdenFlurzwangnochdieDreifelderwirtschaftkannte.AuchdieErstel¬lungvonneuenWegenbeiParzellierungen,wieesimMittellandim19.Jahrhundertgebräuchlichwar,fandimAlpengebietnurinkleinemAusmassstatt.EinzigderalpineHochwaldwurdedurchRodungenstarkzurückgedrängt,wogegenmanab1876mitderSchaffungeinerverfassungsrechtlichenforstlichenBundesgewaltantretenkonnte(BloetzerG.,1978).IndustrialisierungundAnschlussdesAlpenraumesandasEisenbahnnetzDiedereigentlichenIndustriealisierangEuropasvorangegangeneManufakturindustrie¬phasebrachtevorersteinigenTeilräumenimAlpenraumeinstarkesBevölkerangs-wachstum.DieseswarnachBucher(1987)zumBeispielimostschweizerischenAlpen¬raumbesondersgross,wodiefrühe(Textil)industrialisierungzueinemgrossenAr¬beitsangebotführte.WeildieTextilarbeitimeigenenHausverrichtetwerdenkonnte,entstandindiesenGebietenmitderneuenErwerbskombinationeineeigentlicheSym¬biosezwischenLandwirtschaftundIndustrie.AbMittedes19.JahrhundertsentstandenindenAlpenvermehrtIndustrieansiedlungen,undessetzteeineBevölkerangsWanderungausdenperipherenTalschaftenhinzudiesenIndustrieortenein.VielelandwirtschaftlicheArbeitskräftewandertenindensekundärenSektorab.MitdemBauvonEisenbahnen(z.B.Gotthard1882)wurdegleichzeitigdieErschliessungdesAlpenraumenraumeswesentlichverbessert,waspunktuellzueinemBevölkerungswachstumführte.



Erste Agrarkrise als Folge der internationalen Erschliessung

Durch den Ausbau des Verkehrsnetzes wurde der Transport und die Einfuhr ausländi¬

scher Konkurrenzprodukte, z.B. Getreide aus Amerika, erleichtert. Dies führte zwischen

1870 und 1890 zur ersten sogenannten Europäischen Agrarkrise, welche die Landwirt¬

schaft in ganz Europa erfasste und zu einer starken Abnahme der Betriebszahl führte

(siehe Rieder ET AL., 1994). Die Landwirtschaft im Alpenraum geriet verstärkt unter

Druck, da als Folge der sinkenden Getreidepreise die Milch- und Fleischproduktion in

bisheriges Ackerbaugebiet ausgedehnt wurden und damit die Produktion der Bergland¬

wirtschaft konkurrenzierte. Als Folge der verschlechterten Situation erliess der Bund

1884 erstmals einen Bundesbeschluss betreffendFörderungderLandwirtschaft.DamitwurdeunteranderemdieMöglichkeitgeschaffen,MassnahmenzurVerbesserungderProduktionsgrundlagen,wozuauchderWegebauzählte,mitöffentlichenGeldernzusubventionieren.DienungeregeltefinanzielleUnterstützungvonMeliorationendurchdenBund,welcheanentsprechendeLeistungenderKantoneundGemeindengeknüpftwar,bildeteindenmeistenKantonendenAnfangderstaatlichgefördertenBodenver-besserungsmassnahmen,diemiteinemAusbauderintraregionalenErschliessungver¬bundenwar.2.2EntstehungundEntwicklungderstaatlichgefördertenBodenverbesserungs-massnahmenundEntwicklungdesAlpenraumesim20.JahrhundertDerersteWeltkriegunddiezweiteAgrarkriseZwischen1890und1914erholtesichdieLandwirtschaftallmählichvondererstenAgrarkrise.ZudieserZeitentstandenindenKantonenkulturtechnischeBürosundersteMeliorationsämter,welchedieBodenverbesserungstätigkeitenkoordinierten.1912tratdasSchweizerischeZivilgesetzbuchinKraft,welchesalsRechtshilfsmittelbeiderDurchführungvonMeliorationensehrwertvollwar.3DieagrarischeProduktionkonntenachBrugger(1985)jedochbiszumerstenWeltkriegnichtgenügendausgedehntwerden,undbeiKriegsausbruchwarderSelbstversorgungsgrad,vorallembeiGetreide,sehrtief.DieNahrungsmittelproduktionmussteintensiviertwerden,ohnedassvorerstfinanzielleMittelundArbeitskräftefürneueBodenverbesserungenvorhandenwaren.NachdemKriegwurdedieMeliorationstätigkeitwiederaufgenommen,wobeiderenWirkungdurchstarkeKostensteigerungenteilweisegeschwächtwurde.Ab1923muss-tendieBodenverbesserungenaufgrundderungünstigenFinanzlagedesStaateswieder-NachZGBArt.703sindbeigrossenBodenVerbesserungen,diealsgemeinschaftlicheUnternehmendurchgeführtwerden,alleGrundeigentümerzumBeitrittverpflichtet,soferndieMehrheitderMass¬nahmezustimmt.



um massiv eingeschränkt werden. Dabei wurden gemäss dem Meliorationsamt des

Kantons Bern (1992) vor allem die Projekte im Talgebiet reduziert, und das Schwer¬

gewicht der Förderungen verlagerte sich ins Berggebiet. 1926 erweiterte der Bund gar

den Katalog der finanziell zu unterstützenden Projekte im Berggebiet, womit insbeson¬

dere auch Strassen und Wege zur Verbindung von Gebirgsdörfern und Tälern subven¬

tionsberechtigt wurden. Die intraregionale Erschliessung war dabei vorwiegend auf den

Pferdetransport ausgerichtet

Ende der 20er Jahre setzte als Folge der Weltwirtschaftskrise und des damit verbunde¬

nen Kaufkraftschwundes die zweite Europäische Agrarkrise ein (siehe RlEDER ET AL.,

1994). Dennoch blieb das Produktionsvolumen, das in den Zwanziger Jahren infolge
mangelnderalternativerVerwendungsmöglichkeitenfürdielandwirtschaftlichenPro¬duktionsfaktorenundaufgrunddestechnischenFortschrittesstetsangestiegenwar,bisindie30erJahreungefährkonstant.Zwischen1932und1938wurdendieSubventionenweitervomTal-zumBerggebietumgelagert,wodurchneuauchSeilbahnenzumWa¬ren-undPersonentransportunterstütztwurden.DerZweiteWeltkriegundzunehmendestrukturpolitischeRegelungsdichteMitdemAusbruchdeszweitenWeltkriegesrückteerneutdieSicherungderNahrungs¬mittelversorgungindenVordergrund.DerBundesbeschlussüberausserordentlicheBo¬denverbesserungenvom11.Februar1941ermöglichtediezwangsweiseDurchführungvonMeliorationen,umdieNahrungsmittelerzeugungauszudehnen.UmstrittenwarendabeiinsbesonderedieRodungenvongesamtschweizerisch12'000haWald.NachKriegsendegaltwiederdieordentlicheMeliorationspraxis.DiestarkeErhöhungderBaukostenunddasabnehmendeInteresseaneinerweiterenProduktionsausdehnunginfolgebilligerNahrungsmittelimporteausdemAuslandveranlasstendieKantone1946,vorläufigkeineweiterenBodenverbesserungenmehrprojektierenzulassen.DieserBe-schlusswichjedochbaldderErkenntnis,dassanstellederertragssteigerndenMassnah¬mennunMeliorationenzufördernseien,welchedieBewirtschaftungerleichtern.MitdemInkrafttretendesneuenLandwirtschaftsgesetzesvom3.Oktober1951,derVerord¬nungüberdieUnterstützungvonBodenverbesserungenundlandwirtschaftlichenHoch¬bautenvon1954unddemInkrafttretendesBundesgesetzesüberdieInvestitionskrediteundBetriebshilfeninderLandwirtschaftvon1962nahmdieAnzahlProjekteerneutzu.WirtschaftlicherAufschwungimAlpenraumundÜbergangzurDienstleistungsge¬sellschaftAb1955erlebtennachBätzing(1994)weiteTeiledesAlpenraumeseinstarkesWirt-schafts-undBevölkerungsWachstum.DerenUrsachenlagenimAufkommendesSom¬mer-undWintermassentourismus,derVerlagerungindustriellerArbeitsplätzeindieAlpenaufgrundderVollbeschäftigungindenZentrensowiederdeszunehmenden

Indi-



vidualverkehrs angepassten verbesserten interregionalen Erschliessung. Gleichzeitig

entleerten sich die peripheren und schlecht erschlossenen Regionen Zusehens. Mit dem

Bundesgesetz über die Investitionshilfe im Berggebiet von 1974 wurde daher eine

Grundlage geschaffen, um die strukturelle Rückständigkeit im Berggebiet durch Unter¬

stützung verschiedener Infrastrukturvorhaben zu verkleinern. Auch die Landwirtschaft

im Alpenraum wurde zunehmend durch spezifische Massnahmen unterstützt (siehe

Anwander et al., 1990): Bundesgesetz über die Förderung des Viehabsatzes aus dem

Berggebiet (1962), Betriebsbeiträge für Berglandwirte (1970), Kostenbeiträge an Vieh¬

halter im Berggebiet und in der Voralpinen Hügelzone (1974).

Gleichzeitig bestand weiterhin ein
grosserBedarfanBodenverbesserungenundEr¬schliessungen.MeliorationenundGüterzusammenlegungenwarenvorallemindenRealteilungsgebietendesAlpenraumesnotwendig,wounzähligeKleinstparzellenmitgrösstenteilsmangelnderErschliessungeinerationelleBewirtschaftungderBetriebeverhinderten.IndenGebietenmitAnerbensittebestanddagegenvorallemeingrossesDefizitanErschliessungenderteilweiseweitverstreutenHöfe.JenachKantonbereitsinden60erJahren(z.B.St.Gallen)odererstinden70erJahren(z.B.Bern)wurdendaheraufderGrundlagederBodenverbesserungsverordnung,dieinderRevisionvon1971ihreheutegültigeFormfand,vermehrtStrassenerschliessungenimBerggebietvorgenommen.Ab1970wurdenerstmalsMeliorationsbeiträgeandenEinbauvonHartbelägenaufbestehendenStrassengewährt.SpätermusstenaufgrundeingeschränkterfinanziellerMittelPrioritätengesetztwerden,womitprimärGüterzu¬sammenlegungenunderstsekundärWegeundandereVorhabenunterstütztwurden.GleichzeitigtratendiekantonalenMeliorationsgesetzeinKraft,welchedieFinanzie¬rungvonBodenverbesserungsmassnahmenohneBeteiligungdesBundesermöglichten.Währendder80erJahresetzteeinezunehmendeVerstädterungderGunstlagenindenAlpentälernein,währendindenstrukturschwachenGebieten(z.B.TessinerBergtäler)dieAbwanderungweiterging.DerDienstleistungssektorgewannauchimAlpenraumzunehmendanBedeutung,wobeiersichaufdieStandortemitgutentouristischenVor¬aussetzungenkonzentrierte.GleichzeitnahmdieBedeutungdessekundärenSektorswiediejenigederPrimärproduktionweiterab.EndedertraditionellenArbeitsteilungzwischenBerg-undTallandwirtschaftundAusbauderFörderungsmassnahmenzugunstenderBergbetriebeAlsFolgeder1977eingeführtenMilchkontingentierungverlordietraditionelleAr¬beitsteilungzwischenBerg-undTallandwirtschaft(NutzviehzuchtimBerg-,Milchpro¬duktionimTalgebiet)ihrehistorischgewachseneFunktion,indemdieTallandwirtezurAuslastungderfreigewordenenKapazitätenihrNutzviehvermehrtselber

aufzogen.



Damit sank die Nachfrage auf den Nutzviehmärkten, wobei die Preiseinbrüche zu La¬

sten der Berglandwirtschaft gingen (siehe Rieder et al., 1994).

In der Folge wurde versucht, mit zusätzlichen Massnahmen die wachsenden Einkom¬

mensdisparitäten zwischen Berg- und Tallandwirtschaft zu verkleinern (siehe An¬

wander et al., 1990): Zuteilung von Zusatzkontingenten beim Kauf von Nutzvieh aus

dem Berggebiet (1977) und Ausrichtung von Sömmerungs- und Flächenbeiträgen an

Landwirte mit erschwerten Produktionsbedingungen (1979). Auch mit den später einge¬

führten Tierhalterbeiträgen (1988) und den Direktzahlungen nach Artikel 31 a und b

LwG (1992) wurde mittels nach Produktionszonen abgestuften Beiträgen das Berggebiet

besonders berücksichtigt. Gleichzeitig wurden weiterhin Bodenverbesserungen
unter¬stützt,womitsichauchdieintraregionaleErschliessunglaufendverbesserte.Diediver¬senMassnahmenzugunstendesBerggebieteskonntenallerdingsnichtverhindern,dassdieAnzahlderLandwirtschaftsbetriebeimAlpenraumbisheuteweiterabnahm,wäh¬rendsichmitdenverändertengesellschaftlichenAnsprücheneinneuesAnforderungs¬profilaneinemultifunktionaleundnachhaltigeLandwirtschaftentwickelte.2.3HeutigeZielsetzungenvonBodenverbesserungenundErschliessungenEntwicklungderZielsetzungenimLaufedes20.JahrhundertsDieübergeordnetenZielsetzungenvonBodenverbesserungenhabensich,wieauchausdenvorherigenAbschnittenhervorgeht,imLaufederZeitverändert.SostandnachKaule(1989)währenddenWeltkriegenundbisetwa1953dieErnährungssicherungdurchErtragssteigerungenimVordergrund.Ab1953bezwecktenBodenverbesserungenv.a.eineSteigerungderArbeitsproduktivität.DieseökonomischeZielsetzungwurdenach1975umökologischeBelangeerweitert.Ab1985standdieProduktionsverringe¬rungbeigleichzeitigerEinkommensSicherungalsneuerSchwerpunktimVordergrund.EineweitereZielsetzungvonMeliorationenundErschliessungenbestandnachThomas(1995)darin,dieFlächeneinteilungunddieTransportwegedentechnologischenEnt¬wicklungenanzupassen.DieErschliessungsprojekteder40erund50erJahrewarenaufKleinfahrzeuge(Jeep)ausgerichtet.Ab1960verbreitetesichdiePhilosophie,dassEr¬schliessungsstrassengenerelllastwagentauglichseinsollten.VorallemimBerggebietmusstenachAeschimannetal.(1996)dieErschliessungstätigkeitzudemdemstarkzunehmendenmotorisiertenIndividualverkehrausgerichtetwerden.SeitdemInkraftre-tenderVerordnungüberdieUmweltverträglichkeitsprüfungUVP(SR814.011)imJah¬re1988müssenErschliessungs-undMeliorationsprojektejedochstrengenUmweltkrite¬rienentsprechen.DerSpielraumfürneueProjektewirddamitwesentlicheingegrenzt.



Heutige Zielsetzungen von Bodenverbesserungs- bzw. Erschliessungsmassnahmen

Gemäss dem MeliorationsAMT des Kantons Bern (1992) verfolgen Bodenverbesse¬

rungen in der Schweiz heute drei Zielsetzungen: Erstens Erleichterung der Bewirt¬

schaftung, zweitens Erhaltung der Ertragsfähigkeit des Bodens und drittens Schutz des

Bodens vor Verwüstung durch Naturereignisse. In jedem Fall sind dabei die gesamtwirt¬

schaftlichen Interessen, die Interessen des Natur-, Landschafts- und Heimatschutzes, der

Raumplanung, des Fremdenverkehrs und weiterer Landschaftsnutzer zu berücksichti¬

gen. Rechtliche und administrative Trägerin von Bodenverbesserungen ist nach Ramser

etal. (1964) zumeist die Genossenschaft (z.B. Meliorations- oder Flurgenossenschaft).

Als Bodenverbesserangsmassnahmen stehen nach Manger (1975)
dieVerbesserungderBodenordnungdurchGüterzusammenlegungenzurProduktivitätssteigerunginderLand-undForstwirtschaft,einerationelleverkehrstechnischeErschliessung,wasser¬wirtschaftlicheMassnahmen(z.B.Drainagen,Flussbegradigungen),Gebäudesanierun¬genund-rationalisierungensowieeinelandschaftlicheGestaltungu.a.zumZweckderNutzungalsErholungsraumimVordergrund.ErschliessungsmassnahmenverfolgennachKuonen(1987)fünfZielsetzungen:Er¬haltungeinesgepflegtenLandschaftsbildesdurchlandwirtschaftlicheNutzung,Ermög¬lichungvonZu-undNebenerwerb,VerhinderungderAbwanderung,sozialeAspektederHoferSchliessung(z.B.TeilnahmeamgesellschaftlichenLeben)sowiedieErhaltungderSchutzfunktiondesRaumesdurchentsprechendeBewirtschaftungv.a.desWaldes.2.4GesetzlicheGrundlagenLandwirtschaftsgesetz(SR910.1)DieeigentlichegesetzlicheGrundlagevonBodenverbesserungs-undErschliessungs¬massnahmenimAgrarbereichstelltdasfrischrevidierteLandwirtschaftsgesetz(SR910.1),kurzLwG,vom29.4.1998dar.DarinwerdenunterdemfünftenTitel(Art.87bisArt.102)grundsätzlicheVorschriftenzuInvestionshilfenbeiStrukturverbesserun¬genaufgeführt.VerordnungüberdieStrukturverbesserungeninderLandwirtschaft(SR913.1)DetaillierteBestimmungenzuBodenVerbesserungenfindensichinderVerordnungüberdieStrukturverbesserungeninderLandwirtschaft'(SR913.1),kurzSSV,vom7.12.1998.DiesestellteineimRahmenderRevisiondesLwGüberarbeiteteVersionder,VerordnungüberdieUnterstützungvonBodenverbesserungenundlandwirtschaftlichenHochbauten',kurzBoV,von1971dar.DabeiwurdendiefürErschliessungenrelevan¬tenBestimmungeninderneuenVerordnungleicht

abgeändert.



In der alten BodenverbesserungsVerordnung wurden unter Artikel 25, Buchstabe d

,1. Güterwege, in Gebieten mit zerstückeltem Grundeigentum in der Regel nur im Zu¬

sammenhang mit Güterzusammenlegungen oder Arrondierungen vorbehalten [...] eine

Zusammenlegung nicht zustande gekommen ist; 2. Reb- und Alpwege und 3. Zufahrten

zu Höfen' und Buchstabe e .Seilbahnen aller Art zum Waren- und Personentransport'

als beitragsberechtigte Bodenverbesserungen aufgeführt. In der neuen Strukturverbesse¬

rungsverordnung werden die beitragsberechtigten Bodenverbesserungsmassnahmen un¬

ter Artikel 14 aufgelistet. Nach Buchstabe b werden demnach Beiträge für ,Erschlies-

sungsanlagen wie Wege, SeilbahnenundähnlicheTransportanlagengewährt.Auffallendistinsbesondere,dassdieSubventionierungvonErschliessungsstrassennichtmehrausdrücklichanGüterszusammenlegungengeknüpftist,wasdieUnterstützungvonErschliessungsprojektenohnegleichzeitigeGesamtmeliorationerleichterndürfte.AuchwurdeninderneuenVerordnungdiemaximalenBeitragssätzedesBundes,dieneuinArtikel16geregeltwerden,leichtgekürzt.DieBeitragssätzesindzudemneufürgemeinschaftlicheMassnahmenhöheralsfüreinzelbetrieblicheVorhaben,umeinenAnreizfürBodenverbesserungenmitgrösseremEinzugsgebietzuschaffen.FürBoden¬verbesserungenimBerggebietmiterschwerterFinanzierungisteinZusatzbeitragvonmaximal10%derKostensummevorgesehen.WeiterhinwerdennachArt.20SSVnurBundesbeiträgeausgerichtet,wenndieKantone,jenachihrerFinanzkraft,einenBetragvon70bis100%desBundesbeitragesbeisteuern.BeitragsgesuchesindandenKantoneinzureichen,derinAbsprachemitdemBunddieProjektprüfungvornimmt.KantonaleMeliorationsgesetzeBasierendaufdemLandwirtschaftsgesetzundderBodenverbesserungs-bzw.neuStrukturverbesserungsverordungdesBundeserlassendieKantoneMeliorationsgesetzeundentsprechendeVollzugsVerordnungen.DiesestellendieUmsetzungdesBundes¬rechtesaufkantonalerEbenesicher.ZudemwerdenspezielleFällegeregelt,wokeinBundesbeitragausgerichtetwirdunddamitausschliesslichdieKantonezuständigsind.WeitereGesetzesbestimmungenNebenderspezifischenGesetzgebungbezüglichlandwirtschaftlicherStrukturverbesse¬rungenwerdenErschliessungsvorhabenzudemdurchdiekantonaleStrassengesetzge-bung,dieRaumplanungsverordnungunddieumweltrelevanteGesetzgebungtangiert.Strassen,welchevorwiegendderWaldnutzungdienen,werdenim,BundesgesetzüberdenWald'(SR921.0),kurzWaG,vom4.10.1991undinderVerordnungüberdenWald'(SR921.01),kurzWaV,vom30.11.1992geregelt.Ähnlichwielandwirtschaft¬licheStrukturverbesserungenerhaltenforstlicheErschliessungsanlagennachArt.35WaGundArt.48WaVfinanzielleUnterstützungdurchBundundKanton.



2.5 Schlussfolgerungen aus der historischen Betrachtung der Besiedlung und Er¬

schliessung der Alpen und der Zielsetzungen von Erschliessungsmassnahmen

Aus dem historischen Abriss zur Besiedlung und Erschliessung des Alpenraumes und

der Übersicht zur Entwicklung der Zielsetzungen von Bodenverbesserungen wird deut¬

lich, dass der heutige Erschliessungsstand im Alpenraum zusammenfassend durch vier

Einflussfaktoren erklärt werden kann:

• Die in den verschiedenen Regionen des Alpenraumes unterschiedlich verlaufene

Besiedlungsgeschichte führte zu unterschiedlichen Erschliessungsbedürfnissen. Im

Anerbengebiet (Nordalpen) standen Hoferschliessungen für die weit verstreuten

Siedlungen im Vordergrund. Im Realteilungsgebiet (Südalpen) ergab sich ein Er-

schliessungsbedarf
fürdieteilweiseweitvondenDörferentferntenNutzflächen.•DieErschliessungenwurdenimLaufederZeitdentechnologischenEntwicklungenangepasst.AufdieFuss-undSaumpfadefolgtenab1940vermehrtfürKleinfahr¬zeugebefahrbareWegeundab1960lastwagentauglicheGüterstrassen.UmgekehrtkannheutedankderMöglichkeitvonHelikoptertransportenaufStrassenerschlies¬sungenvonExtremstlagenverzichtetwerden.•DieindividuellenErschliessungsbedürfhissederBetroffenenhabensichverändert.DieErschliessungenmusstenimLaufederZeitdemzunehmendenmotorisiertenIn-dividualverkehrangepasstwerden.DerZugangzuInfrastrukturenwieSchulenundEinkaufsmöglichkeitenmussheutemöglichsteinfachgewährleistetsein.•DieinstitutionellenRahmenbedingungenfördernundhemmenErschliessungspro-jektezugleich.FörderndwirkendasBundesgesetzüberdieInvestitionshilfeimBerggebietunddieRegelungenimRahmenderAgrarstrukturpolitikdesBundesundderKantone.HemmendwirkendieraumplanerischenRegelungenunddieum¬weltrelevanteGesetzgebung(VerordnungüberdieUmweltverträglichkeitsprüfung).AusderLiteraturanalyseimfolgendenKapitel3wirddeutlich,dasseinTeilderUnter¬schiedezwischendeninverschiedenenRegionenbeobachtetenErschliessungseffektenaufregionaleBesonderheitenderdargestelltenvierEinflussfaktorenaufErschliessungenzurückzuführenist.ZudemsinddieErkenntnisseausdiesemKapitelfürdieErklärungderDifferenzzwischendemtheoretischherleitbarenErschliessungsoptimum(Kapitel4)undderErschliessungssituationindenvierUntersuchungsregionen(Kapitel6bis9)relevant.
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3 Auseinandersetzung mit der Erschliessungsfrage in der Literatur

In diesem Kapitel wird der Stand des Wissens über Erschliessungsmassnahmen und ihre

Auswirkungen dargestellt. Die vorhandene Literatur lässt sich dabei nach Wissen¬

schaftsgebiet und Untersuchungsgegenstand in vier Gruppen einteilen (siehe Abbildung

3-1). Die erste Gruppe umfasst naturwissenschaftliche Abhandlungen, welche sich mit

den Auswirkungen von Erschliessungen auf die Umwelt und den ökologischen Ansprü¬

chen an eine moderne Erschliessung auseinandersetzt. Zur zweiten Gruppe zählt die

ingenieurtechnische Literatur, die sich mit der Optimierung bzw. Planung von technisch

machbaren
Erschliessungsvariantenunterökonomischen,ökologischenundinstitutio¬nellenRahmenbedingungenbefasst.DiedritteGruppeumfasstregionalwirtschaftlicheAnalysenderAuswirkungenvoninterregionalenErschliessungen,voralleminEnt¬wicklungsländern.ZurviertenGruppezählenagrarökonomischeUntersuchungenderStrukturwirkungenvonintraregionalenErschliessungenaufdieLandwirtschaft.DabeihandeltessichgrösstenteilsumWirkungsanalysenvonGesamtmeliorationenbzw.Flurbereinigungen,imZugedererauchErschliessungenerfolgen.4DerStruktureffektderErschliessunglässtsichdabeinurteilweiseisolieren.AusschliesslichmitdenAus¬wirkungenvonErschliessungenbefassensichnurwenigeArbeiten.RegionalwirtschaftlicheAnalysen-VerkehralsStimulusderwirtschaftlichenEntwicklung-ErschliessungundMigrationinEntwick¬lungsländernAgrarökonomischeUntersuchungen-AgrarstrukturelleWirkungenvonFlurbereinigungen/Erschliessungen-WirtschaftlichkeitdesFeldwegbaus-—->NaturwissenschaftGeisteswissenschaftWissenschaftsgebietAbbildung3-1:ÜbersichtüberdenStanddesWissenszur,Erschliessungsfrage'4NachHoiSL(1991)werdenbeiFlurbereinigungenca.40%derKostenfürdenWegebauaufgebracht.c3(0in.22„üLU0)ücoo>coEQl\NaturwissenschaftlicheAbhandlungenIngenieurtechnischeLiteratur-AuswirkungvonErschlies¬sungsmassnahmenaufdieUmwelt-ökologischeAnforde¬rungenanzukünftigeFlurbereinigungen/Erschliessungen-Erschliessungs-planung-Erschliessungs-technologien-technischeAnforde¬rungenanzukünftigeErschliessungen

'<=-



3.1 Ingenieurtechnische Aspekte der Erschliessung

Im Zentrum der als ,ingenieurtechnische Literatur' zusammengefassten Arbeiten stehen

technisch machbare optimale Erschliessungsvarianten unter Berücksichtigung ökologi¬

scher, ökonomischer und institutioneller Rahmenbedingungen. Die Breite der bestehen¬

den Arbeiten reicht von Lehrbüchern zum theoretischen Ablauf der Erschliessungspla¬

nung über die Darstellung von Modellansätzen zur Erschliessungsoptimierung bis zur

Diskussion technischer Fragen bei der Erschliessungsumsetzung. Da dieses Themenfeld

nicht im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht, werdenimFolgendennurübersichts-mässigeinigeoftdiskutierteingenieurtechnischeAspektevonErschliessungenange¬sprochen.AufdastheoretischeKonzeptzurErschliessungsoptimierungwirdinKapitel4.5eingegangen.DieErschliessungsplanungsollnachKuONEN(1979)undPhsteretal.(1988)imRahmenintegralerProjekteerfolgen.DasZielsolcherGesamtprojektebestehtdarin,eineÜbersichtüberdieZusammenhängezwischenmöglichenEinzelmassnahmen(z.B.Aufforstung,landwirtschaftlicheMeliorationen,Verbauungen,Erschliessungen)zuge¬winnen,dieMassnahmenaufeinanderabzustimmenundnachDringlichkeitzuordnen.IntegraleProjektesinddamiteineVorstufedergenerellenErschliessungsplanung.EineninteressantenEinblickindiegenerelleErschliessungsplanunggibtBarandun(1982).AmBeispieldesOberhalbsteins(KantonGraubünden)wirddervierstufigeAb¬laufvonErschliessungsplanungenumschrieben.ImerstenSchrittwerdendieInteressenunddieBedeutungderverschiedenenvonErschliessungenbetroffenenWirtschafts¬zweigeinderPlanungsregionerfasst.InderPhasederKriterienfestlegungundAus¬wertungwerdendieStandortgüte,dieNutzungseignungunddieErschliessungsbedürf-nisseerfasstundanalysiert.InderPhasederInteressensgewichtungwirdausdiesenAn¬gabendieErschliessungsnotwendigkeitabgeleitet.ZuletztgehtesumdasAusscheidenvonPlanungs-undErschliessungseinheiten,dasErarbeitenvonKonzeptenmitver¬schiedenenErschliessungsvariantenbishinzurgenerellenBauplanungundDurchfüh¬rung.DiemöglichenErschliessungsvariantenunterscheidensichgemässAbegg(1988)nachErschliessungskonzept(z.B.Seilbahn,Maschinenweg,Strasse)undErschliessungs-dichte.NachKUONEN(1987)istzurErmittlungderoptimalenErschliessungsvarianteeinsorgfältigesVariantenstudiumallerVor-undNachteilederverschiedenenErschlies-sungsmöglichkeitennotwendig,wozuBewertungsinstrumentewiedieNutzwertanalysegeeignetsind.Aeschtmannetal.(1996)zeigenamBeispieleinerAlpimWäggitaldasdetaillierteVorgehenbeimVergleichderKostenundWirkungenverschiedenerErschliessungs-konzepte(Materialseilbahn,Personenseilbahn,Erschliessungsstrasse).Ineinemersten



Schritt wird im Rahmen einer Kosten-Nutzenanalyse (KNA) die Wirtschaftlichkeit der

Erschliessungsvarianten betrachtet. In einem zweiten Schritt werden die externen Ef¬

fekte beleuchtet, die sich kaum monetarisieren lassen und daher in der KNA vernachläs¬

sigt werden. Zuletzt wird eine Aggregation dieser Betrachtungen vorgenommen, indem

die Teilziele nach wirtschaftlicher, natürlicher und sozialer Verträglichkeit gewichtet

und die Erschliessungsvarianten hinsichtlich ihrer Zielerreichung beurteilt werden.

Puxet (1996) hat am Beispiel forstlicher Erschliessungen das Vorgehen bei der Kosten-

Nutzenanalyse unter Berücksichtigung der externen Effekte detailliert dargestellt. HoiSL

(1991) und Bachmann et
al.(1993)habendieBau-undUnterhaltskostenverschiede¬nerWegtypenanalysiert.UnterBerücksichtigungeinesUnterhaltszeitraumesvonmin¬destens15JahrenberechnensieKostenvon600FrankenjeMeterBelagstrassegegen¬über400FrankenjeMeterKiesstrasse.Abegg(1988)berechnetdieoptimaleDichtevonWaldstrasseninAbhängigkeitdesGeländesundderbeabsichtigtenNutzungsintensität.DieStrassendichteergibtsichei¬nerseitsausderGegenüberstellungvonentstehendemMehraufwand(Strassenbau-undUnterhaltskosten)undErtragsausfällendurchRückeschädenundStrassenschneisen.AndererseitsistderdurchdieErschliessungverursachteMinderaufwand(reduzierteTransport-undRückekosten,vergrösserteLagerkapazitätenentlangderStrasse)zube-rücksichtigen.DievonAbeggberechneteDichtevon3bis5kmjekmWaldistwe¬sentlichgrösser,alsausdenbisherinMitteleuropapubliziertenOptimierungsrechnun¬genhervorgeht,wassichu.a.dadurcherklärt,dassindenmeistenBerechnungenalleindiereduziertenRückekostenuntersuchtwurden.DennochistdieseWegdichtedeutlichgeringeralsdiebisherinderSchweizalsnotwendigerachteteWaldstrassendichte.Heinimann(1998B)hateinModellentwickelt,womitsichdievomWaldstandortab¬hängigenKostenunterschiedlicherHolzernteverfahrenbestimmenunddieoptimaleErschliessungsdichteberechnenlässt.MitderoptimalenDichtevonlandwirtschaftlichenGüterstrassensetztsichPorta(1983)auseinander.ErermitteltfürdasschweizerischeAckerbaugebietdiefürdieBe¬wirtschaftungoptimalenSchlaggrössenundberechnetdarausunterBerücksichtigungdernaturräumlichenGegebenheitendieoptimaleWegdichte.ZuroptimalenErschlies¬sungsdichteimBerggebietfindensichinderLiteraturkeinegenauenAngaben.DieUr¬sachekönntedarinliegen,dasssichaufgrunddersehrheterogenennaturräumlichenVoraussetzungenagrarischgenutzterFlächen,verschiedenerNutzungsarten(Sömme-rungs-oderHeimweiden,Mähwiesen)aberauchaufgrundverschiedenerSiedlungstypen(StreusiedlungenoderHaufendörfer)sehrunterschiedlicheErschliessungsansprücheergeben.AngabenzuroptimalenErschliessungsdichteinderLandwirtschafthabenaus¬gesprochenregionalenCharakter.ÜbertragbaraufunterschiedlicheRegionensinddaherlediglichdieKonzeptezurErmittlungderoptimalen

Erschliessungsvariante.



3.2 Sozioökonomische Auswirkungen interregionaler Erschliessungen in Ent¬

wicklungsländern

Interregionale Erschliessung und wirtschaftliche Entwicklung

Zu den frühesten Protagonisten der stimulativen Rolle des Verkehrs im Entwicklungs-

prozess gehören nach Kochendörfer-Lucius (1989) die koloniale Verkehrswissen¬

schaft und die Verkehrsgeografie. Ihre Vertreter sahen in der verkehrstechnischen Er¬

schliessung euphorisch den ,Katalysator der Entwicklung', wobei ihre Einschätzung auf

den offensichtlichen Erfolgen der kolonialen Verkehrspolitik beruhten. In den 60er Jah¬

ren wurde vor allem in der amerikanischen Nationalökonomie die Frage nach der Be¬

deutung des Verkehrs bei der EntwicklungderVolkswirtschaftindenVordergrundge¬stellt.BekanntsinddieArbeitenvonRostow(1960),nachdessenEinschätzungderBauderEisenbahnfürdaswirtschaftlicheWachstumindenUSAausschlaggebendwar.MAASS(1969)zeigtamBeispieleinerRegioninPeru,wieineinemEntwicklungslandderAusbauderVerkehrsinfrastrukurenzueinerZunahmederExportwirtschaftführte.DentheoretischenErklärungshintergrundfürzahlreicheempirischeUntersuchungenbildetedabeidietraditionelleAussenhandelstheorie,dieimKerndavonausgeht,dassWirtschaftswachstumdirektabhängigistvomAustauschmitanderenRegionenbzw.vomUmfangdesExportes.DerZugangzuProdukt-undFaktormärkten,welcherdurchdieverkehrstechnischeErschliessungerleichtertwird,stelltdamitdieVoraussetzungfürwirtschaftlichesWachstumdar.Abden70erJahrenrücktenanstelledesdirektenNutzens(sinkendeTransportkosten)zunehmenddieSekundäreffektevonVerkehrsinfrastrukturenindenVordergrund(z.B.Wilson,1973).VordemHintergrundderModernisierungstheoriewurdeargumentiert,dassdievondenwirtschaftlichenZentrenausgehendenInnovationendurchverkehrs¬technischeMassnahmendiesozialeundökonomischeEntwicklungperiphererRegionenfördern.DieserZusammenhangwurdeauchfürentwickelteLänder,unteranderemauchfürRegionenderSchweiz,untersucht.Sozeigtz.B.Aeschimann(1996)amBeispieldesWäggitalesauf,wiesichalsFolgederverbesserteninterregionalenErschliessungdurchdenBaueinerStrasseindieTalschaftimJahre1862ersteIndustriebetriebeindenDörfernansiedelten.AufdieMöglichkeitnegativerFolgewirkungenvonVerkehrsinfrastrukturenwurdenachKochendörfer-Lucius(1989)durchverschiedeneAutorenschonfrühhingewiesen.DieKritikrichtetsicheinerseitsandiezuhoheMittelallokationimInfrastruktursektor,durchwelchedieWachstumseffekteinderWirtschaftteilweisefastvollständigaufge¬hobenwerden(z.B.Hirschmann,1958).AndererseitskönnenlokaleWirtschaftsstruk¬turenSchadenerleiden,wenndieinfolgehoherTransportkostengeschütztenMärktedurcheinebessereVerkehrserschliessungstarkerKonkurrenzausgesetztwerden(z.B.



Wilson, 1973). Zudem kann eine verstärkte Abwanderung bis hin zur vollständigen

Entleerung von Regionen erfolgen (siehe Abschnitt, Auswirkungen auf die Migration')

Intraregionale Erschliessung und landwirtschaftliche Entwicklung

Die Bedeutung der ländlichen Infrastrukturen für die (land)wirtschaftliche Entwicklung

der Regionen wurde bereits in den 60er Jahren erkannt. So stellte Heinze (1967) auf¬

grund verschiedener empirischer Analysen fest, dass durch die intraregionale Erschlies¬

sung der Einzugsbereich der Marktorte erweitert und daher die landwirtschaftliche Pro¬

duktion gesteigert werden konnte. Im Rahmen einer grossangelegten Studie der Welt¬

bank in Madagaskar wurden Mitte der 70er Jahre diese indirekten Wirkungen
ländlicherErschliessungsstrassenübereinenlängerenZeitraumbeobachtet(Mitchell,1979).DieErgebnissebestätigtendieregionaleEntwicklungswirksamkeitenderVerkehrsinfra¬strukturinFormvonhöherenEinkommenfürdieLandwirtschaft.Kochendörfer-Lucius(1989)hatamBeispielderRegionMontsdesDaninderEl¬fenbeinküstediekurz-undlängerfristigenAuswirkungenderländlichenVerkehrsinfra-strukturaufdieregionaleLandwirtschaftuntersucht.DadieMöglichkeit,einenOrtzuerreichen,nebendemphysischenZugangzuTransportdienstenauchvondenökonomi¬schenMöglichkeitenderBevölkerungabhängt,beurteiltKochendörfer-LuciusdieErschliessungsqualitätder54untersuchtenOrteu.a.anhandderphysischensowiederökonomischenErreichbarkeit.DerIndikator.physischeErreichbarkeit'berechnetsichdabeiausderFussmarschzeitbiszur»Strasse',derWartezeitaufeineFahrgelegenheitundderDistanzzumnächsten,wirtschaftlichenZentrum'.DieökonomischeErreich¬barkeifbezeichnetdasVerhältniszwischenTransporttarifundEinkommenderlokalenBevölkerung.MiteinerClusteranalysewurdendieOrtschaftenzuvierGruppenmitun¬terschiedlicherErreichbarkeitzusammengefasst.IndenguterreichbarenTeilräumenbeteiligtensichdieProduzenteninzunehmendemMasseanderkommerziellenNahrungsmittelerzeugung,undesbildetensichneue,Cashcrops'(z.B.Reis)heraus.ZudemerfolgteindenabgelegenenOrtendieEinführungvonertragreicherenKaffeesortenunddieVerdrängungdesKaffeeanbausdurchKakaoumfünfbiszehnJahreverzögert.AufgrundderstarkenMigrationsbewegungeninRichtungderneuenVerkehrswegeverstärktesichdieKnappheitanBodenentlangderVerkehrs¬achse,wodurchheutedieBetriebeinguterreichbarenOrtenkleinersindalsinschlechterreichbaren.EntsprechendistdieFlächenkonkurrenzzwischenViehhaltungundAk-kerbauindenguterreichbarenGebietenzueinemProblemgeworden.EinandererIndi¬katorfüreineerhöhteFlächenintensitätstelltdieverkürzteBrachedauerdar:DieinschlechterreichbarenGebietenüblicheBrachedauervon7JahrenreduziertesichinguterschlossenenGebietenumfastdieHälfte.BeidenIntensivkulturenkonnteinguter-



reichbaren Gebieten eine verstärkte Kulturpflege mit produktionssteigerndem Effekt

beobachtet werden. Kunstdünger wurde nur in den gut erreichbaren Gebieten ausge¬

bracht. Entsprechend entstanden entlang der neuen Verkehrwege ökologische Probleme.

Die zunehmende Konzentration auf die kommerzielle Nahrungsmittelproduktion

brachte für die Produzenten positive Einkommenseffekte. Längerfristig allerdings ent¬

wickelten sich diese Standortvorteile aufgrund der hohen Abhängigkeit der Produzenten

vom Marktgeschehen und der zunehmenden Beeinträchtigung der Bodenproduktivität

durch die intensive Wirtschaftsweise zu Standortnachteilen. In einer längerfristigen Be¬

trachtung lagen denn auch die Einkommen der Produzenten mit mittelguter Erreichbar¬

keit 20 % über denjenigen mit guter bzw. 40 % über jenen mit schlechter Erreichbarkeit.

Zu
einergrundsätzlichpositivenEinschätzungderWirkungenländlicherInfrastrukturengelangteGarst(1974).InseinenUntersuchungenüberdieAusbreitungdesExportkul¬turanbausinKeniakommterzumSchluss,dassdieVerkehrsinfrastrukturinsbesonderedenDiffusionsprozesspositivbeeinflusst.DieInnovationenbreitensichzuerstentlangderVerkehrsachsenaus,welchefürdenMarkzugangdieentscheidendeRollespielen.AuswirkungaufdieMigrationBezüglichderAuswirkungenvonErschliessungenaufdieMigrationkönnenjenachdenübrigenregionalenRahmenbedingungenunterschiedlicheEntwicklungenbeobachtetwerden.ABDULAIundRieder(1996)stelltenimRahmeneinerAnalysederEntwick¬lungdesAgrarsektorsunddesMigrationsverhaltensderländlichenBevölkerunginGhanafest,dassdieinterregionaleErschliessungderländlichenRäumedieTransport-undKommunikationskostenfürdiedortansässigeBevölkerungverkleinerthat.DamitergabensichverstärkteMigrationsbewegungeninRichtungderwirtschaftlichenZentrendesLandes,vondenensichdieländlicheBevölkerungdankdererleichtertenKommu¬nikationeinbesseresBildmachenkonnte.Kochendörfer-Lucius(1989)konntefürihrUntersuchungsgebietinderElfenbein¬küstenachweisen,dasseinestarkeMigrationsbewegunginRichtungderneuenVer¬kehrswegestattgefundenhatte.EntsprechendistheuteindenguterreichbarenGebietendieBevölkerungsdichtedreimalsohochwieindenschlechtererreichbarenOrten.GleichzeitigsindindenschlechterreichbarenGebietenamhäufigstenMenschenemi¬griert.Wilhelm(1999)ziehtinseinemArtikelBilanzüberdieWirkungschweizerischerEnt¬wicklungsbeiträgezumBaueiner110kmlangenStrasseineinembishernurzuFusserreichbarenBerggebietvonNepal.Erstelltfest,dasssich,entgegendenBefürchtun¬gen,dieAbwanderungnichtverstärkt,sonderngarverringerthat.DieStrassehatdazugeführt,dassaufgrundgeringererTransportkostendieLebenshaltungskostengesunken



sind. Als zweiter wichtiger Effekt hat sich das Ausbildungsniveau der ansässigen Be¬

völkerung deutlich erhöht, da sich mit der Strasse neue Bildungsperspektiven eröffne¬

ten. Zudem konnte durch die Erschliessung die Qualität der Verwaltungsleistungen und

die Sicherheit in abgelegenen Orten erhöht werden.

3.3 Agrarstrukturelle Auswirkungen von Flurbereinigungsmassnahmen

WiLSTACKE (1990) hat das Instrument Flurbereinigung im Hinblick auf seinen Beitrag

zur Landentwicklung analysiert. Er unterscheidet vier relevante Flurbereinigungseffekte:

1. Beitrag zur Verbesserung der Ausstattung der örtlichen und überörtlichen Versor¬

gungseinrichtungen.

2. Strukturverändernde Effekte und Einkommenssteigerungen für die Landwirtschaft.

3. Beeinflussung des Landschaftsbildes durch die ,Landschaftserschliessung'.

4. Beitrag zur
Dorferneuerung.DerAutorkommtzumSchluss,dasssicheineglobaleBeurteilungderFlurbereinigungalsInstrumentderLandentwicklungalsschwierigerweist,daihreBeiträgeimEinzelfalldieLösungvonLandentwicklungsproblemenzwarerleichtern,ohneaberandereRaum¬planungenoderFachpolitikenzuersetzen.DamitbleibedieFlurbereinigungprimäreinesektoralausgerichteteFachplanungsmassnahmedesAgrarressorts.EntsprechendstehenindenmeistenAnalysenauchdieagrarstrukturellenEffektebzw.dieökologischenAuswirkungenimVordergrund.BemerkungzurGliederungvonAbschnitt3.3:ImFolgendenwirdzuerstaufdasmethodischeVorgehenunddenUntersuchungsgegen¬standderbestehendenArbeiteneingegangen(Abschnitt3.3.1).AnschliessendwerdendieunterschiedlichenErgehnissedervorliegendenUntersuchungenvorgestelltunddis¬kutiert(Abschnitte3.3.2und3.3.3).3.3.1BestehendeUntersuchungenzurWirkungvonFlurbereinigungenDiebestehendenUntersuchungenlassensichgrobinvierGruppeneinteilen.DabeimusszuerstzwischentatsächlichenWirkungsanalysen(ejt-/?o,st-Untersuchungen)undvorausschauendenWirkungsanalysen(ex-ante-Betrachtungen)unterschiedenwerden.Dieex-post-AnalysenlassensichweiterinvertikaleVergleiche(LängsschnittanalysenvonObjektenvorundnachderFlurbereinigung)undhorizontaleVergleiche(Quer¬schnittsanalysenvonObjektenmitunterschiedlicherFlurbereinigung)unterteilen.EinevierteGruppevonArbeitenbehandeltdasThemareindeskriptivohneempirischenHintergrundbzw.ohneModellrechnungen

anzustellen.



Während die ex-ante-Analysen auf ein normatives Vorgehen mit Modellrechnungen

zurückgreifen, um potentielle Auswirkungen von Flurbereinigungen aufzuzeigen, han¬

delt es sich bei den ex-post-Analysen um empirische Arbeiten auf statistischer Grundla¬

ge. Die meisten Arbeiten stellen dabei Längsschnittanalysen dar. Ohne an dieser Stelle

in eine ausführliche Diskussion der Methoden einzusteigen (siehe dazu Kapitel 5), soll

darauf hingewiesen werden, dass bei Vertikalvergleichen von Objekten vor und nach der

Flurbereinigung aufgrund des oftmals längeren Zeitabschnittes nicht allein durch die

Flurbereinigungsmassnahmen Agrarstrukturveränderungen auftreten und damit die voll¬

ständige Isolierung des Erschliessungseffektes kaum möglich ist. Die Ergebnisse der

Längschnittanalysen sind damit vor diesem Hintergrund mit Vorsichtzuinterpretieren.1.LängschnittanalysenvonAgrarstrukturenvorundnachderFlurbereinigungGummertundWerschnitzky(1965)habendieAgrarstrukturveränderungenvonsechsGemeindeninNorddeutschlandvorundnachderFlurbereinigunguntersucht.Thomas(1967)präzisiertedieseErkenntnisseanhandeinerAnalysevonachtGemeindenimrheinischenSchiefergebirge.Birkenhauer(1964)hatbesondersdieVeränderungenderFlächennutzungimGebietderEifelvorundnachderFlurbereinigunguntersucht.AuchNagel(1978)hatvorallemdiesenAspektineinernichtnäherbezeichnetenRegionvonNorddeutschlandanalysiert.Lehmann(1975)hatdieStrukturenausgewählterBetriebeinderRegionKraichgau(Südwestdeutschland)vorundnachderFlurbereinigunguntersucht.BrundkeetAL.(1979)habendetaillierteErhebungenüberdieEinsparungenvonAr¬beitszeitundMaschinenkostenvon13landwirtschaftlichenBetriebeninRheinland-PfalzvorundnachderFlurbereinigungvorgenommen.DabeiwurdeninsbesonderedieEffekteveränderterSchlaggrössenund-formensowiekürzererFeld-Hof-undFeld-Feld-Entfernungenberechnet.Karmann(1988)hatimRahmeneinerökonometrischenUntersuchungderrelevantenEinflussgrössenaufdenlandwirtschaftlichenBodenmarktinBayernunteranderemdenEinflussderFlurbereinigungaufdieBodenpreiseuntersucht.AlsDatengrundlagedien¬tendieErgebnissevonumfangreichenBefragungenvonMitarbeiternderFlurbereini¬gungsverwaltungen.DerUntersuchungsraumwurdeinverschiedenePlanungsregionenmitmöglichsthomogenenRahmenbedingungengegliedert.ImerstenTeilderArbeitwurdenverschiedenemöglicheEinflussgrössenaufdenBodenpreisnachdenGrund¬prinzipienderanalytischenStatistikinFormvoneinfachenZusammenhängendarge¬stellt.UmdieFlurbereinigungundderenWirkungaufdenPreislandwirtschaftlicherNutzflächenimGesamtzusammenhangzubeurteilen,kamimzweitenTeilderArbeitdiemultiplelineareRegressioninKombinationmitKovarianzanalysenzurAnwendung.



Keymer (1989) hat für 43 repräsentative Betriebe in zehn verschiedenen Flurbereini¬

gungsverfahren in Bayern die Effekte der Flurbereinigung berechnet. Das verwendete

Programm berechnete den Zeitbedarf und die Kosten der Feldarbeit bei exogen vorge¬

gebener Flurform, Schlaggrösse, Feld-Feld- und Feld-Hof-Entfernung vor und nach der

Flurbereinigung.

Burgmaier ET AL. (1995) haben die Betriebsorganisation einer Stichprobe von 25 Be¬

trieben im Gebiet von Trochtelfingen (Baden-Württemberg) vor und nach der Flurberei¬

nigung zu Beginn der 90er Jahre analysiert.

2. Querschnittsanalysen von Agrarstrukturen mit und ohne Flurbereinigung

Eilfort (1975) hat 1973/1974 statistische Untersuchungen darüber angestellt, wie sich

rund 600
BetriebeinflurbereinigtenGemeindenvonBaden-WürttembergimVergleichmit600ähnlichstrukturiertenBetriebeninbis1974nochnichtflurbereinigtenNach¬bargemeindenbezüglichihrerBetriebsflächenentwickelten.Hantelmann(1978)hatfürdreiRegioneninderNähevonSaarbrücken,Kaiserslau¬ternbzw.MannheimdiebeobachteteEntwicklungvonflurbereinigten,fürdieRegionenrepräsentativenBetriebstypenmitderhypothetischenEntwicklungohneFlurbereinigunguntersucht.LetztereergabsichausderempirischenAnalysevonnicht-flurbereinigtenBetriebenundgezieltenExpertenbefragungen.Durcheinenmehrperiodischenmit/ohneVergleichwaresmöglich,exogeneEinflussfaktorenzueliminieren.Sara(1977)hatdieAgrarstrukturveränderungenausgewählterLandwirtschaftsbetriebemitundohneFlurbereinigunginSchleswig-Holsteinstatistischuntersucht.Sailer(1984)hatfürihreUntersuchungendesEffektesvonFlurbereinigungsmassnah-meninderRegionKraichgaueineQuerschnittsanalysezwischenGemeindenmitundohneFlurbereinigungdurchgeführt.UmdiejeweilsgemeindespezifischenVorausset¬zungenvorderFlurbereinigungzuerfassen,wurdendieQuerschnittsanalysenmitverti¬kalenVergleichenergänzt.WodiestatistischenAngabenzudenAgrarstrukturenjeGemeindenichtausreichten,wurdenBefragungenderLandwirtevorgenommen.FürdieempirischeAnalysewurdeineinemerstenSchrittmitHilfederFaktoranalyseeineTy¬pisierungder143GemeindenderRegionausgehendvonihrenagrarsturkturellenMerkmalenvorderFlurbereinigungsphasevorgenommen.Ausdendadurchentstande¬nenGemeindegruppenwurdenjeeineflurbereinigteGemeindeundeinenichtflurberei-nigteReferenzgemeindeausgewähltundihreAgrarstrukturentwicklungenverglichen.Wilstacke(1990)hatbesondersdieBetriebsgrössenentwicklunginBaden-WürttembergAnfangder60erJahreinGemeindenmitundohneHurbereinigungunter¬

sucht.



3. Vorausschätzende Wirkungsanalysen mit Hilfe von Modellrechnungen

Festl (1980) hat mit einem mehrperiodischen linearen Optimierungsmodell für reprä¬

sentative Betriebstypen in zwei Regionen Niedersachsens untersucht, welche Auswir¬

kungen Meliorationen, ergänzt durch Wegebauten, auf die Agrarstrukturen haben. Dabei

wurden Variantenrechnungen mit unterschiedlichen Subventionssätzen gemacht, um die

Wirkung verschieden hoher finanzieller Belastungen der Bewirtschafter zu analysieren.

Looser (1988) hat am Beispiel der Gesamtmelioration Reusstal5 untersucht, welche

Auswirkungen die Melioration auf die Betriebsstrukturen dieser Region hat, wie die

gesamtwirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen den Meliorationserfolg

beeinflussen
undwelcherSubventionssatzsinnvollist.MitHilfeeinesrekursivenlinea¬renOptimierungsmodellswirdineinemerstenSchrittaufderBasisvonvierfürdieRe¬gionrepräsentativenBetriebstypendieEntwicklungderAgrarstrukturenausgehendvomBasisjahr1975übervier5-Jahresperiodenverfolgt(Wirkungsanalyse).DasrekursiveVorgehenbedeutet,dassdieBetriebsstruktureninjeder5-Jahresperiodeseparatopti¬miertwerden.DieAgrarstrukturenamEndeeinerPeriodeentsprechendannderAus¬gangsstrukturindernächstenPeriode.DiesesVorgehenstelltedamiteineAnnäherunganeinemodelltechnischaufwendigedynamischeOptimierungdar.AlsdirekteWirkun¬geneinerTeilnahmeanderMeliorationwerdendenBetriebeneinreduzierterArbeits¬aufwandfürdieentsprechendenFlächen,einminimalerKapitalbedarfzurDeckungderRestfinanzierungundeinerhöhterPachtzinsnacherfolgterFlurbereinigungexogenvor¬gegeben.IneinemzweitenSchrittwerdendieregionalwirtschaftlicheundvolkswirt¬schaftlichenEffektemitHilfeeinerKosten-Nutzen-Analyseeruiert(Effizienzanalyse).4.DeskriptiveAuseinandersetzungmitdenAuswirkungenvonFlurbereinigungenZahlreicheAutorensetzensichreindeskriptivmitderThematikauseinander,wobeidiemeisteninihrenAusführungenaufdieobenerwähntenanalytischenArbeitenBezugnehmen.BesondersausführlichdiskutierenKÖHNE(1989)undHoiSL(1991)dieAus¬wirkungenvonFlurbereinigungsmassnahmen.3.3.2AuswirkungenvonFlurbereinigungsmassnahmenaufdieAgrarstrukturen•AuswirkungenaufdenArbeits-undMaschineneinsatzGummertUNDWerschnitzky(1965)stelltennachderFlurbereinigungeinenredu¬ziertenArbeitsbedarfundbessereVoraussetzungenfüreinewirtschaftlicheMechanisie-DieGesamtmeliorationReusstalumfassterund3"800haLN.Rund159kmFlurwegewurdenerstellt.DerAnteilderErschliessungskostenandenGesamtkostenlagbeiknapp50

%.



rung auf den Betrieben fest. Auch Thomas (1976) berichtete von einem nach der Flur¬

bereinigung reduzierten Arbeitskräftebedarf, der sich aus der Verringerung von Wege¬

zeiten und der Verbesserung der Parzellengrösse und -gestaltung ergab.

Hantelmann (1978) konnte zeigen, dass nach der Flurbereinigung insbesondere der

Arbeitseinsatz der Ehefrauen auf den Betrieben reduziert werden konnte. Die einge¬

sparte Arbeit der Betriebsleiter wurde dagegen zumeist innerbetrieblich eingesetzt (Auf¬

stockung der Viehbestände, Intensivierung der Produktion). Auch konnte auf den flurbe-

reinigten Betrieben ein deutlicher Mechanisierungsschub beobachtet werden.

Brundke et al. (1979) stellten fest, dass sich im Durchschnitt aller von ihnen beob¬

achteten Betriebe durch die Flurbereinigung Arbeitszeiteinsparungen von 25 % ergaben.

Diese Hessen sich hauptsächlich auf
dieSchlaggrössen-bzw.-Schlagformenverände¬rungzurückführen,währenddieEinsparungendurchverkürzteDistanzengeringeraus¬fielen.RunddieHälftederBetriebekonntedurchdenFlurbereinigungseffektvorersteinenstarkenÜberhanganArbeitabbauenundprofitiertenvonFreizeitgewinn,ohnewesentlichestrukturelleVeränderungenaufdenBetriebenvorzunehmen.DieübrigenBetriebesetztendieArbeitinnerbetrieblichein(Aufstockung).ZudemnahmderEinsatzgrösserer,aberauchteurererMaschinenzu,wobeisichdieserEffektallerdingsnurteil¬weiseaufdieFlurbereinigungzurückführenliess,daauchdertechnischeFortschrittimLaufedesBeobachtungszeitraumesberücksichtigtwerdenmuss.Keymer(1989)konntezeigen,dassdurcheineBodenneuordnungdieArbeitsprodukti¬vitätumbiszu40%erhöhtwerdenkonnte.DieVerdichtungdesWegnetzesunddiedarausresultierendenEntfernungsgewinnebewirktendagegennurgeringeökonomischeVorteile.MehrWirkungzeigteeineQualitätsverbesserungdesbestehendenWegenetzes(z.B.Hartbelag),wodurchdieFahrgeschwindigkeiterhöhtwerdenkonnte,waswieder¬umdenArbeitsaufwanddeutlichreduzierte.Köhne(1989)schlossausderAuswertungvorliegenderempirischerUntersuchungen,dassFlurbereinigungenundderAusbaudesWegnetzesArbeitszeitfreisetzen,dieinner¬betrieblicheingesetztwird(z.B.AufstockungderViehbestände)unddamitzurVerbes¬serungdesBetriebsergebnissesbeiträgtoderdenÜbergangzumNebenerwerbeinleitet.BURGMAffiRETAL.(1995)ermittelteneinenreduziertenArbeitszeitbedarfdurchdieVergrösserungderParzellenbzw.VerbesserungderErschliessungvonrund20bis25%.DieeingesparteArbeitszeitwurdevonrundderHälftederBetriebealszusätzli¬cheFreizeitverwendet.DieübrigenBetriebesetztendiefreiwerdendeArbeitszeitent¬wederinnerbetrieblich(Aufstockung)oderimausserlandwirtschaftlichenErwerbein.HoiSL(1991)kamdagegenaufgrundempirischerAuswertungenbestehenderUntersu¬chungenzumSchluss,dassdieArbeitszeiteinsparungenbeiFlurbereinigungenüber-



schätzt werden. Neben der reinen Zeitersparnis seien bei der Bereitschaft für Erschlies¬

sungsmassnahmen und Bodenneuordnungen vielmehr Kriterien wie steigender Fahr¬

komfort, Verminderung der Fahrzeugabnutzung und Benutzbarkeit bei jeder Witterung

entscheidend.

Sara (1977) beobachtete am Beispiel von Schleswig-Holstein sogar, dass die nicht

flurbereinigten Betriebe ihren Arbeitskräftebesatz stärker verringert haben als die flurbe¬

reinigten und dass zudem der Mechansierungsgrad auf diesen Betrieben weniger stark

angestiegen ist als in den nichtflurbereinigten Betrieben. HANTELMANN (1978) stellte

die Ergebnisse Saras allerdings in Frage: Die Auswahl der Betriebe für die vorgenomme

Untersuchung sei zu wenig systematisch
erfolgt,womitvölligverschiedeneBetriebemiteinanderverglichenwurden.AuswirkungenaufdieAnzahlBetriebe,dieBodenmobilitätunddieBetriebsgrössenGummertUNDWerschnttzky(1965)stelltenfest,dassdieAnzahlderBetriebegrös¬ser20hanachderFlurbereinigungdeutlichzugenommen,währenddieAnzahlBetriebekleiner20haabgenommenhatte.SiekamenjedochauchzumSchluss,dassnebenderFlurbereinigungdiegesamtwirtschaftlicheEntwicklungebenfallszurverändertenBe-triebsgrössenstrukturbeitrug.THOMAS(1967)präzisiertedieseErkenntnisseundhieltfest,dassdieFlurbereinigungnurbeivorhandenenausserlandwirtschaftlichenBeschäf¬tigungsmöglichkeitenzuBetriebsabstockungenodergar-aufgabenführte,wodurchauf¬stockungswilligeBetriebeihreNutzflächeausdehnenkonnten.Eilfort(1975)konnteempirischnachweisen,dassunabhängigvondennatürlichenProduktionsbedingungenundderbisherprägendwirkendenErbsittedieBodenmobilitätinflurbereinigtenGemeindensignifikantgrösserwaralsinnichtflurbereinigtenGebie¬tenmitvergleichbarenübrigenRahmenbedingungen.DieBodenmobilitäterhöhtesichindenJahrennachderFlurbereinigungzudemweiter,davieleGrundeigentümererstnachderFlurbereinigungzurVerpachtungbereitwaren,währendvielederverbleiben¬denBetriebe,motiviertdurchdiearbeitswirtschaftlichenVorteilederFlurbereinigung,einBetriebsgrössenWachstumanstrebten.Wilstacke(1990)konnteinempirischenUntersuchungenüberdieBetriebsgrössen-entwicklunginBaden-WürttembergAnfangder60erJahrebeobachten,dassinflurbe-reinigtenGemeindendieBodenmobilitätunddamitdasBetriebsgrössenwachstumdeut¬lichstärkerausfielalsindenGemeindenohneFlurbereinigung.Hantelmann(1978)stelltedagegeninseinenUntersuchungsregionenfest,dassdurchdieFlurbereinigungdieBetriebsstrukturenverfestigtwurdenunddamiteineeigentlicheMobilitätshemmungeintrat.DemZeitpunktderVerfahrenseinleitungkommedahereinezentraleBedeutungzu:Erfolgtsiezufrüh,werdenzuvorabwanderungsbereiteLand-



wirte aufgrund der erhofften Flurbereinigungseffekte ihre Betriebe weiter bewirtschaften

und der Strukturwandel wird gebremst. Erfolgt die Verfahrenseinleitung dagegen zu

spät, sind möglicherweise bereits mehr Landwirte als notwendig demotiviert abgewan¬

dert.

Nach den Ergebnissen von Sailer (1984) bewirkten Flurbereinigungen zumeist keine

agrarstrukurellen Veränderungen in den Gemeinden, die nicht auch ohne Flurbereini¬

gung eingetreten wären. In einigen Gemeinden wurde gar beobachtet, dass Flurbereini¬

gungen das Potential aufgabewilliger Landwirte verkleinerte und damit der Betriebs-

grössenwandel behindert wurde. Eine deutliche Abnahme der Anzahl Betriebe konnte

lediglich in Gemeinden mit historisch bedingt vielen Nebenerwerbsbetrieben beobachtet

werden, da die Betriebe die Kosten der Bodenverbesserungen nicht
mittragenbzw.dasRisikohöhererPachtzinsenachderFlurbereinigungnichteingehenwollten.Dieergän¬zendenUmfragergebnissezeigtenzudem,dasseinefehlendeReaktionbeiFlurbereini¬gungenvorwiegendmitderBerufsVerbundenheitderLandwirteinVerbindungstand.AuswirkungenaufdensozioökonomischenBetriebstypThomas(1967)undLehmann(1975)stelltenbeidefest,dassdieArbeitserleichterun¬geninfolgederFlurbereinigungzueinemvermehrtenWechselvonHaupterwerbs-zuNebenerwerbsbetriebenführte.AuchEilfort(1975),Köhne(1989)undBurgmaieretal.(1995)konntendieseTendenzzumindestfüreinenTeildervonihnenunter¬suchtenBetriebenachweisen.Sailer(1984)fanddagegenheraus,dassinGemeindenmitstarkerSogwirkungderübrigenWirtschaftFlurbereinigungenkurzfristigdenEffektvonBetriebsaufgabenunddieZunahmevonNebenerwerbsbetriebenverstärkten.DieselbeEntwicklungkonntemiteinerzeitlichenVerzögerungjedochauchindenReferenzgemeindenohneFlurbereini¬gungbeobachtetwerden.AuswirkungenaufdieBodennutzungGummertundWerschnitzky(1965)beobachtetenalsunmittelbareFolgevonMelio-rationsmassnahmeneineÄnderungdesAcker-GrünlandverhältnisseszugunstendesAk-kerlandes.Birkenhauer(1964)stelltedagegeninseinemUntersuchungsgebiet,derEifel,geradeeinegegenteiligeEntwicklungfest,währenddieErgebnissevonNAGEL(1978)einnahezuunverändertesVerhältnisvonAckerzuGrünlandvorundnachderFlurbereinigungzeigen.Lehmann(1975)konntenachweisen,dasssichnachderFlur¬bereinigungeinedeutlicheIntensivierungimAckerbaueinstellte.Birkenhauer(1964)undKöhne(1989)stelltenfest,dassGrenzertragsflächenbeiver¬besserterErschliessungimRahmenvonFlurbereinigungsverfahrenwiedergenutzt

wur-



den und damit der ökologische Nutzen solcher Flächen verloren ging. Zudem zeigten

Befragungen, dass seitens der Bewirtschafter psychologische Hemmnisse bestanden,

einmal flurbereinigte bzw. erschlossene Flächen auch bei veränderten Preis-

Kostenverhältnissen aus der Produktion zu nehmen.

Auch die Modellergebnisse von Festl (1980) zeigen, dass sich die Produktionsstruktu¬

ren in den Untersuchungsregionen deutlich veränderten. Durch die Bodenverbesserung

wurde der Ackerbau und dabei insbesondere die Getreideproduktion ausgedehnt, wäh¬

rend die Grünlandfläche abnahm. Die verbleibende Grünlandfläche wurde intensiver

bewirtschaftet als vor der Melioration. Während vor der Melioration rund 10 % der Flä¬

chen kaum oder sehr extensiv bewirtschaftet wurden, wurden nach erfolgter Bodenver¬

besserung alle Flächen intensiv bewirtschaftet.
AuswirkungenaufdieViehhaltungBirkenhauer(1964),Nagel(1978),Hantelmann(1978),Brundkeetal.(1979)undKÖHNE(1989)stelltenbasierendaufeigenenUntersuchungenfest,dasssichdieViehbeständenachderFlurbereinigungvergrösserthatten.AlsUrsacheidentifiziertensiedieflurbereinigungsbedingtenFaktorenderArbeitszeitersparnis,derSteigerungderErträgealsFolgedereinfacherenundintensiverenFlächenbewirtschaftungsowieteil¬weisedieBetriebsgrössenveränderungen.GummertundWerschnitzky(1965)beob¬achteteninihrerUntersuchungsregiondieselbeEntwicklung,stelltenjedochfest,dassoftmalsfehlendeStallplatzkapazitäteneineweiterekurzfristigeAusdehnungderVieh¬haltungbeschränkten.Festl(1980)konntezeigen,dassdieSchweinehaltungzurAuslastungderArbeitskräfteausgedehntwurde.Sailer(1984)konntekurzfristigeVeränderungeninderViehhaltungindenjenigenGemeindenbeobachten,woaufgrunddesfehlendenPotentialsaufgabe¬willigerLandwirteBetriebsgrössenausdehnungennichtmöglichwaren.DieReinvesti¬tionderflurbereinigungsbedingtenArbeitsersparnisinViehaufstockungenwaraller¬dingspositivkorreliertmitderAusbildungderBetriebsleiter.AuswirkungenaufdieBoden-undPachtlandpreiseKarmann(1988)konntezeigen,dassdieFlurbereinigungdurchwegszuhöherenBo¬denpreisengeführthat.DiePreissteigerungenwarenbesondersgross,wenndurcheineBodenneuordnungdieParzellendeutlichvergrössertwerdenkonnten,wiedasinRealteilungsgebietenderFallwar.DanebenwarendieBodenpreiseumsohöher,jebes¬serdieBodenqualität,jehöherderAnteilderErwerbstätigeninderLandwirtschaftundjehöherderAnteilHaupterwerbsbetriebeindenTeilräumenwar(verstärkteBodennach¬frage).ImlinearenRegressionsmodellhattedieVariableFlurzersplitterung'nebender



dominierenden Variable Bodengüte (Erklärungsanteil an der Streuung der Bodenpreise

von rund 35 %), den Betriebsstrukturen, dem Verhältnis von Haupterwerbs- zu Ne¬

benerwerbsbetrieben, den Eigentumsverhältnissen, dem Erwerbstätigenanteil in der

Landwirtschaft und dem Messzeitpunkt einen signifikanten quantitativen Einfluss auf

den Bodenpreis. Von den analysierten qualitativen Einflussgrössen hatte nur die Regio-

nalität einen signifikanten Einfluss, während z.B. der Stand des Flurbereinigungsverfah¬

rens offenbar nicht von Bedeutung war. Diese Beobachtungen stehen im Gegensatz zu

den Erkenntnissen von Rieder und Huber (1992), welche bei der Analyse der Preisbil¬

dung auf dem Bodenmarkt vorwiegend ausserlandwirtschaftliche Faktoren als erklären¬

de Grössen identifizierten (siehe Abschnitt 4.2.6).

Einige
AutorenweisenaufeinevermuteteAuswirkungderFlurbereinigungaufdiePachtlandzinsenhin,allerdingsfehltzumeisteinempirischerNachweis.LediglichEilfort(1975)konntestatistischnachweisen,dassaufgrundderwachsendenNachfragenachPachtlandinflurbereinigtenGebietenauchdiePachtpreisedeutlichanstiegen.AuswirkungenaufdieBetriebseinkommenNachWilstacke(1990)ergabensichbeiFlurbereinigungenaufgrundvonKostenein¬sparungeninderProduktiondirekteEinkommenseffekte,diejenachBetriebstypunter¬schiedlichhochausfielen.NachBurgmaierETAL.(1995)resultierteausderSummedereingespartenArbeits-undMaschinenkosten(Betriebsstoff-undReparaturkosten)sowiedergeringerenRandstreif-fenverlustebeivergrössertenParzellenbeidenanalysiertenBetriebeneineEinkom¬mensverbesserungvonrund200DMjeha.DieModellergebnissevonLooser(1988)zeigten,dassdurchdieMeliorationnurge¬ringeEinkommenseffekteentstanden,diedurchdieAuswirkungenveränderterwirt¬schaftlicherundpolitischerRahmenbedingungenüberlagertwurden.JenachfinanziellerBelastungdurchdieRestfinanzierungwurdederpositiveEinkommenseffektauchdurchdiezunehmendeVerschuldungreduziert.Interessanterweisezeigtensichbeiunter¬schiedlichenSubventionssätzenmithöhererbzw.geringererRestfinanzierungalsinderbisherigenPraxisungünstigereStrukturentwicklungen:EinevollständigeÜbernahmederKostendurchdenStaatreduzierteoffenbardenAnpassungsdruckderBetriebedeut¬lich,undderStrukturwandelwurdegebremst.EinehöhereRestfinanzierungderBetrie¬beführtedagegenzueinerwachsendenVerschuldungundhemmtedieRexibilitätfürnotwendigebetrieblicheAnpassungen.AuchnachdenBerechnungenvonFestl(1980)warendieEinkommenseffektejenachSubventionssatzunterschiedlich:JehöherderZuschussdestogrösserwarendieEin¬kommenssteigerungjeBetrieb.FielendieSubventionenweg,nahmallgemeindie
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tionstätigkeit ab, da die Finanzierung der Melioration einen Grossteil der Reserven ver¬

brauchte. Aggregiert auf volkswirtschaftlicher Ebene zeigte sich jedoch, dass die Renta¬

bilität von Meliorationen mit zunehmendem Subventionssatz sank bzw. am grössten

war, wenn die Betriebe einen Grossteil der Bodenverbesserung selber finanzierten.

3.3.3 Auswirkungen von Erschliessungsmassnahmen auf die Agrarstrukturen

Agrarstrukturen Auswirkungen des Feldwegbaues im Talgebiet

Der Feldwegbau im Talgebiet erfolgt zumeist im Rahmen von Flurbereinigungen bzw.

Gesamtmeliorationen. Aus diesem Grund werden in den meisten bestehenden Arbeiten

die Auswirkungen aller bodenverbessernden Massnahmen zusammen analysiert, ohne

dass der Einfluss der verkehrstechnischen Verbesserung
getrenntuntersuchtwird.NureinzelneArbeitenbeschäftigensichausschliesslichmitdenAuswirkungeneinesverbes¬sertenoderverdichtetenFlurwegnetzes.BOKERMANNUNDRausch(1975)führtenineinerTestregionimhessisch-thüringischenGrenzlandWirtschaftlichkeitsrechnungenfürWegbautendurch.DabeiwurdederAr¬beitsaufwandverschiedenerTypenvonLandwirtschaftsbetriebenbeieinemdünnen,unbefestigtenWegnetzvor1972undgutausgebauten,befestigtenFlurwegenab1974verglichen.Eskonntebeobachtetwerden,dasssichdieGeschwindigkeitfürinnerbe¬trieblicheTransportevon6km/haufrund18km/herhöhte.Damitkonnteninsbesonde¬reindertransportaufwendigenGrünlandnutzungwesentlicheArbeitszeiteinsparungenerzieltwerden.AufLohnarbeiterbetriebenführtendieseunmittelbarzueinerVerringe¬rungderLohnkosten.ImFallevonFamilienbetriebenkonntediebisanhinbestehendeÜberlastungderFamilienarbeitskräftereduziertunddieArbeitsproduktivitätgesteigertwerden.NurseltenwurdedagegendiefreigesetzteArbeitinanderenBetriebszweigenbzw.ineinemausserlandwirtschaftlichenErwerbeingesetzt.DamitbliebdieBodenmo¬bilitätgeringundeinbetrieblichesWachstumwarnichtmöglich.DiesobschonBerech¬nungenergaben,dassdieBetriebedurchdieeingesparteArbeitszeitzuihrendurch¬schnittlich50haproblemlosweitere12haNutzlandhättenbewirtschaftenkönnen.AgrarstrukturenAuswirkungenvonErschliessungsmassnahmenimBerggebietRiegler(1995)hatanhandeinerumfangreichenBefragungvon550Bewohnernehe¬malsunerschlossenerBetriebein30alpinenGemeindenTirolsdieAuswirkungeneinerverbessertenErschliessung(mitleichtemLastkraftfahrzeugbefahrbareStrasse)aufdieLandwirtschaftuntersucht.Eszeigtesich,dassnurrundeinDrittelderBefragtenderMeinungist,dassdieErschliessungdieBewirtschaftungderBetriebeunmittelbarer¬leichtere.EntscheidenderalsdieErschliessungerwiesensichdietopografischenVer¬hältnisseunddievomErbrechtbestimmteParzellenstruktur.EineAnalyseder
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strukturen ergab allerdings, dass die Viehbestände nach den erfolgten Erschliessungs¬

massnahmen deutlich anstiegen. Dies wurde grösstenteils durch den erleichterten Trans¬

port von zugekauften Futtermitteln bzw. von produzierter Milch und von Nutzvieh er¬

möglicht. Die Mechanisierung auf den Betrieben nahm ebenfalls deutlich zu. Bezüglich

der leichteren Erreichbarkeit eines ausserlandwirtschaftlichen Zu- oder Nebenerwerbes

erwiesen sich das Alter und die Ausbildung der Betriebsleiter als entscheidender. Die

Abwanderung war in Gemeinden mit schlechter Erschliessungsqualität jedoch deutlich

höher als in gut erschlossenen Gebieten. Entsprechend konnte in schlecht erschlossenen

Lagen eine Überalterung der Bevölkerung beobachtet werden. Nach erfolgter
Erschlies¬sungkonnteeineverstärkteInvestitionstätigkeitinHausundWirtschaftsgebäudebeob¬achtetwerden.DiesmitdemEffekt,dassoftauchnicht-landwirtschaftlicherWohn¬raum,u.a.fürTouristen,geschaffenwurde.ImRahmenderEU-ProjekteECOMONTundINTERREG-IIwurdendieökologischenAuswirkungenvonBewirtschaftungsänderungenimGebirgeuntersucht(Cernusca1998).MittelsumfangreicherBefragungenvonLandwirtenimSüdtirolerPasseiertalwurdederEinflussderErschliessungderBerghöfeundderLandparzellenaufdieBe¬wirtschaftungsintensitätanalysiert.DieUntersuchungzeigtedeutlichauf,dassdieBe¬wirtschaftungsintensitätvorallemvonderZugänglichkeitderFlächenabhängt:Über90%derunerschlossenenFlächenwurdeindenletztenJahrenaufgelassen,währendvondenübrigenFlächenrund40%nichtmehrbewirtschaftetwurden.FürdasspezifischeProblemfeldderAlperschliessungenkonnteauchPenz(1998)einenZusammenhangzwischenErschliessungundBewirtschaftungsintensitätfeststellen.NachseinenErhebungenwarenEndeder80erJahrerund18%allerAlmenimösterrei¬chischenAlpenraumunzureichenderschlossen.BesondershochwarderAnteilschlechterschlossenerAlmenimSalzburgerlandundinTirol,wobeidortderAnteilunbewirt-schafteterAlmflächedeutlichüberdemösterreichischenDurchschnittvon2.5%lag.3.4AuswirkungenvonFlurbereinigungenundErschliessungenaufdieUmwelt3.4.1UmweltauswirkungenvonFlurbereinigungsmassnahmenPenkerundWytrzens(1998)habenineinerumfangreichenExpertenbefragungunter¬sucht,welchederrund45bestehendenagrar-undforstrelevantenRechtsbestimmungeninÖsterreichdiegrössteUmwelt-undLandschaftswirksamkeitzukommt.DasFlurver¬fassungsgesetznimmtdabeinachdemRaumordnungsgesetz,denNatur-undLand¬schaftsschutzbestimmungen,demForstrecht,demWasserrechtundderBauordnungdensechstenRangein.WelcherArtdieUmweltauswirkungenvonFlurbereinigungensind,zeigtzumBeispielKlein(1989).Erunterschieddabeizwischensechsökologischrele¬vantenFlurbereinigungsmassnahmen(sieheTabelle3-1).



Tabelle 3-1: Ökologische Auswirkungen von Flurbereinigungsmassnahmen

Massnahme Hauptsächliche Ökologische Auswirkungen

Eingriffe in den Wasserhaus¬

halt (z.B. Drainagen, Bachbe-

gradigungen, Versiegelung)

- Verlust von Feuchtstandorten und Flussauen

- Beitrag zur Eutrophierung von Gewässer mit Nährstoffen

- Förderung der Erosion

Melioration v. Magerstand¬

orten

- Verringerung der biologischen Vielfalt

Planierung und Vergrösse-

rung von Schlagflächen

- Verlust von Strukturelementen der Landschaft

- Verlust von Standorten für besondere Arten

- Vermehrter Nährstoffeintrag bei rationellerer und intensive¬

rer landwirtschaftlicher Nutzung

Beseitigung von Hecken - Verlust kleiner Ökosysteme
- Förderung der Winderosion

- Verlust wertvoller Landschaftselemente

Umbruch von Grünland - Vermehrter Nährstoffeintrag
inBodenundGrundwasseraufgrundderintensiverenWirtschaftsweiseimAckerbauWegebaudirekteFolgenindirekteFolgen-VeränderungdesReliefdurchTrasseeundBauarbeitenunddamitBeinträchtigungdesLandschaftsbildes-VeränderungdesMikroklimas(z.B.erhöhterWärmeeinfall)-FürdenWasserhaushaltunerwünschterVersiegelungseffekt-VerinselungderLandschaftdurchneueTrennlinien-ZerschneidungvonLebensräumenfürFaunaundFlora-ZunahmederImmissionenaufNutzflächenundimÖkosys¬temdurchzunehmendenVerkehr-IntensivierungaufdenneuerschlossenenNutzflächen-AusbreitungbiotopfremderArtenentlangdesWegsaumesQuellen:KleinH.,1989;Bachmannetal.,1993;leichtverändert.AufgrunddersichtbarenökologischenAuswirkungenvonFlurbereinigungenfordertzumBeispielGrabski-Kieron(1994)einevermehrteBerücksichtigungderAnliegendesNatur-undLandschaftsschutzes.DieökologischeZielsetzungbeiFlurbereinigungensolldabeiweitergehen,indemderUmweltzustanddurchdieMassnahmennichtver¬schlechtertwerdendarf.FlurneuordnungensollenzurPflege,EntwicklungundRegene¬rationvonAgrarlandschaftenbeitragen.Hierzuistesnotwendig,dassLeitzielefürdiezukünftigeAgrarlandschaftbestehen.AuchLuickundTeufel(1995)sindderAnsicht,dassvonBeginnderFlurbereini¬gungsplanunganlandwirtschaftlicheundökologischeZielsetzungengleichrangigbe¬rücksichtigtwerdenmüssen.DerBegriffswechselvonFlurbereinigungzuFlurneuord-



nung soll den Schritt zum ganzheitlichen Ansatz zum Ausdruck bringen. Am Beispiel

der Region Engen-Welschingen (Baden-Württemberg) zeigten die Autoren, wie die

Flurneuordnung mit einer Biotopvernetzung gekoppelt werden konnte. Aus einer land¬

schaftsökologischen Gesamtbewertung resultierten abgrenzbare Gebiete mit unter¬

schiedlichem ökologischem Potential, für die jeweils spezifische Leitbilder bezüglich

ihrer zukünftigen Entwicklung ausgearbeitet wurden. Zusammen mit den agrarischen

Nutzungsansprüchen wurde schliesslich ein Flurneuordnungskonzept entworfen, das auf

breite Zustimmung in der Bevölkerung stiess.

3.4.2 Umweltauswirkungen von Erschliessungsmassnahmen

Nach Bachmann et al. (1993) muss zwischen direkten und indirekten ökologischenAuswirkungenvonErschliessungsmassnahmenunterschiedenwerden(sieheTabelle3-1).UnterdendirektenFolgenwerdendieAuswirkungenzusammengefasst,dieun¬mittelbardurchdenbaulichenEingriffbeiErschliessungsmassnahmenentstehen.ZudenindirektenFolgenzählendagegendieökologischenAuswirkungen,diesichimZu¬gederBewirtschaftungsveränderungennacherfolgterErschliessungergeben.Heinimann(1998A)hateinkonkretesSetvonUmweltindikatorenzurOperationalisie-rungderökologischenAspektebeiderErschliessungsplanungerarbeitet.DirekteAuswirkungenvonErschliessungsmassnahmenaufdieUmweltBachmannetal.(1993)habenimRahmeneinerStudiederArbeitsgemeinschaftCul-terradieAuswirkungenvonGüterstrassenmitunterschiedlichemStrassenoberbauaufUmweltundLandschaftuntersucht.Dabeiunterschiedensiegrundsätzlichzwischen,Belagstrassen'und,Naturstrassen'.Belagstrassensinddabeimiteinerhydraulischge¬bundenenDeckschicht(Beton)odereinerbutuminösgebundenenOberfläche(Asphalt)versehen.Betonspurwege,RasengitterwegeundPflastersteinstrassenstellenZwischen¬formenzwischenBelag-undNaturstrassendar.DieAutorenstelltenfest,dassbefestigteStrassendienegativenAuswirkungenaufUmweltundLandschaftdeutlichverstärkten.InsbesonderewarihreBarrierewirkungfürKleinlebewesenbedeutendgrösser.VerstärktwurdendienegativenAuswirkungendurchdasdeutlichhöhereVerkehrsaufkommenaufBelagsstrassenalsaufNaturstrassen.Aeschmannetal.(1996)zitierteneineStudie,wonachimBerggebietvonKärntenrund60%allerMurniedergängedesJahres1975durchneuerstellteland-undforstwirt¬schaftlicheGüterstrassenausgelöstbzw.verursachtwurdenundsomitErschliessungs¬massnahmenzurErosionbeitragenkönnen.VerschiedeneArbeitensetztensichmitdendurchdenGüterstrassenbauinduziertenLandschaftsveränderungenauseinander.Soistz.B.Hunziker(1991)derFragenachge¬gangen,wieTouristendielandschaftlicheSchönheitvonBerglandschaftenbeurteilen.



Bezüglich Wegen und Strassen kam er zum Schluss, dass das ästhetische Urteil der Be¬

fragten umso negativer ausfiel, je stärker die Wege und Strassen die Merkmale der tra¬

ditionellen Kulturlandschaft veränderten. Dabei waren jedoch Kriterien wie Wegefüh¬

rung, Breite und Bepflanzung mindestens so wichtig wie die Belagsart. Aus diesem

Grund forderten Litzka und Reith (1988), dass einer ökologischen Gestaltung von

Wegrändern und -böschungen, die oft mehr Fläche beanspruchen als die eigentlichen

Wege, vermehrt Beachtung geschenkt werde. Die baulichen Eingriffe in die Landschaft

sollen minimiert werden, indem eine möglichst geringe Breite gewählt wird und eine

gebundene Befestigung kritisch zu prüfen ist. Auch Hoisl (1991) forderte, dass beim

Wegebau die Seitenböschungen bepflanzt werden, da begrünteErschliessungsstrassendasLandschaftsbildgaranreichernkönnen.DieAkzeptanzderBevölkerungfürEr¬schliessungsmassnahmenkönnesogefördertwerden.HoiSLETAL.(1992)habeneinModellentwickeltundoperationalisiert,dasermöglicht,denLandschaftsschutzindenPlanungsprozessvonFlurbereinigungenzuintegrieren.DabeiwirddaslandschaftsästhetischePotentialbasierendaufeinerLandschaftsanalysevorderFlurbereinigungerfasst.AufgrundderFlurbereinigungsplänewerdenanschlies¬senddieVeränderungendesästhetischenPotentialsabgeschätzt.DasVerfahrenistandreiRegionenimsüddeutschenRaumgetestetworden,wobeiinsbesondereFlurwegeohneBepflanzungzuästhetischenVerlustengeführthaben.IndirekteAuswirkungenvonErschliessungsmassnahmenaufdieUmweltIndenwenigenArbeiten,welchesichmitdenAuswirkungenvonErschliessungsmass¬nahmenbeschäftigen,wirdnuramRandeaufdieindirektenAuswirkungenvonAgrar-strukturveränderungenaufdieUmwelteingegangen.Luder(1992)zeigteinseinenUntersuchungendielangfristigenAuswirkungeneinerAlperschliessungimBernerOberlandaufdenBestandanBrutvögelnauf.DurchdieintensiverealpwirtschaftlicheNutzungunddenzunehmendenVerkehrreduziertesichdieZahlderVogelartenum24%unddieGesamtvogeldichteum42%.VerschiedeneArbeitenbeschäftigensichmitdemEinflussderErschliessungaufdieNutzungbzw.AuflassungvonWirtschaftsflächenbzw.mitdenökologischenAuswir¬kungenvonFlächenauflassungenalsFolgeeinerungenügendenoderfehlendenEr¬schliessung.SCHWAAR(1990)hatuntersucht,wiesichdieVegetationaufnährstoffrei¬chen,feuchtenStandortenuntermitteleuropäischenklimatischenVerhältnissennachaufgegebenerlandwirtschaftlicherNutzungverändert.Rund12JahrenachderBrachle-gungderNutzflächenkonnteeinefloristischeUmstrukturierung,diezurDominanzei¬neroderwenigerArtenführte,beobachtetwerden.DiesicheinstellendenArtenkombi¬nationenkonntenallerdingsanbekanntePflanzengesellschaftenangeschlossenwerden,



die im Zuge der Intensivierung der Landwirtschaft seit Jahrzehnten im Rückgang begrif¬

fen waren. Es entwickelten sich damit weder unansehliche Bestände mit wenigen Tri¬

vialarten, noch trat eine Verbuschung bzw. Verwaldung ein.

Blankenburg (1989) kam in einem Aufsatz zu den ökologischen Auswirkungen von

Flächenextensivierungen zum Schluss, dass zwischen Ackerland und Grünland erhebli¬

che Unterschiede bestehen. Auf Grünland lasse sich eine Ausmagerung der Bestände

nur durch Schnittnutzung und Düngungsverzicht erreichen. Der Nährstoffentzug durch

Weidenutzung lasse sich hingegen vernachlässigen. Dieses Ergebnis lässt den Schluss

zu, dass eine durch Erschliessungsmassnahmen erleichterte Mähnutzung auch zu einer

extensiveren Landnutzung beitragen kann.

Auweck (1993) kam in seinen Untersuchungen zur Veränderung der Kulturlandschaft

durch Extensivierungen zum Schluss, dass sich eine
ästhetischundökologischsinnvolleExtensivierungnichtalsFolgeprozesseinerökonomischenExtensivierungeinstellt.EineExtensivierungmüssefolglichraumbezogengeplantunddurchgeführtwerden,wozulandschaftlicheLeitbildernotwendigseien.AufgelasseneFlächen,wiesieauf¬grundmangelnderErschliessungeintreffenkönnen,bringendahernichtautomatischeineökologischeVerbesserung.Kuonen(1979)schlossausseinenUntersuchungen,dassdieVerbrachungvonBerg¬wiesenundAlpweidennurdurcheineausreichendeErschliessungverhindertwerdenkönne.BrachlandvergrösseredieGefahrvonBränden,Lawinenniedergängen,Ero¬sionsbildungundVersumpfung.Einmalerschlossen,könnensolcheFlächenallenfallsaufgeforstetwerden.3.5SchlussfolgerungenausderLiteraturanalyseDieimRahmendesLiteraturstudiumsanalysiertenArbeitenlassensichinvierGruppeneinteilen:1.NaturwissenschaftlicheAbhandlungen,2.ingenieurtechnischeLiteratur,3.regionalwirtschaftlicheAnalysenund4.agrarökonomischeUntersuchungen.Diezu¬meistdisziplinarausgerichtetennaturwissenschaftlichenundingenieurtechnischenAb¬handlungenstellenbezüglichderAnzahlQuellendiegrössteGruppedar.Allerdingswerdendabeivorallemtechnischebzw.ökologischeAspektederErschliessungspro-blematikdiskutiert,ohnedassdieWechselwirkungenzwischenTransport-undProduk¬tionssystemanalytischbehandeltwerden.BeidenregionalwirtschaftlichenAnalysenstehtdagegenwohldieserZusammenhangimZentrum,allerdingswerden,zumeistamBeispielvonEntwicklungsländern,dieFolgenderinterregionalenErschliessungzwi¬schenwirtschaftlichenZentrenundperipherenRegionenuntersucht,währendindervorliegendenFragestellungdieintraregionaleErschliessungvonLandwirtschaftsbetrie¬benundNutzflächenimVordergrundsteht.



Im Zentrum des Interesses stehen daher die agrarökonomischen Wirkungsanalysen der

strukturellen Effekte von Erschliessungen bzw. Flurbereinigungen. Die bestehenden

Untersuchungen unterscheiden sich dabei bezüglich Untersuchungsgegenstand, Testre¬

gion, Analysezeitpunkt und methodischem Vorgehen. Aus diesem Grund präsentieren

sich auch die Ergebnisse der verschiedenen Wirkungsanalysen, die in Tabelle 3-2 zu¬

sammengestellt sind, als sehr heterogen. So stellen einige Autoren z.B. bezüglich des

Strukturindikators ,Betriebsgrösse' einen verstärkten Wachstumstrend nach erfolgter

Flurbereinigung bzw. Erschliessung fest, während andere Untersuchungen keine derarti¬

ge Entwicklung nachweisen.

Die unterschiedlichen Beobachtungen lassen sich damit wie folgt erklären:

Erstens analysieren die meisten Arbeiten die
strukturellenAuswirkungenvonGesamt¬meliorationenbzw.Flurbereinigungen.ImZugederererfolgen,nebenErschlies¬sungsmassnahmen,eineReiheanderer,jedochnichtimmerdieselbenBodenverbesse-rungsmassnahmen.DieseMassnahmenhabeninihrerGesamtheitunterschiedlicheAuswirkungenaufdieAgrarstrukturen,wobeisichderErschliessungseffektnurteilwei¬seisolierenlässt.ZweitenswurdendieUntersuchungeninRegionenmitunterschiedlichennaturräumli¬chenGegebenheitendurchgeführt(Tal-undBerggebiet,Ackerbau-undGrünlandgebie¬te),wodurchdiemöglichestrukturelleEntwicklungderBetriebestarkbeeinflusstwird.DrittensschliesslichunterscheidetsichdasmethodischeVorgehenderbestehendenWirkungsanalysendeutlich.BeidenmeistenArbeitenhandeltessichumex-post¬BetrachtungeninFormvonLängsschnittanalysen.AufgrunddesoftmalslängerenZeit¬abschnitteszwischendiesenVertikalvergleichenvonAgrarstrukturenvorundnachderFlurbereinigungbzw.ErschliessungwerdendiebeobachtetenStrukturveränderungenaberzumindestteilweisedurchdasverändertewirtschaftlicheund(agrar)politischeUm¬feldsowiedentechnischenFortschrittinduziert.Entsprechendkönnenfürunterschiedli¬cheRegionenundUntersuchungszeiträumeauchverschiedeneStrukturentwicklungenbeobachtetwerden,wobeidereffektiveBeitragderErschliessungzumAgrarstruktur-wandelkaumfestgestelltwerdenkann.BessergeeignetdazusindQuerschnittanalysenvonAgrarstrukturenmitunterschiedlichemErschliessungsstandoderaberex-ante-Betrachtungen,wobeimitHilfevonModellrechnungendiepotentiellenStruktureffektevonErschliessungsmassnahmenaufgezeigtwerdenkönnen.



Tabelle 3-2: Übersicht über die in der Literatur analysierten Strukturwirkungen

Indikatoren Beobachtete strukturelle Auswirkung Literaturangabe

Betriebsgrösse Verstärktes Betriebsgrössenwachstum

Teilweise Betriebsgrössenwachstum

Kein verstärktes Betriebsgrössenwachs¬

tum

Unsichere Wirkung

Eilfort (1975), Brundke et al.

(1979), Wilstacke (1990)

Burgmaier et al. (1995)

Hantelmann (1978), Bokermann

und Rausch (1975)

Könne (1989)

Erwerbstyp Zunahme der Nebenerwerbsbetriebe

Teilweise Zunahme der NE-Betriebe

Keine Zunahme der NE-Betriebe

Thomas (1967), Lehmann (1975)

Eilfort (1975), Könne (1989)

Burgmaier et al. (1995)

Sailer (1984)

Arbeitskräfte Sinkender Arbeitskräftebedarf und stei¬

gende Arbeitsproduktivität

Reduzierter Arbeitszeitbedarf, jedoch nur

teilweise steigende Arbeitsproduktivität

Wenig veränderter Arbeitskräftebedarf

Gummert/Werschnitzky (1965),

Bokermann und Rausch (1975),

Thomas (1976), Keymer (1989)
Burgmaieretal.(1995),Brundkeetal.(1979)Sara(1977),Hoisl(1991)FlächennutzungIntensivierungdesAckerbausIntensivierungderGrünlandnutzungKeineVeränderungenGummert/Werschnitzky(1965),Lehmann(1975),Brundkeetal.(1979),Festl(1980).Birkenhauer(1964),Köhne(1989)Cernusca(1998)Nagel(1978)TierhaltungAufstockung(NutzungfreigewordenerArbeitskapazität)TeilweiseAufstockungBirkenhauer(1964),Hantelmann(1978),Brundkeetal.(1979),Festl(1988),Riegler(1995).Sailer(1984),Köhne(1989),Burgmaier(1995)TechnischerFortschrittVermehrteAdoptionVerlangsamteÜbernahmeHantelmann(1978),Brundkeetal.(1979),Riegler(1995).Sara(1977)BodenmarktPachtlandmarktSteigendeBodenpreiseSteigendePachtzinsenKarmann(1978)Eilfort(1975)Betriebs¬ergebnisSteigendeEinkommenTeilweisesteigendeEinkommenWilstacke(1990),Burgmaier(1995)Festl(1980),Looser(1988)



Aufgrund dieser Erkenntnisse lassen sich für die Wirkungsanalyse von Erschliessungs¬

massnahmen im Alpenraum drei Schlussfolgerungen ziehen:

1. Die Auswirkungen von Erschliessungsmassnahmen müssen isoliert betrachtet wer¬

den können. Daher müssen Testregionen gewählt werden, in denen die intraregio¬

nale Erschliessung als Einzelmassnahme und nicht im Rahmen von Gesamtmeliora¬

tionen zusammen mit anderen Bodenverbesserungsmassnahmen erfolgt ist.

2. Innerhalb der Testregion müssen die naturräumlichen Standortbedingungen mög¬

lichst homogen sein. Die Untersuchungsregion kann daher nicht den gesamten Al-

penbogen umfassen, sondern nur ausgewählte Regionen (siehe Abschnitt 5.3).

3. Zum empirischen Nachweis der Strukturwirkungen von Erschliessungsmassnahmen

sind Querschittanalysen (mit/ohne-Vergleiche) anzustreben (siehe Abschnitt 5.1).

Unter Beachtung dieser Punkte wird im Rahmen der vorliegenden Arbeit die bestehende

Wissenslücke bezüglich der Wechselwirkungen zwischen Transport- und landwirt¬

schaftlichem Produktionssystem im Alpenraum geschlossen.



4 Inter- und intraregionale Erschliessung in der ökonomischen

Theorie

In diesem Kapitel werden die Auswirkungen von Erschliessungsmassnahmen auf den

Agrarsektor mit Hilfe geeigneter Teildisziplinen der ökonomischen Theorie diskutiert.

Ausgangspunkt dazu ist die Auseinandersetzung mit den vielfältigen Einflussfaktoren

auf das Entscheidungsverhalten landwirtschaftlicher Unternehmer (Abschnitt 4.1). Da¬

bei stellt sich die Frage, welche Auswirkungen veränderte infrastrukturelle Verhältnisse

auf die Entscheidungsfindung ausüben. Als Ergebnis dieses EntScheidungsprozesses

verändern sich der betriebliche Faktoreinsatz und die Produktion. Die Effekte von Er¬

schliessungsmassnahmen werden durch die Einordnung der Problemstellung in die Pro¬

duktions- bzw. Angebotstheorie diskutiert (Abschnitt
4.2).InsbesonderedielangfristigenAuswirkungenvonErschliessungenaufdaseinzelbetrieblicheAngebotkönnenjedochauchmitHilfederStandorttheorieuntersuchtwerden(Abschnitt4.3).MitderIntegra¬tionderErschliessungsfrageineine,TheoriedesagrarsektoralenWandels'werdendieFolgeneinzelbetrieblichveränderterFaktorverhältnissefürdengesamtenAgrarsektordiskutiert(Abschnitt4.4).AnschliessendwirddiebisheragrarischeFragestellungaufdievolkswirtschaftlicheEbeneübertragenundderprivateNutzenvonErschliessungendenvolkswirtschaftlichenKostengegenübergestellt(Abschnitt4.5).ZumSchlusswer¬dendietheoretischenErkenntnissezusechsHypothesenüberdieAuswirkungenvonErschliessungsmassnahmenimAlpenraumzusammengefasst(Abschnitt4.6).4.1EinflussvonErschliessungsmassnahmenaufdasEntscheidungsverhalteninderLandwirtschaftDasErscheinungsbilddesgesamtenAgrarsektorskommtdurcheineVielzahlindividu¬ellerEntscheidungenindenlandwirtschaftlichenUnternehmenundHaushaltenzustan¬de.DieEntscheidungssituationfürdieBetriebewirddabeinachHenrichsmeyerundWrrzKE(1991)durchihreAusgangslage,insbesonderebezüglichderAusstattungmitProduktionsfaktoren,unddieZielsetzungenundVerhaltensweisenderLandwirteundihrerFamilienbestimmt.DerSpielraumfürdielandwirtschaftlichenEntscheidungsträ¬gerwirdzudemdurchverschiedeneRahmenbedingungeneingeschränkt.DamitderEinflussvonErschliessungsmassnahmenaufdasEntscheidungsverhaltenderLandwirtegenaueruntersuchtwerdenkann,sollenimFolgendenzuerstdieRahmenbe¬dingungensowiedasZielsystemderlandwirtschaftlichenUnternehmerundihrerFami¬liennäherbetrachtetwerden.A

r\



4.1.1 Das Umfeld der Landwirtschaft im Alpenraum

Sechs Umfeldbereiche beeinflussen den Entscheidungsprozess in der Landwirtschaft:

• Die naturräumlichen Standortbedingungen bilden die wichtigsten Restriktionen für

die landwirtschaftliche Produktion. Dazu zählen das lokale Klima, die topographi¬

sche Lage, die Bodenqualität und der Wasserhaushalt. Während die Bodenqualität

und der Wasserhaushalt u.a. im Rahmen von Meliorationsmassnahmen beeinflusst

werden können, stellen das Klima und die topografischen Verhältnisse nicht verän¬

derbare Variablen für die landwirtschaftliche Produktion dar.

• Das wirtschaftliche Umfeld umfasst die regionale Wirtschaftsstruktur- und -läge. Ob

sich die gesamtwirtschaftliche Lage für den Agrarsektor als günstig erweist, kann

anhand makroökonomischer Grössen (z.B. konjunkturelle Lage, Zinsniveau etc.)

beurteilt werden. Die
WirtschaftsstrukturbestimmtdieErwerbsmöglichkeitenindennicht-landwirtschaftlichenSektoren.ZudemistsieentscheidendfürdieVerhältnisseaufdenProdukt-undFaktormärkten.•DiefürdenAgrarsektorrelevantenpolitisch-rechtlichenRahmenbedingungenum¬fasseneinerseitsPolitikbereiche,welchedirektaufdenAgrarsektoreinwirken,wiedieAgrarpolitikunddieagrarrelevanteUmweltpolitik,undandererseitsBereiche,dieindirektdieLandwirtschaftbeeinflussen.Dazugehörenz.B.dieRegional-,dieRaumplanungs-,dieAussenhandels-,dieFinanz-unddieSozialpolitik.•DieinfrastrukturellenVerhältnisse,vorallemauchimländlichenRaum,sindfürdieFunktionsfähigkeitvonWirtschaftundGesellschaftnotwendig.Dazuzählenu.a.dieverkehrstechnischeErschliessung,dieAusstattungderOrtschaftenmitEinzelhan¬delsgeschäften,Bank-undPoststellensowiedieStrukturendesBildungs-undGe¬sundheitswesen.•DasgesellschaftlicheUmfeldbeeinflusstdieagrarrelevantenPolitikbereiche,dieAkzeptanzneuerTechnologieninderLand-undErnährungswirtschaftunddieNachfragenachNahrungsmitteln.•DietechnischenMöglichkeitenbeschränkendenHandlungsspielraumderlandwirt¬schaftlichenUnternehmer.FürdenAgrarsektoristbesondersdieSubstitutionvonProduktionsfaktorenvonBedeutung.Dabeiwirdunterschiedenzwischeneinemar¬beitssparendenmechanisch-technischenundeinembodensparendenbiologisch¬technischenFortschritt.ZudemistderdieEffizienzeinesBetriebesverbesserndeor¬ganisatorisch-technischeFortschrittrelevant.InAbbildung4-1sinddiesechsUmfeldbereichezusammenfassend

dargestellt.
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Quelle: Pezzatti (1999). Verändert.

Abbildung 4-1: Das Umfeld der Landwirtschaft im Alpenraum

4.1.2 Zielsystem der landwirtschaftlichen Unternehmer

Der neoklassischen Wirtschaftstheorie liegt die Hypothese zugrunde, dass private Un¬

ternehmer primär eine Maximierung des Gewinnes und des Einkommens verfolgen
(vgl.z.B.Varian,1984).DieseAnnahmestelltabergeradeimAgrarbereicheinzuwenigdifferenziertesAbbildderRealitätdar.Nebenden,üblichen'UnternehmenszielenwieGewinnerzielung,Unternehmenssicherungund-WachstumsindauchZieleundWert¬vorstellungenallgemeinerArtvonBedeutung.NachHenrichsmeyerundWitzke(1991)gehörendazuderWunschnachSelbständigkeit,sozialerAnerkennung,Sinner¬füllungbeiderArbeit,NaturverbundenheitundFreizeit.DieseserweiterteZielsystementsprichteinermehrdimensionalenNutzenfunktion,welcheeineKernannahmeindermikroökonomischenTheoriedarstellt.NachRiederundAnwanderPhan-Huy(1994)maximierendieLandwirtejedochnichteinemehrdimensionaleNutzenfunktion,son¬dernsiesetzensichvorallemfürdiejenigeZielsetzungein,welchefürsiedensubjektivniedrigstenErfüllungsgradaufweist.EineganzheitlicheBetrachtungdesZielsystemsistdaherwichtig,umdasEntscheidungsverhaltenderlandwirtschaftlichenUnternehmerzuverstehen.Politisch-rechtlicheRahmenbedingungen-Wirtschaftspolitik-Aussenhandelspolitik-Regionalpolitik-Agrar-undForstpolitik-Umweltpolitik-Verkehrspolitik-Raumplanungs-undBodenpolitikInfrastrukturVerhältnisse-Erschliessungs¬strassenWasser-undStrom¬versorgung-DistanzzuSchule,Post,Bank,etc.-MeliorationenGesellschaftlichesUmfeld-DemographischeEntwicklung-Konsumverhalten-Umwelt-undGesund-heitsbewusstsein-Wertvorstellungen-ZielsystemderLandwirteNaturräumlichesUmfeld-Klima-Relief•Bodenqualität-WasserhaushaltLandwirtschaftimAlpenraum-AnzahlBetriebeunddurchschnittlicheGrösse-Eigentumsverhältnisse-SozioökonomischerBetriebstyp-Produktionsstrukturen(Pflanzenbauund

Tierhaltung)



4.1.3 Einfluss von Erschliessungsmassnahmen auf den Entscheidungsprozess

Veränderte Rahmenbedingungen

Durch Erschliessungsmassnahmen verändern sich wichtige Rahmenbedingungen für die

betroffenen Landwirtschaftsbetriebe. Dabei muss zwischen den Effekten von Einzeler-

schliessungen von Betrieben bzw. Landparzellen und den Auswirkungen von Erschlies¬

sungsmassnahmen, die zusammen mit anderen Bodenverbesserungsmassnahmen im

Rahmen von Gesamtmeliorationen durchgeführt werden, unterschieden werden.

Durch Einzelerschliessungen verändert sich in erster Linie eine wichtige Komponente

des infrastrukturellen Umfeldes der betroffenen Betriebe. Der Spielraum der landwirt¬

schaftlichen
Akteurewirdausgedehnt,indemeineverbesserteHoferschliessungz.B.dieTransaktionskostenfüreinenausserbetrieblichenEinsatzvonFamilienarbeitskräftenverkleinertunddamitZu-oderNebenwerbstätigkeitenrelativattraktiverwerden.NeueoderverbesserteFlächenerschliessungenerweiterndagegendasSpektrummöglicherNutzungsalternativen.InzweiterLiniebeeinflussenErschliessungsvorhabenauchdaswirtschaftlichesowiedastechnologischeUmfeldderLandwirtschaftsbetriebe.Diewirt¬schaftlichenRahmenbedingungenverändernsich,indemdurchverbesserteHof-erschliessungenz.B.dieProdukt-undFaktormärkteleichtererreichbarwerden.DurcheineverbesserteFlächenzugänglichkeitwirdz.B.dieAdoptionvonmechanisch¬technischemFortschritterleichtertoderüberhaupterstermöglicht.WerdenErschliessungsmassnahmenimRahmenvonGesamtmeliorationendurchge¬führt,verändernsichnebendeninfrastrukturellenauchdielokalennaturräumlichenStandortverhältnisse,indemz.B.gezieltderWasserhaushaltdesBodensoderdietopo¬graphischenFlächenverhältnissebeeinflusstwerden.ImÜbrigenverändernsichwiebeiEinzelerschliessungendiewirtschaftlichenundtechnologischenRestriktionenfürdielandwirtschaftlicheProduktion.DamitwirddieAusgangslagederlandwirtschaftlichenUnternehmerimEntscheidungsprozesswesentlichbeeinflusst.EinflussdesZielsystemsderLandwirteMassgebendfürdieAuswirkungenderverändertenAusgangslageaufdieBetriebs¬strukturenistdasZielsystemderbetroffenenLandwirte.Stehtz.B.dieökonomischeZielsetzungderGewinn-bzw.EinkommensmaximierungimVordergrund,wirdderLandwirtvondendurchErschliessungsmassnahmengesunkenenTransaktionskostenprofitierenunddenbetrieblichenProduktionsprozessneuoptimieren.FallsdasZielderUnternehmenssicherunghohePrioritäthat,würdenverbesserteErschliessungsbedin-gungenalsStrukturverbesserungenzurFörderungderExistenzfähigkeitdesBetriebesgenutzt.AberauchnichtausschliesslichökonomischeZielsetzungenwerdentangiert.SoermöglichenErschliessungenz.B.auch,denArbeitsaufwandaufdenBetrieben

zu



reduzieren und damit Zielen wie dem Wunsch nach Freizeit oder Partizipation am so¬

zialen Leben nachzugehen.

Je nach individuellem Zielsystem der landwirtschaftlichen Entscheidungsträger induzie¬

ren Erschliessungsmassnahmen damit unterschiedliche Reaktionen auf den Faktorein¬

satz, die Produktion und somit das einzelbetriebliche Angebot. Da sich nicht¬

ökonomische Zielsetzungen nur schwer quantifizieren lassen, wird in agrarökonomi-

schen Modellen jedoch meist von der vereinfachenden Annahme ausgegangen, dass

Landwirte primär einkommensorientiert entscheiden. Den folgenden Ausführungen liegt

daher in Anlehnung an Henrichsmeyer und Witzke (1991) als Arbeitshypothese ein

gewinnmaximierendes Verhalten des Individuums zugrunde.

4.2 Einordnung der Erschliessungseffekte in die
ProduktionstheorieDieTheoriederlandwirtschaftlichenProduktion-auchProduktionstheoriegenannt-befasstsichmitdenGesetzmässigkeiten,nachdenendieoptimaleKombinationderProduktionsfaktoren(Boden,Arbeit,Realkapital)undderProduktionszweigevorzu¬nehmenist,umdieökonomischoptimaleBetriebsorganisationzuerreichen.Dabeiwer¬denzurAbstraktionderProblemstellungundzurgedanklichenVereinfachungModellealsHilfsmitteleingesetzt,diedertatsächlichenEntscheidungssitutationdesLandwirtesnichtinallenPunktengerechtwerden.ErstdiesegedanklicheSimplifizierungermög¬lichtjedocheineverständnisbringendeDurchdringungderkomplexenZusammenhänge(siehedazuz.B.STEINHAUSERETAL.,1992).DieeinfachsteBeziehungzwischenInputundOutputergibtsich,wenndieAbhängig¬keitderErzeugnismengeeinesProduktesvomverändertenEinsatznureineseinzigenProduktionsfaktorsuntersuchtwird.AusdermathematischenAnalysediesesZusam¬menhangesergibtsichdieoptimaleFaktoreinsatzmenge,auchoptimaleIntensitätge¬nannt.SobaldzurProduktioneinesGutesmehrereFaktorenzurVerfügungstehen,wasinderLandwirtschaftdieRegeldarstellt,mussnebenderoptimalenEinsatzmengedereinzelnenFaktorenalszweiteBedingungeineroptimalenBetriebsorganisationdieop¬timaleFaktorkombinationoderMinimalkostenkombinationermitteltwerden.DaEin¬produktebetriebeinderLandwirtschaftdieAusnahmedarstellen,musszurErmittlungInderProduktionstheoriewirdz.B.davonausgegangen,dassderLandwirtausschliesslicheineGe-winnmaximierungvornimmt(siehedazuAbschnitt4.1.2),derlandwirtschaftlicheUnternehmerübertechnischeundwirtschaftlicheZuständeundEntwicklungenvollständiginformiertistundbetrieblicheAnpassungsprozessezeitunabhängigerfolgenkönnen.A
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des Gewinnmaximums als dritte Bedingung die optimale Produktekombination, auch

optimale Produktionsrichtung genannt, gefunden werden.

Im Folgenden werden zuerst die theoretischen Auswirkungen unterschiedlicher Er-

schliessungsqualitäten auf diese drei Teiloptima in der landwirtschaftlichen Produktion

aufgezeigt. Anschliessend gilt ein besonderes Augenmerk den Effekten auf das aggre¬

gierte landwirtschaftliche Arbeitsangebot und den regionalen Pachtlandmarkt.

4.2.1 Auswirkungen auf die optimale spezielle Intensität

Der produktionstechnische Zusammenhang zwischen der eingesetzten Menge eines

Faktors und der daraus resultierenden Erzeugnismenge wird durch eine sogenannte Pro¬

duktionsfunktion dargestellt. Werden anstelle phyischer Grössen monetäre Werte abge¬

bildet, spricht man von einer Erlösfunktion. Beide können je nach Art der Faktor-

Produkt-Beziehung einen unterschiedlichen
Verlaufnehmen(sieheSteinhauseretAL.,1992).InAbbildung4-2istderVerlaufeinerErlösfunktionfürdeninderBerglandwirt¬schaftrelevantenFutterbaudargestellt.DermonetarisierteGrasertrag(y)einerhaNutz¬landseidabeiausschliesslichvonderausgebrachtenMengeHofdünger(x)abhängig.ARauh¬futter¬erlös(Fr.)X0XiX?Hofdünger(m3)Abbildung4-2:VerlaufderErlösfunktionbeiunterschiedlicherErschliessungsqualitätBetrachtetmanzunächstnurdieKurveEo,sozeigtsich,dassauchohneertragssteigern¬denHofdüngereinsatzeinMindestertragerwirtschaftetwird,dersichu.a.ausdemNähr¬stoffreservoirdesBodensergibt.MitzunehmenderDüngermengesteigtder

Graserlös



unterproportional an, d.h. die zuletzt hinzugefügte Düngermenge ergibt einen kleineren

Erlöszuwachs als die vorletzte Einheit. Wenn das Erlösmaximum erreicht ist, führt eine

Erhöhung des Düngereinsatzes gar zu einem Erlösabfall (z.B. bei Verkrautung der Wie¬

sen). Das optimale Input-Output-Verhältnis xo/yo wird dort erreicht, wo der Erlös der

zuletzt erzeugten Einheit Rauhfutter (Grenzerlös) den Kosten der zuletzt eingesetzten

Einheit Hofdünger (Grenzkosten) entspricht. Grafisch ergibt sich dieser Punkt dort, wo

die Erlöskurve Eo dieselbe Steigung aufweist wie die Kostenkurve Ko (Punkt Xo/Yo).

Durch eine verbesserte Erschliessung des Nutzlandes reduzieren sich primär die Trans¬

portkosten für die Ausbringung von Hofdünger,
womitdieFaktorkostenvonKoaufKisinken.EsergibtsicheineneueoptimaleFaktoreinsatzmengexi(CD),womitdieDün¬gungsintensitätzunimmt.AlsSekundäreffekteinerverbessertenErschliessungerleich¬tertsichderEinsatzmodernerTechnologien(z.B.rationelleremechanischeHeuernte-verfahrenunddaherzunehmendeSchnitthäufigkeit).EsergibtsicheineneueErlös¬funktionEi,unddasneueoptimaleInput-OutputverhältnisverschiebtsichaufeinnochhöheresNiveau((D)zurFaktormengex2mitdemHeuerlösy2.DieDüngungsintensitätnimmtdamitaufdieserFlächenochmalszu.4.2.2AuswirkungenaufdieoptimaleFaktorkombinationImvorherigenAbschnittwurdedieInput-Ouput-RelationbeivariablemEinsatzeinesProduktionsfaktorsdargestellt.InderRegelwerdenjedochzurProduktioneinesGutesmehrereFaktorenbenötigt,dieinnerhalbbestimmterGrenzengegeneinandersubstituiertwerdenkönnen.FürdenlandwirtschaftlichenUnternehmerstelltsichdieFrage,mitwelcherFaktorkombinationeinGutmöglichstkostengünstigproduziertwerdenkann(Minimalkostenkombination).InAbbildung4-3sindunterschiedlicheRauhfutterertragsnivausyinAbhängigkeitdesEinsatzesvonArbeitundKapital(imBeispielMaschinen)inFormsogenannterIso¬quantendargestellt.DerkonvexeVerlaufderIsoquantenergibtsichdabeiausdennicht¬linearenZusammenhängenzwischendemArbeitseinsatzunddemRauhfutterertragbzw.demKapitaleinsatzunddemFutterertrag(sieheHenrichsmeyerundWitzke,1991).DieMinimalkostenkombinationbeimEinsatzzweierFaktorenzurErreichungdesEr-tragsnivausy0istdorterreicht,wodieeingespartenArbeitskostengeradegleichdenzusätzlichenKapitalkostensindbzw.dieGrenzratedertechnischenSubstitutiondemumgekehrtenFaktorpreisverhältnisentspricht.DiesistinPunktT0derFall,wodieStei¬gungderIsoquantegleichgrossistwiedieSteigungdersogenanntenLohn-Zins-Relation(RZ).AllerdingssinddiebeidenFaktorennichtbeliebiggegeneinandersub¬stituierbar,sondernesbestehenfestgelegteVerhältnisse(Produktionsverfahren),vondenennurdurchInvestitionoderDesinvestitionabgerücktwerdenkann.InAbbildung



4-3 entsprechen die eingezeichneten Faktorverhältnisse für das Beispiel der Rauhfut¬

terernte im Berggebiet den Produktionsverfahren Handmahd (Vi), Motormäher (V2) und

Mähtraktor (V3). Zur Erreichung des Produktionsnivaus y0 liegt das Verfahren V2 am

nächsten zum Optimum, wobei eine Kapitalmenge X]0 und Arbeit im Umfang von X20

eingesetzt wird.

Durch eine verbesserte
ErschliessungreduziertsichderArbeitsaufwandzurErreichungundBearbeitungderNutzflächeunddasErtragsniveauyokannmiteinemgeringerenArbeitseinsatzproduziertwerden.DurchdiesenarbeitssparendentechnischenFort¬schrittverschiebtsichdieIsoquanteyozuyo'.DieMinimalkostenkombinationwirdneuimPunktTo'erreicht,demdasProduktionsverfahrenV3mitdenFaktormengenxio'undX20'amnächstenliegt.DieErschliessungsmassnahmewürdedamitzurAdoptionvonmechanisch-technischemFortschrittbeideutlichreduziertemArbeitseinsatzführen.DamitvergrössertsichdieArbeitsproduktivität(siehedazuz.B.Hantelmann,1978).FallsdieArbeitskräftekeinebindendeRestriktiondarstellen,indemz.B.,wiebeiderHeuernteimBerggebietüblich,Teilzeit-Familienarbeitskräfteeingesetztwerdenkön¬nen,würdendagegenweiterhindiebisherigenFaktormengenxioundX20eingesetzt,wobeijedochdashöhereProduktionsnivauyierreichtwerdenkönnte((D).FallsbereitsvorderErschliessungsmassnahmedasProduktionsverfahrenV3mitdeneingesetztenFaktorenxnundx2izurProduktionvonyogewähltwird,kanndurchdieErschliessungsmassnahmesogardasnochhöhereErtragsnivauy2erreichtwerden(©).Arbeit>\'0>Lil\®1iV1\1\1WA\\\\X20\\>\\\\\^N\/LzX21X20111^~Yo.!^vTYii\!i1Yo'X10XftX11KapitalAbbildung4-3:OptimaleFaktorkombinationbeiunterschiedlicherErschliessungs-qualität



Auch die Lohn-Zinsrelation (LZ) kann sich durch Erschliessungsmassnahmen verän¬

dern. So steigen durch eine verbesserte interregionale Erschliessung möglicherweise die

Opportunitätskosten der Arbeit7. In diesem Fall weist die Lohn-Zinsrelation eine gerin¬

gere Steigung auf und ihre Tangente berührt die Isoquanten jeweils in neuen Optima mit

höherem Kapitaleinsatz und geringerem Arbeitsaufwand.

4.2.3 Einfluss auf die optimale Produktionsmenge und den betrieblichen Gewinn

In den vorherigen Abschnitten wurde der Frage nachgegangen, wie sich die optimale

Faktoreinsatzmenge und -kombination zur Erreichung eines bestimmten Ertragsnivaus

nach verbesserter Erschliessungsqualität entwickeln. Im Folgenden wird die Problem¬

stellung umgekehrt und untersucht, wie die optimale Produktions- bzw. einzelbetriebli¬

che
Angebotsmenge

undderGewinndesBetriebesreagieren,wennsichdieKosten¬strukturaufgrundvonErschliessungsmassnahmenverändert.InAbbildung4-4aistdercharakteristischeVerlaufeinerKostenkurveimFutterbaudar¬gestellt.DieGesamtkostenTKsetzensichdabeiausdenKostenfürfixeFaktorenFK(z.B.Gebäude)undeinemvonderProduktionsmengeabhängigenvariablenKostenteil(z.B.Dünger)zusammen.DertypischeKostenkurvenverlaufmitzuerstabnehmenderundspäterzunehmenderSteigunglässtsichdabeidirektausdemfunktionalenZusam¬menhangzwischenFaktoreinsatzundErtragmitanfänglichsteigendenunddannab¬nehmendenGrenzerträgenherleiten(siehedazuz.B.SCHUMANN,1992).BetrachtenwirvorerstdieKostenkurveTKo.DieoptimaleProduktionsmengeliegtdort,woderAbstandderKosten-zurErlöskurveunddamitderGewinnGomaximalist.JedezusätzlichproduzierteEinzeitverursachthöhereGrenzkostenalsGrenzerlöserwirt¬schaftetwird.DiesesAngebotsoptimumlässtsichauchausAbbildung4-4bentnehmen.DasProduktionsoptimumliegtanderStelley0,wosichGrenzkostenundGrenzerlös(ProduktpreisPo)entsprechen.EsergibtsicheinProduktionsgewinnimUmfangdersenkrechtschraffiertenFläche.DieGewinnschwelleGSobefindetsichdort,wodieGrenzkostendenDurchschnittskostenentsprechenunddamitdieProduktionkostendek-kenderfolgenkann.DerVerlaufderGrenzkostenkurveabdiesemPunktbildetdasein¬zelbetrieblicheAgrargüterangebot.DieOpportunitätskostenderArbeitfüreineFamilienarbeitskraftentsprechendementgangenenErlösbzw.LohnbeiopportunemEinsatzderArbeitskraftausserhalbderLandwirtschaft.Ar>
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bei Erschliessung
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(dt TS) (dt TS)

a) b)

Quelle: Pezzatti, Rieder und Heinimann (1996). Verändert.

Abbildung 4-4: Veränderung der Gesamtkosten- und der Grenzkostenkurve durch Er¬

schliessungsmassnahmen

Durch Erschliessungsmassnahmen sinken, wie bereits dargestellt, z.B. die Transportkos¬

ten und der Arbeitsaufwand
derbetroffenenBetriebe.DieFixkostenbleibenunverän¬dert,fallsdieErschliessungsmassnahmevollständigdurchdieöffentlicheHandfinan¬ziertwird.DamitdrehtsichinAbbildung4-4adieKostenkurveTKnzuTKi,unddasGewinnmaximumwirdbeieinerhöherenProduktionsmengeyierreicht.WirddieEr¬schliessungsmassnahmeteilweisedurchdieBetriebefinanziert,erhöhensichderenFix¬kosten.DadurchwürdesichdieKostenkurveTKiparallelnachobenverschiebenundderGewinnwürdeverkleinert,ohnedasssichdieneueProduktionsmengeyiverändert.InAbbildung4-4bergibtsichderErschliessungseffektdurchVerschiebungderGrenz¬kosten-undderDurchschnittskostenkurvenachunten.DaderverfügbareBodenjedochbeschränktist,kanneineMehrproduktionnurdurcheineIntensivierungdesFutterbauserreichtwerden.DadurchvergrössertsichderGewinnumdiegrauschattierteFläche,währenddieGewinnschwellezumPunktGSisinkt.DieswiederumstärktdieKonkur¬renzfähigkeitdesBetriebes,indemernacherfolgterErschliessungsmassnahmebereitsbeieinemtieferenProduktpreisnivaukostendeckendproduzierenkann.4.2.4AuswirkungenaufdenoptimalenProduktionsplanLandwirtschaftlicheUnternehmensindzumeistMehrproduktbetriebe.FürdenLandwirtstelltsichdieFrage,wiedieeinzelnenBetriebszweigekombiniertwerdensollen,umbeigegebenerFaktorausstattungeinGewinnmaximumzuerzielen.GrafischwerdendieProduktionsmöglichkeiteneinesBetriebesbeigegebenerTechnologieundbeschränktenFaktorendurchsog.Transformationskurvendargestellt(siehez.B.SCHUMANN,1992).InAbbildung4-5bistdieTransformationskurveeinesFutterbaubetriebesimBerggebietmitunterschiedlicherschlossenenParzellenabgebildet.DieTransformationskurveTiTK1/ErlösGKiGE(Fr.)PoGiJGK1IIIHlIUIIII!IlIIlilIIIIII!HIMïïm•lt^,^-DTK)"^^y^\



begrenzt die Menge aller Kombinationen des Rauhfutterertrages von gut erschlossenen

hofnahen und schlecht erschlossenen hoffernen Flächen, die sich mit den auf dem Be¬

trieb vorhandenen fixen Faktoren Arbeit und Maschinen und dem zumindest kurzfristig

begrenzten Angebot an Hofdünger produzieren lassen. Der konkave Kurvenverlauf von

Ti ergibt sich aus den in Abbildung 4-5a dargestellten Produktionsfunktionen Pi und P2

mit abnehmenden Grenzerträgen, wobei ein zu hoher Faktoreinsatz den Gesamtertrag

wieder verkleinert (z.B. Verkrautung der Wiesen durch Überdüngung, Schädigung der

Grasnarbe mit schweren Maschinen). Das Ertragsniveau der hofnahen Parzellen (Maxi¬

malertrag ynah) ist dabei aufgrund des erleichterten Einsatzes von technischem Fort¬

schritt höher als dasjenige der hoffernen Flächen
(Maximalertragyfern).DieoptimaleProduktekombinationOjliegt-analogdesVorgehensbeiderMinimal¬kostenkombination(sieheAbschnitt4.2.2)-dort,wodieSteigungderTransformati¬onskurveTidemumgekehrtenWertverhältnisderProdukte,dargestelltdurchdiesoge¬nannteIsoeinnahmelinieI,entspricht.IndiesemBeispielwirddabeidieAnnahmege¬troffen,dassdieRauhfutterbeiderParzelleneinidentischesWertgrenzproduktaufwei¬sen.DieSteigungderIsoeinnahmelinieIistdamitgleich-1.p2(HofnaheParzellen)PJ(HofferneParzellen,nachErschliessung)P(HofferneParzellen1vorErschliessung)HoffernerGras-'ertrag(dtTS)'fern'Faktormenge'fernYnahHofnaherGrasertrag(dtTS)a)b)Abbildung4-5:EinflussvonErschliessungsmassnahmenaufdenoptimalenProduk¬tionsplanDurchdieverbesserteErschliessungderhoffernenParzellenverschiebtsichinAbbildung4-5adieProduktionsfunktionPizuPi'(®)(sieheAbschnitt4.2.1).InAbbildung4-5bergibtsichdamiteineneueTransformationskurveT2(©).AmBerüh¬rungspunktderIsoeinnahmelinieImitT2entstehteineneueoptimaleProduktekombi¬nationO2(®).WährenddieProduktionaufdenhoffernenParzellenausgedehntbzw.aufgrundderbegrenztenFlächenintensiviertwird,erfolgtbeibeschränkterFaktormenge



auf den hofnahen Parzellen eine Reduktion des Faktoreinsatzes. Dieser Effekt ist vor

allem im Zusammenhang mit dem Hofdüngereinsatz relevant, der bei mangelnder Er¬

schliessung hofferner Flächen mehrheitlich nahe der Betriebsgebäude erfolgt und zu

ökologisch problematischen Intensitäten führen kann.

4.2.5 Einfluss auf das landwirtschaftliche Arbeitsangebot

In den vorherigen Abschnitten wurden die Auswirkungen von Erschliessungsmassnah¬

men auf den innerbetrieblichen Einsatz u.a. des Produktionsfaktors Arbeit analysiert.

Eine verbesserte Erschliessungsqualität beeinflusst jedoch auch die Möglichkeit eines

ausserbetrieblichen Einsatzes landwirtschaftlicher Arbeitskräfte, indem die Transak¬

tionskosten für die Nutzung alternativer Einkommensmöglichkeiten reduziert werden.

Dieser Zusammenhang soll anhand eines mikroökonomischen Modellsnäheranalysiertwerden,dasu.a.vonSchmitt(1988)zurErklärungderoptimalenKombinationvonlandwirtschaftlicherundausserlandwirtschaftlicherTätigkeitunterderAnnahmeeinesvollkommenenArbeitsmarktesherangezogenwurde.InAbbildung4-6aistdernutzenmaximierendeArbeitseinsatzbeivorhandenenausser-landwirtschaftlichenBeschäftigungsmöglichkeitenundguterErreichbarkeitdargestellt.AiALA2AaArbeitszeitA|_A-|Arbeitszeita)b)Quelle:Giuliani(1998).Verändert.Abbildung4-6:EinflussvonErschliessungenaufdieErwerbskombinationAufderAbszisseistnachrechtsdieArbeitszeitundnachlinksdieFreizeitabgetragen,diesichzurgesamthaftverfügbarenZeiteineslandwirtschaftlichenHaushaltesaddieren.JemehrArbeitszeiteingesetztwird,destogrösserwirddasEinkommeny,dasaufderOrdinatedargestelltist.DieEinkommensmöglichkeitskurveElgibtdabeidasmaximale



landwirtschaftliche Einkommen in Abhängigkeit der investierten Arbeitszeit an. Der

konkave Verlauf der Kurve lässt sich nach Henrichsmeyer und Witzke (1992) so in¬

terpretieren, dass ein grösserer Abbau von Arbeitszeit zu deutlich veränderten Betriebs¬

strukturen führt (z.B. Aufgabe der Viehhaltung) und damit überproportionale Einkom¬

menseinbussen bewirkt. Die Einkommensmöglichkeitskurve für die ausserbetriebliche

Tätigkeit Ea verläuft dagegen unter der Annahme eines festen Stundenlohnes linear. Der

Nutzen, der für den landwirtschaftlichen Unternehmer aus der unterschiedlichen Zeit¬

verwendung resultiert, ist in Form von
IndifferenzkurvenUdargestellt.DirkonvexerVerlaufdrücktaus,dassmitzunehmendemArbeitseinsatzderEinkommenszuwachszunehmenmuss,umdenFreizeitverlustzukompensieren.DermaximaleNutzenausdemArbeitseinsatzistnachHenrichsmeyerundWitzke(1992)beidemPunkterreicht,beidemsichdieEinkommensmöglichkeitenkurveundeineIndifferenzkurvetangieren.InAbbildung4-6awirddasNutzennivauUibeiaus¬schliesslichausserlandwirtschaftlicherTätigkeitinPunkt1(ArbeitseinsatzAa,Ein¬kommenyA),durchlandwirtschaftlicheTätigkeitinPunkt2(ArbeitseinsatzAl,Ein¬kommenyL)erreicht.InPunkt2istdasGrenzeinkommendeslandwirtschaftlichenAr¬beitseinsatzesjedochgeringeralsbeieinerausserlandwirtschaftlichenTätigkeit,wieleichtausdergeringerenKurvensteigungvonElersichtlichwird.Deroptimaleland¬wirtschaftlicheArbeitseinsatzistbeikombinierterEinkommenserzielunginPunkt3erreicht,woderGrenzertragderlandwirtschaftlichenTätigkeitgenaudemausserland¬wirtschaftlichenLohnsatzentspricht.EserfolgteinlandwirtschaftlicherArbeitseinsatzAi,ausdemeinEinkommenyiresultiert.ImUmfangvonA2-AiwirdgleichzeitigeinerausserlandwirtschaftlichenTätigkeitnachgegangen,womitinPunkt4einhöheresNutzennivauerreichtwerdenkann(totalesEinkommeny2).UnterdengetroffenenAn¬nahmenistdamiteineErwerskombinationeinerreinlandwirtschaftlichenbzw.ausser¬landwirtschaftlichenTätigkeitüberlegen.InAbbildung4-6bistdieoptimaleTätigkeitskombinationbeiungenügenderErschlies-sungsqualitätdesLandwirtschaftsbetriebesdargestellt.IndiesemFallwirdderausser-landwirtschaftlicheLohnsatzdurchhoheTransaktionskostenderArbeitskraftzurErrei¬chungeinerAlternativbeschäftigungverringertunddieEinkommensmöglichkeitskurveEAnachEa'gedreht.DasNutzennivauUiberührtdielandwirtschaftlicheEinkom¬mensmöglichkeitskurveELweiterhininPunkt2.AllerdingsistimPunkt2dasGrenzeinkommenausderLandwirtschafthöheralsbeialternativemArbeitseinsatz,womitdiegesamteArbeitszeitinderLandwirtschafteingesetztwird(AL).RechtsvonPunkt2,inklusivederStellemitgleichenGrenzerträgenbeiderTätigkeiten(Punkt3),müsstemehrArbeitszeiteingesetztwerden,ohnedassdamiteinhöheresNutzennivauerreichtwerdenkönnte.IndiesembewusstextremgewähltenBeispielistdamiteineErwerbskombinationaufgrundderungenügendenErschliessungsqualität

unattraktiv.



4.2.6 Veränderungen auf dem landwirtschaftlichen Boden- und Pachtlandmarkt

Einfluss von Erschliessungsmassnahmen aufden Marktfür Landwirtschaftsland

Der Produktionsfaktor Boden unterscheidet sich nach Henrichsmeyer UND Witzke

(1992) von den übrigen Produktionsfaktoren vor allem darin, dass das Angebot unver-

mehrbar ist und keine eigentlichen Produktionskosten anfallen. Das Bodenangebot ist

daher nicht, wie andere Güter, vom Grenzkostenverlauf abhängig, sondern orientiert

sich am Nettoertrag, der aus dem Boden erwirtschaftet werden kann, der sogenannten

Bodenrente. Diese berechnet sich nach RiEDER UND HUBER (1992), indem man vom

Gesamterlös aus dem Eigenland die Arbeits- und Kapitalkosten subtrahiert. Verbleibt

ein positiver Nettoertrag, kanndieseralsBodenrentedemBodenzugerechnetoderalsBetriebsgewinnbetrachtetwerden.InderPraxisentsprichtdieBodenrenteeinemfikti¬venPachtzinsfürdasLand,fallsesnichtEigentumdesLandwirtsist.EinBodenverkauflohntsichnurdann,wenndiekapitalisierteBodenrente,dersogenannteErtragswert,kleineristalsderErlösausdemBodenverkauf.DerErtragswertergibtsich,indemmandieBodenrentedurchdenZinssatzeineralternativenKapitalanlagedividiert.DasBo¬denangebotistsomitu.a.vomerwartetenZinsniveau,derInflationsrateundallfälligenerwartetenWertveränderungendesBodens(z.B.EinzonungalsBauland)abhängig.AuchfürdieBodennnachfragerstelltderErtragswertdenAusgangspunktfüreineKaufüberlegungdar.FallsderBodenpreiskleineristalsderErtragswert,wärenvielesogenannteNeunachfragerzueinemKaufbereit.ZudiesemZeitpunktistjedochauchdieEigennachfragederbisherigenEigentümergross.UnterderVoraussetzungeinesvollkommenenMarkteswürdesichnachKleinewefersundPfister(1993)einhöhe¬rerPreisimGleichgewichtdesunelastischentotalenBodenbestandesundderSummeausNeu-undEigennachfrageergeben.DerBodenmarktistjedocheinerderamstärk¬stenreglementiertenMärkte(z.B.Raumplanungsgesetzvon1979,neuesbäuerlichesBodenrechtvon1992).ImFallevonLandwirtschaftslandbestehenkantonaleRichtwertefürdieBodenpreise,womitAnbieterundNachfragerdenvonihnensubjektiverrechne¬tenErtragswertdesBodensmitdemVerkaufserlöszudiesenRichtpreisenvergleichen.ErschliessungsmassnahmenbewirkeneineWertveränderungdesBodens,indemsichaufgrundeinerverändertenoptimalenIntensität(sieheAbschnitt4.2.1)einhöhererGe¬samterlöserwirtschaftenlässt.DamitsteigendieBodenrenteundderErtragswertdesneuerschlossenenBodens.DerBodengewinntimGegensatzzualternativenKapital¬anlagenanWert,unddieEigennachfragewächst,wodurchdasAngebotsinkt.DieNeu¬nachfragerstellengrundsätzlichdieselbenÜberlegungenanundfragenvermehrtBodennach.DasichabereinVerkauffürdieBodeneigentümeraufgrunddergestiegenenBo¬denrentenichtlohnt,bewirktdiesezusätzlicheNachfragelediglicheinenPreisanstieg,ohnedassHandänderungenstattfinden.



Es zeigt sich also, dass Anbieter und Nachfrager im landwirtschaftlichen Bodenmarkt

dieselben Überlegungen anstellen. Damit ist jedoch nicht nur das Angebot, sondern die

gesamte Bodenpreisbildung eine Funktion von vorwiegend ausserlandwirtschaftlichen

Faktoren. Die u.a. durch Erschliessungsmassnahmen induzierten Preisunterschiede auf

dem Bodenmarkt sind damit zur Erklärung von Entwicklungen innerhalb des Agrarsek-

tors, z.B. eines veränderten Faktoreinsatzes, kaum von Bedeutung.

Einfluss von Erschliessungsmassnahmen aufden Pachlandmarkt

Im Gegensatz zur Bodenpreisbildung spielen auf dem Pachtlandmarkt nach Rieder und

Huber (1992) in erster Linie landwirtschaftliche Bestimmungsfaktoren eine Rolle, wie

die Entwicklung der Produkt- und Faktorpreise sowie der Umfang der staatlichen Förde-

rungsmassnahmen. Diese Faktoren bestimmen die auf
einemGrundstückerzielbareBo¬denrenteunddamitdieNachfragenachdiesemPachtland.DurcheineverbesserteErschliessungsqualitätsinkendieKostenderlandwirtschaftli¬chenNutzung(sieheAbschnitt4.2.3)unddieerzielbareBodenrentevergrössertsich.DiesbewirkteineverstärkteNachfragenachdenverbesserterschlossenenFlächenundderPachtzinssteigtunterdervereinfachendenAnnahmeeinesvollkommenenPacht¬landmarktes.GleichzeitignimmtdurchdieErschliessungsmassnahmenjedochdastotaleAngebotanerschlossenemBodenzu,womitdiePachtzinsenfürdieseFlächenkategorietendenziellabnehmen.DieseZusammenhängesindinAbbildung4-7dargestellt.PachtzinsfürerschlossenenBodenPachtzinsfürunerschlossenenBodenerschlossenerBodenunerschlossenerBodenQuelle:Pezzatti,RiederundHeinimann(1996).Abbildung4-7:EinflussvonErschliessungsmassnahmenaufdenPachtlandmarkt



Die Abszisse stellt das begrenzte Angebot an landwirtschaftlichen Nutzflächen im

Berggebiet dar, das sich aus gut und ungenügend erschlossenen Flächen zusammensetzt.

Auf der Ordinate links ist der Pachtzins für erschlossenen, rechts derjenige für uner-

schlossenen Boden aufgetragen.

In der Ausgangssituation besteht für gut erschlossene Flächen ein Pachtzins po (Schnitt¬

punkt des Flächenangebotes mit der Nachfrage nach erschlossenem Boden Net>). Für

unerschlossenen Boden besteht nicht in vollem Umfang eine Nachfrage (NUb). Ein Teil

dieser Flächen wird gratis genutzt, während ein anderer Teil brach liegt. Durch Er¬

schliessungsmassnahmen vergrössert sich das Angebot an gut erschlossenem Boden von

A nach Ai, und der Pachtzins sinkt auf pi. Der Pachtzins fürdasneuerschlosseneLandsteigtdagegenvonnullaufpi,währenddasübrigbleibendeunerschlosseneLandtheo¬retischeineVerknappungerfährt,waseinenAnstiegdesPachtpreisesaufp2bewirkt.EinTeildieserPachtpreisveränderungdürftejedochdurchdieindieserAbbildungun¬berücksichtigteVeränderungderPachtlandnachfrageeliminiertwerden.Beieinemgrös¬serenAngebotanguterschlossenenFlächendürfte,insbesonderebeibeschränktenübri¬genFaktorenaufdenBetrieben,dieNachfragenachschlechterschlossenemBodenten¬denziellabnehmen,womitderhypothetischePachtzinsp2tieferwäre.4.3ErschliessungsfrageinderStandorttheorieImvorhergehendenAbschnittwurdenmitHilfederProduktionstheoriedieAuswirkun¬genvonErschliessungsmassnahmenaufdieAusstattungunddenEinsatzvonProduk¬tionsfaktoreninderLandwirtschaftuntersucht.BereitsinAbschnitt4.1.3wurdejedochfestgestellt,dassErschliessungendiegesamtenStandortbedingungenderlandwirt¬schaftlichenProduktionbeeinflussen.IndiesemAbschnittsollendieErschliessungsef-fektedeshalbausSichtderStandortforschungdiskutiertwerden.DieStandorttheoriestelltnachBrandesETAL.(1997)dieAnwendungderökonomi¬schenTheorieaufdieräumlicheDimensiondar.DielandwirtschaftlicheStandortfor¬schungbefasstsichnachSpitzer(1975)mitderWirkungallerraumbezogenen,vonaussenaufdenAgrarsektoreinwirkendenKräfte.AlseigentlicherBegründerderland¬wirtschaftlichenStandortlehregiltdabeiJ.H.vonThünen(1783-1850),welcherdenEinflussderMarktentfernungaufdieProduktionsstrukturseinesGutesTellowanaly¬sierte.InspäterenArbeitenwurdederStandortbegriffverschiedentlicherweitertundnebenderMarktentfernungdasZusammenwirkenverschiedenerStandortkräfteanaly¬siert.ImFolgendenwirdzuerstaufdenInhaltderRaumnutzungstheorievonThünensundihreGrenzeneingegangen(Abschnitt4.3.1).AnschliessendwirddieStandorttheoriekonkretaufdieErschliessungsfrageimBerggebietangewendet(Abschnitt4.3.2).



4.3.1 Die Raumnutzungstheorie von Thünens, ihre Grenzen und Erweiterungen

Die Fragestellung von Thünens in seinem bekannten Werk ,Der isolierte Staat in Bezie¬

hung auf Landwirtschaft und Nationalökonomie' bezieht sich auf die optimale Anord¬

nung der Produktion um eine Stadt, wenn bis auf die Verkehrslage alle übrigen Stand¬

ortbedingungen (z.B. Bodengüte, Klima etc.) konstant gehalten werden. Die auf einer

landwirtschaftlichen Fläche erzielbare Rente - im Modell Landrente genannt - ist nach

VON Thünen (1826) bei unterstellten gleichen Erträgen je Flächeneinheit, gleichen

Marktpreisen und gleichen Produktionskosten je Produkteinheit sowie proprotional zur

Distanz ansteigenden Transportkosten ausschliesslich von der Marktentfernung abhän¬

gig. Dieser Zusammenhang wird aus Abbildung 4-8a ersichtlich: Je weiter weg vom

Zentrum eine Anbaufläche liegt, umso höher sind die Transportkosten und umso kleiner

fällt die
Landrenteaus.AbeinerbestimmtenEntfernungvomZentrumkannmitdemAnbaueinesGuteskeineLandrentemehrerzieltwerden,unddieProduktionwirdun¬wirtschaftlich.LandrentefKostenLandrenteTransportkostenLandrentei>rodukiîon$kô&tëriZentrumEntfernungvomZentrumEntfernungvomZentruma)Quelle:Giuliani(1998).Leichtverändert.b)Abbildung4-8:DasLandnutzungsmodellJ.H.vonThünensDieSteigungderLandrentenfunktionhatjenachErlösundTransportkostenjeFlächen¬einheiteinenproduktspezifischenVerlauf.InAbbildung4-8bsindinAnlehnunganeinBeispielvonSteinhauseretal.(1992)dreiunterschiedlichverlaufendeRentenfunk¬tionendargestellt.DieWertschöpfungvonProdukt1(z.B.Frischgemüse)istdabeibeistadtnahemAnbaumitgeringenTransportkostenhöheralsbeiProdukt2(z.B.Kartof¬feln)undProdukt3(z.B.Weizen).DafürnehmendieTransportkostenfürProdukt1beiwachsenderDistanzvonZentrumschnellzuundführenzueinemraschfallenden

Ver-



lauf der Landrentenfunktion. Unter den Annahmen von von Thünens wird nun an einem

Standort dasjenige Produkt angebaut, das die höchste Landrente abwirft. Im obigen Bei¬

spiel wird bis zu Punkt A Frischgemüse, zwischen A und B Kartoffeln und zwischen B

und C Weizen angebaut. Betrachtet man die Produktionsanordnung aus der Vogelper¬

spektive, so zeigen sich die bekannten von Thünen'sehen Kreise. Solch konzentrische

Kreise kommen in der Realität jedoch kaum vor. Von Thünen war sich auch durchaus

der strengen Annahmen bewusst, die er seinem Raumnutzungsmodell zugrunde legte.

Deshalb lockerte er z.B. die Annahme eines homogenen Verkehrssystem auf, indem er

Wasserwege in das Modell einbezog, was zu einer neuen, der Realität näheren Anbau-

ordnung führte. Nach dem Tode von Thünens wurde
seinGrundmodellverschiedentlichmodifiziert.Brinkmann(1922)integriertenebenderVerkehrslagedienaturräumlichenVerhältnisse,denStanddervolkswirtschaftlichenEntwicklungunddiePersönlichkeitdesBetriebsleitersalsvariableStandortfaktorenindasModell.Aereboe(1919)defi¬nierteweiterdieRechts-,Besitz-undKreditverhältnissesowiedietechnischenVerhält¬nissealsstandortbestimmendeFaktoren.Lösch(1944)erweitertedieräumlichenVor¬gabeninvonThünensModellundberücksichtigtemehrerezentraleOrtemitkomplexe¬renVerkehrssystemen.ZudemintegrierteerdiepositivenEffektederräumlichkonzen¬triertenProduktionaufdieübrigeWirtschaft.ImModellvonWlNGO(1961)warendieStandort-undproduktabhängigenNachfrageelastizitätenfürverschiedeneAgrargüter,aberauchdieNachfrageelastizitätnachdemProduktionsfaktorBodenintegriert.Fernerdefinierteer,dassjederlandnachfragendeHaushaltnureinebeschränkteGeldsummefürLand-undTransportkostenaufbringenkann.Alonso(1964)erweitertedieseBudgetre¬striktion,indemerdenHaushaltenauchAusgabenfürweiterewirtschaftlicheAktivitä¬tenzusprach.ZudemberücksichtigteerinseinemModellnebenPrivathaushaltenauchFirmen.MitseinemModellkonntedamitz.B.dieoptimaleräumlicheAnordnungvonUnternehmenodervonKonsumentenmitunterschiedlichenBudgetrestriktionenermit¬teltwerden(siehedazuDelaBarra,1989).AbMitteder50erJahregewannjedochnachBrandesetAL.(1997)immermehreinandererModelltypanBedeutung.FortanstandnichtmehrdieFragenachderoptimalenräumlichenAnordnungvorgegebenerProduktionszweigeimVordergrund,sonderndasInteresserichtetesichaufdieoptimaleProduktionsstrukturvonvorgegebenkleinenräumlichenEinheitenmitspezifischenStandorteigenschaften.DamitkonntenneueEr¬kenntnisseüberdenEinflussverschiedenerStandorteigenschaftenaufdieAgrarstruktu¬rengewonnenwerden.EntsprechendwurdedieListerelevanterStandortfaktorenweitermodifiziert(siehez.B.WeinschenkundHenrichsmeyer,1966).EinemöglicheSys¬tematisierungderrelevantenStandortfaktorenfürdieLandwirtschaftimAlpenraumwurdebereitsinAbschnitt4.1.1diskutiertundistinAbbildung4-1grafisch

dargestellt.



Die Integration zahlreicher raumbezogener Einflussgrössen in heutigen agrarsektoriellen

Analysen bedeutet jedoch nicht, dass die Kernaussage der Raumnutzungtheorie von

Thünens und ihrer Erweiterungen an Relevanz verloren hat. So erlebt die modelltechni¬

sche Betrachtung der Transportkosten z.B. in der neuen Aussenhandelstheorie seit Mitte

der 80er Jahre eine Renaissance (vgl. Krugmann, 1991).

4.3.2 Einbettung der Erschliessungsfrage in die Standorttheorie

In Abschnitt 4.2.3 wurde anhand verschiedener Kostenfunktionen hergeleitet, dass eine

Verbesserung der Erschliessungsqualität die Transportkosten der betroffenen Betriebe

reduziert. Dabei wurden unter Transportkosten alle entfernungsbedingten Kosten der

Raumüberwindung zusammengefasst. In der Standorttheorie muss dabei nach

Lauschmann (1976)
zwischengeografischer(physischer),sozialeroderökonomischerEntfernungunterschiedenwerden.EntsprechendkanndieWirkungvonErschlies¬sungsmassnahmenaufdieTransportkostenpräzisiertwerden.DiegeografischeEntfernung,definiertalsdieDistanzzwischenzweiPunktenimRaum,istgegebenundkanndurchErschliessungsmassnahmennichtverändertwerden.DiesozialeEntfernungumschreibtz.B.denUmstand,dassdieÜbernahmevontechni¬schenNeuerungeninweitentferntenGebietentendenziellspätererfolgtoderdassfürschlechterschlosseneSiedlungendieTeilnahmeamgesellschaftlichenLebeningrösse¬renOrtschaften,aberz.B.auchderobligatorischeSchulbesucherschwertsind.Ersteresgiltu.a.fürEntwicklungsländer,wiez.B.KOCHENDÖRFER-LUCIUS(1989)inihrerUn¬tersuchungsregioninderElfenbeinküste,aberauchBROWN(1981)fürdieUSAfest¬stellten(sieheAbschnitt3.2).DieerschwerteTeilnahmeamsozialenLebenstelltdage¬genauchfürschlechterschlosseneSiedlungenimAlpenraumeinProblemdar.Dieöko¬nomischeEntfernungbeinhaltetz.B.dieDistanzzudenProdukt-undFaktormärkten,auswelchendirektErlöseinbussenfürdieBetroffenenresultieren.FürdieTransportkostenistvorallemdieökonomischeEntfernungrelevant,welcheauchinderRaumnnutzungstheorievonThünensimVordergrundstand.InwieweitdasModellvonThünensfürdieEffekteeinerverbessertenErschliessungzwischendenlandwirtschaftlichenSiedlungenunddenregionalenwirtschaftlichenZentrenbzw.zwi¬schendenLandwirtschaftsbetriebenundihrenNutzflächeneinenhinreichendenErklä¬rungsansatzliefert,wirdimfolgendenUnterabschnittuntersucht.ErschliessungzwischenwirtschaftlichenZentrenunddenLandwirtschaftsbetriebenDieLandwirtschaftsbetriebedesAlpenraumessindunterschiedlichweitvondenregio¬nalenZentren(z.B.Hanz,Altdorf,Wattwil,Kanderstegetc.)entfernt.Diesführttheore¬tischzuunterschiedlichhohenTransportkosten,womitsichnachderTheorievon

Thü-



nens unterschiedliche Anbaugebiete für die verschiedenen Agrarprodukte in Abhängig¬

keit der ökonomischen Entfernung ergeben würden. Aus zumindest drei Gründen findet

sich im Alpenraum jedoch eine von den von Thün'schen Modellergebnissen abwei¬

chende Anordnung der Produktion:

• Aufgrund der naturräumlichen Standortbedingungen können die Wirtschaftsflächen

im Berggebiet zumeist nur futterbaulich genutzt werden. Damit ist die Agrargüter-

produktion im Alpenraum auf wenige Güter (v.a. Milch, Nutzvieh und Fleisch) be¬

schränkt. Diese wiederum sind gekoppelt, sodass mit der Produktion des einen Gu¬

tes mindestens auch ein weiteres anfällt. Eine auf die Transportkosten ausgerichtete

Spezialisierung der Produktion ist damit nicht so einfach wie im Feldbau, den von

Thünen mit seinem Modell untersucht hat.

• Die Märkte der für das Berggebiet relevanten Agrarprodukte
sindnichtvollkommen.Preisvorgaben,ÜbernahmegarantienundandereinterventionistischeMassnahmenverhindertenbisher,dasssichdieTransportkostenindenProduzentenpreisennie¬derschlagenkonnten.MitderneuenAgrarpolitik2002werdendiesemarktverzer¬rendenMassnahmenschrittweiseaufgehoben,womitdieTransportkostenvermehrtinderPreisgestaltungberücksichtigtwerdendürften.SoofferierennachKoch(2001)z.B.diegrossenMilchverbändedenverschiedenenMitgliedsgenossenschaf¬tenseitkurzem,basierendaufdemvomBundfixiertenMinimalpreis,vomTrans¬portaufwandabhängigePreise.•DurchproduktungebundeneDirektzahlungenwirddieBewirtschaftungauchentle¬generundschlechterschlossenerNutzflächenunterstützt.EinederZielsetzungendieserBeiträgebestehtdarin,dieBerglandwirtschaftfürdieBereitstellungdesöf¬fentlichenGutesKulturlandschaftzuentschädigen.DiemitzunehmenderHöhenlageansteigendenTransferzahlungenführendazu,dasseinTeilderKostennachteileweiterentfernterProduktionsstandortekompensiertwird.DieLandrentenfunktioninAbbildung4-8averläuftdadurchwesentlichflacher,unddieDifferenzderLandrentenzwischenzentrumsnäherenund-fernerenStandortenwirdkleiner.DieTransportkostenfürAgrargüterführendamitimAlpenraumnichtzudernachdemModellvonThünenserwartetenProduktionsanordnung.Franz(1998)weistallerdingsdaraufhin,dassheutefürdiemeistenUnternehmenzunehmendderPersonentransportundwenigerderGütertransportkostenbestimmendist.BezüglichdesPersonentrans¬portesimAlpenraumliefertdieRaumnutzungstheorievonThünensjedochsehrwohleinenerklärendenBeitrag.DanachnehmenmitzunehmenderEntfernungderLandwirt¬schaftsbetriebevondenwirtschaftlichenZentrendiePersonentransportkostenzu,unddieAufnahmeeinerausserlandwirtschaftlichenBeschäftigungalsVoll-oderNebener¬werblohntsichimmerweniger(siehedazuauchAbschnitt4.4).



Erschliessung zwischen den Landwirtschaftsbetrieben und ihren Nutzflächen

Nach dem Modellansatz von Thünens müssten aufgrund der distanzabhängigen Trans¬

portkosten betriebsnahe bzw. gut erschlossene Flächen intensiv bewirtschaftet, weiter

entfernte bzw. schlecht erschlossene Flächen hingegen extensiver oder gar nicht mehr

genutzt werden. Zumindest zwei der oben aufgeführten Argumente führen jedoch zu

einer teilweise von dieser Thünen'sehen Anordnung abweichenden Flächennutzung.

Erstens ermöglichen die teilweise sehr heterogenen topographischen und morphologi¬

schen Verhältnisse auf den verschiedenen Nutzflächen eines Betriebes sowie gesetzliche

Vorgaben (z.B. zonenabhängiger maximaler Nutztierbesatz) nicht auf allen
ParzellendieselbenBewirtschaftungsalternativen.ZweitenserhöhenDirektzahlungendenAnreiz,z.B.auchweitentfernte,steileStandorteregelmässigzunutzen.WenngleichdasRaumnutzungsmodellvonThünenszumindestErklärungsansätzefürdievorliegendeFragestellungliefert,somüssteesdochinentscheidendenPunktenmo¬difiziertwerden,umdenAnsprücheneinesfürdenAlpenraumverwendbarenStandort¬modellsunterspeziellerBerücksichtigungunterschiedlicherErschliessungsgradezugenügen.ErstensmüssteneinigeVerfahrens-undproduktionstechnischeErweiterungenvorgenommenwerden,wobeiinsbesonderedietierischenProduktionszweigeinsModellzuintegrierenwären.ZweitensmüsstendiemarktverzerrendenStandortfaktorenwiePreisstützungenundDirektzahlungenberücksichtigtwerden.Schliesslichmüsstedrit¬tens,wieauchBauerundHummelsheim(1996)festellen,diezumaximierendeNut¬zenfunktionumdieZielsetzungderErhaltungderKulturlandschaftergänztwerden.4.4Das,Erschliessungsproblem'inder,TheoriedesAgrarstrukturwandels'IndenvorherigenAbschnittenwurdeverschiedentlichdaraufhingewiesen,dassnebenErschliessungeneineReiheandererStandortbedingungendasEntscheidungsverhaltendesLandwirtsunddamitdenbetrieblichenOptimierungsprozessbeeinflussen(Ab¬schnitte4.1.1und4.3.1).DieseStandortvariablenhabenjedochbezüglichderEntwick¬lungderlandwirtschaftlichenStrukturenunterschiedlichenErklärungsgehalt.ImFol¬gendengiltesdaher,ausderVielfaltanexogenenGrössendierelevantenDeterminan¬tendesStrukturwandelszuidentifzierenunddieVariableErschliessung'ineinquali-tativesModellzurErklärungdesStrukturwandelszuintegrieren.Dazubrauchtesein¬leitendeineKlärungderBegriffeAgrarstruktur'bzw.,Agrarstrukturwandel'.ImGegensatzdazuwirdbeieinemquantitativenErklärungsmodellderBeitragdererklärendenGrös¬senaneinerzuerklärendenGrösseökonometrischgeschätzt.cc\



4.4.1 Definition und Determinanten von Agrarstrukturwandel

Definition von ,Agrarstrukur' bzw.,Agrarstrukturwandel'

Die Begriffe Agrarstruktur' und ,Agrarstrukturwandel' werden in der Literatur sehr

unterschiedlich definiert (siehe dazu die umfassenden Ausführungen von Baur, 1999).

In Anlehnung z.B. an Peters (1992) lassen sich Agrarstrukturen durch Art, Ausmass

und Verhältnis von Inputfaktoren der landwirtschaftlichen Produktion beschreiben. Da¬

zu zählen die Produktionsfaktoren Boden (Flächenausstattung), Arbeit (Arbeitskräfte),

Realkapital (Gebäude, Maschinen etc.), Humankapital (Ausbildung) und Naturkapital
(Bodenqualitätetc.)undderenVerhältnissezueinander,z.B.Realkapital/Boden,Ar¬beit/BodenoderRealkapital/ArbeitsowiedieUntergliederungderProduktionsfaktoren,z.B.Bodeneigentum/Pacht,Familienarbeit/FremdarbeitoderEigenkapital/Fremdkapital.AgrarstrukturwandelwirdentsprechendalsnichtsaisonalesoderkonjunkturellesPhä¬nomen,sondernalsdauerhafteVeränderungenvonInputgrössenundihrerVerhältnissezueinanderdefiniert.Als,TheoriedesAgrarstrukturwandels'werdenvereinfachenddietheoretischenKonzepteverstanden,welchesichmitderErklärungvonAgrarstruk-turveränderungenauseinandersetzen.DeterminantenzurErklärungdesAgrarstrukturwandelsInderTheoriedesAgrarstrukturwandelssindfolgendeGrössenBestandteileinesErklä¬rungsmodellsfürAgrarstrukturveränderungen:•DasVorhandenseinausserlandwirtschaftlicherBeschäftigungsmöglichkeitenführtzueinemintersektoralenWettbewerbumdenProduktionsfaktorArbeit.EserfolgteineAbwanderungvonArbeitskräftenausderLandwirtschaft,waszuBetriebsauf¬gabenoderzurUmwandlungvonHaupt-zuNebenerwerbsbetriebenführt(sieheda¬zuAbbildung4-6).SchmittundAndermann(1996)habendiesenZusammenhangfürdendeutschenAgrarsektoruntersucht.Dabeikonntensiebestätigen,dassdieAnzahloffenerStellenunddasLohnniveau,zusammenmitdemAlterdesBetriebs¬leiters,u.a.dasBetriebsgrössenwachstumunddensozioökonomischenBetriebstyp(Haupt-,Zu-oderNebenerwerb)signifikanterklären.•HoheProduktpreise(marktbedingtoderaufgrundvonPreisstützungen)sowiePreis-undAbsatzgarantien,wiesiewährendlangerZeitauchfürdieAgrarerzeugnissedesAlpenraumeszutrafen,bildeneinenökonomischenAnreiz,dieProduktionaufrechtzuerhalten.UntersuchungenvonPeters(1992)fürdendeutschenAgrarsektorbe¬stätigendiesenZusammenhang.•HoheFaktorpreiseführenzuentsprechendhohenProduktionskostenundreduzierendieGewinnmargederBetriebe.NachAndermannundSchmitt(1996)trägt

dies



zum Rückgang der Anzahl der (Haupt)erwerbsbetriebe bei. Aus ökologischer Sicht

ist das Verhältnis zwischen Produkt- und Faktorpreisen relevant. Je grösser nach

Baur (1999) dieses Verhältnis ist (hohe Produkt-, tiefe Faktorpreise), umso intensi¬

ver ist die Produktion.

• Direktzahlungen (z.B. flächenbezogen oder je Tiereinheit) bilden einen Anreiz,

landwirtschaftliche Betriebe aufrecht zu erhalten. Transferzahlungen können damit

aus zwei Gründen zu Effizienzverlusten führen: Zum einen hemmen sie das Aus¬

scheiden ineffizienter Betriebe, zum andern erschweren sie Vergrösserungen

wachstumsfähiger Betriebe. Hofer (1996) hat diese Strukturwirkung von Direkt¬

zahlungen anhand eines mikroökonomischen Modells hergeleitet. Empirisch wird

dieser Zusammenhang u.a. von Balmann (1995)
undSchlagheck(1997)fürdeut¬scheLandwirtschaftsbetriebesowievonRösttundRieder(1997)fürdieBernerLandwirtschaftbestätigt.•DieAgrarstrukturpolitikbeeinflusstdenStrukturwandelindoppelterWeise:Agrar-subventionenverkleinerndiefinanzielleLastbeinotwendigenInvestitionenundförderndamitkurzfristigdenStrukturwandel.NachBERTHOLDundDonges(1996)bestehtfürStrukturhilfenvorallemimZusammenhangmitöffentlichenGütern(z.B.ErfüllungvonUmweltstandards)eineRechtfertigung.GleichzeitigwerdenmitStrukturhilfenaberauchBetriebeunterstützt,dieansonstenimRahmeneinesnor¬malenStrukturwandelsausderLandwirtschaftausscheidenodersichvomHaupt-zumNebenerwerbsbetriebentwickelnwürden.DamitwirdderStrukturwandellän¬gerfristiggebremst,wasu.a.StrieweundKöster(1996)fürdieLandwirtschaftinSchleswig-Holsteinzeigenkonnten.•AndererechtlicheRegelungenwiediebodenrelevanteGesetzgebungundumwelt¬politischeMassnahmenbeeinflussendieStrukturentwicklungderBetriebe.Soiden¬tifiziertenBauretal.(1997)dieRaumplanungsordnunginderProvinzSüdtirolalsdeutlichhemmendeGrössedesStrukturwandels.•InfrastrukturwieEinkaufsmöglichkeiten,ärztlicheVersorgung,Schulenetc.sowieeineausreichendeverkehrstechnischeErschliessungträgtentscheidendzurAttrakti¬vitätdesländlichenRaumesalsWohn-undWirtschaftsraumbei.NachBerechnun¬genvonCraig(1997)stellendieErschliessungsqualitätunddieländlicheInfra¬strukturimVergleichvon98nationalenAgrarsektorenhochsignifikanteGrössenzurErklärungderAgrarstrukturenundihrerVeränderungendar.EineAuswahlem¬pirischerArbeitenzudenAuswirkungenvonErschliessungsmassnahmenaufein¬zelneStrukturindikatorenwurdeinKapitel3vorgestellt.
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• Durch den technischen Fortschritt verbessert sich einerseits das Input-Output-

Verhältnis in der Produktion (Effizienzaspekt), was der Abwanderung aus dem

Agrarsektor entgegenwirkt. Andererseits führt technischer Fortschritt zur Substitu¬

tion von Arbeit durch Kapital. Der Arbeitsaufwand auf den Betrieben verringert

sich, und die Arbeitskräfte weisen freie Kapazitäten für innerbetriebliche Aufstok-

kungen oder einen ausserlandwirtschaftlichen Zu- oder Nebenerwerb auf. Ausser¬

dem führt der technische Fortschritt zu einer Produktionsausdehnung, was zu sin¬

kenden Produktpreisen und damit zu einem steigenden Anpassungsdruck für die

Betriebe führen kann (siehe Abschnitt 4.4.2).

• Das Alter und die Ausbildung der FamilienarbeitskräftebeeinflussendieOpportuni-tätskostenderArbeit9unddamitdenAnreizunddieMöglichkeiten,ausdemAgrar¬sektorauszusteigen.Schulz-Greve(1996)undWeiss(1999)konnteninökono-metrischenAnalysenderStrukturdatendeutscherbzw.oberöstereichischerLand¬wirtschaftsbetriebeempirischnachweisen,dassdieWahrscheinlichkeitderBe¬triebsaufgabemitsteigendemNiveauderallgemeinenSchulbildungzu-,beihohemagrarspezifischenBildungsgraddagegenabnimmt.Bauretal.(1997)stelltenfürSüdtirolfest,dassjüngereBetriebsleiterdeutlichhäufigerErwerbskombinationeneingehenalsältere.4.4.2ErschliessungalserklärendeGrössevonAgrarstrukturveränderungenDamitdieBedeutungderVariablenErschliessungimErklärungsmodellkonkretisiertwerdenkann,werdendiedargestelltenDeterminantenvonAgrarstrukturveränderungeninAnlehnungz.B.anBalmann(1996)ininter-undintrasektoraleTriebkräfteunter¬teilt.ZudenintersektoralenTriebkräftenzählendiejenigenGrössen,dieimWettbewerbzwischenderLandwirtschaftunddenübrigenWirtschaftssektorenumProduktionsfak¬toren(v.a.Arbeit)relevantsind.Dazuzählenv.a.dieBedingungenaufdemausserland¬wirtschaftlichenArbeitsmarkt.DieFolgedesintersektoralenWettbewerbeskannalsSogwirkungderübrigenWirtschaftv.a.aufdieArbeitskräftedesAgrarsektorsinterpre¬tiertwerden.UnterintrasektoralenTriebkräftenwerdendiejenigenGrössenzusammen-gefasst,diedenWettbewerbinnerhalbderLandwirtschaftumProduktionsfaktoren(v.a.Boden)beeinflussen.AlsFolgedesintrasektoralenWettbewerbesverstärktsichz.B.aufgrundsinkenderProduktpreiseodersteigenderFaktorkostenfürdieBetriebederAn¬passungsdruck.SieheFussnote7.



Schematisch ergeben sich aus der Kombination der beiden Kriterien Anpassungsdruck

und Abwanderungssog nach Bahr ET AL. (1997) vier Modellkonstellationen, die cha¬

rakterisiert sind durch das Ausmass des Strukturwandels und die Schärfe der Problem¬

lage (Abbildung 4-9). Besteht z.B. aufgrund eines ausgeprägten Agrarschutzes nur ein

schwacher Anpassungsdruck und ist gleichzeitig aufgrund günstiger Verhältnisse auf

dem Arbeitsmarkt eine Abwanderung möglich, findet ein geordneter unproblematischer

Strukturwandel statt (Fall I). Nimmt der Anpassungsdruck z.B. aufgrund sinkender Pro¬

duktpreise zu und bestehen weiterhin Abwanderungsmöglichkeiten, verstärkt sich der

Strukturwandel, und es könnten kurzfristigÜbergangsproblemeauftreten(FallH).FallsderAnpassungsdruckunddieSogwirkunggeringsind,bestehtwedereinAnreiznocheineNotwendigkeitzurAbwanderung,undderStrukturwandelwirdgebremst(FallDI).ErsteineVerstärkungdesAbwanderungsdruckesbeigleichzeitigfehlendenAbwande¬rungsmöglichkeitenführtdannzueinerverschärftenProblemlage(FallfV).Abwanderungleichtmöglich^CDAbwanderungerschwert(starkeSogwirkung)"^(geringeoderkeineSogwirkung)schwacherI:„natürlicher"StrukturwandelIII:gebremsterStrukturwandelAnpassungsdruck(Abwanderungtendenziellfreiwillig)(Abwanderungtendenziellfreiwillig)®^®=>keinProblem=>nichtakuteProblemlagestarker*\\II:beschleunigterStrukturwandelIV:blockierterStrukturwandelAnpassungsdruck(Abwanderungfreiwillig/erzwungen)(Abwanderungtend,erzwungen)=>Übergangsproblem=>verschärfteProblemlageQuelle:Bauretal.(1997).Abbildung4-9:AusmassdesStrukturwandelsundProblemlagenfiirdieLandwirtschaftinAbhängigkeitvonAnpassungsdruckundAbwanderungssogErschliessungsmassnahmenbeeinflussensowohldenAbwanderungssogalsauchdenAnpassungsdruckfürdieLandwirtschaftsbetriebe.DiePfeileinAbbildung4-9zeigendieWirkungsrichtungdieserVariablen.DurchErschliessungsmassnahmenreduzierensich,wiebereitsinAbschnitt4.2.5dargestellt,dieTransaktionskostenderArbeitskräfte.DamitverstärktsichderintersektoraleWettbewerbumArbeitskräfte(CD).GleichzeitigsinkenaufgrunddesabnehmendenArbeitsaufwandesundgeringerenTransportaufwan¬desdieProduktionskostenderBetriebe,womitsichderAnpassungsdruckreduziert(©).EinverstärkterintrasektoralerWettbewerbentstehtallenfallsdann,wenndurchdieEr¬schliessungderEinsatzvontechnischenNeuerungenmöglichwird,diesichaufgrundderhohenInvestitionskostennurfürgrosseBetriebelohnen,oderaberwennnureinigewenigeBetriebeeinerRegionvonderverbessertenErschliessungprofitieren(®).In</i



jedem Fall führen Erschliessungsmassnahmen, besonders auch in den peripheren Lagen

des Berggebietes, zu einer Entspannung der strukturellen Problemlagen (Entwicklung

von Fall HI bzw. IV Richtung Fall I bzw. II). Die Variable Erschliessung' trägt damit

aus theoretischer Sicht entscheidend zur Erklärung des Phänomens ,Agrarstrukturwan-

del' bei.

4.5 Auswirkungen von Erschliessungsmassnahmen auf die Volkswirtschaft

In der bisherigen theoretischen Auseinandersetzung mit den Auswirkungen von Er¬

schliessungsmassnahmen standen der einzelbetriebliche Optimierungsprozess (Ab¬

schnitte 4.1 - 4.3) und die Bedeutung der Erschliessung als Determinante des agrar-

sektoriellen Wandels (Abschnitt 4.4) im Vordergrund.
ImFolgendensolldieErschlie-ssungsfrageausvolkswirtschaftlicherPerspektivediskutiertwerden.DazuwirdeindreistufigesVorgehengewählt(siehePezzattietal.,1995).ZuerstwerdendieAus¬wirkungenvonErschliessungsmassnahmenaufdievolkswirtschaftlicheGesamt¬rechnung(Abschnitt4.5.1)unddievolkswirtschaftlicheEffizienz(Abschnitt4.5.2)analysiert.AnschliessendwirddasErschliessungsproblemauswohlfahrtstheoretischerSichtunterBerücksichtigungmöglicherUmwelteffektediskutiert(Abschnitt4.5.3).4.5.1AuswirkungenaufdievolkswirtschaftlicheGesamtrechnungIndervolkswirtschaftlichenGesamtrechnungwerdendieErgebnissedergesamtwirt¬schaftlichenProduktioneinesLandeszusammengefasst,diemitdenvorhandenenPro¬duktionsfaktoren(Boden,Arbeit,Kapital)erzeugtwerden.DiezentraleGrössestelltdabeidasBruttosozialprodukt1dar,welchesinderGesamtrechnungnachseinerEnt¬stehung(z.B.AnteilderLandwirtschaft),nachderVerteilung(Haushalt,Unternehmun¬gen,Staat)undnachderVerwendung(ErsparnisoderInvestitionen)aufgeführtwird.DurchErschliessungsmassnahmenverändertsichdieBruttowertschöpfungdesAgrar-19sektors,indemdielandwirtschaftlichenUnternehmenTransport-undArbeitskosteneinsparen,währendsich,jenachEigenfinanzierungsanteil,dieZinsbelastungfürdieBetriebeerhöht.DaderAnteilderLandwirtschaftamtotalenvolkswirtschaftlichenZumUnterschiedvonvolks-undbetriebswirtschaftlicherSichtweisevgl.z.B.PEZZATTIETAL.(1995).DasBruttosozialproduktumfasstdieGesamtheitderimLaufeeinesJahresimInlandproduziertenGüterundgeleistetenDienste.DieBruttowertschöpfungderLandwirtschaftumfasstdentotalenErlösderLandwirtschaftabzüglichdenKostenfürvariableProduktionsfaktoren(z.B.

Dünger).



Endergebnis mit rund 2 % (1997) relativ klein ist (BfS, 1998), sind die Auswirkungen

neuer Erschliessungen auf das Bruttosozialprodukt sehr gering.

Auch die Kosten für die Neu- und Unterhaltsinvestitionen von Erschliessungen schlagen

sich in der nationalen Buchhaltung (Verwendungsseite) kaum nieder. Zwar ist der An¬

teil der Landwirtschaft an den totalen Ausgaben des Staates mit rund 14 % (1997) be¬

achtlich. Davon wird aber nur ein sehr kleiner Anteil für landwirtschaftliche Erschlies¬

sungen eingesetzt. Aus Abbildung 4-10 wird sichtbar, dass die Bundesausgaben für Bo¬

den- und Betriebsverbesserungen13 seit 1950 bis zu Beginn der 90er Jahre nominal zwar

zugenommen haben, ihr Anteil an den totalen Ausgaben des Bundes zur Förderung der

Landwirtschaft jedoch deutlich zurückgegangen ist. Ähnliche Entwicklungen lassen sich

auch auf der Ebene der Kantone beobachten (siehe dazu z.B. die Entwicklung im Kan¬

ton St.Gallen m Pezzatti und Rieder, 1999). Auf der kommunalen Ebene stellen da¬

gegen insbesonderedieUnterhaltskostenvonErschliessungenteilweiseeinebeträchtli¬cheBelastungdar.QuelleSBVStatistischeErhebungenundSchätzungen,diverseJahrgange.Abbildung4-10:EntwicklungderBundesausgabenfurBoden-undBetriebsverbesse¬rungenundihresAnteilsandentotalenAusgabenfürdieLandwirt¬schaft1950-1995EinTeilderEffektelandwirtschaftlicherErschliessungenaufdieVolkswirtschaftlässtsichdamitdurchdieBetrachtungdervolkswirtschaftlichenGesamtrechnungabschät¬zen.FüreinevolkswirtschaftlicheAnalyseimweiterenSinneistdiesallerdingsnichtausreichend.DazumüsseninsbesonderediewohlfahrtsrelevantenEffektevonErschlies-EinefeinereAufgliederungderAusgabenpositionenexistiertindenStatistikendesBfSnicht



sungen, wie die Folgen für die Umwelt, sowie die Auswirkungen auf die Effizienz der

Produktion des Agrarsektors in die Betrachtung integriert werden.

4.5.2 Auswirkungen auf die volkswirtschaftliche Effizienz

Aus volkswirtschaftlicher Perspektive ist die Güterproduktion z.B. nach Hen-

RICHSMEYER UND Gans (1978) dann effizient, wenn mit einer gegebenen Faktoraus¬

stattung eine maximale Produktion bzw. mit einem minimalen Faktoraufwand ein ange¬

strebtes Produktionsziel erreicht werden kann. In einem vollkommenen Markt wider¬

spiegeln die Preise die relative Knappheit an Gütern und dienen als Referenzwert für die

volkswirtschaftliche Effizienz. Im Agrarsektor bestehen jedoch aus verschieden Grün¬

den Marktverzerrungen, die zu rneffizienzen führen.AlshauptsächlicheUrsachengeltendasMarktversagenimZusammenhangmitöffentlichenGütern(z.B.Kulturlandschafts-pflege)unddiezumindestteilweisedamitbegründetenstaatlichenEingriffeindasMarktgeschehen(siehedazuBauretAL.,1995).EsstelltsichsomitdieFrage,wiesichdievolkswirtschaftlichrelevanteLieffizienzdesAgrarsektorsimVergleichmitderüb¬rigenWirtschaftdurchErschliessungsmassnahmenverändert.DurchErschliessungsmassnahmenreduzierensichdieTransportkostenundderArbeits¬aufwand(sieheAbschnitt4.2.2),währenddieProduktionunverändertbleibtoderauf¬grundeinerneuenoptimalenIntensität(sieheAbschnitt4.2.1)ansteigt.AusderVerrin¬gerungdesFaktoraufwandes(Input)beikonstanteroderzunehmenderProduktion(Out¬put)ergibtsicheineReduktionderrneffizienzenimAgrarsektor.Diestrifftauchdannzu,wenndurchSiedlungs-undHoferschliessungendieSogwirkungderübrigenWirt¬schaftaufdielandwirtschaftlichenArbeitskräftezunimmt(sieheAbschnitt4.4.2).DieArbeitskräftewerdendannvermehrtdorteingesetzt,wosieeinhöheresWertgrenzpro¬dukterzeugen.DieErschliessungträgtsomitzueinervolkswirtschaftlichrelevantenEffizienzsteigerungdesProduktionsfaktorsArbeitbei.GleichzeitigentstehenderVolkswirtschaftmitdemBauneuerunddemUnterhaltbestehenderErschliessungenKosten.EinEffizienzgewinnfürdiegesamteVolkswirtschaftresultiertsomitnurdann,wenndieKostenvonErschliessungsmassnahmenihrenNutzennichtübersteigen.DaderAlpenraumheuteiminternationalenVergleichalsguterschlossengilt(sieheKapitel1),führenzusätzlicheErschliessungenjedochnurzumarginalenVeränderungendervolkswirtschaftlichenEffizienz.EineVerbesserungderErschliessungsqualiätkanndagegenz.B.inEntwicklungsländernmitschlechterschlossenenländlichenRäumenzuwesentlichenEffizienzsteigerungendesAgrarsektorsunddergesamtenregionalenWirt¬schaftführen.GleichzeitigverbessertsichdadurchdieKonkurrenzfähigkeitdereinhei¬mischenProduktiongegenüberderausländischenKonkurrenz,wassichpositivaufdenAussenhandelindiesenLändernauswirkt(siehedazuZweifelundHeller,1992).



4.5.3 Wohlfahrtseffekte von Erschliessungsmassnahmen

Unter gesellschaftlicher Wohlfahrt wird die „Summe des totalen Glücks aller in einer

Gesellschaft lebenden Individuen" verstanden (Bentham J., zitiert in BAUR, 1994). Als

Wohlfahrt im ökonomischen Sinne bezeichnet man in der angewandten Ökonomie den

Nettoertrag, der in einer Gesellschaft durch die Produktion und den Konsum von Gütern

und Dienstleistungen für die drei Interessengruppen Konsumenten, Produzenten und

Staat bzw. Steuerzahler entstehen. Dieser Nettoertrag wird z.B. durch negative Umwelt¬

belastungen bei der Güterproduktion reduziert, weshalb in wohlfahrtstheoretischen Be¬

trachtungen immer auch die Interdependenzen zwischen wirtschaftlicher Tätigkeit und

dem ökologischen Umfeld integriert sind.

Das
volkswirtschaftliche

Oberzielbestehtdarin,dieWohlfahrtbzw.denNettoertragzumaximieren,wasaucheineOptimierungderNutzungdernatürlichenRessourcenbein¬haltet.EntsprechendmüssendiepositivenundnegativenEffektederUmweltnutzunginFormvonErträgenundKostenquantifiziertwerden.EineMöglichkeitbestehtdarin,dieSchadenskostenvonUmweltnutzungenundihreVermeidungskostenzuermitteln.MansprichtindiesemFallvoneinemobjektivenoderkostenbezogenenAnsatz14.InAbbildung4-11isteinsolcherAnsatzfürdielandwirtschaftlicheBodennutzungdarge¬stellt.GesuchtwirddabeidievolkswirtschaftlichoptimaleBewirtschaftungsintensität.OptimaleBewirtschaftungsintensitätunterBerücksichtigungvonUmweltwirkungenBetrachtenwirzuerstAbbildung4-IIa.AufderAbszisseistdiezunehmendeBewirt¬schaftungsintensität(z.B.intensiveDüngung,hoheViehdichte)dargestellt.AufderOr¬dinatesinddiemitderzunehmendenBewirtschaftungsintensitätverbundenenGrenzkos¬tenabgetragen.DieGrenzschadenskosten(GSK)bringendabeidiezunehmendenexter¬nenKostendurchSchädigungdesökologischenUmfeldesz.B.durcheinezusätzlicheEinheitDüngerzumAusdruck.DieGrenzvermeidungskostenkurve(GVK)stelltdagegendenGrenzkostenverlauffürdieSchadensverminderungdar.AufhohemSchadensniveauistesbilliger,eineEinheitSchadenzubeheben.JemehrSchadenmanverhindernwill,umsoteurerwirdes.DieoptimaleBewirtschaftungsintensitätliegtimSchnittpunktderbeidenGrenzkostenkurven(GVK=GSK)unddemnachimMinimumderTotalenKos¬ten(TK).ImGegensatzzudensubjektivenodernachfrageorientiertenAnsätzen,welcheeineMonetarisierungderUmweltwirkungenaufgrundvonindividuellenPräferenzäusserungenvornehmenunddeshalbnichtunbestrittensind(siehedazuSeidlundGowdy,1999).
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Quelle Pezzatti, Rieder und Heinimann (1996). Verändert

Abbildung 4-11 : Optimale Bewirtschaftungsintensität bei unterschiedlichem Verlauf

der Grenzschadenskostenkurve (GSK)

Die Bereiche links und rechts des Optimums (hohe Grenzvermeidungs- bzw. hohe

Grenzschadenskosten) sind aus wohlfahrtstheoretischer Sicht suboptimal. Die Bewirt¬

schaftungsintensität kann damit sowohl zu hoch (Übernutzung) als auch zu tief (Unter¬

nutzung) sein, um die langfristige Erhaltung der Kulturlandschaft sicherzustellen und

um irreversible Veränderungen (z.B. Vergandung, Erosionsschäden) oder Gefahren

(z.B. Lawinen auf ungenutzten Wiesen) zu verhindern.

Bezogen auf die Umwelteffekte von
Erschliessungsmassnahmenbedeutetdies,dassdietheoretischdurchErschliessungenausgelösteZunahmederBewirtschaftungsintensität(sieheAbschnitte4.2.1und4.3.2)nichtverallgemeinerndalsnegativeUmweltauswir¬kungbetrachtetwerdenkann.Liegtz.B.dieBewirtschaftungsintensitätineinerRegionvorderErschliessunglinksvomOptimum,bewirktdieErschliessungsmassnahmedanneinenWohlfahrtsgewinn,wenndieneueIntensitätnäherbeimOptimumliegt.BesondershochdürftendietotalenKosteneinerzugeringenNutzungsintensitätbeilän¬gerfristigenBetrachtungimBerggebietsein.DortäussernsichdieKosteneinersehrgeringenlandwirtschaftlichenNutzungsintensitätzumindestfallweisenichtnurinhohenGrenzvermeidungskosten(GVK),sondernauchdieGrenzschadenskosten(GSK)neh¬menabeinerminimalenBewirtschaftungsintensitätmiteinerweiterenReduktionderFlächennutzungzu(sieheAbbildung4-1lb).EinsolcherVerlaufderGrenzschadens¬kostenkurveistz.B.denkbar,wenndurcheinezugeringeBewirtschaftungsintentensitätdieNaturgefahrenfürSiedlungsräumezunehmen(z.B.Schächental)oderwennbeiver¬nachlässigterLandschaftspflegenegativeAuswirkungenaufdenTourismuszuerwartenwären(z.B.RegionToggenburg).EinähnlicherVerlaufderGrenzschadenskostenkurvekannmansichauchfürdieforstwirtschaftlicheNutzungvorstellen,wobeiz.B.dieSchutzwirkungderBannwälderbeizugeringerNutzungsintensitätungenügend

ist.



Der volkswirtschaftlich optimale Erschliessungsgrad

Aus volkwirtschaftlicher Sicht sollen Erschliessungsmassnahmen zu optimalen Nut¬

zungsintensitäten führen. Um den volkswirtschaftlich optimalen Erschliessungsgrad

einer Region bestimmen zu können, müssen die totalen Erschliessungskosten (Bau- und

Unterhaltskosten) inklusive der positiven oder negativen Effekte auf die Umwelt dem

totalen Nutzen von Erschliessungen gegenübergestellt werden.

In Abbildung 4-12a sind auf der Abszisse die
, Erschliessungsmenge' (z.B. Dichte oder

Länge des Wegnetzes) und auf der Ordinate die Grenzkosten dargestellt. Für die Pri¬

märproduktion reduzieren
sichmitzunehmendemErschliessungsgradderTransport-undArbeitsaufwand,womitdieGrenzkostenderProduktion(GKP)sinken.DieGrenz¬kostenderErschliessung(GKEVoikswirtschafl)steigendagegenmitzunehmenderErschlies-sungsmengean.DieausvolkswirtschaftlicherSichtoptimaleErschliessungsmenge(Opt.')befindetsichimMinimumdertotalenKosten(TK')bzw.imSchnittpunktderbeidenGrenzkostenkurven.FürdieLandwirtschaftsbetriebeverläuftdieGrenzkosten¬kurve(GKEßetrieb)umsoflacher,jegeringerihrEigenfinanzierungsanteilistbzw.jemehrSubventionenfürdieErschliessungsmassnahmeausgerichtetwerden.Entspre¬chendbefindetsichausSichtderPrimärproduktiondieoptimaleErschliessungsmengeaufeinemhöherenNiveau(Opt.").Dieserklärtzumindestteilweise,warumdieEr-schliessungsdichteinderSchweizvergleichsweisehochist.Grenz¬kostenVolkswirtschaftBetriebGrenz¬kosten'Erschliessungs¬menge"neg.Ext.KEVolkswirtschaftGKEpos.Ext.'Erschliessungs¬menge"Abbildung4-12:OptimaleErschliessungsmengeinAbhängigkeitderBetrachtungs¬ebene(a)undderexternenEffekte(b)InAbbildung4-12asinddieGrenzkostenderErschliessungunterBerücksichtigungderexternenEffektedargestellt.FührenErschliessungsmassnahmenzueinem

unerwünsch-



ten Anstieg der Bewirtschaftungsintensität (in Abbildung 4-1 la Bereich rechts vom Op¬

timum), sind die Grenzkosten der Erschliessung unter Berücksichtigung der Umwelt¬

schäden effektiv höher (GKE neg. Ext.)- Das neue Erschliessungsoptimum (Opt. ') ergibt

sich dann bereits bei einer geringeren Erschliessungsmenge. Wird mit Erschliessungen

aber die notwendige Bewirtschaftung bisher unternutzter Flächen (in Abbildung 4-1 la

links vom Optimum) gefördert, bewirken zusätzliche Erschliessungen einen Nettoer¬

tragszuwachs, was einer Reduktion der Grenzkosten der Erschliessung (GKE pos. Ext.)

gleichkommt. Die aus volkswirtschaftlicher Sicht optimale Erschliessungsmenge ergibt

sich damit bei einer höheren Erschliessungsmenge (Opt").

4.6 Schlussfolgerungen ausdertheoretischenAnalyseundHypothesenbildungDurchErschliessungsmassnahmenverändertsichdasinfrastrukturelle,wirtschaftlicheundtechnologischeUmfeldderLandwirtschaft.DiesbeeinflusstdenEntscheidungs¬raumderlandwirtschaftlichenUnternehmerundführtzuneuenEinsatzmengenderfixenundvariablenFaktorenaufdenBetrieben.DamittragenErschliessungsmassnahmenzumStrukturwandelimAgrarsektorbei.InTabelle4-1sinddieinAbschnitt4.1bis4.5theoretischanalysiertenStrukturwirkungenvonErschliessungensowiediezurErklä¬rungherangezogenenTeildisziplinenderökonomischenTheoriezusammengefasst.Tabelle4-1:ÜbersichtüberdietheoretischhergeleitetenErschliessungseffekteIndikatorenHergeleitetestrukturelleAuswirkungTheoretischerErklärungsansatzErwerbstypAbnahmedesArbeitsaufwandesVerstärkteSogwirkungderübrigenWirt¬schaftauflandw.Arbeitskräfte->ZunahmederNebenerwerbstätigkeitProduktionstheorie(Abschnitte4.2.2,4.2.3,4.2.5)TheoriedesAgrarstrukturwandels(Abschnitt4.4.2)Standorttheorie(Abschnitt4.3.2)FlächennutzungZunahmedesEinsatzesertrags¬steigernderInputfaktoren-*AnstiegderBewirtschaftungsintensitätProduktionstheorie(Abschnitte4.2.1,4.2.3,4.2.4)Wohlfahrtstheorie(Abschnitt4.5.3)TechnischerFortschrittVeränderteFaktorkombinationen-*ZunahmederMechanisierungProduktionstheorie(Abschnitt4.2.2)BodenmarktPachtlandmarktZunehmendeNachfragenachPachtland-*SteigendePachtzinsenProduktionstheorie(Abschnitt4.2.6)Standorttheorie(Abschnitt4.3.2)Betriebs¬ergebnisSinkenderTransport-&Arbeitskosten->AuswirkungenaufdenBetriebsgewinnProduktionstheorie(Abschnitt4.2.3)



Im Gegensatz zu den heterogenen Ergebnissen der im Rahmen der Literaturanalyse dar¬

gestellten Arbeiten (siehe Tabelle 3-2) ergeben sich aus der theoretischen Analyse ein¬

deutige Entwicklungen der verschiedenen Strukturgrössen. Entsprechend können für die

empirische Analyse der Auswirkungen von Erschliessungsmassnahmen im Alpenraum

sechs Hypothesen formuliert werden. Die ersten vier Hypothesen beschreiben dabei den

Zusammenhang zwischen innerbetrieblichen Erschliessungen (Erschliessung bisher

schlecht zugänglicher Flächen) und dem Faktoreinsatz auf den Betrieben, während sich

die Hypothesen 5 und 6 mit den Auswirkungen einer verbesserten Erschliessung des

Landwirtschaftsbetriebes (Hoferschliessung) befassen.

1. Erschliessungsmassnahmen führen in bisher schlecht zugänglichen
LagenzueinemAnstiegderBewirtschaftungsintensität.DerEinsatzvariablerInputfaktoren(vorallemHofdünger)unddieSchnitthäufigkeitinderGrünlandnutzungnehmenzu.2.ErschliessungsmassnahmenerleichterninbisherschlechtzugänglichenLagendieAnwendungdestechnischenFortschrittsundführenzueinerZunahmederMecha¬nisierung.3.DurchErschliessungsmassnahmensteigtdieBodenrenteaufdenbisherschlechtzugänglichenFlächen.DiesbewirkteinezunehmendeNachfragenachdiesenneuerschlossenenFlächen,womitderPachtzinssteigt.4.DurcheineverbesserteinnerbetrieblicheErschliessungreduziertsichderArbeits¬aufwanddesBetriebes.DieProduktivitätdesFaktorsArbeitsteigt.5.AufgrundeinerverbessertenHoferschliessungsinkendieTransaktionskostenderArbeitskräftezurAufnahmeeinerausserlandwirtschaftlichenBeschäftigung.DerAnteilNebenerwerbsbetriebeinbisherschlechterschlossenenRegionennimmtzu.6.DurchErschliessungsmassnahmensinkendieProduktionskostenderbisherschlechterschlossenenBetriebe.DieeinzelbetrieblicheEffizienzunddieKonkurrenzfähig¬keitdieserBetriebenimmtzu.ImfolgendenKapitel5wirdzuerstdieFragegeklärt,inwieweitsichdieverschiedenenHypothesenmitdervorhandenenDatenbasistestenlassenundwelcheIndikatorenzurstatistischenBeurteilunggeeignetsind.ImAnschlussdaranwerdeninKapitel6bis9dieweiterkonkretisiertenHypothesenanhandderDatenvonvierausgewähltenUnter¬suchungsregionenmittelsverschiedenerstatistischerTestverfahrenüberprüft.

na



5 Methodisches Vorgehen und Datenlage

Aus der Literaturanalyse in Kapitel 3 wird sichtbar, dass die Auswirkungen von Er¬

schliessungsmassnahmen auf die Landwirtschaft bisher kaum untersucht wurden. Die

Erkenntnisse der vorhandenen Analysen zu diesem Thema wiederum lassen sich nicht

ohne weiteres auf den schweizerischen Alpenraum übertragen. Entsprechend zentral ist

die Frage, welches methodische Vorgehen bei gegebener Datenlage zum Testen der in

Abschnitt 4.6 aus der ökonomischen Theorie hergeleiteten Hypothesen geeignet ist.

Im Folgenden wird zuerst die Frage diskutiert, warum zur Untersuchung der Erschlies-

sungswirkungen ein positives gegenüber einem normativen Vorgehen besser geeignet ist

und weshalb dabei Querschnittbetrachtungen den Längsschnittanalysen vorzuziehen

sind (Abschnitt 5.1). Anschliessend werden der Untersuchungsgegenstand
unddiebe¬schreibendenMerkmaledefiniert(Abschnitt5.2).IndenfolgendenAbschnittenwirddargestellt,inwelchenUntersuchungsregionendieHypothesengetestetwerdensollen(Abschnitt5.3)undwiesichdieDatenlagebezüglichderMerkmalsausprägungenprä¬sentiert(Abschnitt5.4).Darausergibtsich,welchederHypothesensichmitdenverfüg¬barenDatenüberhaupttestenlassen(Abschnitt5.5).Anschliessendwerdendasdetail¬liertemethodischeVorgehenbeideraggregiertenBetrachtungaufEbeneGemeinde(Abschnitt5.6)undbeidereinzelbetrieblichenAnalyse(Abschnitt5.7)dargestellt.ZumSchlussfolgeneinigeBemerkungenzurGliederungderempirischenFallstudieninKa¬pitel6bis9(Abschnitt5.8).5.1WahlderMethode5.1.1NormativerversuspositiverAnsatzBeiderMethodenwahlstelltsichdiegrundsätzlicheFrage,obeinpositiverodernorma¬tivermethodischerAnsatzzurAnalysederErschliessungswirkungenbessergeeignetist.PositiveMethodendienendazu,ZusammenhängeinderrealenWeltaufzuzeigenundzuquantifizieren(Gabler,1993).PositiveModelleermöglichen,Hypothesenübertat¬sächliche(,soistes')Wirkungszusammenhängezutestenundbildendamiteinenwe¬sentlichenBestandteilderempirischenWirtschaftsforschung.NormativeMethodendie¬nendagegendazu,möglicheWegebzw.notwendigeMassnahmenzurErreichungvondefiniertenZielen/Normen(,sosollteessein')aufzuzeigen(Lehmann,1984).Norma¬tiveModelleermöglichen,HypothesenübervermuteteAuswirkungenvonParameterän¬derungen(veränderteRahmenbedingungen,alternativeMassnahmen)aufdenErrei¬chungsgraddervorgegebenenZiele/Normenzutesten.



In der agrarökonomischen Forschung werden normative Modelle angewendet, um bei

vorgegebenen Rahmenbedingungen (Preise, Umweltstandards, beschränkte Faktoraus¬

stattung etc.) z.B. die Landnutzung von Einzelbetrieben oder des gesamten Sektors so

zu optimieren, dass ein maximales landwirtschaftliches Einkommen resultiert. Mit der

Modellanwendung wird damit der ökonomische Entscheidungsprozess, wie er in Kapi¬

tel 4 theoretisch dargestellt wurde, modellgestützt simuliert. Das Modell verfolgt eine

Optimierung, wobei je nach Fragestellung verschiedene Algorithmen angewendet wer¬

den können. Ein verbreitetes Verfahren stellt die Lineare Programmierung (kurz LP)

dar, welche
beispielsweisezureinzelbetrieblichenPlanungsowiefürPrognosenbezüg¬lichBetriebsstrukturveränderungenzurAnwendungkommt.MitderlinearenProgrammierunglassensichdieAuswirkungenvonErschliessungs¬massnahmennormativschätzen,wiedasFestl(1980)undLooser(1988)gemachthaben(sieheAbschnitt3.3.1).MitdemOptimierungsmodellvonHOFERETAL.(1999)kanndurchentsprechendeModellmodifikationdieEntwicklungunterschiedlicher¬schlossenerBetriebstypenfürverschiedeneSzenarienveränderterUmfeldbedingungenimAgrarsektorgeschätztwerden.MiteinzelbetrieblichenModellenwiedemjenigenvonEschlerundPezzatti(1999),könnendieNutzungsformenunterschiedlicherschlos¬senerFlächenvonBetriebstypenermitteltwerden.ImOptimumwürdenbeibeidenMo¬dellendiebessererschlossenenBetriebstypenbzw.Flächenintensiverundeinkom¬menswirksamerbewirtschaftetalsdieschlechterschlossenen.ImRahmendieserArbeitgehtesjedochnichtdarum,miteinemnormativenVorgehendietheoretischenAuswirkungenvonErschliessungenmodellgestütztzubestätigen.Vielmehrinteressiert,obinderRealitätdieimnormativenAnsatzvorausgesetzteöko¬nomischerationaleReaktionaufErschliessungsmassnahmentatsächlichbeobachtetwerdenkann.DieFragestellungerfordertdamiteinenpositivenAnsatz.InvierTestre¬gionenwirdinFormvonex-post-WirkungsanalysenderEinflussderErschliessungenaufdieAgrarstrukturenbzw.dieFlächennutzunguntersucht.DieErgebnisselieferndieempirischeGrundlagefürdieBerücksichtigungderVariableErschliessung'imLand¬nutzungsmodelldesKernprojektsvonPRTMALP(sieheAbschnitt1.2).Imsogenannten,Primodell'vonFlury(2001)wirddieErschliessungalseineStandortvariablefürdienormativeModellierungderLandnutzungimAlpenraumintegriert.5.1.2Längsschnitt-oderQuerschnittanalyseMitdemEntscheidfüreineex-post-WirkungsanalysestelltsichsogleichdieFrage,wel¬chesVergleichsverfahren-Längs-oderQuerschnittanalyse-angewendetwerdensoll.BeiLängsschnittanalysen(Zeitreihenanalyse)werdenderForschungsgegenstandzuverschiedenenZeitpunktenunddieVeränderungenüberdieZeitbeobachtet.BeiQuer-



Schnittanalysen werden dagegen die Unterschiede von Objekten zu einem bestimmten

Zeitpunkt analysiert und miteinander verglichen.

Aus der Literaturanalyse (Kapitel 3) wird ersichtlich, dass in Längsschnittanalysen die

Auswirkungen von Erschliessungs- und Meliorationsmassnahmen durch verschiedene

Effekte überlagert werden. Im Beobachtungszeitraum ändern sich neben der Erschlies-

sungsvariable auch die wirtschaftlichen, politischen und technischen Rahmenbedingun¬

gen, welche den Strukturwandel beeinflussen (siehe Abschnitt 4.4). Auf einzelbetriebli¬

cher Ebene finden z.B. Investitionsentscheide und Betriebsleiterwechsel statt, die eben¬

falls zu Strukturveränderungen führen können. Für einige dieser strukturerklärenden

Grössen lassen sich kaum Daten finden, um in einem Regressionsmodell den Einfluss
dereinzelnenVariablenzuschätzen.ZudemsetzenZeitreihenanalysenvoraus,dassdieDatenzujedemZeitpunktnachdengleichenKriterienerhobenwerden,wasfürvieleagrarischeDatennichtderFallist.EinTeilderbeobachtetenUnterschiedewäredaherreinstatistischbedingt.ZurAnalysedervorliegendenProblemstellungsinddamitQuer¬schnittsanalysenvonObjekten-Gemeindenbzw.Betriebe-(sieheAbschnitt5.2)mitunterschiedlichenErschliessungsvariablen(mit/ohne-Vergleiche)bessergeeignetalsZeitreihenanalysen(vorher/nachher-Vergleiche).5.2UntersuchungsobjektundderenMerkmaleIndenempirischenAnalyseninKapitel6bis9werdenzweiTypenvonUntersuchungs¬objektenbetrachtet.Erstenswirdanalysiert,obsichGemeindenmitverschiedenenag¬gregiertenErschliessungsindikatorenauchbezüglichihreraggregiertenAgrarstruktur-grossenunterscheiden.ZweitenswerdenEinzelbetriebemitverschiedenenindividuellenWertenfürErschliessungsvariablenaufstrukturelleUnterschiedeuntersucht.Merkmale,welchedieUntersuchungsobjektebeschreiben,sinddamiteinerseitsrelevanteStruktur¬indikatoren(siehedazuAbschnitt4.4.1)undandererseitsdieverschiedenenAngabenzurErschliessungsqualität.FürdieAnalyseaufEbeneGemeindewerdendabeiaggre¬gierteGrössenverwendet(z.B.AnteilHaupterwerbsbetriebejeGemeinde,MeterFlur¬strassenjekm2),währendbeidereinzelbetrieblichenAnalyseindividuelleDatenderBetriebe(z.B.Erwerbsform,Erschliessungsqualität)zurAnwendunggelangen.5.3WahlvonvierTestregionenDievorliegendeFragestellungsollalsTeilprojektdesPolyprojektesPRIMALPinaus¬gewähltenRegionendesschweizerischenAlpenraumesuntersuchtwerden(sieheKapitel1).BezüglichderWahlderTestregionenstellensich,basierendaufdenErkenntnissenausderLiteraturanalyse(sieheAbschnitt3.5),zweiwichtige

Bedingungen:



1. Damit die Auswirkungen von Erschliessungsmassnahmen isoliert betrachtet werden

können, müssen Testregionen gewählt werden, in denen die intraregionale Er¬

schliessung als Einzelmassnahmen und nicht im Rahmen von Gesamtmeliorationen

zusammen mit anderen Bodenverbesserungsmassnahmen erfolgt sind.

2. Innerhalb der Untersuchungsregion müssen die naturräumlichen Standortbedingun¬

gen möglichst homogen sein, damit sich die lokalen Erschliessungsbedürfnisse nicht

wesentlich, z.B. aufgrund grosser topografischer Unterschiede, unterscheiden.

Aufgrund dieses Anforderungsprofiles werden folgende vier Testregionen ausgewählt:

• Kanton Appenzell Innerrhoden: Voralpenregion mit Einzelhofsiedelungen und an¬
grenzendemNutzland,Anerbengebiet,vorwiegendHoferschliessungenalsEinzel¬massnahme.DieAuswirkungenderHoferschliessungaufdieAgrarstrukturenwer¬denmitaggregiertenDatenaufGemeindeebeneundaufeinzelbetrieblicherEbeneuntersucht(Kapitel6).•OberesToggenburg:BezüglichdernaturräumlichenRahmenbedingungenundderBesiedlungsgeschichteähnlicheRegionwieAppenzellInnerrhoden.Dasregional¬wirtschaftlicheUmfeldunddieAgrarstrukturensindjedochverschieden.DieAus¬wirkungenderHoferschliessungaufdieAgrarstrukturenwerdenmitaggregiertenDatenaufGemeindeebeneundaufeinzelbetrieblicherEbeneuntersucht(Kapitel7).•Schächental:SteileundengeTalschaftdesAlpenhauptkammesmitkleinenEinzel¬hofsiedelungenundspäterfolgtenHoferschliessungen-teilweisemitStrassen,teil¬weisemitSeilbahnen.DieTalschaftumfasstnurzwei,allerdingsgrossflächigeGe¬meinden,weshalbdieAuswirkungenderHoferschliessungenaufdieAgrarstruktu¬rennuraufeinzelbetrieblicherEbeneuntersuchtwerden(Kapitel8).•OberesBleniotal:SüdalpinesBergtalmitStufenbetrieben,wobeidieHofgebäudeinodersehrnahebeidenDörfernliegen,dieParzellenjedochteilweisesehrweitvondenHofstättenentferntsind.Realteilungsgebiet.IndieserTestregionwirdderEin-flussderParzellenerschliessungaufdieNutzungsintensitätaufeinzelbetrieblicherEbeneuntersucht(Kapitel9).5.4DatenlageundeigeneDatenerhebungenFürdieAnalysederErschliessungseffektemittelsaggregierterDatenaufderEbenevonGemeindenkannaufbestehendeDatenzurückgegriffenwerden(sieheTabelle5-1).DieeinzelbetrieblicheAnalyseerfordertdagegenergänzendeeigeneDatenerhebungen(sie¬heTabelle5-2).WährenddieeinzelbetrieblichenStrukturdatenvomBundesamtfürStatistikzurVerfügunggestelltwerden,müssendieindividuellenErschliessungsvaria-blenderLandwirtschaftsbetriebeselbererhobenwerden.



Tabelle 5-1: Übersicht über die Datenlage für die Analyse aggregierter Daten aufder

Ebene der Gemeinden

Daten Datenquelle

Arbeitsstätten und Beschäftigte nach Gemeinden (diverse Jahrgänge) BfS

Viehzählungen: Nutztierhaltung nach Gemeinden (diverse Jahrgänge) BfS

Landwirtschaftliche Betriebszählung: Hautpergebnisse nach Gemeinden

(diverse Jahrgänge)

BfS

Erschliessungsprojekte und Weglängen - in Appenzell Innerrhoden

- im Toggenburg

Oberforstamt AI

Meliorationsamt SG

Tabelle 5-2: Übersicht über die Datenlagefür die einzelbetriebliche Analyse

Daten Datenquelle

Landwirtschaftliche Betriebszählung 1980 und 1996: Einzelbetriebliche

Angaben (Flächennutzung, Viehhaltung, Arbeitskräfte, Mechanisierung)

für die vier Testregionen

BfS

Erschliessungsprojekte
indenTestregionen,u.a.eingezeichnetaufLand¬karten1:25'000OberforstamtAI,Me¬liorationsämterSG,URErschliessungsangabenzudeneinzelnenLandwirtschaftsbetriebenindenTestregionenAppenzellInnerrhoden,ToggenburgundSchächentalEigeneDatenerarbei¬tungNutzungsartderlandwirtschaftlichenParzellenindenGemeindendesobe¬renBleniotales(TI)LandwirtschaftsamtdesKt.TIErschliessungsangabenzudenlandwirtschaftlichenParzellenindenGe¬meindendesoberenBleniotalesGemeindeverwaltungenOlivoneundAquilaFürdieQuerschnittsanalyseeinzelbetrieblicherDatenindenTestregionenAppenzellInnerrhoden,ToggenburgundSchächentalwerdenDatenvon1980verwendet.Diesdarum,weilsichdieLandwirtschaftsbetriebezudiesemZeitpunktbezüglichihrerEr-schliessungsvariablendeutlicherunterscheidenalsheute,wodiemeistenBetriebealsguterschlossengelten(sieheMeliorationsamtdesKantonsSt.Gallen).Zudemfand1980dieersteaufEDVverfügbarelandwirtschaftlicheBetriebszählung15statt.ZurErmittlungdereinzelbetrieblichenErschliessungsdatenwirdwiefolgtvorgegangen:LandwirtschaftlicheBetriebszählungenfindenca.alle5Jahrestatt.AufEDVverfügbarsinddieBetriebszählungen1980,1985,1990und1996.Seit1992werdenzudemjährlichsogenannteStruk¬turerhebungengemacht,diezurAusrichtungvonDirektzahlungenandieBetriebenotwendigsind.



In einem ersten Schritt werden alle Betriebe aufgrund ihrer Koordinaten auf Landeskar¬

ten (Massstab 1:25'000), wo auch die Erschliessungsprojekte durch die Melio¬

rationsämter eingezeichnet sind, lokalisiert. Da lediglich für die Betriebszählung 1996,

unter strengen Auflagen16, Koordinatenangaben zu den Betrieben verfügbar sind, muss
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zuerst der Datensatz von 1980 mit demjenigen von 1996 verknüpft werden. Diejeni¬

gen Betriebe, die in beiden Datensätzen vorkommen, lassen sich dadurch lokalisieren.

Von den Betrieben, die nur in der Betriebszählung 1980 existieren, müssen zuerst die

Kleinstbetriebe aus dem Datensatz entfernt werden, die aufgrund geänderter Erhebungs-
1

8kriterienimJahre1996nichtmehrinderStatistikerscheinen.BeidenübrigenBetrie¬benhandeltessichumsolche,dieinderZwischenzeitdieLandwirtschaftaufgegebenhabenunddeshalbausderStatistikausgeschiedensind.SiekonntengrösstenteilsmitHilfelokalerGewährsleuteundderlandwirtschaftlichenBeratunglokalisiertwerden.LnzweitenSchrittwerdenfürdielokalisiertenBetriebedieErschliessungsdatenausdenKartenherausgelesenundindieDatentabelleübertragen.DabeiwerdenderEr-schliessungstyp(StrassenachKlasse,Seilbahn),dasErschliessungsjahr19,dieDistanzdesHofgebäudeszurnächstenwintersicherenStrasse(2.K1.-Strasse)unddieDistanzdesHofgebäudeszumnächstenregionalwirtschaftlichenZentrum(inderTestregionAppenzellInnerrhodenfüralleBetriebedesOrtsAppenzell)erhoben.AlsZusatzinfor¬mationwirdaufgrunddesVerlaufsderHöhenkurvendietopografischeLagederBetrie¬beindreiKlassen(flach,hügelig,steil)bestimmt.FürdieFallstudieBleniotal,wodieDistanzzwischenHofgebäudeunddenLandparzel¬lenimVordergrundsteht,werdenzuerstalleParzellenderverschiedenenBewirtschaf-ter,wiesienachParzellennummerundBewirtschaftungsartvomkantonalenAmtfürLandwirtschaftfürdasJahr1998verfügbarsind,mitHilfelokalerGewährsleuteaufdenGrundbuchplänenderGemeindelokalisiert.AnschliessendwirddieDistanz(Fahrtweg)zwischenParzelleundHofgebäudemiteinemDistanzmessradaufderKarteerhoben.ZurWahrungdesDatenschutzeswerdendieKoordinatenzurLokalisierungvonBetriebennuraus¬nahmsweiseundzurwissenschaftlichenVerwendungzurVerfügunggestellt.DieVerknüpfungerfolgtüberdiedenBetriebenvomBfSzugeordnetenBetriebsnummern.BeieinigenBetriebenänderteimLaufederZeitdieseNummer(z.B.teilweisebeiBetriebsleiterwechsel).Diesbe¬deutet,dassdieimJahre1996zumerstenMalinderStatistikerscheinendenBetriebezumTeilschon1980,mitandererNummer,bereitsexistierten.DeshalbwerdendieDatendiesbezüglichbereinigt.DieexaktenErhebungslimitenfindensichz.B.inPezzattiundRieder(1999),Tabelle3-2,S.21.DieAngabenzumErschliessungsjahr(JahrderFertigstellung)sindfürdieindenletzten30JahrenneuoderausgebautenErschliessungenbeidenMeliorationsämternverfügbar.FürältereProjektewirddasErschliessungsjahrdurchdenVergleichvonKartenblätternunterschiedlicherJahrgängebestimmt.



5.5 Hypothesen der empirischen Analyse

Aus der Beschreibung des verfügbaren Datensatzes wird deutlich, dass nicht alle der in

Kapitel 4.6. formulierten Hypothesen (1.-6.) über die Auswirkungen von Erschlies¬

sungsmassnahmen mit dem vorhandenen Datenmaterial getestet werden können.

1. Hypothese: Anstieg der Bewirtschaftungsintensität

Der gesamtbetriebliche Intensitätsanstieg lässt sich anhand des Strukturmerkmals Vieh¬

dichte (GVE je ha) schätzen und eine Korrelation mit den Erschliessungsgrössen sowohl

mit aggregierten Daten auf der Ebene von Gemeinden als auch auf einzelbetrieblicher

Ebene testen. Ein Zusammenhang zwischen der Flächenbewirtschaftung und der Par¬

zellenerschliessung kann dagegen nur mit einer Stichprobe einzelbetrieblicher Daten

analysiert werden. Dabei wird in Annäherung an die genaue Bewirtschaftungsintensität

(z.B. Hof- und Kunstdüngeraustrag,Schnitthäufigkeit),diesichnurimFeldversuchfeststellenlässt,diedreistufigeIntensitätsskala(intensiv,wenigintensiv,extensiv)derseit1992stattfindendenlandwirtschaftlichenStrukturerhebungenverwendet.2.Hypothese:ErleichterterEinsatzvontechnischemFortschrittUmeinenhypothetischenAnstiegderMechanisierungalsFolgevonErschliessungs¬massnahmenaufderEbenevonGemeindenzutesten,sindkeineaggregiertenDatengreifbar,währendaufeinzelbetrieblicherEbeneDatenzurMechanisierungverfügbarsind.DieAngabenzuGebäudeinvestionenwerdenvondenMeliorationsämternerstseitAnfangder80erJahrevollständigerhoben.Sieumfassendiesubventionierten,nichtaberdieohnestaatlicheHilfeerstelltenObjekte.DieseDatenkönnendaherindervor¬liegendenArbeitnichtverwendetwerden.3.Hypothese:AnstiegderBodenrenteundderPachtzinseDaPacht-undBodenpreisenichtbzw.erstindenletztenJahrensystematischerhobenundausgewertetwerden,isteineempirischeÜberprüfungdieserHypotheseunmöglich.4.Hypothese:ReduzierterArbeitsbedarfZumeinzelbetrieblichenArbeitsaufwand(z.B.Arbeitskraftstunden)sindkeinegenauenAngabenverfügbar,währenddieerhobeneAnzahlArbeitskräfteeinzuaggregiertesMassdarstellen.EineempirischeÜberprüfungdieserHypotheseistnichtmöglich.Extensive,wenigintensiveundintensiveWiesenunterscheidensichbezüglichdeserlaubtenDün-geraustrages,dermöglichenHerbizidanwendung,deserlaubtenfrühestenSchnittzeitpunktesundderBeweidungsmöglichkeit(sieheLBL,1999).



5. Hypothese: Vermehrter Anreiz zur Nebenerwerbslandwirtschaft

Zum sozioökonomischen Betriebstyp sind aggregierte Daten auf Ebene Gemeinde und

einzelbetriebliche Angaben verfügbar, womit ein Hypothesentest möglich ist.

6. Hypothese: Steigende einzelbetriebliche Effizienz/'Lebensfähigkeit des Betriebes

Da die Agrarstatistik keine direkten Massstäbe für diese Kriterien, wie z.B. Angaben

über die Betriebseinkommen, enthält, wird in grober Annäherung das Ausscheiden von

Betrieben aus der Landwirtschaft als ,mangelnde Lebensfähigkeit' der Betriebe inter¬

pretiert. Hierzu sind jedoch lediglich aggregierte Daten verfügbar. Auf einzelbetriebli¬

cher Ebene lässt sich kaum exakt feststellen, ob ein Betrieb zwischen zweiZählungentatsächlichausgeschiedenist,oderobaufgrundeinesBetriebsleiterwechselsderBetriebinderStatistiklediglicheineandereIdentifikationsnummererhaltenhat.Tabelle5-3:TestbarkeitderHypothesenüberdieErschliessungseffekteaufgrundderDatenlageHypotheseAnalysemitag¬gregiertenDaten(Gemeindeebene)Einzelbetriebli¬cheAnalysela)Intensitätsanstieg-gesamtbetrieblich(GVE/ha)jajalb)Intensitätsanstieg-parzellenweiseneinja2)ZunahmederMechanisierung/desTF-Einsatzneinja3)ZunahmederBodenrenteundPachtpreisanstiegneinnein4)Arbeitszeitreduktionneinnein5)ZunahmederNebenerwerbsbetriebejaja6)ZunahmedereinzelbetrieblichenEffizienzjanein5.6MethodischesVorgehenbeiderAnalysemitaggregiertenDatenaufderEbenevonGemeindenIneinemerstenSchrittwerdenfürdieGemeindenderTestregionendieEntwicklungderwichtigstenaggregiertenAgrarstrukturindikatorensowiewichtigerKenngrössendeswirtschaftlichenundgesellschaftlichenUmfeldesuntersucht.Zurletzterengehörenz.B.dieBeschäftigungsmöglichkeitenimOrtunddieBevölkerungsentwicklung,soweitDa¬tenverfügbarsind(Tabelle5-1)(sieheEschlerundPezzatti,1999;AnderhaldenundPezzatti,1999).DieseEntwicklungwirdanschliessenddenerfolgtenErschliessungsmassnahmenjeGemeindegegenübergestellt.ImQuerschnittsvergleichderGemeindenwirduntersucht,



ob ein Zusammenhang zwischen Erschliessungsmassnahmen und der Entwicklung der

Agrarstrukturindikatoren festgestellt werden kann oder ob diese Entwicklung mehr mit

anderen Faktoren wie der historischen Entwicklung der Gemeinden, der Gemeindegrös-

se oder der Wirtschaftsstruktur in Zusammenhang steht.

Als aggregiertes Mass für die Erschliessung wird die Erschliessungsdichte (Meter Er¬

schliessung/ha LN) bzw. ihre Veränderung in bestimmten Zeitabschnitten herangezo¬

gen. Die Erschliessungsdichte stellt jedoch eine sehr grobe Grösse dar und darf nur im

Falle relativ homogener naturräumlicher und geländestruktureller Bedingungen in einer

Untersuchungsregion bzw. bei einer vergleichbaren Streuung dieser Variablen in den

verschiedenen Gemeinden der Region verwendet werden.

5.7 Methodisches Vorgehen bei
dereinzelbetrieblichenAnalysederAuswirkun¬genvonErschliessungsmassnahmen5.7.1WahlderstatistischenMethodeZurAnalysederAuswirkungenvonErschliessungsmassnahmenwerdenMethodenderbeschreibendenundderschliessendenStatistikangewandt.MitdenMethodenderbe¬schreibendenoderdeskriptivenStatistikwerdendieDatentabellarischundgrafischdar¬gestelltundmittelsKenngrössen(z.B.Mittelwert,Streuung)charakterisiert(sieheLOZAN,1992).DazuwirdderDatensatzinKlassenmitBetriebenaufgeteilt,diebezüg¬lichderErschliessungsvariablenmöglichsthomogensind.EineinzelnerBetriebgehörtdabeinureinerKlassean-eshandeltsichdamitnachHärtungundElpelt(1995)umeinhierarchischesKlassifikationsverfahren.DieseKlassenvonBetriebenwerdenan¬schliessendbezüglichihrerStrukturindikatorencharakterisiert.DieausderdeskriptivenStatistikresultierendenErkenntnisse,zumBeispiel,dasssichdieKlassenvonBetriebenbezüglicheinesStrukturmerkmalssichtbarunterscheiden,könnenreinsubjektivsein.ZielderschliessendenoderbeurteilendenStatistikistes,denZusammenhangzwischenErschliessungsmassnahmenundStrukturindikatorenmitob¬jektivenVerfahrenzuuntersuchen(sieheLORENZ,1996).DieVielfaltvonmethodi¬schenAnsätzenlassensichnachBackhausetal.(1994)inzweiKategorieneinteilen.Mittelsstruktur-entdeckendenVerfahrenwirdderZusammenhangzwischenGrössenuntersucht,ohnedasszwischenabhängigen(zuerklärenden)undunabhängigen(erklä¬renden)Variablenunterschiedenwird.ZudiesenVerfahrenzählenz.B.dieFaktor-unddieClusteranalyse(sieheHärtungundElpelt,1995).FürdieAnalysederAuswir¬kungenvonErschliessungsmassnahmenwirdjedocheineUnterteilunginunabhängige(Erschliessungsvariablen)undabhängigeVariablen(Agrarstrukturgrössen)vorausge¬setzt,weshalbstruktur-prüfendeVerfahrenwiedieVarianz-undRegressionsanalysezurAnwendung

kommen.



Welches strukturprüfende Verfahren zum Testen der in Abschnitt 5.5 dargestellten Hy¬

pothesen angewandt wird, ist davon abhängig, ob es sich bei den Modellvariablen um

metrisch skalierte (z.B. Einkommen in sFr.) oder kategoriale Variablen (z.B. Ge¬

schlecht) handelt. Nach Härtung und Elpelt (1995) sind zur Analyse des Einflusses

verschiedener metrischer erklärender Variablen auf eine zu erklärende metrische Ziel¬

grösse multiple Regressionsmodelle geeignet. Sind einige Einflussvariablen auf eine

metrische Zielgrösse ebenfalls metrisch skaliert, andere dagegen kategorial, kommt die

Kovarianzanalyse zur Anwendung. Im Falle ausschliesslich kategorialer erklärender

Variablen und metrischer zu erklärender Variablen eignen sich Varianzanalysemodelle.

Bei kategorialen abhängigen Zielgrössen und metrischen oder kategorialen erklärenden
VariablenkommtdielogistischeRegressionzurAnwendung.InAbschnitt5.7.2bis5.7.5werdengeeigneteModellespezifiziert,umdieinAbschnitt5.5dargestelltenHypothesenzutesten.21DiestatistischenVoraussetzungenzurAnwen¬dungeinesentsprechendenVerfahrens22werdenanhandderDatenüberprüftundgelteninKapitel6bis9alserfüllt,sofernnichtsanderesvermerktwird.ImFolgendenwirdimmervoneinemvollständigenModellausgegangen.DabeiwerdenalleVariablen,dieaufgrundderinKapitel4dargestelltentheoretischenZusammenhängemöglicherweisezurErklärungeinerZielgrösseybeitragenundfürdieeineDatengrundlagebesteht,indasModellintegriert.ErstbeiderModellanwendungwirddasModellschrittweisere¬duziert,indemz.B.beifestgestellterKorrelationzwischenzweierklärendenVariablennureinedieserGrössenimneuenModellberücksichtigtwird.AusdentheoretischenAusführungenzudenentsprechendenModellansätzenwirdersichtlich,weshalbdasentsprechendeModellgewähltwird.ZudemsindeinigeBemerkungenzurrichtigenIn¬terpretationderErgebnissederempirischenAnalyseninKapitel6bis9notwendig.5.7.2VarianzanalysemodellzumTestendeshypothetischenZusammenhangszwischenErschliessungenundgesamtbetrieblicherIntensitätAlsMessgrössefürdiegesamtbetrieblicheIntensitätdientdieAnzahlGrossvieheinhei¬tenjeHektarelandwirtschaftlicheNutzfläche(GVE/haLN).DadieseGrössemetri¬schen,dieimModellberücksichtigtenerklärendenVariablendagegenvorweigendkate¬gorialenCharakterhaben,kommteinmultifaktoriellesVarianzanalysemodellzurAn¬wendung.AusdidaktischenGründenfolgendieHypotheseninandererReihenfolgealsinTabelle5-3.z.B.normalverteilteZielvariablenundgleicheVarianzenindenVergleichsgruppenbeiderVarianza¬nalyse(TestnachLevene);keineKorrelationzwischendenerklärendenVariablen(Multikollinearität)imlogistischenRegressionsmodell.StatistischeAusreisserwerdeninbeidenAnsätzenidentifiziert,dokumentiertundallenfallsausdemModell

entfernt.



Ig = f(Lz,D,T,He) [Gleichung 1]

Tax erklärende Variable: Gesamtbetriebliche Intensität Ig

Erklärende Variablen: Lage des Betriebes zum nächsten wirtschaftlichen Zentrum Lz,

Distanz des Betriebes zur nächsten 2.Klassstrasse D; Topogra-

fie T, Qualität/Art der Hoferschliessung He

wobei: Ig = metrische Grösse (GVE je ha Nutzfläche)

Lz = kategoriale Grösse (Betrieb < 1km; 1-3 km; > 3km vom Zentrum entfernt)

D = metrische Grösse (Länge der Hoferschliessung = Distanz zur nächsten 2. Klass¬

strasse) in Meter

T = kategoriale Grösse (Betrieb liegt in flachem, hügeligem, steilem Gelände)

He= kategoriale Grösse (Appenzell/Toggenburg: Betrieb
mit1.,2.oderwenigerals1km3.Klassstrasse/mitmehrals1km3.Klass-oderdurch4.Klassstrasse/nurmit5.Klassstrasseodernichterschlossen;Schächental:Betriebnicht/mitSeilbahn/mitNaturstrasse/mitAsphaltstrasseerschlossen).TeilweisewerdenindenBerechnungenzudemdieNutzfläche(metrischeGrösse)undderErwerbstypderBetriebe(kategorialeGrössemit2Ausprägungen)alserklärendeGrössenfürdiegesamtbetrieblichenIntensitätenindasModellintegriert.BeieinerVarianzanalysewirddieGesamtvarianzeinerStichprobe(hierdieVarianzderViehdichtenallerBetriebe)aufgeteiltindieVarianz,diesichdurchmehrereinsModellintegrierteVariablen(hierLz,T,D,He)erklärenlässt,unddierestlicheVarianz,dienichtdurchdasModellerklärtwerdenkann(sieheausführlichdazuJANSSENUNDLAATZ,1999).LetztereschliesstdieVarianzinnerhalbderGruppenmitgleichenerklä¬rendenVariablenein.DieNullhypotheseH0lautet,dassbeobachteteUnterschiedevonMittelwertenzwischendenGruppenmitgleichenerklärendenVariablenzufälligsindunddamitdieinsModellintegriertenVariablenLz,T,D,HenichtzurErklärungderVarianzderZielgrösse,Viehdichte'beitragen.AlsPrüfverteilung,obdieNullhypothesefüreinfestgelegtesSignifikanzniveau(meist0.05)angenommenoderverworfenwerdenmuss,dientbeiderVarianzanalysedieF-VerteilungvonFischer(siehedazuGrafundOrtseifen,1995).MittelssogenannterposthocTestswiez.B.nachBonferronioderScheffé(strengeralsBonferroni),welchebeidemodifziertet-Testsdarstellen,wirdanalysiert,zwischenwelchenGruppensignifikanteMittelwertdifferenzenbestehen.DasfolgendeVarianzanalysemodellermöglicht,denBeitragdereinzelnenerklärendenVariablen(Lz,T,D,He)anderGesamtvariation(sog.Haupteffekte),aberauchdieWir¬kungderKombinationenderVariablen(sog.Interaktionseffekte)zu

prüfen.



Igijki = [i + Lzi + Dj + Tk + Hei + (Lz*D)ij + (Lz*T)ik + (Lz*He)ii + (D*T)jk+ (D*He)ji

+ (T*He)ki + eijkim [Gleichung 2]

wobei: Igyicim = m-ter beobachteter Wert für die i*j *k*l-te Gruppe

(X = allgemeines Niveau

Lzi = Haupteffekt der Variable LZ (Lage zum Zentrum) mit i = 1,2,3 Ausprägungen

Dj = Haupteffekt der Variable D (Distanz) mit j = 1,2,3 Ausprägungen

Tk = Haupteffekt der Variable T (Topografie) mit k = 1,2,3 Ausprägungen

Hei = Haupteffekt der Variable He (Hoferschliessung) mit 1 = 1,2,3 Ausprägungen

£ ijkim
= Fehler (Effekte nicht im Modell berücksichtigter Grössen)

Neben den Interaktionseffekten (in Klammern) zwischen
zweiVariablenexistierenauchMehrweginteraktionenzwischenmehrerenerklärendenVariablen,dieaufgrundderschwierigenInterpretierbarkeithiernichtinsModellintegriertwerden.23DieadditivenWirkungenderInteraktions-undderHaupteffekteaufdieZielgrössewerdenmitHilfedesF-TestsaufSignifikanzüberprüft.SobaldjedocheinInteraktionseffektsignifikantist,sindalleF-TestsderHaupteffektehinfälligundderenInterpretationistkaummög¬lich.5.7.3LogistischesRegressionsmodellzumTestendeshypothetischenZusammen¬hangszwischenParzellenerschliessungundFlächenbewirtschaftungZurBeurteilungderFlächenbewirtschaftungdientdiedreistufigeIntensitätsskaladerBetriebsstrukturerhebung(intensiv,wenigintensivundextensivgenutzteFlächen).24Diewenigen,extensivbewirtschafteten'Flächenunddiehäufigervorkommenden,we¬nigintensivgenutzten'FlächenwerdendabeizueinerGruppevereint.DiezuerklärendeVariable,Flächenbewirtschaftung'hatdamitkategorialen(binären)Charakter,dieimModellberücksichtigtenerklärendenVariablenteilweisekategorialen,teilweisemetri¬schenCharakter.EskommteinlogistischesRegressionsmodellzurAnwendung.Ip=f(Ep,Lp,Gp,Lw)[Gleichung3]ErklärendeVariablen:EntfernungderParzellevomHofgebäudeEp;HöhenlagederParzelleLp;ParzellengrösseGp;,Parzellenbewirtschafter'(CodefürdenBetrieb,welcherdieParzellenutzt)LwMündlicheAuskunftvonDr.H.Roth,SeminarfürStatistik,ETHZürich.SieheFussnoten15und20.



wobei: Ip = binäre Grösse (intensive/ wenig intensive bzw. extensive Nutzung)

Ep = kategoriale Grösse (Distanz zwischen Hofgebäude und Parzelle < 1km; l-3km;

3-7km; > 7km entfernt)

Lp = kategoriale Grösse (Parzelle in Talsohle, tiefer gelegen als Hofgebäude; Par¬

zelle in Talsohle, auf gleicher Höhe wie Hofgebäude; Parzelle bis 400 m höher

gelegen als Hofgebäude; Parzelle >400 m höher gelegen als Hofgebäude)

Gp= metrische Grösse (m2)

Lw = kategoriale Grösse (Code des Betriebes)

Ein logistisches Regressionsmodell beschreibt, ähnlich einer klassischen linearen Re¬

gression, den funktionalen Zusammenhang zwischen den erklärenden und der zu erklä¬

renden Variable. Ein klassisches lineares Regressionsmodell zur Analyse einer Abhän¬

gigkeitsrelation sieht wie folgt aus(sieheHärtungundElpelt,1995):Yx=ß0+ßiX.i+ß2Xl2+...+ßhXlh+£jfüri=l,...,n[Gleichung4]DieRegressionskoeffizientenßhgebenfürdieGrundgesamtheitan,umwievielsichdiezuerklärendeVariableYjverändert,wennsichdieentsprechendenerklärendenVaria¬blenXjhumeineEinheitverändern.InderRestvariable£jwerdenalleweiterenEinflüs¬sevonnichtimModellintegrierten,wenigerrelevantenVariablenzusammengefasst.EswirddieNullhypotheseH0geprüft,dassdieKoeffizientenßhgleichNullsindunddamitkeinlinearerZusammenhangbesteht.Wrigley(1985),Urban(1993)undErnste(1994)führenverschiedeneGründean,warumbeikategorialenzuerklärendenVariableneinalternativerAnsatzzuwählenist:•IneinemlinearenRegressionsmodelldürfendieResiduen&!nichtuntereinanderkorrelieren(ForderungnachHomoskedastizität).IstydagegenkategorialskaliertundkannnurwenigeWerte(z.B.0oder1)annehmen,kannesauchfürdenFehler£inur2Residualwertegeben.BeiKenntniseinesResidualwertes£iistdieGrössederangrenzendene,damitleichtvoraussehbarunddieKovarianzzwischendenResidu¬enhoch.DieVoraussetzungderHomoskedastizitätwirdverletzt.•Esistdavonauszugehen,dassdieWahrscheinlichkeit,dassyz.B.dieWerte0oder1annimmt,nichtlinearzunimmt.FürunsereHypotheseheisstdies,dassz.B.derEinflussderBetriebsgrösseaufdieBetriebsaufgabefürBetriebezwischen10und20hastärkeristalsfürBetriebezwischen40und50ha.GrafischwürdederZusam¬menhangeinerS-Kurvegleichen,womiteinelineareFunktionzuunbefriedigendenResultatenführenwürde.



• Nachdem man die Koeffizienten ß geschätzt hat, dient ein Regressionsmodell auch

dazu, für beliebige x-Werte den entsprechenden Wert für y zu schätzen. Ist y katego-

rial, dann lässt das lineare Regressionsmodell unter Umständen unmögliche Werte

zu (z.B. 1.35).

Die logistische Regression stellt nun eine Transformation des linearen Regressionsmo¬
dellsineinenicht-lineareS-förmigeRelationdar,welchezurParameterschätzungbeikategorialenzuerklärendenVariablengeeignetist.DabeigehtmanimNormalfallvoneinerkumulativenlogistischenVerteilungsfunktionaus,dieimeinfachstenFallmitbi¬närenabhängigenVariablen,wasimvorliegendenFallzutrifft(Betriebsaufgabeja/neinbzw.1/0),folgendeallgemeineFormhat:eA)+Axh+/?2x2l++ßhx*Pl/i=ö—RTR7TU[Gleichung5]l+e/VPlXli+P2X2i++PhXhiDieselogistischenicht-lineareFunktionlässtsichwiederineinelineareGleichung,einsogenannteslineareslogit-Modell25,umwandeln(HosmerUNDLemeshow,1989).DielinkeSeitederGleichung6wird,log-odds'genanntundstelltdasWahrscheinlichkeits-verhältnisderbeidenEntscheidungsalternativen(1oder0),beigegebenemXj,dar.InP2/vß0+ß1Xu+ß2X2r+--+ßhXK[Gleichung6]ImFallenominaloderordinalskalierterunabhängigerVariablenXwerden,analogdemVorgehenbeiderlinearenRegression,Dummy-VariablenDeingeführt,welchenurdieWerte0oder1annehmenkönnen(sieheWrigley,1985).Gleichung4verändertsichdannwiefolgt:In^]=^o+^iDn+^2D2l+....+^hDhl[Gleichung7]25Daslogit-ModellisteineandereDarstellungeinerlogistischenRegression,bildetaberdengleichenSachverhaltab(sieheLlAO,1994).TeilweisewirdinderLiteraturderBegriffderlogistischenRegres¬sionfürModellemitausschliesslichmetrischskaliertenunabhängigenundkategorialenabhängigenVariablenreserviert,währendimFallekategorialerunabhängigerundkategorialerabhängigerVaria¬blenvonLogit-Modellengesprochenwird(siehez.B.Ernste,1994).DieseUnterscheidungistjedochnachRoth(2000,mundlicheAuskunft)nichtwesentlich.UnterschiedebestehendagegenzuLog-LinearenModellen,welchezurAnalysevonZusammenhängenzwischenkategorialenVariablenAn¬wendungfinden,wobeijedochnichtzwischenabhängigenundunabhängigenGrössenunterschiedenwird(sieheWrigley,1985).



Falls eine Variable X binären Charakter hat, reicht eine Dummy-Variable zu deren Ko¬

dierung. Im Falle von R möglichen Ausprägungen sind dagegen R-1 Dummy-Variablen

notwendig. Bei drei möglichen Ausprägungen R, wie für die Variable ,Topografie', sind

damit 2 Dummy-Variablen einzufügen.

Zur Analyse des Zusammenhangs zwischen (fehlender) Erschliessung und der binären

Variable ,Flächennutzung' wird folgendes Modell spezifiziert:

z

p =—Ç [Gleichung 8]

1 + e

wobei:
z=^0+AGp/AaEpl+Arfp2+Ä^+AaLpl^6aLp2+AQLlö+Ä.58iiLwl.50InPipi/ivPlP2/ly=Z[Gleichung9]wobei:PIpl/l=WahrscheinlichkeiteinerintensivenFlächennutzungPip2A=WahrscheinlichkeiteinerextensivenFlächennutzungßo=Regressionskonstanteßi58=RegressionskoeffizientenderunabhängigenVariablenGp!=GrössederParzelle(metrischeGrösse)D^13=Dummy-VariablenfürdieEntfernungderParzellevomHofgebäudeD/*13=Dummy-VariablenfürdieHöhenlagederParzelle£Lwi50_j)ummy_variablenfürdieParzellenbewirtschafteri=ParzelleZurSchätzungderParameterßLm58inlogistischenRegressionsmodelleneignetsichdasMaximum-Likelihood-Verfahren.2BeidieserSchätzmethodewerdendieParametersogewählt,dassdie.Wahrscheinlichkeit'(Likelihood),dasbeobachteteDatenmusterzuerhalten,maximalist(sieheHosmerundLemeshow,1989).DieParameterwerteßwerdenameinfachsteninihrerentlogarithmisiertenForm-alssogenannte,odds'-beschrieben.Dieseoddssinddabeisozuinterpretieren,dasssiedieVeränderungdesWahrscheinlichkeitsverhältnisseszwischendenbeidenalternativenAusprägungenvonybeieinerVeränderungderentsprechendenVariableXumeine26ImGegensatzzurlinearenRegression,wodieParameternachderMethodederkleinstenQuadrategeschätztwerden.DabeiwerdendieWerteßsogewählt,dassdieSummederquadriertenAbweichun¬gendermitdemModellgeschätzteny-WertevondentatsächlichenbeobachtetenWerteny*minimalwird(sieheHosmerundLemeshow,1989).



Einheit angeben. Ein odd für die Variable ,LN' von -1.1 bedeutet, dass sich bei einer

Zunahme der Nutzfläche eines Betriebes um eine Einheit das Wahrscheinlichkeitsver¬

hältnis zwischen den Alternativen intensive oder extensive Nutzung' um 10 % verän¬

dern würde. Aufgrund des negativen Vorzeichens würde dabei die Wahrscheinlichkeit

der Ausprägung ,intensiv' zugunsten derjenigen für ,extensiv' abnehmen.

Die Signifikanz der Einflussparameter ß wird mit dem Waldtest geprüft. Für jedes ß

wird eine Testgrösse berechnet und mit einem modfizierten, sogenannten kritischen t-

Wert verglichen (siehe NORUSIS, 1999). Als Zielgrösse interessiert die Wahrscheinlich¬

keit p, dass die Nullhypothese
H0(ß=0)nichtzutrifft.Meistenswirddannbeip<0.05derEinflussderGrösseßaufyalssignifikantbezeichnet.27AlsMassfürdieGütedesModellsdienendieVorhersagegenauigkeitdesModellsunddassogenannteNagelkerkeR.UnterderVorhersagegenauigkeitverstehtmandenAn¬teildermitdenberechnetenModellparamternrichtiggeschätztenWertefüryverglichenmitdenbeobachtetenWertenderStichprobe.DasNagelkerkeR2stellt,ähnlichdemR2beiderlinearenRegression,denErklärungsanteilderunabhängigenanderVariabilitätderabhängigenVariablenimModelldar.DieWertedesNagelkerkeRliegenzwischen0und1,wobeinachUrban(1993)bereitsModellemiteinemR2von0.2oder0.4alsgutbetrachtetwerden.ZumTestenderNullhypotheseH0,dassdasModellnichtszurErklärungderabhängigenVariablenbeiträgt(Log-Likelihood-Ratio=0),wirddiesoge¬nannte-2log-Likelihood-Statistik'verwendet(sieheWrigley,1985),welcheeiner%2-Verteilungfolgt.WeistdieLikelihood-StatistikeineÜberschreitenswahrscheinlichkeitvonwenigerals0.05auf,sowirdHoverworfenundderErklärungsgraddesModellsalssignifikantbezeichnet.DieLikelihood-Teststatistikdientzudemdazu,dieSignifikanzdesErklärungsgehaltseinzelnerParameterzutesten(NullhypotheseH0:ßi=0).5.7.4LogistischesRegressionsmodellzumTestendeshypothetischenZusammen¬hangszwischenErschliessungundErwerbstypdesBetriebesBasierendaufdemtheoretischenWissenzudenUrsachenvonStrukturveränderungen(sieheAbschnitt4.4.1)werdenzurErklärungderAbwanderunglandwirtschaftlicherArbeitskräftenebendenErschliessungsvariablendieFlächenausstattungderBetriebeunddieVariable,AusbildungderBetriebsleiter'indasErklärungsmodellintegriert.DadiezuerklärendeVariable,Erwerbstyp'kategorialen,dieimModellberücksichtigtenerklärendenVariablenteilweisemetrischen,teilweisekategorialenCharakterhaben,kommteinlogistischesRegressionsmodellzurAnwendung.Beip=0.05beträgtderentsprechendeWertinderWaldstatistik

3.91.



Et = f (Ln, Lz, T, He, D, Ab) [Gleichung 10]

Zu erklärende Variable: Erwerbstyp des Betriebes Et

Erklärende Variablen: Landwirtschaftliche Nutzfläche des Betriebes Ln, Lage zum

nächsten wirtschaftlichen Zentrum Lz, Distanz des Betriebes

zur nächsten 2.Klassstrasse D, Topografie T, Qualität der Ho-

ferschliessung He, Ausbildung des Betriebsleiters Ab

wobei: Et = binäre Grösse (1= Haupterwerb/ 2= Zu-oderNebenerwerb)Ln=metrischeGrösse(inAren)Lz,T,He=kategorialeGrössen(sieheAbschnitt5.7.2)D=metrischeGrösse(in100Meter)Ab=kategorialeGrösse(landwirtschaftlicheAusbildung:ja/nein)EswirdfolgendeslogistischesRegressionsmodellspezifiziert:pEtl/.=_e[Gleichung11]1+ezwobei:z=ß0+ßlL^ß2n^ß,nL^ß4Ji^ß5^ß6n^ß7D^ß,ife^ß9ii-TEtl/iAbInvPEt2/ij[Gleichung12]wobei:Peu/,=Wahrscheinlichkeit,dassderBetriebimHaupterwerbgeführtwirdPei2/i=Wahrscheinlichkeit,dassderBetriebimNebenerwerbgeführtwirdßo=Regressionskonstanteßi9=RegressionskoeffizientenderunabhängigenVariablenLnj=FlächedesBetriebesDj=DistanzdesBetriebeszurnächsten2.Klassstrasse(LängederHoferschl.)D^12=Dummy-VariablenfürdieLagedesBetriebeszumnächstenZentrumD,1"12=Dummy-VariablenfürdieTopografieumdenBetriebj-jHei2_p)ummy_VariablenfürdieQualität/ArtderHoferschliessungD,Ab=Dummy-VariablefürdielandwirtschaftlicheAusbildungdesBetriebsleitersi=Betrieb



5.7.5 Logistisches Regressionsmodell zum Testen des hypothetischen Zusammen¬

hangs zwischen Erschliessung und Mechanisierung der Betriebe

M = f (Ln, Lz, D, T, He, Ab) [Gleichung 13]

Zu erklärende Variable: Mechanisierungsstufe des Betriebes M

Erklärende Variablen: Landwirtschaftliche Nutzfläche des Betriebes Ln, Lage zum

nächsten wirtschaftlichen Zentrum Lz, Distanz des Betriebes

zur nächsten 2.Klassstrasse D, Topografie T, Qualität der Hof-

erschliessung He, Ausbildung des Betriebsleiters Ab

Der Zusammenhang zwischen Mechanisierungsstufe der Betriebe und den Erschlies-

sungsvariablen wird für die Aussenmechanisierung (Ma) und die Innenmechanisierung (Mi)getrenntuntersucht.28DawiederumdieselbenkategorialodermetrischskaliertenexogenenGrössenaufihrenErklärungsbeitragzurkategorialenendogenenGrösseMe¬chanisierungderBetriebe'untersuchtwerdenwiebereitszurErklärungdesVorkom¬menseinesErwerbtyps,mussdasinGleichung11und12dargestelltelogistischeRe¬gressionsmodellnurwenigverändertwerden.DielinkeSeitevonGleichung11wirdzuPmi/iunddielinkeSeitevonGleichung12wirdzu(Pmi/i/Pmm),wobeiPM2/iderWahr¬scheinlichkeiteinergutenMechanisierungdesbeobachtetenBetriebesentspricht.5.7.6ZusammenfassungderformuliertenModellansätzeInTabelle5-4sindfürdiezuprüfendenHypothesenderVariablentypunddieabgelei¬tetengeeignetenstatistischenModellansätzedargestellt.Obschonmitdenobenformu¬liertenModellenZusammenhängedargestelltwerden,dieinKapitel4mitHilfever¬schiedenerTeildisziplinenderökonomischenTheoriehergeleitetwurden,kannnichtvoneigentlichen,ökonometrischenModellen'gesprochenwerden.NachFrohn(1994)wirdderGegenstandderÖkonometrieaufquantitativeökonomischeModelleeinge¬schränkt,dieausGleichungenbestehen,indenenausschliesslichökonomischeVaria¬blen(z.B.Preise,Einkommen)miteinanderverknüpftsind,wasindiesemFalljedochnichtgegebenist.FürallestatistischenBerechnungenwirddasSoftwarepaketSPSSfürWindows,Version10.0,verwendet.DieAussenmechanisierungderBetriebewurdeanhandderAnzahlleistungsstarkerZugfahrzeuge(kein/mind.1)beurteilt.BeiderInnenmechanisierungwurdendieBetriebedahingehendklassiert,wel¬cheLagerungstechnikfürdasRauhfutterzurVerfügungsteht(SilooderHeubelüftungja/nein).



Tabelle 5-4: Hypothesen, Variablentyp und geeignetes statistisches Modell

Hypothese

Zusammenhang zwischen Erschlies¬

sung und

Typ der zu

erklärenden

Zieigrösse

Typ der

erklärenden

Variablen

Modell

1 a) Intensität je Betrieb (GVE/ha) metrisch kategorial Varianzanalyse

lb) Flächenbewirtschaftung

(hitensitätsstufen)

kategorial

(binär)

metrisch und

kategorial

logistische Regression

für binäre Zieigrösse

2) Erwerbstyp des Betriebes

(Haupt-, Zu-, Nebenerwerb)

kategorial

(binär)

metrisch und

kategorial

logistische Regression

für binäre Zieigrösse

3) Mechanisierung/Einsatz von

technischem Fortschritt

kategorial

(binär)

metrisch und

kategorial

logistische Regression

für binäre Zieigrösse

5.8 Zur Gliederung
derempirischenAnalysen(Kapitel6bis9)ImjeweilserstenAbschnittderKapitel6-9wirddieLandwirtschaftundihrUmfeldimjeweiligenTestgebietbeschrieben.DieAusführungenzudennaturräumlichenStandortbedingungentragenzurErklä¬rungderbeobachtetenAgrarstrukturenbei.ZudemwirddieBedeutungderErschlie¬ssungenersichtlich(z.B.aufgrundverstreuterSiedlungeninhügeligemGelände).MitderSchilderungdersozioökomischenBedeutungderLandwirtschaftindenTest¬regionensolldievolkswirtschaftlicheRelevanzeinergutenErschliessungderdortanzutreffendenLandwirtschaftbeurteiltwerden.DieAnalysederAgrarstrukturengibteinenÜberblicküberdieEntwicklungunddieheutigenStrukturenindenTestregionen,welchenachtheoretischhergeleitetenHy¬pothesenvonderErschliessungstätigkeitbeeinflusstwordensindbzw.werden.-MitdemUmfeldderLandwirtschaftindenUntersuchungsregionenwirddargestellt,welcheFaktorennebenderErschliessungzurErklärungderAgrarstrukturenundih¬rerVeränderungenbeitragen.DiewirtschaftlichenundbundespolitischenRahmen¬bedingungenunddieEntwicklungderPreis-KostenverhältnissewerdendabeinurinKap.6dargestellt,geltenaberfüralleTestregionen.ImjeweilszweitenAbschnittwerdendieErgebnissederQuerschnittsanalysemitagg¬regiertenDatenaufEbeneGemeindedargestellt.ImjeweilsdrittenAbschnitterfolgtdieeinzelbetrieblicheAnalysedesZusammenhangszwischenErschliessungsmassnah¬menundausgewähltenStrukturgrössen.DieZusammenhängewerdenzuerstdeskriptivdargestelltundanschliessendanhandderErgebnissederempirischenModellschätzun¬gengenau

analysiert.



6 Empirische Analyse des Zusammenhangs zwischen Hoferschlies-

sungen und Agrarstrukturen: Fallbeispiel Appenzell Innerrhoden

Das Appenzellerland hebt sich als hügelige Voralpenlandschaft gegen das St.Galler

Rheintal im Osten und den Bodensee im Norden ab. Den südlichen Abschluss bildet das

Alpsteinmassiv, ein markantes Voralpengebirge, mit dem Säntis als höchstem Punkt

(2'502 m ü. M.). Während sich im Folgenden die allgemeinen Ausführungen zur Land¬

wirtschaft und ihrem Umfeld (Abschnitt 6.1.1 bis 6.1.3) auf den gesamten Kanton Ap¬

penzell Innerrhoden beziehen, konzentriert sich die Analyse
derAgrarstrukturentwick-lung(Abschnitt6.1.5)undderenBeeinflussungdurchErschliessungsmassnahmen(Ab¬schnitt6.2und6.3)auffünfdersechsBezirke29Innerrhodens.DazuzählenSchwende,Rute,Schlatt-Haslen,AppenzellundGonten.306.1LandwirtschaftimKantonAppenzellInnerrhoden6.1.1NaturräumlicheStandortverhältnissefürdieLandnutzungDasAppenzellerlandwirdnachBÄTZING(1997)derKlimazonemitvorherrschendwechselhaftemWestwindwetterzugeordnet.DieNiederschlägefallenreichlich(1'400bis1'600ml/Jahr),wobeidasMaximumimJulierreichtwird,wennsichdiefeuchtenLuftmassenausNordenbeimAufstiegamAlpenhauptkammentleeren.DieWintersindschneereichundbewirkeneinenverzögertenVegetationsbeginnimFrühjahr.DieJah¬resdurchschnittstemperaturistaufgrundderoffenenLagegegenNordenundderHö¬henlagerelativtief(rund5°C).Rund90%dergesamtenLandwirtschaftlichenNutzflächeInnerrhodensliegeninderBergzone2,10%inderBergzone1.DiemorphologischenVerhältnissesindsehrho¬mogen.Esdominierensandig-lehmigebislehmigeBöden,diehäufigvontonigenSchichtenabgelöstwerden.EntsprechendhäufigfindensichStandortemitVernäs-sungsproblemen.VielerortserschwertzudemdieTopografiedielandwirtschaftlicheFlächennutzung.NachWeber(1990)weisenrund60%derWiesflächenund90%allerWeideneineHangneigungvonmehrals18%auf.Damitbeschränkensichdielandwirt¬schaftlichenFlächenbewirtschaftungsmöglichkeitenaufgrunddernaturräumlichenVer¬hältnisseaufdiefutterbaulicheNutzung.DieKantonsverfassungvonAppenzellInnerrhodenkenntkeineGemeinden.DersechsteBezirk,Oberegg,liegtalsExklaveimAusserrhodenerVorderland.

QO



6.1.2 Sozioökonomische Bedeutung der Landwirtschaft in Appenzell Innerrhoden

Historische Bedeutung der Landwirtschaft

Nach Fischeret al. (1976) wird der Ort Appenzell erstmals 1071 n.Chr. erwähnt. Da¬

bei wird unter anderem von Alpen berichtet, die durch das Kloster St.Gallen intensiv

genutzt wurden. Zu dieser Zeit war das Hinterland des heutigen Ausserrhoden bereits

durch Alemannen und Franken besiedelt, welche fortan auch in die inneren Landesteile

Appenzells vorstiessen und Einzelhofsiedlungen gründeten (siehe Kapitel 2.1). Dörfer

haben sich erst allmählich gebildet, und auch heute noch wird das Appenzeller Land¬

schaftsbild durch die teilweise weit verteilten Streusiedlungen geprägt.

Im Mittelalter waren gemäss HANHART UND Sonderegger
(1998)80bis90%derBe¬völkerungvonAppenzellInnerrhodeninderLandwirtschafttätig.DieSpezialisierungaufViehwirtschaftwarbereitsweitfortgeschritten.DieUrsachelagnebendenungün¬stigennaturräumlichenStandortbedingungenfüreinenausgedehntenAckerbauauchindergeografischenNäheAppenzellszurStadtSt.Gallen.AufdenstädtischenMärktenkonnteFleisch,ButterundKäseabgesetztundgleichzeitigGetreidezugekauftwerden.Abdem17.JahrhundertgewanndieTextilverarbeitungimAppenzellerlandeineimmergrössereBedeutung.WährendinAppenzellAusserrhodenum1860rund60%allerBe¬schäftigteninderTextilverarbeitungtätigwarenundnurgeradefür22%derBevölke¬rungdieLandwirtschaftdieprimäreEinkommensquelledarstellte,bliebdaskatholischeInnerrhodengemässSchweizer(1975)agrarischausgerichtetundspezialisiertesichdanebenaufdieHandstickereiinHeimarbeit.ErstindererstenHälftedes20.Jahrhun¬dertsverlordieErwerbskombinationLandwirtschaft/TextilverarbeitungnachDörig(1999)zuerstinAusserrhoden,späterauchinInnerrhodenihreBedeutung.DieunterschiedlichewirtschaftlicheEntwicklungderbeidenAppenzell-HalbkantoneliefertgemässSonderegger(1994)einenwichtigenBeitragzurErklärungihrerAgrar¬strukturen.EineAnalysederBetriebenachGrössenklassenzeigt,dassindenfrühindus-triealisiertenGebietenAusserrhodensauffallendvieleKleinstbetriebemitwenigerals5haNutzflächeexistieren,welchederinderTextilverarbeitungtätigenBevölkerungalsRückgratzurÜberbrückungderhäufigenKriseninderTextilindustriedienten.InAp¬penzellInnerrhoden,wodasFabriksystemfehlte,umfassendagegendiemeistenBetrie¬bezwischen5und15haFläche.ZudemhatdieAnzahlderLandwirtschaftsbetriebeinAusserrhodenaufgrundderbestehendenBeschäftigungsmöglichkeiteninderIndustriefrüherundineinemstärkerenAusmassabgenommenalsin

Innerrhoden.



Heutige wirtschaftliche Bedeutung der Innerrhoder Landwirtschaft

Im Jahre 1996 lebten im Kanton Appenzell Innerrhoden rund 15'000 Einwohner -

2'000 Menschen mehr als 1940. Rund 18 % der Bevölkerung lebte dabei 1996 in einem

landwirtschaftlichen Haushalt (SBV, 1998). Der Beschäftigungsanteil der Landwirt¬

schaft lag nach Eisenhut (1998) bei 27 % und stellte damit gesamtschweizerisch den

höchsten Wert dar.

Nach Eisenhut et al. (1998) betrug der Anteil der Landwirtschaft an der gesamten

Bruttowertschöpfung31 der Innerrhoder Volkswirtschaft 1996 rund 17 %. Im Vergleich

zum gesamtschweizerischen Durchschnittswert von knapp 3 %, aber auch verglichen

mit Ausserrhoden (4.6 %), ist der Wertschöpfungsanteil
derLandwirtschaftdamitgross.EntsprechendderviehwirtschaftlichenAusrichtungderInnerrhoderLandwirtschaftstelltMilchvorFleischundNutzviehdaswichtigsteAgrarerzeugnisdar.Rund90%derMilchwirdalsKonsummilchverwertet,undlediglich5%wirdzuKäseverarbeitet(PezzattiM.undRiederP.,1999).DietraditionellenkleinenBergkäsereienverlager¬tensichnachKoller(1999)bereitsEndedes19.JahrhundertsausKostengründenvermehrtinsFlachland,wobeidielaufendverbesserteVerkehrserschliessungdiesenProzessförderte.HeuteliegtInnerrhoden,imGegensatzzuAusserrhoden,grösstenteilsinderSilozone.DertraditionelleAppenzellerRohmilchkäsewirddeshalbzumgrossenTeilinAusserrhodenbzw.imKantonSt.GallenhergestelltundnurzurReifungundLagerungnachInnerrhodengebracht.FlächenmässigeBedeutungderInnerrhoderLandwirtschaftDasUntersuchungsgebietumfassteineFlächevonrund16'000haunddamitüber90%dergesamtenFlächeInnerrhodens.AusTabelle6-1wirdsichtbar,dassinsgesamt36%dieserFlächelandwirtschaftlich,27%alpwirtschaftlichund28%forstwirtschaftlichgenutztwerden.Dieübrigen9%Flächesindunproduktiv.DiefünfBezirkeunterschei¬densichjedochinderNutzungsartdeutlich.WährendinSchwendefastdieHälftederGemeindeflächealpwirtschaftlichgenutztwird,sindesinAppenzellnurrund5%.Ins¬gesamtgeltenrund7'000hadesUntersuchungsgebietesalslandwirtschaftlicheNutzflä¬che(LN).DazuzählenalleHeimwiesenundWeidensowieeinTeilderAlpweiden.DieübrigealpwirtschaftlicheFlächegiltalsSömmerungsweideundzähltnichtzurLN.Bruttowertschöpfung=GesamterlöseinerVolkswirtschaftabzüglichdenAusgabenfürvariablePro¬duktionsfaktoren(imAgrarbereichz.B.Dünger,Kraftfutter).
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Tabelle 6-1: Bodenfläche und Nutzungsart in Appenzell Innerrhoden, 1997

Bodenfläche Wiesland,
Heimweiden

Alpweiden Wald2 Unprodukti¬
ve Fläche

Bezirk ha %' ha % ha % ha % ha %

Appenzell

Schwende

Rute

Schlatt-Haslen

Gonten

1*688 10

5'750 33

4'082 24

1*793 10

2'473 14

1*178 70

721 75

1*394 34

1*050 59

1*152 47

86 5

2*556 44

1*165 29

IIA 10

520 21

312 78

1*594 2S

1*162 28

496 28

721 29

112 7

879 75

361 9

73 4

80 5

AI total 17'246 91 6'280 36 4'600 27 4'803 28 1*563 9

Legende: 1: Anteil an der Kantonsfläche. Übrige 9 % im Bezirk Oberegg. 2: inklusive
Weidwald.Daten:UBS(1998):DerKantonAppenzellInnerrhodeninZahlen.6.1.3EntwicklungderdieAgrarstrukturenbeeinflussendenGrössenausdemnationalenUmfeldseit1950EntwicklungderwirtschaftlichenRahmenbedingungeninderSchweizImAnschlussandenzweitenWeltkriegbegannnachKleinewefersetal.(1993)fürdieSchweizerischeVolkswirtschaftschaftab1950einefünfundzwanzigjährigePeriodekaumunterbrochenerProsperität.DieBruttowertschöpfungwuchsdurchschnittlichum3%imJahr.DieZahlderErwerbstätigenstiegjährlichum1.4%an,währenddieAr¬beitsproduktivitätmiteinerjährlichenRatevon3.3%zunahm.Endeder60erundvorallemzuBeginnder70erJahreverlangsamtesichdaswirtschaft¬licheWachstum.DieKrisevon1974bis1976setzteeinendeutlichenSchlussstrichun¬terdieprosperierendeEpoche.DieBruttowertschöpfungsowiedieAnzahlArbeitsplätzereduziertensichindieserZeitumjerund10%.NebendenweltwirtschaftlichenVerän¬derungen(insbesonderesteigendeEnergiepreise,zunehmenderProtektionismusimin¬ternationalenHandel)wurdedieKrisedurchstrukturelleProblemederSchweizerWirt¬schaft(z.B.ÜberkapazitäteninderBauwirtschaft)undÄnderungeninderWirtschafts¬politik(EinführungderflexiblenWechselkurse)nochverstärkt.Zwischen1982und1990verzeichnetennachEisenhut(1998)diemeistenWirtschafts¬branchenwiedereinenAnstiegderWertschöpfung.MitAusnahmeu.a.derTextil-undUhrenindustrie,desBaugewerbesundderLandwirtschaftwurdenindieserZeitdesharmonischenWachstumsauchneueArbeitsplätzegeschaffen,unddieArbeitslosen¬quotekonnteaufeinMinimumvon0.9%reduziertwerden.ZuBeginnder90erJahresetzteerneuteineZeitderRezessionundwirtschaftlicherUmstrukturierungenein,

die



mit einer Abnahme des jährlichen Wirtschaftswachstums und einem deutlichen Anstieg

der Arbeitslosenrate bis auf 4.7 % im Jahre 1996 verbunden war.

Entwicklung des Preis-Kosten-Verhältnisses

Aus Abbildung 6-1 wird sichtbar, dass die nominalen Agrargüterpreise für die im

schweizerischen Berggebiet relevanten Agrarprodukte bis Ende der 80er Jahre tenden¬

ziell angestiegen sind und seither sinken. Berücksichtigt man die Teuerung, so sind die

realen Preise immer leicht gesunken - besonders deutlich jedoch seit Beginn der 90er

Jahre. Der Preisrückgang ist dabei vor allem auf die mit der Umgestaltung der Agrarpo¬

litik ab 1992 eingeleitete Liberalisierung der
AgrarmärkteunddemdamitverbundenenAbbauderPreisstützungenzurückzuführen.250200150CD1001IIIIII1"I1*1IIIIIIIIII"196319661969197219751978198119841987199019931996nominalreal-MilchMilchSchlachtrinderSchlachtrinderSchlachtkälberSchlachtkalberFleischschweineFleischschweineDaten:SBV(diverseJahrgänge):StatistischeErhebungenundSchätzungen.Abbildung6-1:EntwicklungderPreisefürdieimBerggebietrelevantenAgrarprodukteDieProduktionskostenhabensichinderselbenZeitspannedeutlichwenigerverändert.WährenddienominellenKostenfürFremdarbeitskräfte,MaschinenundBauteneineleichtsteigendeTendenzaufwiesen,sinddieKostenfürvariableProduktionsfaktorenwieFuttermittelundHandelsdüngerleichtgesunken.UmdieTeuerungbereinigt,ver¬stärktsichderEffektsinkenderPreisefürvariableFaktoren,währendsichdieKostenfürFremdarbeitskräfte,MaschinenundBautennurwenigveränderten.DerAnpassungsdruck(zumBegriffsieheAbschnitt4.4.2undAbbildung4-9)fürdieLandwirtschaftsbetriebeaufgrundsinkenderProduktepreisebeinurwenigverändertenFaktorkostenhatsichsomiterstindenletztenachtJahrenwesentlichverstärkt.



Entwicklung des regionalpolitischen Umfeldes

Für den Kanton Appenzell Innerrhoden stellen der Finanzausgleich und das Investi¬

tionshilfegesetz (IHG) für das Berggebiet die wichtigsten Instrumente der schweizeri¬

schen Regionalpolitik dar.

Der Finanzausgleich umfasst verschiedene finanzielle Umverteilungsmassnahmen zwi¬

schen Bund und Kantonen (siehe Frey, 1994). Die Finanztransfers lassen sich in für die

Kantone frei verfügbare Beiträge und in zweckgebundene Subventionen, z.B. für den

Agrarsektor, aufteilen (Lazzari ET AL., 1995). Die Umverteilung von Mitteln zwischen

den Kantonen erfolgt aufgrund deren Finanzkraft, wobei diese nach dem Volkseinkom¬

men je Einwohner, der Steuerkraft und der Relevanz des jeweiligen Berggebietes im

Kanton beurteilt wird.AppenzellInnerrhodenzähltaufgrunddieserKriterienzudenfinanzschwachenKantonen.DasInvestitionshilfegesetz(IHG)von1974verfolgt,ergänzendzudensektoralenFör¬derungenderLandwirtschaftoderdesTourismus,einengesamtwirtschaftlichorientier¬tenAnsatzzumAusgleichderwirtschaftlichenRückständeimBerggebiet.DieInvesti¬tionshilfefürdieIHG-RegionAppenzellInnerrhodenbetrug1995rund1'500FrankenjeEinwohnerundlagdamitüberdemschweizerischenDurchschnittvon1'300FrankenproKopf(BfS,1998).MitderNeuorientierungderRegionalpolitik,welche1997mitderTotalrevisiondesIHGundderEinführungeinesBundesbeschlussesüberdieUnterstützungdesStruktur¬wandelsimländlichenRaum(REGIOPLUS)eingeleitetwurde,habensichdiepoliti¬schenSchwerpunkteetwasverschoben.FortansollenimJHGEffizienz-undAnreiz¬zielezurFörderungderregionalenWettbewerbsfähigkeitgegenüberreinenAusgleichs¬mechanismenmehrGewichterhaltenundderzweckgebundeFinanzausgleichanBe¬deutunggewinnen.EntwicklungderAgrarpolitikdesBundesBiszumEndedeszweitenWeltkriegeshatdieBundespolitiknachRiederP.undAnwanderPhan-Huy(1994)entwederaufgrundspezifischerArtikelderBundesver¬fassung(GetreideartikelArt.23bisvon1929,AlkoholartikelArt.32bisvon1932)oderüberhauptohneverfassungsrechtlicheGrundlagenindieAgrarproduktioneingegriffen(siehedazuKapitel2.1).NachdemzweitenWeltkriegwurdemitdemWirtschaftsartikel1947eineverfassungsrechtlicheundmitdemBundesgesetzüberdieFörderungderLandwirtschaftunddesBauernstandesvon1951einegesetzlicheGrundlagefüragrar-politischeEingriffegeschaffen,welcheinZukunftzurKrisenvorsorgebeitragensollte.DiewichtigsteMassnahmedesLandwirtschaftsgesetzesvon1951wardiePreis-undAbsatzgarantiefürlandwirtschaftlicheErzeugnisse,welchebisAnfangder90erJahre



einen Anreiz für die Ausdehnung und Intensivierung der Produktion darstellte. Ergän¬

zend zum Landwirtschaftsgesetz wurden im Laufe der Jahre eine Reihe weiterer Geset¬

ze, Bundesbeschlüsse oder bundesrätliche Verordnungen zum Schutz der inländischen

Produktion eingeführt (siehe RIEDERET AL. 1992).

Ein zweites wichtiges Anliegen des Landwirtschaftsgesetzes von 1951 bestand darin,

die erschwerten Produktions- und Lebensbedingungen im Berggebiet vermehrt zu be¬

rücksichtigen. Es entstanden verschiedene Gesetze wie das Bundesgesetz über die För¬

derung des Absatzes von Zucht- und Nutzvieh aus dem Berggebiet (1962), das Bundes¬

gesetz über Kostenbeiträge an Viehhalter im Berggebiet und in der voralpinen Hügelzo¬

ne (1974) und das Bundesgesetz über Bewirtschaftungsbeiträge an die Landwirtschaft

mit
erschwertenProduktionsbedingungen(1979).LetzteresumfasstBeiträgefürdieBewirtschaftungvonsteilenHanglagen(sogenannteHangbeiträge)undBeiträgefürgesömmertesVieh(sogenannteSömmerungsbeiträge).ParalleldazuwurdendiestrukturpolitischenMassnahmenausgebaut(sieheKapitel2.2).AufBundesebenewurdemitderVerordnungüberdieUnterstützungvonBodenverbes¬serungenundlandwirtschaftlichenHochbautenvon1954(Revisionen1971und1998)vermehrtStrukturverbesserungenzurerleichtertenBewirtschaftungderBetriebegeför¬dert.1962tratdasBundesgesetzüberdieInvestitionskrediteundBetriebshilfeninderLandwirtschaftinKraft.SeitAnfangder70erJahreergabsicheinstrukturellerAnpas¬sungsbedarfauchaufgrundderzunehmendenRegelungsdichteindenBereichenGewäs¬ser-,Tier-undUmweltschutz.ImLaufederZeithabensichdieprioritärenZielederAgrarpolitikvonderSicherungderNahrungsmittelversorgunginKrisenzeitenhinzuanderenZielsetzungenwiederErhaltungderdezentralenBesiedlung,ErhaltungundSchutzderKulturlandschaftsowieSchonungdernatürlichenRessourcenverschoben.EineAbkehrvonderfastaus¬schliesslichaufdieEinkommenssicherangderbäuerlichenFamilienbetriebeausgerich¬tetenAgrarpolitikfandjedocherstindenletztenJahrenstatt.Ab1992wurdedieTren¬nungderPreis-vonderEinkommenspolitikvorangetriebenunddasInstrumentariumproduktunabhängiger,einkommensergänzenderDirektzahlungensukzessiveausgebaut.MitdemneuenLandwirtschaftsgesetz,dasam1.1.1999inKrafttrat,wurdeschliesslichdieneueRichtungderAgrarpolitik(sogenannte'Agrarpolitik2002')gesetzlichveran¬kert.

no



6.1.4 Entwicklung der die Agrarstrukturen beeinflussenden Grössen aus dem re¬

gionalen Umfeld seit 1950

Entwicklung der regionalen Wirtschaft in Appenzell Innerrhoden

In der Ostschweiz hielt in den 50er und 60er Jahre das Arbeitsplatzwachstum im sekun¬

dären und tertiären Sektor mit der gesamtschweizerischen Zunahme nicht Schritt

(Eisenhut, 1998). Die regionale Industrie war in den 60er Jahren trotz des im Vergleich

zum 19. Jahrhundert markanten Rückganges noch stark auf die Textil- und Bekleidungs¬

industrie ausgerichtet. Mit dem technischen Fortschritt ging dort die Nachfrage nach

Arbeitskräften ständig zurück. Der wirtschaftliche Einbruch von 1974 bis 1976 führte

schliesslich zu massiven Arbeitsplatzeinbussen in peripheren industriellen Regionen.

Mit der Hochkonjunktur ab Mitte der 80er Jahre nahm das Arbeitsplatzwachstum in der

Ostschweiz wieder stark zu, und der Produktivitätsrückstand zu benachbarten Gebieten
konnteverkleinertwerden.AberauchdieZahlderinerreichbarerNäheliegendenBe¬schäftigungsmöglichkeitenausserhalbInnerrhodensvergrössertesichabAnfang80erJahredeutlichundführtezueinemimmerhöherenAnteilanPendlern.NachElSENHUT(1998)betrugderAnteilanPendlernanderErwerbsbevölkerung1995inGontenrund45%,inSchwendesogarrund90%.DieheutigeWirtschaftsstrukturvonAppenzellInnerrhodenzeichnetsichdurcheinenvergleichsweisehohenAnteilvonBranchenmitunterdurchschnittlicherProduktivitätaus.DazuzähleninsbesonderedieLand-undForstwirtschaftunddieverbliebeneTex¬tilindustrie.DerDienstleistungssektorist,mitAusnahmedesGastgewerbes,relativschwachvertreten.InTabelle6-2istdieEntwicklungderAnzahlArbeitsplätzenachWirtschaftssektorenzwischen1965und1995dargestellt.Eswirdsichtbar,dassaufengemRaumsehrunter¬schiedlichesektoraleWirtschaftsstrukturenbestehen,diesichwährenddenbeobachte¬ten30Jahrenverschiedenentwickelthaben.InsbesondereimregionalwirtschaftlichenZentrumAppenzellistderAnteilArbeitsplätzeimPrimärsektorungleichtieferalsindenübrigenBezirkendes

Untersuchungsgebietes.



Tabelle 6-2: Entwicklung des Anteils (%) der Arbeitsplätze nach Wirtschaftssektoren in

den Bezirken von Appenzell Innerrhoden seit 1965

1965 1975 1985 1995

z. n, m. /, n. m. i n. in. /. n. ni.

Appenzell

Schwende

Rute

Schlatt/Haslen

Gonten

14 51 36

45 24 31

52 33 15

68 24 8

68 13 19

9 43 48

37 19 44

47 28 25

79 5 16

50 15 35

8 43 49

41 18 41

51 23 26

69 16 15

50 26 24

6 43 51

19 18 63

31 31 38

63 21 16

42 29 29

AI total 34 39 27 28 33 39 23 36 41 18 37 45

Daten: BfS (diverse Jahrgänge): Eidgenössische Betriebszählungen.

Entwicklung der kantonalen Agrarstrukturpolitik

Basierend auf der kantonalen
VerordnungüberdieBeitragsleistungenanBodenverbes¬serungenvon1957bezahltderKantonAppenzellInnerrhoden,ergänzendzudenLeis¬tungendesBundes,Kostenbeiträgez.B.fürStallsanierangen(Höchstansatz18%derKostensumme)oderfürGüter-undAlpwege(Höchstansatz30%).InvestitionskreditewerdenseitInkrafttretenderVollzugsverordnungzumBundesgesetzüberInvestitions¬krediteundBetriebshilfeninderLandwirtschaftimJahre1962gewährt.MitdemGe¬setzüberdieFlurgenossenschaftenvon1962wurdendieOrganisationsstrakturunddieKostenverteilungbeigemeinwirtschaftlichenBodenverbesserungengeregelt.Imkanto¬nalenGesetzbetreffendFörderungderLandwirtschaftvon1980wurdefestgelegt,dassBodenverbesserungeninbesonderenFällenauchdannunterstütztwerdenkönnen,wennderBundaufgrundverschiedenerKriterien(z.B.zugeringeBetriebsgrösse)keineBei¬trägeentrichtet.1982wurde,gestütztaufdasGesetzüberdieFlurgenossenschaften,dieVerordnungüberdieBeitragsleistungenandenUnterhaltvonGüter-undWaldstrassenerlassen,welcheKostenbeiträgevonbiszu50%derUnterhaltskostenermöglichte.Ba¬sierendaufdemkantonalenLandwirtschaftsgesetztrat1987dieVerordnungüberland¬wirtschaftlicheBodenverbesserungenundBauten(BoV)inKraft,womitdiemaximalenBeitragsleistungendesKantonsundderBezirkeneugeregeltwurden(Stallsanierungenmax.21%derKostensumme;Güter-undAlpwegemax.50%).ErstvorwenigenJah¬rentratschliesslichdasAlpgesetzinKraft,welchesNutzungsrichtlinienzumSchutzundzurErhaltungdesAlpgebietesenthält.FürdiefrüherenJahreexistierenkeinegetrenntenstatistischenAngabenfürdieSektorenIundIL1An



Entwicklung der verkehrstechnischen Erschliessung

Die interregionale Erschliessung der Bezirke und ihrer verschiedenen Ortschaften mit

Kantons- und Bezirksstrassen erfolgte bereits vor 1950. Durch den späteren Ausbau hat

sich vor allem die Qualität der Erschliessung wesentlich verbessert. Aus Abbildung 6-2

wird deutlich, dass der Güterstrassenbau zur intraregionalen Erschliessung von Streu¬

siedlungen und Parzellen hauptsächlich zwischen 1965 und 1985 stattfand. Insgesamt

wurden bis 1995 im Untersuchungsgebiet rund 150 km Flur- und Güterstrassen gebaut.

Davon entfallen rund 45 km auf den Bezirk Gonten, je rund 30 km auf die Bezirke Ap¬

penzell, Rute und Schlatt-Haslen und rund 20 km auf den Bezirk Schwende. Die inten¬

sive Erschliessungstätigkeit erfolgte in den einzelnen Bezirken nicht gleichzeitig. So

wurden im peripher gelegenen Bezirk Schwende bis 1975 deutlich weniger Güterstras¬

sen gebaut als in den übrigen Bezirken.

Anmerkung: Ohne Privatstrassen, inkl. von Strassensanierungen, welche die Erschliessungsqualität

wesentlich verbessert haben.

Daten: Kantonales Bau- und Umweltdepartement AI, 1999.

Abbildung 6-2: Anteil erstellter Wegkilometer in Appenzell Jnnerrhoden je
Bezirkund

Zeitperiode



6.1.5 Analyse der Agrarstrukturen und ihrer Veränderungen seit 1950

Anzahl Betriebe, sozioökonomischer Betriebstyp und Grössenstruktur

Die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe hat im Kanton Appenzell Innerrhoden von rund

1'400 Betrieben im Jahre 1955 auf 842 Betriebe 1990 abgenommen. Aus Tabelle 6-3

wird sichtbar, dass der Rückgang zwischen 1965 und 1975 besonders gross war.

Insgesamt ist die Abnahme der Anzahl der Betriebe im Vergleich mit der gesamt¬

schweizerischen Entwicklung geringer ausgefallen. In Innerrhoden hat
dieBetriebszahlzwischen1955und1990um40%abgenommen,gesamtschweizerischdagegenumfast50%.InAusserrhodenistdieAnzahlBetriebesogarumrund55%zurückgegangen.EineBesonderheitderInnerrhodenerLandwirtschaftstelltderimgesamtschweizeri¬schenVergleichhoheAnteilanHaupterwerbsbetriebendar.Dieserlag1955bei93%und1990immernochbei82%.InnerhalbderBezirkebestehengeringeUnterschiede.AmtiefstenistderAnteilHaupterwerbsbetriebeheuteinSchwende-jenemBezirkmitdemhöchstenAnteilanPendlern(sieheAbschnitt6.1.3).Tabelle6-3:EntwicklungderAnzahlLandwirtschaftsbetriebeunddesAnteilsHaupt¬erwerbbetriebeinAppenzellInnerrhodenseit195519551965197519851990Anzahl%HEAnzahl%HEAnzahl%HEAnzahl%HEAnzahl%HEAppenzellSchwendeRuteSchlatt-H.Gonten24490163962879522398210952228514688275902129119690IIA831298223888183871618614388117802079016786141941438610677195871608414182AItotal1'357931'251851'018838848684282CHtotal205'99772162*41462133'12658119*73157108'29658Daten:BfS(diverseJahrgänge):Betriebszählungsdaten,HauptergebnissenachGemeinden.InAbbildung6-3istdieEntwicklungallerBetriebenachGrÖssenklasseninInnerrhodenundimgesamtschweizerischenDurchschnittdargestellt.Eswirdsichtbar,dassinInner¬rhodenundimgesamtschweizerischenDurchschnittdieKlassederBetriebemit10bis20haNutzflächeinsbesondereaufKostenderBetriebemit1bis5habzw.5bis10hazugenommenhat.DeutlichsichtbaristderinInnerrhodenhistorischbedingte,geringeAnteilanKleinstbetriebenmitwenigerals1haLN(sieheAbschnitt

6.1.2).



Daten: BfS (diverse Jahrgänge): Betriebszählungsdaten, Hauptergebnisse nach Kantonen.

Abbildung 6-3: Veränderung der Betriebsgrössen (ha LN) in Appenzell Innerrhoden

von 1955 bis 1990

Die durchschnittliche Grösse aller Betriebe von Innerrhoden lag 1990 bei 8.8 ha (1975:

5.6 ha). Der gesamtschweizerische Durchschnitt lag mit 9.9 ha 1990 und 6.6 ha 1975

nur wenig höher. Vergleicht man dagegen nur die Haupterwerbsbetriebe, dann präsen¬

tiert sich die Innerrhodener Landwirtschaft 1990 als im gesamtschweizerischen Durch¬

schnitt deutlich kleinstrukturierter. Die durchschnittliche Grösse der Haupterwerbsbe¬

triebe lag 1990 bei 10.2 ha (1975: 8.5 ha), im gesamtschweizerischen Durchschnitt da¬

gegen bei 15.2 ha (1975: 13.2 ha).

Flächennutzung

Aufgrund der naturräumlichen Standortbedingungen (siehe Abschnitt 6.1.1) werden fast

die gesamten 7'600 ha landwirtschaftliche Nutzfläche in Innerrhoden für den Futterbau

verwendet - rund 60 % davon als Mähwiesen, 15%alsHeimweidenund25%alsAlp¬wiesenund-weiden(BfS,1998).Hinzukommenrund3'300haSömmerungsweiden.ÜberdieIntensitätderBewirtschaftungexistierenerstseiteinigenJahrendetaillierteAngaben.1996wurdenrund4%derHeimwiesenund-weidennachdenRichtlinienfürextensiveWiesennachLwGArt.76ff.bewirtschaftet(BfS,1998).TierbeständeundViehdichteBis1973habendieTierbeständeinAppenzellInnerrhodendeutlichzugenommenundverändertensichdanachbisEndeder80erJahrenurwenig.AusTabelle6-4wirdsieht-



bar, dass vor allem die Schweine-, aber auch die Geflügelbestände zugenommen haben.

Diese sogenannte innere Aufstockung der betrieblichen Tierhaltung mit Schweinen oder

Geflügel in den 70er bis Anfang der 80er Jahren ermöglichte den kleinstrukturierten

Appenzeller Landwirtschaftsbetrieben, die fixen Faktoren besser auszulasten und die

Einkommen zu vergrössern.

Tabelle 6-4: Entwicklung der Tierbestände (in GVE) und Bedeutung der einzelnen

Tierarten in Appenzell Innerrhoden 1956 bis 1988

1956 1966
197319781988Tier-kategorienGVEAnteil(%)GVEAnteilGVEAnteil(%)GVEAnteil(%)GVEAnteilRindviehdavonKüheSchweineSchafeZiegenPferdeGeflügel9'54566.67'29050.64'22529.31260.91721.2570.4294211'29462.28'67347.85'65431.12511.4960.5480.38474.911'54352.98'77340.28'82240.54602.1760.3360.2864412'11956.89'17343.07'475356753.21240.6340.29254.311*06051.98'31039.08'34739.25712.71190.6410.21'1745.5GVEtotal14'41810018'16010021'80110021'35210021'312100Daten:BfS(diverseJahrgänge):EidgenössischeViehzählungen.GleichzeitighatdieAusdehnungderTierbeständezueinerökologischproblematischenZunahmederViehdichte(GVE/ha)geführt.InAbbildung6-4istdieEntwicklungderViehdichtenjehaGrünland,inklusivedesnachGewässerschutzgesetzgebunganrechen¬barenAnteilsSömmerungsflächen,nachBezirkundJahrdargestellt.DiehöchstenWertefindensichimBezirkAppenzell,dieniedrigsteninGonten.ZumeistsinddieViehdichtenEnde70erJahreamhöchsten.DernachGewässerschutzgesetzab1981geltendeRichtwertvon1.7GVE/haLNinderBergzoneIIwirdjedochzujedemZeit¬punktdeutlichübertroffen.AllerdingsistnachKoller(1999)anzumerken,dasseinbeachtlicherAnteildesanfallendenHofdüngersausderSchweine-undGeflügelhaltungmittelsAbnahmeverträgeneinerausserkantonalenVerwendungzugeführtwird.Inden90erJahrenhabendieTierbeständeunddabeivorallemdieAnzahlSchweine-GVEwiederdeutlichabgenommen,womitsichauchdieViehdichtereduzierthat.VorallemdiesinkendeRentabilitätundderAnpassungsdruckanökologischeundaufdieTierhaltungbezogeneRichtlinienhabenzudieserEntwicklunggeführt.1f\A



Anmerkung: GVE-Umrechnungsfaktoren nach landwirtschaftlicher BegriffsVerordnung von 1998.

Abbildung 6-4: Entwicklung der Viehdichten (GVE je ha Grünland) in Appenzell

Innerrhoden 1956 bis 1993

6.2 Aggregierte Betrachtung des Zusammenhangs zwischen Erschliessungsmass¬

nahmen und Agrarstrukturveränderungen auf Bezirksebene

Aus den Ausführungen zur Entwicklung der Innerrhoder Landwirtschaft und ihres Um¬

feldes (Kapitel 6.1) wird sichtbar, dass in den letzten 30 Jahren beträchtliche Anstren¬

gungen zur verkehrstechnischen Erschliessung der weit verstreuten Hofstätten unter¬

nommen wurden. Die historisch begründete Kleinstruktur im Agrarsektor erforderte

eine intensive Erschliessungstätigkeit je Hektare Nutzfläche (Abschnitt 6.1.3). Zur

Analyse
desvermutetenZusammenhangszwischenErschliessungstätigkeitundAgrar¬strukturveränderungenwirdimFolgendendieEntwicklungdesGüter-undFlurststras-senbauseinigenrelevantenaggregiertenStrukturgrössenjeBezirkgegenübergestellt.AlsIndikatorenzurBeschreibungderAgrarstrukturveränderungenwerdendieEnt¬wicklungderAnzahlLandwirtschaftbetriebe,desAnteilsderHaupterwerbsbetriebeundderViehdichte(GVE/ha)verwendet.AlsbeeinflussendeGrössenwerdennebenderEr¬schliessungstätigkeitjeBezirk,dargestelltalsneuerschlossenebzw.vollständigsanierteWegkilometerjeHektarelandwirtschaftlicheNutzfläche,dieausserlandwirtschaftlichenBeschäftigungsmöglichkeitenjeBezirkberücksichtigt.Dieübrigensturkturbeeinflus-sendenGrössen,wiediePreis-Kosten-Verhältnissesowiedaspolitischeundgesamt¬wirtschaftlicheUmfeldhabensichdagegenfürdasgesamteUntersuchungsgebietglei-chermassenverändertundtragendamitnichtzurErklärungderunterschiedlichenAgrar-strukturentwicklungindenuntersuchtenBezirken

bei.



6.2.1 Auswirkungen der Erschliessungsmassnahmen auf die Agrarstrukturen in

den Bezirken von Appenzell Innerrhoden

Appenzell (Bezirk)

Aus Tabelle 6-5 wird sichtbar, dass im Bezirk Appenzell die Anzahl Landwirtschafts¬

betriebe über den gesamten Zeitraum zurückgegangen ist. Besonders deutlich ist diese

Abnahme in den Phasen mit zunehmenden ausserlandwirtschaftlichen Beschäftigungs¬

möglichkeiten und intensiver Erschliessungstätigkeit. Gleichzeitig veränderte sich der

Anteil an Haupterwerbsbetrieben kaum. Die Viehdichte stieg zur Zeit intensiver Er¬

schliessungstätigkeit zuerst an, nahmjedoch zwischen 1975 und 1995 wieder ab.

Rute

In Rute erfolgte die intensive Erschliessungstätigkeit zur gleichen Zeit wie im BezirkAppenzellrelativfrüh,undauchdasArbeitsplatzangebotausserhalbderPrimärproduk¬tionpräsentiertesichähnlich.EntsprechendentwickeltensichdiebetrachtetenStruktur¬indikatoreninvergleichbarerWeisewieimBezirkAppenzell.Tabelle6-5:Erschliessungsmassnahmen,ausserlandwirtschaftlicheBeschäftigungundAgrarstrukturveränderungenzwischen1965und1995imBezirkAppenzellPeriodeAgrarstrukturenErschliessungenBeschäftigungAnzahlBetriebeAnteilHEViehdichte(GVE/ha)Meter/haLNAnzahlArbeitsplätze(SektorII&ÏÏI)1955-1964iiTtk.A.1965-1974U=TTTT1975-1984u=itt=1985-1995i=i=iLegende:ÎÎstarkeZunahme;ÎZunahme;-iAbnahme;11starkeAbnahme;=geringebiskeineVerän¬derung;k.A.:KeineAngaben(getrennteAngabenfürSektorIundIIerstab1965verfügbar).Schlatt-HaslenDieintensivsteErschliessungstätigkeitinSchlatt-Haslenfandvor1975statt.IndieserZeitgingdieAnzahlLandwirtschaftsbetriebesowiederAnteilderHaupterwerbsbetrie¬bebesondersdeutlichzurück.DiesobschonsichdieBeschäftigungssituationimBezirknichtoptimalpräsentierte.MitderZunahmeanArbeitsplätzenab1975gingdieBe¬triebszahlweiterzurück,währendderAnteilHaupterwerbsbetriebeerstab1985wiederabnahm.DieViehdichteverändertesichimVergleichmitdenanderenBezirkenseit1n/T



1955 deutlich weniger. In der Phase intensiver Erschliessungstätigkeit kann eine Zu¬

nahme und ab 1985 eine Abnahme beobachtet werden.

Gonten

Sowohl die Erschliessungstätigkeit und die Anzahl ausserlandwirtschaftlicher Arbeits¬

plätze als auch die ausgewählten Strukturindikatoren entwickelten sich in Gonten sehr

ähnlich wie in den Bezirken Appenzell und Rute.

Schwende

In Schwende erfolgte der intensive Güter- und Flurstrassenbau später als in den anderen

Bezirken Innerhodens (siehe Tabelle 6-6). Die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe hat da¬

gegen im Vergleich schon früh und damit vor der ersten Phase intensiver Erschlies¬

sungstätigkeit deutlich abgenommen. Der Anteil an Haupterwerbsbetrieben ist beson¬

ders zwischen 1965 und 1974 und erneut ab 1985
zurückgegangenunderfolgtedamitzeitgleichwiedieZunahmederausserlandwirtschaftlichenArbeitsmöglichkeitenimBezirk.DieViehdichtehatnurbis1965zugenommenundbliebdanachwährendderintensivenErschliessungstätigkeitunverändertbzw.nahmab1985wiederab.Tabelle6-6:Erschliessungsmassnahmen,ausserlandwirtschaftlicheBeschäftigungundAgrarstrukturveränderungenzwischen1965und1995imBezirkSchwendePeriodeAgrarstrukturenErschliessungenBeschäftigungAnzahlBetriebeAnteilHEViehdichte(GVE/ha)Meter/haLNAnzahlArbeitsplätze(SektorIÏ&ÏÏÏ)1955-1964uit=k.A.1965-1974ui=TTt1975-1984is1TT=1985-1995ii1ÎTLegende:ÎÎstarkeZunahme;ÎZunahme;-lAbnahme;i-lstarkeAbnahme;sgeringebiskeineVerän¬derung;k.A.:KeineAngaben(getrennteAngabenfürSektorIundIIerstab1965

verfügbar).



6.2.2 Schlussfolgerungen aus der aggregierten Betrachtung

Die Entwicklung der Agrarstrukturindikatoren erfolgte in den fünf Bezirken des Unter¬

suchungsgebietes relativ homogen. Dies obschon sich die Beschäftigungssituation und

die Erschliessungstätigkeit in den Bezirken teilweise unterschieden. Eigentliche Muster

möglicher Zusammenhänge zwischen der Erschliessungstätigkeit und den verschiedenen

Strukturindikatoren lassen sich daher nicht identifizieren oder gelten zumindest nicht für

alle Bezirke.

Betrachtet man z.B. die Entwicklung der Anzahl Betriebe und des Anteils an

Haupterwerbsbetrieben, so scheint es, dass die ersten Erschliessungsmassnahmen den

Sog auf die Arbeitskräfte verstärkten und damit zu einer Abwanderung aus der

Landwirtschaft beitragen. Allerdings war gleichzeitig die Beschäftigungslage
indenBezirkenzumeistgünstig,womitsichdieWirkungenderbeidenexogenenGrössenüberlagerten.InSchwendenahmzudemdieAnzahlBetriebebereitszueinerZeitdeutlichab,wodieErschliessungstätigkeitnochnichtrichtigbegonnenhatte.EineAbwanderungausderLandwirtschafterfolgteimUntersuchungsgebietdamitinPhasenmitundohneErschliessungstätigkeit.DieAnalysederViehdichtenzeigtaufaggregierterEbeneinderZeitintensiverEr¬schliessungstätigkeitzweigegenläufigeEntwicklungen.WährenddieAnzahlGVEjeHektareGrünlandindererstenErschliessungsphasezunimmt,kannzwischen1975und1984beiweiterhinintensiverErschliessungstätigkeiteineAbnahmebeobachtetwerden.InSchwende,woderGüter-undFlurstrassenbauimVergleichmitdenübrigenBezirkenrelativspäterintensiviertwurde,hatdieViehdichtewährendderganzenErschlies¬sungstätigkeitabgenommen.AusdiesenBeobachtungenlässtsichschliessen,dassandere,fürdasgesamteUntersu¬chungsgebietgleichermassengeltendeGrössen,dieAgrarstrakturentwicklungwesent¬lichmehrbeeinflussthabenalsdiebezirksspezifischeAnzahlArbeitsplätzeunddieer¬folgtenErschliessungsmassnahmen.DazuzählendieSituationaufdenArbeitsmärktenausserhalbderUntersuchungsregion,dieEntwicklungderPreis-Kostenverhältnisseso¬wiedieagrar-undregionalpolitischenRahmenbedingungen(sieheAbschnitt4.4.1).AusderaggregiertenBetrachtunglässtsichdabeiderEinflussjedereinzelnenGrössenichtherausschälen.Sowirdz.B.nichtklar,obdieErschliessungstätigkeitzuderfürAppen¬zelltypischeninnerenAufstockungderTierbeständeunddamitzumAnstiegderVieh¬dichtenbisEndeder70erJahrebeitrugoderobderGüter-undFlurstrassenbaualsstrukturelleAnpassungandieIntensivierungderTierhaltungnotwendigwurde.Fazit:AufderaggregiertenEbeneBezirkkönnenfürdieTestregionAppenzellInner-rhodenkeineeindeutigenZusammenhängezwischenErschliessungsmassnahmenundAgrarstrukturveränderungenfestgestelltwerden.



6.3 Einzelbetriebliche Analyse des Zusammenhangs zwischen Erschliessungs¬

massnahmen und ausgewählten Strukturgrössen

Im Folgenden werden die in Abschnitt 5.5 dargestellten Hypothesen über den Zusam¬

menhang zwischen Erschliessungen und der gesamtbetrieblichen Intensität (Abschnitt

6.3.1), dem Erwerbstyp des Betriebes (Abschnitt 6.3.2) und der Mechanisierung auf dem

Betrieb (Abschnitt 6.3.3) anhand einzelbetrieblicher Daten untersucht. Zuerst werden

jeweils die Ergebnisse der deskriptiven Statistik dargestellt, gefolgt von den Resultaten

der Modellschätzungen.

Tabelle 6-7 gibt einen Überblick über die Datenbasis für die Testregion Appenzell In-

nerrhoden (zu Datenerhebung und -quellen siehe Abschnitt 5.4).

Tabelle 6-7: Übersicht über
dieDatenbasisfürdieTestregionAppenzellBetriebe1980(BfS)lBetriebe1996(BfS)2Betriebe1980=1996(BfS)3Betriebe1980=1996(LokaleExperten)Betriebe1980(LokaleExperten)5Datenbasis1980NichtlokalisierbareB.1980bzw.19966Betriebemit>10bzw.5-10GVE/haGVE-bereinigteDatenbasis1980davonHaupt-bzw.Nebenerwerbsbetriebe\mm35579508.:.793*,i\-666541449541•545906447671Legende:DatensatzdesBfSvon1980,ohne63nachdenErhebungskriterienvon1996nichtmehralsBetriebegeltendeEinheiten.KeinegenauenAngabenzumgeografischenStandort.DatensatzdesBfSvon1996inkl.KoordinatenangabenzumBetriebsstandort.VerknüpfungdesDatensatzesmittelsBetriebsnummerndesBfS.IdentischeBetriebe1980und1996trotzinderStatistikunterschiedlicherBetriebsnummer.IdentifizierungmittelszusätzlicherAngabendesBfSdurchlokaleExperten.BetriebeimJahre1980,dienichtmitAngabenvon1996verknüpfbarsind.IdentifizierungmittelszusätzlicherAngabendesBfSdurchlokaleExperten.WedermittelsAngabendesBfSnochlokalerExpertenidentifizierbare

Betriebe.



Der gesamte Datensatz lokalisierbarer Betriebe für das Jahr 1980 umfasst für die Test¬

region Appenzell Innerrhoden Angaben zu den Strukturen und der Erschliessungsquali-

tät von 644 Betrieben. Als erstes Ergebnis der explorativen Datenanalyse wurden die

wenigen Betriebe mit sehr grossen Viehdichten als statistische Ausreisser identifiziert

und aus dem Untersuchungsdatensatz entfernt. Dabei handelte es sich grösstenteils um

grosse Schweinehaltungsbetriebe ohne oder nur mit wenig Nutzfläche. Der bereinigte

Datensatz umfasst 579 Betriebe und damit rund 75 % der 1980 statistisch erfassten Be¬

triebe
derTestregion.Davonsind508Haupterwerbs-undnur71Nebenerwerbsbetriebe.6.3.1ZusammenhangzwischenErschliessungenundgesamtbetrieblicherIntensitätInTabelle6-8sinddieMittelwerteundStandardabweichungenderViehdichtenfürdiejeweiligenAusprägungenderkategorialenVariablendesinAbschnitt5.7.2formulier¬tenVarianzanalysemodellsdargestellt.Eswirdsichtbar,dassnahebeimregionalwirt¬schaftlichenZentrumgelegeneBetriebedurchschnittlichleichthöhereViehdichtenauf¬weisenalsweiterentfernteBetriebe.FürdieQualitätderHoferschliessungunddieto¬pographischeSituationumdenBetriebwirdausdenMittelwertendagegenkeinTrendsichtbar.BeimErwerbstypwiederumnimmtdiemittlereViehdichteab,jemehrAr¬beitszeitausserhalbdesBetriebeseingesetztwird.AlleMittelwerteweisenjedochgros¬seStandardfehlerauf.InwieweitdiesebeobachtetenAbhängigkeitendennochstatistischsignifikantsind,wirdanhandderModellschätzungbeurteilt(sieheTabelle6-10).Tabelle6-8:MittelwertundStandardabweichungenderViehdichte(GVE/haLN)inderTestregionAppenzellnachAusprägungderkategorialenModellvariablenVariableNMittel¬wertStandard¬fehlerLagedesBetriebeszumnächstenwirt¬schaftlichenZentrum<1kml-3km>3km329170802.762.452.320.990.910.95QualitätderHofer¬schliessung(Strassenklasse)1.K1.,2.K1.oder<lkm3.Kl.>1km3.Kl.,4.Kl.strasse5.Kl.oderohneErschliessung44563712.662.342.550.980.910.97Togografieflachhügeligsteil2052651092.802.502.551.010.910.99ErwerbstypHaupterwerbZuerwerbNebenerwerb50844272.652.422.140.980.880.8211A



In Tabelle 6-9 sind die Abhängigkeiten zwischen den metrischen Modellvariablen

'Viehdichte' und ,Nutzfläche' bzw. der 'Distanz zwischen Hofgebäude und der näch¬

sten 2.Klassstrasse' dargestellt. Die negative Korrelation zwischen der Viehdichte und

der Nutzfläche der Betriebe bedeutet, dass ein negativer Zusammenhang zwischen Be-

triebsgrösse und Viehdichte besteht. Zwischen der Erschliessungsvariable 'Distanz zur

2.Klassstrasse' und der Viehdichte besteht dagegen nur ein geringe Abhängigkeit.

Tabelle 6-9: Korrelation zwischen der Viehdichte und den exogenen Modellvariablen

in der Untersuchungsregion Appenzell Innerrhoden

Korrelation zwischen Variablen Korrelationskoeffizient

Viehdichte und landwirtschaftliche Nutzfläche -0.418**ViehdichteundDistanzzwischenHofgebäudeund2.Kl.strasse-0.157**signifikantaufdemNiveauvon0.01.VorderModellanwendungwerdendieerklärendenVariablenaufihrepaarweisenAb¬hängigkeitenuntereinanderuntersucht.InsbesonderedieKovarianten'Nutzfläche'bzw.'Distanz'unddiekategorialenexogenenGrössendürfennichtmiteinanderkorrelieren.Eszeigtsich,dasseinzigzwischendenVariablen'Distanz'und'QualitätderHofer-schliessung'eindeutlicherZusammenhangbesteht(r>0.5).DasModellwirddaherumdiekategorialeVariable'QualitätderHoferschliessung'reduziert.InTabelle6-10sinddieErgebnissedesreduziertenVarianzanalysemodellsdargestellt.DerLevene-TestergibtkeinesignifikanteAbweichungderVarianzenzwischendenVergleichsgruppen(0.196>0.05).DamitistdieAnwendungderVarianzanalyseunddieInterpretationihrerErgebnissemöglich.Eszeigtsich,dassnurderErwerbstypunddieNutzflächeeinensignifikantenEinflussaufdieGesamtvarianzausüben(p=0.05),wäh¬renddieErschliessungsvariablennichtvonBedeutungsind.KeinederInteraktionenzwischendenexogenenVariablenistsignifikant.DasGesamtmodellerklärt25%derGesamtvarianz(R2=0.25).AusdenEta2-Wertezeigtsich,dassderErklärungsbeitragderVariable,Erwerbstyp'etwasgeringeristalsderjenigederVariable,Nutzfläche'.Eswirdsichtbar,dassderErwerbstypeinenstatistischsignifikantenErklärungsbeitragzurVarianzderViehdichtenliefert.ZudemzeigteinenähereAnalysederInteraktionsef¬fekte,dasszwarkeinederWechselwirkungenaufdem5%-Niveausignifikantsind,dassabervonallenInteraktionendiejenigenmitderVariableErwerbstypzumindestaufdem15%-Niveaubedeutendsind.AusdiesemGrundwirddasVarianzanalysemodellauchaufdennachErwerbstypgesplittetenDatensatzangewendet.Dabeizeigtsich,dassdiebezüglichderViehdichtesehrheterogenenNebenerwerbsbetriebeoffenbardasGe¬samtergebnisverzerren.BeiNebenwerwerbsbetriebenliefertkeinederobigenModell-



variablen einen signifikanten Erklärungsbeitrag. Das Gesamtmodell erklärt nur 10 % der

Gesamtvarianz, womit für die Viehdichten offenbar andere, nicht im Modell berück¬

sichtige Grössen, wie die Art der ausserlandwirtschaftlichen Arbeit, relevanter sind.

Tabelle 6-10: Ergebnisse der Varianzanalyse aller Betriebe in Appenzell (N = 579)

Variable Summe der

Quadrate

F-Test P-Wert

(Sign.)

Eta2

Korrigiertes Modell" 151.943 8.118 0.000 0.277

Konstanter Term 300.275 417.128 0.000 0.430

Erwerbstyp des Betriebes (Et) * 14.312 19.882 0.000 0.035

Nutzfläche des Betriebes (Ln) in Aren 20.222 28.091 0.000 0.048

Lage zum Zentrum (Lz) * 2.645 1.847 0.160 0.007

Distanz Betrieb - 2.Klassstrasse
(D)inm0.4000.5550.4570.001Topografie*0.0090.0050.9340.000KeinesignifikantenInteraktionenLevenesTestaufVarianzhomogenität:0.1S>6aR2-0.28(korrigiertesR2=0.25)*KategorienderkategorialenModellvariablensieheTabelle6-8FürdieHaupterwerbsbetriebezeigtsichinTabelle6-11,dassnebenderNutzflächeauchdieErschliessungsvariable'LagedesBetriebeszumZentrum'einensignifikanten,wennauchkleinenBeitragzurErklärungderGesamtvarianzliefert.Nurknappnichtaufdem5%-NiveausignifikantistdieModellvariable'DistanzdesBetriebesvondernächsten2.Klassstrasse'.DerEinflussderTopografieistdagegenstatistischnichtgesichert.Tabelle6-11:ErgebnissederVarianzanalysefürdieHaupterwerbsbetriebeAppenzellInnerrhodens(N=508)VariableSummederQuadrateF-TestP-Wert(Sign.)Eta2KorrigiertesModelf137.3319.9990.0000.280KonstanterTerm429.872594.6630.0000.549NutzflächedesBetriebes(Ln)inAren41.85857.9040.0000.106LagezumZentrum(Lz)5.9074.0860.0170.016DistanzBetrieb-2.Klassstrasse(D)inm2.4873.4290.0650.007Topografie2.7291.8870.1530.008KeinesignifikantenInteraktionenLevenesTestaufVarianzhomogenität:C.063aR2=0.28(korrigiertes]l2=0.26)KategorienderkategorialenModellvariablensieheTabelle6-8



6.3.2 Zusammenhang zwischen Erschliessungen und dem Erwerbstyp der Betriebe

Zur Analyse des Zusammenhangs zwischen den Erschliessungskenngrössen der Inner-

rhoder Landwirtschaftsbetriebe und ihrem Erwerbstyp dient das in Abschnitt 5.7.4 for¬

mulierte logistische Regressionsmodell. In Tabelle 6-12 sind die Mittelwerte und Stand¬

ardabweichungen für die dort definierten metrischen exogenen Variablen dargestellt.

Abbildung 6-5 zeigt die Ausprägungen der kategorialen Modellvariablen für Haupt- und

Nebenerwerbsbetriebe.

Tabelle 6-12: Mittelwert und Standardabweichungen der metrischen Modellvariablen

in der Untersuchungsregion Appenzell Innerrhoden VariablenNMittel¬wertStandard-fehlerNutzfläche(Aren)HaupterwerbsbetriebeNebenerwerbsbetriebe53084945631470475DistanzzwischenBetriebund2.Klassstrasse(m)HaupterwerbsbetriebeNebenerwerbsbetriebe53084446381575548AnzahlKüheHaupterwerbsbetriebeNebenerwerbsbetriebe5308412645AnteilBetriebeHE=HaupterwerbNE=Nebenerwerb100%-immmmPm75%:"50%-25%-•:?0%.HENEHENEHENEHENELagezumZentrumTopografi3HoferschliessungAusbildungLegende:LagezumZentrum:Topografie:QualitätderHoferschliessung:Ausbildung:B1D2M31<lkm;2l-3km;3>3km1flach;2hügelig;3steil11.K1.,2.K1.oder<lkm3.Kl.strasse;2>lkm3.KL,4.Klassstrasse;35.KlassstrasseoderohneErschliessung1BetriebsleiterhatlandwirtschaftlicheFähigkeitsprüfung;2BetriebsleiterhatlandwirtschaftlicheFähigkeitsprüfungnichtAbbildung6-5:VergleichderAusprägungenderkategorialenModellvariablenbeiHaupt-undNebenerwerbsbetriebeninAppenzellInnerrhoden



Aus Tabelle 6-12 wird sichtbar, dass sich die Mittelwerte für alle drei Variablen (Nutz¬

fläche, Distanz des Betriebes zur 2.Klassstrasse und Anzahl Kühe) nach Erwerbstyp

unterscheiden. Allerdings sind die Standardabweichungen teilweise sehr gross. Aus

Tabelle 6-13 wird deutlich, dass sich von diesen drei metrischen Modellvariablen nur

die 'Anzahl Kühe' signifikant zwischen den Erwerbstypen unterscheiden.

In Abbildung 6-5 lässt sich beobachten, dass die Unterschiede zwischen den Erwerbs¬

typen gering sind. Der Anteil nahe am Zentrum gelegener Betriebe ist bei den Nebener¬

werbsbetrieben wenig grösser als bei Haupterwerbsbetrieben. Nebenerwerbsbetriebe
findensichhäufigerinderTalsohle,undsieweiseneinenleichthöherenAnteilqualita¬tivguterHoferschliessungenauf.BezüglichderVariable'AusbildungdesBetriebslei¬ters'lässtsichkeinUnterschiedbeobachten.Tabelle6-13:ErgebnissederlogistischenRegressionsschätzungzurErklärungderWahrscheinlichkeiteinerBetriebsbewirtschaftungimNebenerwerbinAppenzellInnerrhoden(N=579)VariableKoeffi¬OddWald-p-WertzientßExp.(ß)Test(Sig.)Konstante0.6141.8480.8660.352LagedesBetriebeszumwirt.Zentrum(Lz)*1.3190.5171.DummyfürLz0.2411.2780.2780.5972.DummyfürLz-0.2000.8170.1930.660TopografieumdenBetrieb(T)*0.4110.8141.DummyfürdieTopografie0.2901.3360.4040.5252.DummyfürdieTopografie0.1551.1680.1500.698QualitätHoferschliessung(Strassenklasse)(He)*0.1310.9371.DummyfürdieQualitätderHoferschliessung0.0871.0910.0410.8392.DummyfürdieQualitätderHoferschliessung0.2381.2690.1250.724AusbildungdesBetriebsleiters(Ab)*0.8982.4542.6920.101LandwirtschaftlicheNutzfläche(Ln)inAren-0.0080.9920.0390.844AnzahlKühe(K)-0.3100.73449.3840.000DistanzdesBetriebeszur2.Klassstrasse(D)inm-0.0010.9990.0030.957NagelkerkeR2=0.29Vorhersagegenauigkeit:Haupterwerbsbetriebe84%Nebenerwerbsbetriebe:62%Gesamtmodell:81%KategoriensieheLegendezurAbbildungAbb.6-5.DummycodierungsieheAbschnitt

5.7.2.



Aus Tabelle 6-13 wird deutlich, dass die Koeffizienten der kategorialen Modellvaria¬

blen zumeist die erwarteten Vorzeichen aufweisen. Keine der Grössen erweisen sich

jedoch auf dem 5 %-Niveau signifikant. Die Variable 'Ausbildung' ist immerhin knapp

auf dem 10 %-Niveau signifikant. Die Kuhanzahl und der damit verbundene Arbeits¬

aufwand ist die einzige Modellvariable mit statistisch gesichertem (p = 0.05) Erklä¬

rungsgehalt. Variantenrechnungen zeigen, dass zusätzlich auch der Schweinebestand der

Betriebe mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 7 % zur Erklärung der Nebener-

werbswahrscheinlichkeit beiträgt. Die Modellgüte (Nagelkerke R = 0.29) ist gut, und

die Vorhersagegenauigkeit
desGesamtmodellsmit81%genügend.6.3.3ZusammenhangzwischenErschliessungenundderMechanisierungderBe¬triebeDieAussenmechanisierungderBetriebewirdanhandderAusstattungmitZugfahrzeu¬gen(TraktoroderTransporter)beurteilt(sieheAbschnitt5.7.5).Rund70%derInner-rhoderLandwirtschaftsbetriebewaren1980mitmindestenseinemTraktoroderTrans¬porterausgestattet.InAbbildung6-6sinddieAusprägungenderkategorialenModellva¬riablen'LagezumZentrum','Topografie','QualitätderHoferschliessung'und'Er¬werbstyp'fürBetriebemitmindestenseinembzw.ohneZugfahrzeugdargestellt.100%-,75%-150%-ï25%-!-mitohnemitohneiimitohne1mitohneZugfahrzeugLagezumZentrumTopografieHoferschliessungErwerbstypLegende:LagezumZentrum:Topografie:QualitätderHoferschliessungErwerbstyp:B1D2M31<lkm;2l-3km;3>3km1flach;2hügelig;3steil11.K1.,2.K1.oder<lkm3.Kl.strasse;2>lkm3.KL,4.Klassstrasse;35.KlassstrasseoderohneErschliessung1Haupterwerbsbetriebe;2NebenerwerbsbetriebeAbbildung6-6:VergleichderAusprägungenderkategorialenModellvariablenbe¬züglichdesVorhandenseinseinesZugfahrzeugesaufdenLandwirt¬schaftsbetriebenvonAppenzell

Innerrhoden



Es wird sichtbar, dass sich Betriebe ohne Zugfahrzeug anteilsmässig häufiger in topo-

grafisch ungünstigeren Lagen befinden bzw. weit vom nächsten regionalwirtschaftlichen

Zentrum entfernt sind. Zudem sind Nebenerwerbsbetriebe häufiger schlecht mit Zug¬

fahrzeugen ausgestattet als Haupterwerbsbetriebe, während bezüglich der Variable

'Qualität der Hoferschliessung' keine klaren Unterschiede beobachtet werden können.

Aufgrund der heterogenen Mechanisierung der wenigen Nebenerwerbsbetriebe erfolgt

die Anwendung des logistischen Regressionsmodells nur für Haupterwerbsbetriebe. In

Tabelle
6-14sinddieSchätzergebnissedargestellt.Tabelle6-14:ErgebnissederlogistischenRegressionsschätzungzurErklärungderWahrscheinlichkeitdesVorhandenseinsvonZugfahrzeugenaufdenLandwirtschaftsbetriebenvonAppenzellInnerrhoden(N=508)VariableKoeffi¬OddWald-p-WertzientßExp,(ß)Test(Sig.)Konstante-2.5350.07918.6700.000LagedesBetriebeszumwirt.Zentrum(Lz)*8.0830.0181.DummyfürLz0.8852.4236.5830.0102.DummyfürLz0.8722.3956.6830.010TopografieumdenBetrieb(T)*0.8320.6601.DummyfürdieTopografie-0.1300.8780.1250.7242.DummyfürdieTopografie0.1090.7260.1230.726QualitätHoferschliessung(Strassenklasse)(He)*0.3470.8411.DummyfürdieQualitätderHoferschliessung0.1861.2050.2940.5882.DummyfürdieQualitätderHoferschliessung0.2081.2310.1640.685LandwirtschaftlicheNutzfläche(Ln)inAren0.0011.0018.6970.003AnzahlGrossvieheinheiten(GVE)0.0791.08319.7590.000DistanzdesBetriebeszur2.Klassstrasse(D)inm0.0011.0010.0430.837NagelkerkeR2=0.21Vorhersagegenauigkeit:BetriebeohneZugfahrzeug:53°/iBetriebemitZugfahrz«îug:88%Gesamtmodell:78%KategoriensieheLegendezurAbbildungAbb.6-6.DummycodierungsieheAbschnitt5.7.2.DieModellschätzungfüralleBetriebeergibteineungenügendeModellgütebeimTestvonHosmerundLemeshow.FürdenumdieNebenerwerbsbetriebereduziertenDatensatzistderTestdagegengut.11/T



Erwartungsgemäss erweisen sich die Vieh- und Flächenausstattung der Betriebe als

hochsignifikante Grössen bezüglich der Ausstattung der Betriebe mit Traktoren oder

Transportern (p = 0.05). Je mehr GVE gehalten werden bzw. je mehr Nutzland bewirt¬

schaftet wird, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Betrieb ein Zugfahrzeug

besitzt. Von den in Abbildung 6-6 beobachteten Grössen erweist sich einzig die 'Lage

des Betriebes zum wirtschaftlichen Zentrum' als signifikant. Die abgelegenen Betriebe

sind tendenziell schlechter mechanisiert. Die Topografie rund um den Betrieb und die

Erschliessungsvariablen 'Distanz des Betriebes von der Zweitklassstrasse' und 'Qualität

der Hoferschliessung' sind dagegen statistisch nicht gesichert.

Die Modellgüte
(NagelkerkeR2)istnachUrban(1993)mit0.21genügend,dieVorher¬sagegenauigkeitdagegeninsbesonderefürBetriebeohneZugfahrzeugknapp.FürdieAusstattungderBetriebemitZugfahrzeugensindoffenbarnochandere,imModellnichtberücksichtigteGrössenrelevant.DazuzählendiefinanziellenVerhältnisseaufdemBetrieb(Investitionsmöglichkeiten),aberauchkaumquantifizierbareindividuelleZiel¬setzungenderBetriebsleitersunddessenFamilie,wiebeispielsweisederWunschnacheinergeringerenArbeitsbelastung(sieheAbschnitt4.1.2).AlsKriteriumfürdieInnenmechanisierungwirddieLagerungstechnikfürdasRauh¬futter(HeubelüftungoderSiloja/nein)verwendet.Rund25%derInnerrhoderBetriebehabenwedereineHeubelüftungnocheinSilo.DieSchätzungdesEinflussesderEr¬schliessungaufdieRauhfutterlagerungstechnikmitdeminAbschnitt5.7.5dargestelltenlogistischenRegressionsmodellliefertjedochnureinunbefriedigendesErgebnis.DasNagelkerkeR2liegtdeutlichunter0.2unddieVorhersagegenauigkeitfürdasGesamt¬modellunter70%.AuchdieRauhfutter-LagerungstechnikwirdoffenbarzusätzlichvonGrössenbeeinflusst,dieaufgrundfehlenderDaten(z.B.AlterderScheune)odernichtquantifizierbarePräferenzenderBetriebsleiterfamilie(z.B.AversionengegenSilage¬fütterung)nichtinsModellintegriertwerdenkönnen.6.3.4SchlussfolgerungenausdeneinzelbetrieblichenAnalysenDashügeligeVoralpengebietvonAppenzellInnerrhodenwirdgeprägtdurchklein¬strukturierte,intensivwirtschaftendeLandwirtschaftsbetriebe.Diesesindhistorischbe¬dingtweitinderLandschaftverstreut(sieheAbschnitt6.1).DieErschliessungdieserStreusiedlungenwirdvomKantonAppenzellInnerrhodengefördert(sieheAbschnitt6.1.3)undistfürdieLandwirtschaftsehrbedeutend.SoerfordertdievorherrschendeMilchwirtschafteinentäglichenAbtransportderMilchvondenBetrieben,auchindenschneereichenWintern.DieschnelleRauhfutterbergunginderniederschlagsreichenRegionistebenfallsnurbeigeeigneterErschliessungmöglich.ZudemmussfürNe¬benerwerbslandwirtebzw.dienichtinderLandwirtschafttätigenMitbewohnerauf1n



Haupterwerbsbetrieben, welche mit zum hohen Pendleranteil der Region beitragen (sie¬

he Abschnitt 6.1.3), der Arbeitsort einfach erreichbar sein.

Für 579 Innerrhoder Landwirtschaftsbetriebe wurden die in Abschnitt 4.2 theoretisch

hergeleiteten Zusammenhänge zwischen Erschliessungen und der gesamtbetrieblichen

Intensität, dem Erwerbstyp der Betriebe und der Mechanisierung auf den Betrieben

analysiert. Die Ergebnisse der Modellschätzungen zeigen, dass in dieser Testregion die

Bedeutung der Erschliessungsvariablen für die einzelbetrieblichen Strukturgrössen

'Viehdichte', 'Erwerbstyp' und 'Mechanisierung' nur teilweise statistisch gesichert ist.

Die Viehdichte steht in einem signifikanten Zusammenhang mit der Flächenausstattung

und dem Erwerbstyp der Betriebe. Die 'Qualität derHoferschliessung'unddieTopogra-fieumdenBetriebtragendagegennichtstatistischgesichertzurErklärungdergesamt¬betrieblichenIntensitätbei.DieModellvariable'LagedesBetriebeszumwirtschaftli¬chenZentrum'istnurfürHaupterwerbsbetriebesignifikant.WeitabgelegeneHaupter¬werbsbetriebeweisengeringereViehdichtenauf.Insgesamtkannmandavonausgehen,dassweitere,aufgrundfehlenderDatennichtimModellberücksichtigteGrössenwesentlichzurStreuungderViehdichtenbeitragen.DazugehörenbeispielsweisedieeinzelbetrieblichenHofdüngerlagerungsvoluminaunddieStallkapazitäten,welchebeideRestriktionenfürdentotalenTierbesatzdarstellen.EinEinflusshatteauchderwirtschaftlicheDruckaufdieBetriebe,welchealsReaktionteilweisemittelssogenannterinnererAufstockungversuchten,dieFixfaktorenbesserauszulasten.DiesführteEndeder70er-bisindie80er-Jahrehineinzueinemverbreite¬tenAnstiegderTierbeständeaufdenBetrieben.ZurErklärungderAusstattungderBetriebemitZugfahrzeugenliefertdie'LagedesBe¬triebeszumwirtschaftlichenZentrum'nebenderVieh-undFlächenausstattungeinensignifikantenBeitrag.BetriebeohneTraktoroderTransporterfindensichhäufigerindenabgelegenenLagen.MöglicherweisebestehtaufgrunddergeringerenViehdichteindiesenLageneinkleinererMechanisierungsbedarf.ZudemkanneseinHinweissein,dassBetriebeninabgelegenenLagenteilweisediefinanziellenReservenzurInvestitionineinZugfahrzeugfehlen.DieskannallerdingsaufgrundfehlenderAngabenzuderfi¬nanziellenSituationaufdenBetriebennichtnachgewiesenwerden.ZwischendemErwerbstypderBetriebeundderendogenenGrösse'LagedesBetriebeszumwirtschaftlichenZentrum(OrtAppenzell)'kannentgegendenErwartungenkeinstatistischergesicherterZusammenhangnachgewiesenwerden.EineErklärungmagdarinliegen,dassdieOrtschaftAppenzellnichtalseigentlichesZentrumfürdenAb¬wanderungssogderArbeitskräftebetrachtetwerdenkann.DieteilzeitlichausserhalbderLandwirtschaftarbeitendenBetriebsleitervonNebenerwerbsbetriebendürftenebensoinanderenBezirkenderRegionoderaberausserhalbderRegion(z.B.StadtSt.Gallen)



tätig sein, was allerdings aufgrund fehlender Daten nicht nachweisbar ist. Zudem war

die Sogwirkung auf landwirtschaftliche Arbeitskräfte in Appenzell Innerrhoden zum

Untersuchungszeitpunkt eher gering (siehe Abschnitt 6.1.3), womit auch in verkehrs¬

technisch gut erschlossenen Lagen die Nebenerwerbslandwirtschaft nicht in jedem Fall

eine Alternative darstellte.

Fazit: Die einzelbetriebliche Analyse zeigt, dass in Appenzell Innerrhoden zwischen der

Erschliessung der landwirtschaftlichen Siedlungen und den Betriebsstrukturen nur teil¬

weise ein statistisch gesicherter Zusammenhang festgestellt werden kann. Insbesondere

die Hypothese, dass zwischen der Erschliessungssituation und dem Erwerbstyp der Be¬

triebe ein Zusammenhang besteht, kann aufgrund der Modellergebnisse für die Testre¬

gion Appenzell Innerrhoden nicht bestätigt werden.



7 Empirische Analyse des Zusammenhangs zwischen Hoferschlies-

sungen und Agrarstrukturen: Fallbeispiel Toggenburg

Das Toggenburg ist eine Talschaft des Sanktgaller Voralpengebietes und entspricht in

seiner geografischen Ausdehnung weitgehend dem Wassereinzugsgebiet der beiden

Flüsse Thur und Necker, die im untersten Talabschnitt zusammenfliessen. Im Südosten

grenzt sich das Toggenburg gegen das Rheintal und im Südwesten gegen den Walensee

und das Linthgebiet ab. Gegen Westen und Nordosten gehen die Talflanken fliessend in

das Zürcher Berggebiet bzw. die Appenzeller Voralpen über.

Zur Region Toggenburg zählen vier Bezirke
desKantonsSt.Gallenmitinsgesamt24Gemeinden.DieUntersuchungsregionumfasstdiebeidenimoberenToggenburggele¬genenBezirkeNeu-undAlttoggenburgmitinsgesamt13Gemeindensowiefürdieag¬gregierteBetrachtungdiegrossflächigeGemeindeMosnang.FürdieeinzelbetrieblicheAnalysekommendieübrigendreiGemeindendesBezirkAlttoggenburg34hinzu.VoneinerHöhenlagevon600m.ü.M.inderGemeindeBrunnadernerstrecktsichdasUn¬tersuchungsgebietbisgegen2'500m.ü.M.amSäntismassiv.WennimFolgendenvomToggenburggesprochenwird,istdamitimmerdieUntersuchungsregiongemeint.7.1LandwirtschaftimToggenburg7.1.1NaturräumlicheStandortverhältnissefürdieLandnutzungDieklimatischenBedingungenimToggenburgsindvergleichbarmitjenenimAppen-zellerland(sieheAbschnitt6.1.1).ImUnterschiedzurAppenzellerVoralpenlandschaftistvorallemdasobereToggenburgoftmalsdemwarmenFöhnausgesetzt,weshalbtrotzschneereicherWinterderVegetationsbeginnimFrühjahrnichtverzögertwird.DerGrossteilderlandwirtschaftlichenNutzflächederUntersuchungsregionliegtinderBergzone2-lediglichAnteilevonjerund5%liegenindenBergzonen1bzw.3.DiemorphologischenVerhältnissesindnachHeierli(1987)heterogen.VorallemandenbreitenTalflankendominierenkalkhaltigeBöden.DieTopografieerschwertvielerortsdieBewirtschaftung,wobeidiedichterbesiedeltenSüd-undSüdwesthängeflacherab¬fallenalsdieschattigennord-undnordostexponiertenHänge.Aufgrunddernaturräum-Obertoggenburg:Wildhaus,AltStJohann,Stein,Krummenau,Nesslau,Ebnat-Kappel.Neutoggen-burg:Wattwil,Krinau,Lichtensteig,Oberhelfenschwil,Brunnadern,Hemberg,St.Peterszell.Alttog-genburg:Bütschwil,Kirchberg,Lütisburg,Mosnang.1in



lichen Standortbedingungen beschränken sich damit die Flächennutzungsmöglichkeiten,

wie in der Untersuchungsregion Appenzell, auf die Mäh-Weide-Wirtschqft.

7.1.2 Sozioökonomische Bedeutung der Landwirtschaft im Toggenburg

Historische Bedeutung der Landwirtschaft

Die frühe Besiedlungsgeschichte des Toggenburgs verlief sehr ähnlich wie im Appen-

zellerland (siehe Abschnitt 6.1.2). Entsprechend wird auch das Toggenburger Land¬

schaftsbild durch Streusiedlungen geprägt. Nach ALTHER (1987) dominierte über ein

Jahrtausend selbst in höheren Lagen der Ackerbau zur Selbstversorgung gegenüber dem

Futterbau. Erst mit der Gründung des Kantons St.Gallen 1803 erlangten die Bauern mit

der Abschaffung alter RegelungendiegewünschteFreiheitbeiderBewirtschaftungdesBodens.SodurftefortanauchdieBrachzeigebebautwerden,womitsichderFutterbauunddieViehhaltungausdehnten.VergleichbarmitderEntwicklunginAppenzellAusserrhodenfassteabdem17.Jahr¬hundertineinigengünstiggelegenenGemeindenwieEbnat,Wattwil,LichtensteigundBütschwilsowieimgesamtenBezirkUntertoggenburgdasTextilgewerbeFuss(Bucher,1987).DieseEntwicklungstandindirektemZusammenhangmitdemAr¬beitskräfteangebotausderLandwirtschaft.WeildieTextilarbeitalsNebenbeschäftigungimeigenenHausverrichtetwerdenkonnte,entwickeltesicheineSymbiosezwischenLandwirtschaftundTextilgewerbe.ZuBeginndes19.Jahrhundertsentstandendieers¬tenTextilfabriken,diezueinerZuwanderungvonArbeitskräftenausdemnochagra¬rischausgerichtetenObertoggenburgführte.Ab1860wurdedasObertoggenburg,wiedergesamteKantonSt.Gallen,vomenormenAufschwungderMaschinenstickereier-fasst(Büchler,1992).DieStickereiwurdezumwichtigstenWirtschaftszweigSt.GallensundbotzuBeginndes20.Jahrhundertsrund50%allerBeschäftigenArbeit,währendinderLandwirtschaft35%derberufstätigenBevölkerungbeschäftigtwaren.MitderzunehmendenBedeutungderTextilindustrietratdielandwirtschaftlicheTätig¬keitimmermehrindenHintergrund,unddieAbhängigkeitderFamilienvonderindu¬striellenEntwicklungwurdegrösser.Dieszeigtesich,alszwischen1810und1820Zöl¬le,Transit-undRohstoffsperrenzugrosserArbeitslosigkeitundzusammenmiteinerwitterungsbedingtenMisserntezueinerHungersnotführten.Rund100Jahrespäterbe¬wirktediekriegsbedingteschwereKriseinderaufdenExportausgerichtetenStick¬industrieeinenstarkenRückgangderausserlandwirtschaftlichenBeschäftigungsmög¬lichkeiten.AlsFolgedavonkonzentriertesicheinTeildereinstigensogenannten,Ar¬beiter-Bauern'wiederaufdielandwirtschaftlicheTätigkeit,währendvieleaufderSuchenachalternativenBeschäftigungenabwanderten.



Heutige wirtschaftliche Bedeutung der Landwirtschaft im Toggenburg

Die Untersuchungsregion Toggenburg zählte 1996 28'000 Einwohner - ca. 2'000 mehr

als 1950. Der Beschäftigungsanteil der Landwirtschaft betrug gleichzeitig 16 % und lag

damit deutlich über dem kantonalen Mittelwert von 6 % (SBV, 1998).

Über den Wertschöpfungsanteil der Toggenburger Landwirtschaft liegen keine Angaben

vor. Er dürfte aber wie in Appenzell Ausserhoden leicht über dem schweizerischen

Durchschnittswert von

3%liegen.AlsAgrarerzeugnissesindvorallemMilch,FleischundNutzviehrelevant.IndenBezirkenOber-undNeutoggenburgwerdenjeca.18'000TonnenMilchproJahrproduziert.ImObertoggenburgwerdendabeirunddieHälfte,imNeutoggenburg40%derMilchzuKäseverarbeitet(PezzattiM.undRiederP.,1999).FlächenmässigeBedeutungderLandwirtschaftimToggenburgDieTestregionToggenburgumfassteineGesamtflächevonca.38'000Hektaren.AusTabelle7-1wirdsichtbar,dass37%land-,8%alp-und37%forstwirtschaftlichge¬nutztwerden.Dieübrigen8%derFlächesindunproduktiv.DieSömmerungsflächenkonzentrierensichdabeivorallemaufdieGemeindendesObertoggenburges.Dortrei¬chenandernordexponiertenschattigenTalseitedieAlpenzumTeilbisindieTalebenehinunter,währendamSüdhangbisaufrund1800m.ü.M.Ganzjahresbetriebeanzutref¬fensind.Rund6'800haimBezirkObertoggenburg,6'200haimBezirkNeutoggenburgund2'200hainderGemeindeMosnanggeltenalslandwirtschaftlicheNutzfläche(LN).Da¬zuzählendasWieslandinkl.Heimweiden,diewenigenHektarenAckerflächesowiedieStreueflächen(inTabelle7-1alsTeilderunproduktivenFlächenaufgeführt).Tabelle7-1:BodenflächeundNutzungsarteninderTestregionToggenburgBezirk/GemeindeBodenflächeWiesland,HeimweidenSöramerungs-weidenWaldÜbrigeFläche2ha%1ha%ha%ha%ha%ObertoggenburgNeutoggenburgMosnang22'4091110'28965'04536'116275'834572'072416'16828212228367*818353'60135TAIA492'3071064262164Testregiontotal37'74320U'Qll376'6631813'893373'1958Legende:1:AnteilandertotalenFlächedesKt.St.Gallen.2:Fels,Gewässer,Siedlungs-,StreueflächenDaten:BfS(1998):Arealstatistik1985.1
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7.1.3 Entwicklung der die Agrarstrukturen beeinflussenden Grössen seit 1950

Im Folgenden wird auf jene strukturbeeinflussenden Grössen eingegangen, deren Ent¬

wicklung sich von derjenigen in den übrigen Untersuchungsregionen wesentlich unter¬

scheiden. Die für die gesamte Schweiz geltenden Entwicklungen des gesamtwirtschaft¬

lichen Umfeldes, des Preis-Kostenverhältnisses sowie der regional- und agrarpolitischen

Rahmenbedingungen sind in Abschnitt 6.1.3 dargestellt.

Entwicklung der regionalen Wirtschaß im Toggenburg

Die regionalwirtschaftliche Entwicklung seit 1960 war gekennzeichnet von einem deut¬

lichen Rückgang der Textilindustrie. Im Toggenburg nahmen insbesondere ab 1965 bis

Ende der 70er Jahre die Beschäftigungsmöglichkeiten ausserhalb
derLandwirtschaftab(GrafUNDRempfler,1997).BetroffenwarenvorerstvorallemdiekleinerenTextilbe¬triebe,dieüberdieganzeRegionverstreutwaren,späterjedochauchdiegrossenUnter¬nehmungenindenIndustriegemeindenderTalsohle.SeitdemInkrafttretendesInvesti¬tionshilfegesetzes1974(sieheAbschnitt6.1.3)erhältdasToggenburg,wieAppenzellInnerrhoden,alsbenachteiligteRegionBundesbeiträge.DieregionalwirtschaftlicheEntwicklungschlugsichinunterschiedlichenBevölkerungs¬entwicklungenindenGemeindennieder.Zwischen1950und1970gingdieWohnbe¬völkerungindenmeistenGemeindenderUntersuchungsregiondeutlichzurück.NurindengünstiggelegenenOrteninderTalsohle,wieEbnat-Kappel,Oberhelfenschwil,LichtensteigundvorallemWattwil,nahmdieBevölkerungzu.Zwischen1970und1980erfasstederBevölkerungsrückgangauchdieseGemeinden.EineTrendwendesetzteerstmitderHochkonjunkturabMitteder80erJahreein.1990wardieEinwoh¬nerzahlimBezirkNeutoggenburgüberallhöher,imperiphergelegenenObertoggenburgundinMosnangdagegenimmernochtieferals1950.DieWirtschaftsstrukturenindenGemeindenderUntersuchungsregionsindheterogen.DiejeweiligenBesonderheitenhabensichseit1965kaumverändert.InallenGemein¬denhabendieLandwirtschaftundderproduktiveSektoranBedeutungverloren.Be¬trachtetmandieBeschäftigungnachWirtschaftssektoren1995jeGemeinde(sieheAbbildung7-1),solassensichdreiTypenvonGemeindenerkennen.ZurGruppederagrarischenGemeindenmiteinemvergleichsweisesehrhohenAnteilBeschäftigterimprimärenSektorzählenStein,Nesslau,Hemberg,Oberhelfenschwil,KrinauundMosnang.ZurGruppemiteinembedeutendensekundärenSektor(u.a.Textilindustrie,Baugewerbe)gehörenEbnat-Kappel,Wattwil,BrunnadernundLichtensteig.TypischfürdiedritteGruppeisteinBeschäftigtenanteilimTertiärsektorvonmindestens50%,wiediesfürSt.Peterszell,AltSt.Johann,KrummenauundWildhauszutrifft.InWild¬hausistderDienstleistungssektoraufgrunddesTourismus

bedeutend.



Daten: BfS (1995): Beschäftigtenstatistik 1995 nach Gemeinden

Abbildung 7-1: Beschäftigte nach Wirtschaftssektoren in der Untersuchungsregion

Toggenburg, 1995

Entwicklung der kantonalen Agrarstrukturpolitik

Bis 1947 konzentrierte sich die sanktgallische Strukturpolitik, basierend auf dem kanto¬

nalen Gesetz über Beiträge an Bodenverbesserungen von 1889 und verschiedenen pro¬

jektbezogenen Rechtserlassen, auf die Unterstützung ertragssteigernder Bodenverbesse-

rungsmassnahmen. Das vom Regierungrat erlassene Reglement über die Subventionie¬

rung landwirtschaftlicher Siedlungsbauten stellte 1947 eine Abkehr zur Förderung von

Bodenverbesserungen dar, welche die Bewirtschaftung
erleichtern.MitdemInkrafttre¬tenderVollzugsverordnungzumBundesgesetzüberInvestitionskrediteundBetriebshil¬fenkonntenBauvorhabendurchgünstigeKreditkonditionenerleichtertwerden.Ab1972wurdenerstmalsBeiträgeandenEinbauvonHartbelägenaufbestehendenland¬wirtschaftlichenGüterwegengewährt.1978tratdasMeliorationsgesetzinKraft,dasfortandieUnterstützungvonBodenverbesserungenauchdannermöglichte,wennsichderBundnichtodernuringeringemAusmassbeteiligte.InderVollzugsverordnungzumMeliorationsgesetzwurdenunteranderemdieArtdergefördertenBodenverbesse¬rungenunddiemaximalenBeitragsleistungendesKantonsgeregelt(z.B.Stallsanierun¬genmaximal22%bis30%,Güter-undAlpwege28%bis40%).ZurZeitwirdüberdieFormulierungeineskantonalenLandwirtschaftsgesetzesalsGrundlagefürzusätzli¬che,dieBundespolitikergänzendeFörderungsmassnahmenzuGunstendesAgrarsektorsdiskutiert.



Entwicklung der verkehrstechnischen Erschliessung

Wie in Appenzell Innerrhoden erfolgte die interregionale Erschliessung der Toggenbur-

ger Gemeinden mit Staats- und Gemeindestrassen bereits vor 1950. Zudem bestehen

bereits seit 1912 zwei Eisenbahnlinien, welche in Nord-Südrichtung und West-

Ostrichtung verlaufen und zusammen mit 17 Autobuslinien die Fernerschliessung mit

öffentlichen Verkehrsmitteln gewährleisten (BÜCHLER, 1992).

Zur intraregionalen Erschliessung wurden in der Untersuchungsregion zwischen 1955

und 1990 durch das kantonale Meliorations- und Vermessungsamt rund 310 km Güter-

strassen subventioniert. Allein in den Jahren 1975 bis 1985 wurden mehr als 150 km

Erschliessungsstrassen neu erstellt bzw. saniert. Am meisten Wegkilometer enfallen auf

die grossflächigen Gemeinden Alt St.Johann, Nesslau,Ebnat-Kappel,WattwilundMosnang.AusAbbildung7-2wirdsichtbar,dassdieintensiveErschliessungstätigkeitindenein¬zelnenGemeindennichtgleichzeitigerfolgte.IndenGemeindenAltSt.Johann,Nesslau,Ebnat-KappelundWattwilkannbereitsvor1975eineintensiveErschliessungstätigkeitbeobachtetwerden,währendz.B.inWildhaus,HembergundMosnanggrössereEr-schliessungsprojekteerstspäterrealisiertwurden.InsgesamterfolgtendieErschlies¬sungsmassnahmenindengrossflächigerenGemeindendesObertoggenburgesfrüheralsimNeutoggenburg.Anmerkung:Inkl.Strassensanierungen,welchedieErschliessungsqualitätdeutlichverbesserthaben.EsfehltdieKleingemeindeLichtensteig,wolediglich450mGüterstrassengebautwurden.Daten:Meliorations-undVermessungsamtdesKantonsSt.Gallen,1998Abbildung7-2:AnteilerstellterWegkilometerjeGemeindeundZeitperiodeinderUntersuchungsregionToggenburg



7.1.4 Analyse der Agrarstrukturen und ihrer Veränderungen seit 1950

Anzahl Betriebe, sozioökonomischer Betriebstyp und Grössenstruktur

Die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe hat in der Untersuchungsregion von rund 2200

Betrieben im Jahre 1955 auf 1300 Betriebe 1990 abgenommen (siehe Tabelle 7-2). Be¬

sonders deutlich war der Rückgang, mit Ausnahme der agrarischen Gemeinde Nesslau,

im Bezirk Obertoggenburg (-47 %). In der Gewerbe- und Industriegemeinde Ebnat-

Kappel und
inderaufTourismusausgerichtetenGemeindeWildhausbetrugderRück¬gangsogarrund55%.ImBezirkNeutoggenburgwardieAbnahme,mitAusnahmederkleinenIndustriegemeindeLichtensteig,geringer(-35%).EineUrsachemagdarinlie¬gen,dassindenfrühindustriealisiertenGemeindendesNeutoggenburgesderAgrar-strukturwandelbereitsindererstenHälftedesJahrhundertsineinemstärkerenAusmasserfolgtealsimagrarischerenObertoggenburg.Tabelle7-2:EntwicklungderAnzahlLandwirtschaftsbetriebeunddesAnteilsHaupt¬erwerbbetriebeinderUntersuchungsregionToggenburgseit195519551965197519851990Anzahl%HEAnzahl%HEAnzahl%HEAnzahl%HEAnzahl%HEWildhausAltSt.JohannKrummenauSteinNesslauEbnat-Kappel14478159871298365942059329777112711388310880469919085259628277106838080449815788160827185928772893784142871468467768588689036851398313778Obertoggenburg9998485376629845608653283WattwilLichtensteigHembergSt.PeterszellBrunnadernOberhelfens.Krinau33585218615495116865493120914691306781872140859785488110481418325080128311686868441788885328723481116510285728632848085319023276107094887086348274773577Neutoggenburg8468975481625535628354980Mosnang3369429990252812248521278Daten:BfS(diverseJahrgänge):Betriebszählungsdaten,HauptergebnissenachGemeinden.DerAnteilanNebenerwerbsbetriebenlag1990,wieinAppenzellInnerhoden,beirund20%,wobeizwischendenGemeindengeringeUnterschiedebestanden.

Tendenziell



etwas höher war der Anteil an Nebenerwerbsbetrieben in grösseren Gemeinden mit aus-

serlandwirtschaftlichen Beschäftigungsmöglichkeiten (Ebnat-Kappel, Wattwil, Wild¬

haus). Die Schwankungen über die Jahre sind teilweise statistisch bedingt, da die Erhe¬

bungskriterien für den Erwerbstyp mehrfach geändert haben (siehe Kapitel 5).

Eine Analyse der Entwicklung der Betriebe nach Grössenklassen zeigt, dass die stärkere

Abnahme der Anzahl Betriebe im Obertoggenburg seit 1955 vor allem auf einen deutli¬

chen Rückgang der Betriebe
mitwenigerals10haNutzflächezurückzuführenist.ImBezirkNeutoggenburgwarderAnteilderKleinstbetriebebereits1955gering.DieBe¬triebemit5bis10haLNhabenjedochnichtingleichemAusmassabgenommenwieimObertoggenburg.1990betrugderAnteilderBetriebemitwenigerals10haLNimNeutoggenburg35%(Obertoggenburg25%),mit10-20haLNbeiderorts40%undmitmehrals20haLNimNeutoggenburg25%(Obertoggenburg35%).FlächennutzungAufgrunddernaturräumlichenStandortbedingungen(sieheAbschnitt7.1.1)wirdfastdiegesamteLNinderUntersuchungsregionfutterbaulichgenutzt.Rund70%der6'800haLNimBezirkObertoggenburgwurden1996alsintensiveNaturwiesen,15%alsHeimweiden,3%alsextensiveWiesenund15%alsStreulandgenutzt.Die6'300haLNimBezirkNeutoggenburgwurdenzu78%alsintensiveNaturwiesen,15%alsWeiden,4%alsextensiveWiesenund3%alsStreulandbewirtschaftet(BfS,1998).TierbeständeundViehdichteAusTabelle7-3wirdersichtlich,dassdieTierbeständeinderUntersuchungsregionbis1978zugenommenundanschliessendbis1988wiederleichtabgenommenhaben.Tabelle7-3:EntwicklungderTierbestände(inGVE)undBedeutungdereinzelnenTierarten1956bis1988inderUntersuchungsregionToggenburg19561966197319781988Tier¬kategorienGVEAnteilGVEAnteil(%)GVEAnteil(%)GVEAnteil(%)GVEAnteil(%)RindviehdavonKüheSchweineSchafeZiegen16'4218611'795622'200122001127117'9938512703602'626122962119118'5958112'954573'636163782116119'1888313324573'370144662134118'4358212'932553'1461451731561GVEtotal18*94910021'03310022'72510023*15810022'253100Daten:BfS(diverseJahrgänge):Eidgenössische

Viehzählungen.



Der Anteil des Rindviehs am totalen GVE-Bestand betrag immer mehr als 80 %. Die

Schweinehaltung war im Unterschied zu Appenzell Innerrhoden stets von geringerer

Bedeutung. Die grössten Schweinebestände konzentrieren sich auf wenige Gemeinden

(Oberhelfenschwil, St.Peterszell, Wattwil, Nesslau und Stein).

Mit der Ausdehnung der Tierbestände hat auch die Viehdichte (GVE/ha LN) zugenom¬

men. Wie aus Abbildung 7-3 sichtbar wird, waren die Viehdichten in den meisten Ge¬

meinden 1978 am höchsten und haben danach bis 1988 wieder abgenommen. Die höch¬

sten Werte fanden sich 1988 in St.Peterszell, Oberhelfenschwil, Mosnang, Stein und

Nesslau - alles Gemeinden, die auch überdurchschnittlich hohe Schweinebestände
auf¬wiesen.DernachGewässerschutzgesetzvon1981geltendeRichtwertvon1.7GVE/haLNinderBergzone2wirdjedochnurinSt.Peterszellübertroffen.Oberhelfenschwil(1.9GVE/ha)liegtgrösstenteilsinderBergzone1,woeinWertvon2GVE/haLNgilt.Anmerkung:GVE-UmrechnungsfaktorennachlandwirtschaftlicherBegriffsverordnungvon1998.Abbildung7-3:EntwicklungderViehdichten(GVEjehaGrünland)inderUnter¬suchungsregionToggenburg1966bis19887.2AggregierteBetrachtungdesZusammenhangszwischenErschliessungsmass¬nahmenundAgrarstrukturveränderungenaufEbeneGemeindeZurAnalysedesZusammenhangeszwischenErschliessungstätigkeitundAgrarstruktur¬veränderungenwerdenimFolgendendieEntwicklungdesGüter-undFlurstrassenbausdenaggregiertenStrukturindikatorenAnzahlLandwirtschaftsbetriebe,AnteilHaupter¬werbsbetriebeundViehdichte(GVE/ha)jeGemeindegegenübergestellt.Alsbeeinflus¬sendeGrössewerdennebenderErschliessungstätigkeitjeBezirk,dargestelltalsneuerschlossenebzw.vollständigsanierteWegkilometerjeHektareNutzfläche,dieaus-serlandwirtschafilichenBeschäftigungsmöglichkeitenjeGemeindeberücksichtigt.1oo



7.2.1 Auswirkungen der Erschliessungsmassnahmen auf die Agrarstrukturen in

den Gemeinden der Untersuchungsregion Toggenburg

Vergleicht man die in Abschnitt 7.1.4 dargestellten aggregierten Agrarstrukturindikato-

ren nach Gemeinden und ihren Veränderungen je Zeitperiode, so lassen sich zehn der

vierzehn Gemeinden zu drei Gruppen mit ähnlichem Slrukturentwicklungsmuster ein¬

teilen. Eine erste Gruppe besteht aus den drei im obersten Talabschnitt gelegenen Ge¬

meinden Wildhaus, Alt St.Johann und Krummenau. Eine zweite Gruppe umfasst Watt-

wil, Ebnat-Kappel und Lichtensteig und damit die einstigen industriellen Zentren im

Tal. Mosnang, Nesslau, Hemberg und Oberhelfenschwil bilden eine dritte Gruppe
vonGemeinden,diealleeinenüberdurchschnittlichhohenAnteilBeschäftigterimAgrar-sektoraufweisen.NurdieKleingemeindenKrinauundSteinsowieSt.PeterszellundBrunnadernkönnenaufgrundihrerheterogenenStrukturentwicklungenkeinerGruppezugeordnetwerden.ImFolgendenstelltsichdieFrage,inwieweitdieseGemeindegruppentypischeMusterbezüglichderErschliessungstätigkeitundderEntwicklungderausserlandwirtschaftli-chenBeschäftigungmöglichkeitenaufweisen,welchezurErklärungderähnlichenStrukturveränderungenbeitragenkönnen.AltSt.Johann,KrummenauundWattwilAusTabelle7-4wirdsichtbar,dassinAltSt.JohannderstärksteRückgangderAnzahlLandwirtschaftsbetriebezwischen1965und1974unddamitzeitgleichmiteinerinten¬sivenErschliessungstätigkeit(sieheAbbildung7-2)undeinemdeutlichenAnstiegderausserlandwirtschafflichenBeschäftigungsmöglichkeitenerfolgte.Zwischen1975und1984wardieBetriebsabnahmebeiimmernochintensiverErschliessungstätigkeitundgünstigenVerhältnissenaufdemlokalenArbeitsmarktgeringer.IndieserPeriodenahmderAnteilHaupterwerbsbetriebeleichtzu.DieViehdichtestiegzwischen1965und1974nacheinemRückganginderVorperiodeanundnahmab1975wiederab.DieaggregiertenStrukturgrösseninKrummenauentwickeltensichgleichwieinAltSt.Johann.Dies,obwohleinerseitsdieErschliessungstätigkeitvor1975sehrgeringwarundandererseitsab1965dieausserlandwirtschaftlichenBeschäftigungsmöglichkeitentendenziellabgenommenhaben.InWildhauswiederumfandensehrähnlicheAgrar-strukturveränderungenstatt,obschondieSogwirkungderübrigenlokalenWirtschaftauflandwirtschaftlicheArbeitskräftevorallemzwischen1975und1984unddamitspäteralsinAltSt.Johannstarkwar.AuchdieintensivsteErschliessungstätigkeiterfolgteinWildhausimVergleichzuAltSt.JohannundKrummenauspäter.



Tabelle 7-4: Erschliessungsmassnahmen, ausserlandwirtschaftliche Beschäftigung und

AgrarStrukturveränderungen zwischen 1955 und 1995 in Alt St.Johann

Periode Agrarstrukturen Erschliessungen Beschäftigung

Anzahl

Betriebe

Anteil HE Viehdichte

(GVE/ha)

Meter/ha LN" Beschäftigte im Ort

(Sektor II &W)

1955 -1964 i i i
- -

1965 -1974 u =
T TT TT

1975 -1984 i T i T T

1985 -1995 i = - = =

Legende: TT starke Zunahme; T Zunahme; 1 Abnahme; ^4- starke Abnahme; = (fast) keine Veränderung.

Wattwil, Ebnat-Kappel, Lichtensteig

Die Agrarstrukturentwicklung von Wattwil zeichnet sich durch eine starke Abnahme der

Anzahl Betriebe zwischen
1965und1974aus,währendsichderAnteilHaupterwerbs¬betriebezwischen1965und1984unddieViehdichteab1965bis1995kaummehrver¬änderten(Tabelle7-5).EindeutlicherStrukturwandelfandzwischen1955und1964statt,wobeiderRückgangderBetriebszahlvoneinerZunahmedesAnteilsNebener¬werbsbetriebesowieeinemAnstiegderViehdichteaufdenverbleibendenBetriebenbegleitetwar.ZeitgleichnahmenauchdieausserlandwirtschaftlichenBeschäftigungs¬möglichkeitendeutlichzu,währendab1965bis1995einständigerRückgangerfolgte.Erschliessungenwurdenvorallemzwischen1965und1984getätigt.Tabelle7-5:Erschliessungsmassnahmen,ausserlandwirtschaftlicheBeschäftigungundAgrarstrukturveränderungenzwischen1955und1995inWattwilPeriodeAgrarstrukturenErschliessungenBeschäftigungAnzahlBetriebeAnteilHEViehdichte(GVE/ha)Meter/haLNAnzahlArbeitsplätze(Sektorn&10)1955-1964i1TTTT1965-1974u==TTi1975-1984i-=Ti1985-1995ii=TiLegende:TTstarkeZunahme;TZunahme;TAbnahme;iistarkeAbnahme;=(fast)keineVeränderung.InEbnat-KappelentwickeltesichdieausserlandwirtschaftlichenBeschäftigungsmög¬lichkeitengleichwieinWattwil.Zudemwurdenbereitsvor1965invergleichbaremUmfangErschliessungsmassnahmengetätigt(sieheAbbildung7-2).Dagegenentwik-1
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kelten sich die Strukturindikatoren unterschiedlich. Die Anzahl der Betriebe nahm be¬

reits vor 1965 deutlich stärker ab als in Wattwil. In Lichtensteig verlief der Struktur¬

wandel ähnlich wie in Wattwil. In der Kleinstgemeinde wurden jedoch kaum Erschlies¬

sungen getätigt. Dagegen hat nirgendwo sonst im Toggenburg die Anzahl ausserland-

wirtschaftlicher Erwerbsmöglichkeiten seit 1965 so deutlich abgenommen.

Mosnang, Hemberg, Oberhelfenschwil und Nesslau

Aus Tabelle 7-6 wird sichtbar, dass in Mosnang die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe

besonders zwischen 1965 und 1984 deutlich abnahm. In diese Zeit fällt ab 1975 auchdieerstePhaseintensiverErschliessungstätigkeit.WährenddeszweitenErschliessungs-schubesab1985warderRückgangderAnzahlBetriebegeringer,wogegensichdieüb¬rigenStrukturindikatorenindieserPeriodenichtveränderten.DieViehdichtebliebje¬doch,abgesehenvoneinemAnstiegzwischen1965und1974,indenanderenPeriodenunverändert.DagegengingderAnteilHaupterwerbsbetriebetendenziellzurück.Gleich¬zeitignahmendieBeschäftigungsmöglichkeitenimOrtzu.Tabelle7-6:Erschliessungsmassnahmen,ausserlandwirtschaftlicheBeschäftigungundAgrarstrukturveränderungenzwischen1955und1995inMosnangPeriodeAgrarstrukturenErschliessungenBeschäftigungAnzahlBetriebeAnteilHEViehdiehte(GVE/ha)Meter/haLNAnzahlArbeitsplätze(Sektor33&III)1955-1964Ï1=TT1965-1974UitÎT1975-1984u==TTT1985-1995ii=.TTTLegende:TTstarkeZunahme;TZunahme;-lAbnahme;i-lstarkeAbnahme;=(fast)keineVeränderung.InHembergverliefderAgrarstrukturwandelbis1984sehrähnlichwieinMosnang.AuchdieausserlandwirtschaftlichenBeschäftigungsmöglichkeitennahmenbiszudie¬semZeitpunktzu,unddiePhasenintensiverErschliessungstätigkeiterfolgtenrelativspät.Ab1985verschlechtertesichdieSituationaufdemlokalenArbeitsmarkt.Gleich¬zeitignahmderAnteilanNebenerwerbsbetriebenzu,währenddieViehdichteabnahm.InOberhelfenschwilgingdieAnzahlderBetriebebereitszwischen1955und1964unddamitfrüheralsinMosnangundHembergdeutlichzurück.DiesobschonsichdieEr¬schliessungstätigkeitunddasArbeitsangebotsehrähnlichpräsentierten.InNesslauentwickeltensichdagegendieStrukturindikatorenfastgleichwieinMosnangundHemberg,obwohldergrosseErschliessungsschubbereitsab1965bis1974erfolgte.



7.2.2 Schlussfolgerungen aus der aggregierten Betrachtung

Für die Gruppen von Gemeinden mit einer ähnlichen Entwicklung der aggregierten

Agrarstrukturindikatoren ergeben sich keine eindeutigen Muster bezüglich Erschlies-

sungstätigkeit und ausserlandwirtschaftlichen Beschäftigungsmöglichkeiten, welche zur

Erklärung der Strukturveränderungen beitragen könnten. Umgekehrt zeigt sich, dass in

Gemeinden mit vergleichbarer Erschliessungstätigkeit und Situation auf den lokalen

Arbeitsmärkten unterschiedliche Strukturentwicklungen erfolgten.

Betrachtet man die Anzahl Betriebe, so scheint es, dass in einigen Gemeinden die Er¬

schliessungstätigkeit die Abwanderung der Arbeitskräfte gebremst hat (Mosnang, Hem-

berg). In anderen
GemeindenereignetesichzurZeitdererstenErschliessungenhinge¬gengenaudasGegenteil,unddieBetriebsabnahmeverstärktesich(Wildhaus,Wattwil).DabeiwurdedieSogwirkungaufdielandwirtschaftlichenArbeitskräfteteilweisedurcheinegleichzeitigmitderErschliessungstätigkeitstattgefundeneZunahmederausser-agrarischenBeschäftigungsmöglichkeitenverstärkt(z.B.Wildhaus).InanderenGe¬meindennahmdagegendieAnzahlBetriebetrotzverschlechterterSituationaufdemlokalenArbeitsmarktüberdurchschnittlichstarkab.EineAbwanderungausderLand¬wirtschafterfolgteinderTestregiondamitinPeriodenmitundohneErschlies¬sungstätigkeitbzw.beistarkemundschwachemSogaufdieagrarischenArbeitskräfte.EineAnalysederEntwicklungderViehdichtenzeigtebenfallseinheterogenesBild.SokönnenimQuerschnittsvergleichvonGemeindenmitähnlicherErschliessungstätigkeitundBeschäftigungslagegleichzeitigansteigende,abnehmendeundunverändertbleiben¬deViehdichtenbeobachtetwerden.EineStörgrössestellendabeidienurineinzelnenGemeindenab1965entstandenenBetriebemitintensiverSchweinehaltungunddamitsehrgrossenGVE-Beständendar.AusdiesenBeobachtungenlässtsichschliessen,dasswieinderUntersuchungsregionAppenzellInnerrhodenandereGrössendieAgrarstrukturentwicklungmitbeeinflussthaben(Abschnitt6.2.2).DazuzählendieSituationaufdenArbeitsmärktenausserhalbderjeweilsbetrachtetenGemeinden,dieEntwicklungderPreis-Kostenverhältnisseso¬wiedieagrar-undregionalpolitischenRahmenbedingungen(sieheAbschnitt4.4.1).ImGegensatzzuAppenzellInnerrhodenunterscheidensichdieanalysiertenGemeindenzudembezüglichdernaturräumlichenStandortbedingungensowiederhistorischenEnt¬wicklungdesregionalwirtschaftlichenUmfeldesvoneinander.EinerseitsbewirktediesunterschiedlicheErschliessungserfordernisseundführteandererseitszustrukturellenBesonderheiten(sieheAbschnitt7.1.4).Fazit:AufderaggregiertenEbeneGemeindekönnenfürdievierzehnGemeindenderUntersuchungsregionToggenburgkeineeindeutigenZusammenhängezwischenEr¬schliessungsmassnahmenundAgrarstrukturveränderungenfestgestelltwerden.1Q1



7.3 Einzelbetriebliche Analyse des Zusammenhangs zwischen Erschliessungs¬

massnahmen und ausgewählten Strukturgrössen

Im Folgenden werden die in Abschnitt 5.5 dargestellten Hypothesen über den Zusam¬

menhang zwischen Erschliessungen und der gesamtbetrieblichen Intensität (Abschnitt

7.3.1), dem Erwerbstyp des Betriebes (Abschnitt 7.3.2) und der Mechanisierung auf dem

Betrieb (Abschnitt 7.3.3) anhand einzelbetrieblicher Daten untersucht.

Der gesamte Datensatz lokalisierbarer Betriebe für das Jahr 1980 umfasst für die Test¬

region Toggenburg Angaben zu den Strukturen und der Erschliessungsqualität von 1543

Betrieben (zu Datenerhebung und -quellen siehe Abschnitt 5.4). Davon wurden 87 Be¬

triebe mit sehr grossen Viehdichten (zumeist Schweinehaltungsbetriebe ohne
odernurmitwenigNutzland)alsstatistischeAusreisseridentifiziertundausdemUnter¬suchungsdatensatzentfernt.DerbereinigteDatensatzumfasst1456Betriebeunddamitrund78%der1980statistischerfasstenBetriebederTestregion.Davonsind1125Haupterwerbs-und331Nebenerwerbsbetriebe(sieheTabelle7-7).Tabelle7-7:ÜbersichtüberdieDatenbasisfürdieTestregionToggenburgBetriebe1980(BfS)lBetriebe1996(BfS)2Betriebe1980=1996(BfS)3Betriebe1980=1996(LokaleExperten)4Betriebe1980(LokaleExperten)5Datenbasis1980NichtlokalisierbareB.1980bzw.1996öBetriebemit>10bzw.5-10GVE/haGVE-bereinigteDaten1980DavonHaupt-bzw.Nebenerwerbsbetriebe1864154612772361277M1543\mSS333214564125^331Legende:SieheAbbildung6-7inKapitel
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7.3.1 Zusammenhang zwischen Erschliessungen und gesamtbetrieblicher Intensität

In Tabelle 7-8 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen der Viehdichten für die

jeweiligen Ausprägungen der kategorialen Variablen des in Abschnitt 5.7.2 formulier¬

ten Varianzanalysemodells dargestellt. Der verwendete Datensatz umfasst dabei nur 961

Betriebe.35 Es wird sichtbar, dass nahe beim wirtschaftlichen Zentrum gelegene Betriebe

sowie Betriebe mit guter Hoferschliessungsqualität durchschnittlich tendenziell leicht

höhere Viehdichten aufweisen als weiter entfernte Betriebe bzw. Betriebe mit weniger

guter
Hoferschliessung.BezüglichderTopografieumdenBetriebwirdausdenMittel¬wertenkeinTrendsichtbar.DagegenweisenHaupterwerbsbetriebetendenzielletwashöheremittlereViehdichtenaufalsNebenerwerbsbetriebe.DieStandardabweichungenallerMittelwertesindjedochrelativgross.InwieweitdiebeobachtetenAbhängigkeitentrotzdemstatistischsignifikantsind,wirdmitderModellschätzungbeurteilt(sieheTabelle7-9).Tabelle7-8:MittelwertundStandardabweichungderViehdichte(GVE/ha)inderTest¬regionToggenburgnachAusprägungderkategorialenModellvariablenVariableNMittel¬wertStandard-FehlerLagedesBetriebeszumnächstenwirt¬schaftlichenZentrum<1kml-3km>3km1853893871.891.781.710.610.600.55QualitätderHofer¬schliessung(Strassenklasse)l.KL,2.KL,oder<lkm3.Kl.>1km3.KL,4.Kl.strasse5.Kl.oderohneErschliessung5982101531.821.711.700.580.540.62Togografieflachhügeligsteil3264711641.791.801.670.570.550.67ErwerbstypHaupterwerbZu-/Nebenerwerb7432181.801.700.590.54Die467BetriebederTalgemeindenKirchberg,BütschwilundWattwilerweisensichimModellalsStörgrössen.DurchihreIntegrationinsModellsinktdieModellgütezueinemR2vondeutlichunter0.1.EineModellanwendungnurfürdieseBetriebeergabeinR2vonnur0.02.DasModellliefertdamitfürdiegünstiggelegenenBetriebeinderTalsohlekeinebefriedigendenErgebnisse.TeilweiseistdiesaufUngenauigkeitenundLückenbeiderDatenerhebungindiesenGemeindenzurückzuführen.1^>
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Wie bereits in der Testregion Appenzell besteht zwischen den metrischen Modellvaria¬

blen Viehdichte und der Nutzfläche ein negativer Zusammenhang. Der auf dem 0.01-

Niveau signifikante Korrelationskoeffizientbeträgt -0.348.

Vor der Modellanwendung werden die erklärenden Variablen auf ihre paarweisen Ab¬

hängigkeiten untereinander untersucht. Es zeigt sich, dass einzig die Variable 'Distanz

des Betriebes zur nächsten 2.Klassstrasse' deutlich mit den Modellvariablen 'Qualität

der Hoferschliessung' sowie 'Lage des Betriebes zum regionalwirtschaftlichen Zentrum'

korrelieren. Das Modell wird daher um die metrische Variable 'Distanz' reduziert.

In Tabelle 7-9 sind die Ergebnisse des reduzierten Varianzanalysemodells
dargestellt.DerLevene-Testergibt,dasskeinesignifikanteAbweichungderVarianzenzwischendenVergleichsgruppenvorliegt(0.061>0.05)unddamitdieAnwendungderVarianz¬analyseundInterpretationihrerErgebnissemöglichist.WiebereitsinderTestregionAppenzellInnerrhodenzeigtsich,dasslediglichderErwerbstypdesBetriebesunddieNutzflächeeinensignifikantenEinflussaufdieGesamtvarianzausüben(p=0.05),wäh¬renddieErschliessungsvariablennichtvonBedeutungsind.DasModellerklärt17%derGesamtvarianz.AusdenEta2-Wertenlässtsicherkennen,dassderErklärungsbeitragderVariableErwerbstypgeringeristalsderjenigederNutzfläche.Tabelle7-9:ErgebnissederVarianzanalysefürdieBetriebederUntersuchungsre¬gionToggenburg(N=961)VariableSummederQuadrateF-TestP-Wert(Sign,)Eta2KorrigiertesModelF63.5936.7940.0000.195KonstanterTerm370.9821307.9650.0000.585ErwerbstypdesBetriebes(Et)*6.32822.3100.0000.024NutzflächedesBetriebes(Ln)inAren15.86055.9170.0000.057LagezumZentrum(Lz)*0.1070.1890.8280.000Erschliessungsqualität(He)*0.7191.2670.2820.003Topografie*1.0891.9210.1470.004KeinesignifikantenInteraktionenaR2=0.20(korrigiertesR2=0.17)Levene'sTestaufVarianzhomogenität:C.061KategorienderkategorialenModellvariablensieheinTabelle
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Da der Erwerbstyp einen statistisch signifikanten Erklärungsbeitrag zur Streuung der

Viehdichten liefert, wird das Varianzanalysemodell auch auf den nach Erwerbstyp ge-

splitteten Datensatz angewendet. Dabei zeigt sich, dass für Haupterwerbsbetriebe eben¬

falls nur die Nutzfläche einen signifikanten Beitrag zur Erklärung der Gesamtvarianz

der Viehdichte liefert. Die Modellgüte verbessert sich dabei gegenüber der Schätzung

für alle Betriebe leicht auf ein R2 von 0.2.

Für Nebenerwerbsbetriebe wird aus Tabelle 7-10 deutlich, dass die Qualität der Hofer-

schliessung signifikant zur Erklärung der Streuung der Viehdichten beiträgt. Die Nutz¬

fläche, die Topografie und die Lage zum Zentrum stellen dagegen statistisch nichtgesi¬cherteerklärendeGrössen(p=0.05)dar.Nebenerwerbsbetriebewirtschaftenumsoviehintensiver,jeleichterdurcheineguteHoferschliessungdieausserlandwirtschaftli-cheBeschäftigungerreichbarist.DerLevene-TestvorderModellschätzungergibtaller¬dings,dassdieVarianzenzwischendenuntersuchtenGruppensignifikantvoneinanderabweichen.DamitunterschätztdasModellmöglicherweisedenErklärungsbeitragbisheralsnichtsignifikanterscheinenderGrössen.3DieSignifikanzderVariable'QualitätderHoferschliessung'wirddavonjedochnichttangiert.Tabelle7-10:ErgebnissederVarianzanalysefürdieNebenerwerbsbetriebederUn¬tersuchungsregionToggenburg(N=218)VariableSummederQuadrateF-TestP-Wert(Sign.)Eta3KorrigiertesModell"14.0430.5620.0020.219KonstanterTerm51.151195.8620.0000.505NutzflächedesBetriebes(Ln)inAren0.1770.6770.4120.004LagezumZentrum(Lz)*0.0430.0210.9190.001QualitätderHoferschliessung(He)*1.9840.9920.0240.038Topografie*0.6340.3170.2990.012KeinesignifikantenInteraktionenaR2=0.22(korrigiertesR2=0.13)Levene'sTestaufVarianzhomogenität:C.001KategorienderkategorialenModellvariablensieheinTabelle7-8MündlicheAuskunftvonDr.H.R.Roth,StatistischesSeminar,ETHZürich.



7.3.2 Zusammenhang zwischen Erschliessungen und dem Erwerbstyp der Betriebe

In Tabelle 7-11 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen für die in Abschnitt

5.7.4 definierten metrischen exogenen Variablen des logistischen Regressionsmodells

dargestellt.

Tabelle 7-11: Mittelwert und Standardabweichungen der metrischen Modellvariablen

in der Untersuchungsregion Toggenburg

Variablen N Mittel¬

wert

Standard¬

fehler

Nutzfläche (Aren) Haupterwerbsbetriebe

Nebenerwerbsbetriebe

1125

331

1224

926

499

625

Distanz zwischen Betrieb

und 2.Klassstrasse (m)

Haupterwerbsbetriebe

Nebenerwerbsbetriebe

1125

331

925

870

1022

991

Anzahl Schweinegross-

vieheinheiten (SGVE)

Haupterwerbsbetriebe

Nebenerwerbsbetriebe

1125

331

1.1

0.4

2.7

1.3

Anzahl Kühe Haupterwerbsbetriebe

Nebenerwerbsbetriebe

1125

331

12

8

4

6

Es zeigt sich, dass sich die Mittelwerte für allevierVariablen(Nutzfläche,DistanzdesBetriebeszur2.Klassstrasse,AnzahlSchweinegrossvieheinheitenundAnzahlKühe)nachErwerbstypunterscheiden.AllerdingssindinsbesonderefürdieVariablen'Di¬stanz'und'Schweinegrossvieheinheiten'dieStandardabweichungengross.InAbbildung7-4sinddieAusprägungenderkategorialenModellvariablen'LagezumZentrum','Topografie','QualitätderHoferschliessung'und'AusbildungdesBetriebs¬leiters'fürHaupt-undNebenerwerbsbetriebedargestellt.DieUnterschiedezwischendenErwerbstypensindrelativgering.Insgesamtlässtsichbeobachten,dassderAnteilnaheamZentrumgelegenerBetriebebeidenNebenerwerbsbetriebenweniggrösseristalsbeiHaupterwerbsbetrieben.NebenerwerbsbetriebefindensichetwaswenigerhäufiginsteilenLagen,undsieweiseneinenleichthöherenAnteilqualitativguterHofer-schliessungenauf.DerAnteilanBetriebsleiternmitfundierterlandwirtschaftlicherAusbildungistbeiHaupterwerbsbetriebenhöher.
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Abbildung 7-4: Vergleich der Ausprägungen der kategorialen Modellvariablen bei

Haupt- und Nebenerwerbsbetrieben in der Untersuchungsregion Tog¬

genburg

Aus den Ergebnissen der logistischen Regressionsschätzung in Tabelle 7-12 wird deut¬

lich, dass die Koeffizienten der kategorialen Modellvariablen
zwarmeistensdieerwar¬tetenVorzeichenaufweisen,jedochnichtsignifikantsind.WiebereitsinderTestregionAppenzellInnerrhodensindauchfürdenErwerbstypderToggenburgerLandwirt¬schaftsbetriebedieErschliessungsvariablenaufdem5%-Niveaunichtsignifikant.Da¬gegenträgtdieAusbildungdesBetriebsleitersstatistischgesichertzurErklärungdesErwerbstypsbei.DieWahrscheinlichkeit,dasseinBetriebHaupterwerbbewirtschaftetwird,vergrössertsichbeieineragrarspezifischenAusbildungdesBetriebsleitersummehrals50%.VondenmetrischenModellvariablenerweisensichdieAnzahlSchwei-negrossvieheinheitensowiederAnzahlKühealssignifikanteGrössen.DieModellgüte(NagelkerkeR=0.18)unddieVorhersagegenauigkeitdesGesamtmodells(76%)sindknappgenügend.



Tabelle 7-12: Ergebnisse der logistischen Regressionsschätzung zur Erklärung der

Wahrscheinlichkeit einer Betriebsbewirtschaftung im Nebenerwerb in der

Untersuchungsregion Toggenburg (N = 1456)

Variable Koeffi¬ Odd Wald- p-Wert

zient ß Exp.(ß) Test (Sifr)

Konstante 0.127 1.136 0.160 0.689

Lage des Betriebes zum wirt. Zentrum (Lz) * 0.333 0.847

1. Dummy für Lz 0.096 1.101 0.222 0.638

2. Dummy für Lz 0.087 1.091 0.281 0.596

Topografie um den Betrieb (T) * 3.196 0.202

1. Dummy für die Topografie 0.419 1.520 3.108 0.075

2. Dummy für die Topografie 0.302 1.352 2.035 0.154

Qualität Hoferschliessung (Strassenklasse)
(He)*1.9830.3711.DummyfürdieQualitätderHoferschliessung0.1581.1740.5880.4452.DummyfürdieQualitätderHoferschliessung-0.1230.8850.2550.614AusbildungdesBetriebsleiters(Ab)*0.4351.5445.0960.024LandwirtschaftlicheNutzfläche(Ln)inAren-0.0100.9810.3180.573AnzahlKühe(K)-0.1660.84769.8780.000AnzahlSchweinegrossvieheinheiten(S)-0.1050.9016.1900.013DistanzdesBetriebeszur2.Klassstrasse(D)inm-0.0020.9910.0490.825NagelkerkeR2=0.18Vorhersagegenauigkeit:Haupterwerbsbetriebe83%Nebenerwerbsbetriebe:52%Gesamtmodell:76%*KategoriensieheLegendezurAbbildung7-4.DummycodierungsieheinAbschnitt5.7.2.7.3.3ZusammenhangzwischenErschliessungenundderMechanisierungderBetriebeDieAussenmechanisierungderBetriebewirdanhandderAusstattungmitZugfahrzeu¬gen(TraktoroderTransporter)beurteilt(sieheAbschnitt5.7.5).Rund90%derTog-genburgerLandwirtschaftsbetriebewaren1980mitmindestenseinemTraktoroderTransporterausgerüstet.AusAbbildung7-5wirdsichtbar,dasssichBetriebeohneZug¬fahrzeuganteilsmässighäufigerintopografischungünstigerenLagenbefinden,eineungenügendeHoferschliessungsqualitätaufweisenundimNebenerwerbbewirtschaftetwerden.DagegenfindensichanteilsmässigwenigerBetriebeohneZugfahrzeugsowohlnahealsauchweitentferntvomregionalwirtschaftlichen

Zentrum.
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Abbildung 7-5: Vergleich der Ausprägungen der kategorialen Modellvariablen be¬

züglich des Vorhandenseins eines Zugfahrzeuges auf den Landwirt¬

schaftsbetrieben der Untersuchungsregion Toggenburg

In Tabelle
7-13sinddieErgebnissedesinAbschnitt5.7.5formuliertenlogistischenRe¬gressionsmodellsdargestellt.WiebereitsinderTestregionAppenzellInnerrhodener¬weisensichdieVieh-undFlächenausstattungderBetriebealshochsignifikanteGrössenbezüglichderAusstattungderBetriebemitZugfahrzeugen(p=0.05).JemehrGVEgehaltenwerdenbzw.jemehrNutzlandbewirtschaftetwird,destogrösserdieWahr¬scheinlichkeit,dassderBetriebeinZugfahrzeugbesitzt.AuchderErwerbstypträgtsig¬nifikantzurErklärungderAussenmechanisierungbei.VondenErschliessungsvariablenisteinzigdie'LagedesBetriebeszumnächstenwirtschaftlichenZentrum'signifikant,allerdingsohneeindeutigeWirkungsrichtung.MitzunehmenderNähezumZentrumnimmtdieMechanisierungswahrscheinlichkeitzuerstabundbeidenzentrumsnahgele¬genenBetriebenwiederzu.DieModellgüte(NagelkerkeR2=0.42)unddieVorhersage¬genauigkeitdesGesamtmodells(87%)sindgut.WirdderDatensatznachErwerbstypgesplittet,erweistsichfürHaupterwerbsbetriebelediglichdieModellvariable'AnzahlKühe'alssignifikanteGrösse(R2=0.38).Nurknappnichtaufdem5%-NiveaugesichertistderErklärungsbeitragderTopografie(p=0.07).InsteilemGeländefindensichhäufigerHaupterwerbsbetriebeohneZugfahrzeug.FürNebenerwerbsbetriebesinddagegendie'AnzahlKühe'sowiedie'LagedesBetrie¬beszumZentrum'signifikanteGrössen(R2=0.48),wobeiletztereVariablekeineklareWirkungsrichtungaufweist.



Tabelle 7-13: Ergebnisse der logistischen Regressionsschätzung zur Erklärung des

Vorhandenseins von Zugfahrzeugen auf den Landwirtschaftsbetrieben der

Testregion Toggenburg (N = 1456)

Variable Koeffi¬ Odd Wald- p-Wert

zient ß Exp. (ß) Test (Sig.)

Konstante -1.707 0.181 12.517 0.000

Lage des Betriebes zum wirt. Zentrum (Lz) * 7.939 0.019

1. Dummy für Lz 0.350 1.420 1.034 0.309

2. Dummy für Lz -0.440 0.644 3.045 0.081

Topografie um den Betrieb (T) * 2.944 0.229

Qualität Hoferschliessung (Strassenklasse) (He) * 2.765 0.251

Landwirtschaftliche Nutzfläche (Ln) in Aren 0.002 1.002 33.443 0.000

Anzahl Kühe (K) 0.250 1.284
43.9890.000AnzahlSchweinegrossvieheinheiten(S)-0.0170.9830.1110.739DistanzdesBetriebzur2.Klassstrasse(D)inm0.0021.0030.0460.895ErwerbstypdesBetriebes*-0.6420.5265.8550.016NagelkerkeR2=0.42Vorhersagegenauigkeit:BetriebeohneZugfahrzeug:72%BetriebemitZugfahrzeug:88%Gesamtmodell:87%*KategoriensieheLegendezurAbbildung7-5.DummycodierungsieheinAbschnitt5.7.2.AlsKriteriumfürdieInnenmechanisierungwirddieLagerungstechnikfürdasRauh¬futter(HeubelüftungoderSiloja/nein)verwendet.Rund33%derToggenburgerLand¬wirtschaftsbetriebehabenwedereineHeubelüftungnocheinSilo.InTabelle7-14sinddieErgebnissedeslogistischenRegressionsmodells(sieheAbschnitt5.7.5)zurSchät¬zungdesEinflussesderErschliessungaufdieRauhfutterlagerungstechnikdargestellt.DabeierweisensichdieFlächenausstattungundderTierbesatz(AnzahlKüheundSchweinegrossvieheinheiten)alshochsignifikanteGrössen.JemehrFlächeundTiereeinBetriebaufweist,destowahrscheinlicheristermiteinermodernenRauhfutterlage¬rungstechnikausgerüstet.DieseWahrscheinlichkeitistauchsignifikanthöherbeiHaupt-alsbeiNebenerwerbsbetrieben.DieErschliessungsvariablenerweisensichdage¬genallealsnichtsignifikant.DieModellgüteistdabeigut(R2=0.25),währenddieVorhersagegenauigkeitinsbesonderefürBetriebeohneSiloknappist.WiebereitsfürdieTestregionAppenzellInnerrhodenwirdvermutet,dassdieRauhfutter-Lagerungs¬technikoffenbarzusätzlichvonGrössenbeeinflusstwird,dieaufgrundfehlenderDaten(z.B.fürAlterderScheune)odernichtquantifizierbarerPräferenzender

Betriebsleiter-



familie (z.B. Aversionen gegen Silagefütterung) nicht ins Modell integriert werden kön¬

nen.

Tabelle 7-14: Ergebnisse der logistischen Regressionsschätzung zur Erklärung der

Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins moderner Rauhfutterlagerungs-

techniken in der Toggenburger Landwirtschaft (N = 1456)

Variable Koeffi¬ Odd Wald- p-Wert

zient ß Exp. (ß) Test (Sig.)

Konstante -1.247 0.287 16.206 0.000

Lage des Betriebes zum wirt. Zentrum (Lz) * 0.707 0.702

Topografie um den Betrieb (T) * 1.687 0.430

Qualität Hoferschliessung (Strassenklasse) (He) * 0.462 0.794

Landwirtschaftliche Nutzfläche (Ln) in Aren 0.001 1.001 24.350 0.000

Anzahl Kühe (K) 0.133 1.141 48.988
0.000AnzahlSchweinegrossvieheinheiten(S)0.1991.22017.6410.000DistanzdesBetriebeszur2.Klassstrasse(D)inm0.0051.0081.0620.303ErwerbstypdesBetriebes*-0.4090.6656.6370.010NagelkerkeR2=0.25Hosmer0.014Vorhersagegenauigkeit:BetriebemitSilooderHeubelüftung:79%BetriebeohneSiloodeiHeubelüftung:60%Gesamtmodell:73%KategoriensieheLegendezurAbbildung7-5.DummycodierungsieheinAbschnitt5.7.2.7.3.4SchlussfolgerungenausdeneinzelbetrieblichenAnalysenDasToggenburgistalsvoralpineTalschaftbisheutesichtbaragrarischgeprägt.Auf¬grunddersehrähnlichenhistorischenEntwicklungwieinderTestregionAppenzellIn-nerrhodensindauchimToggenburgdielandwirtschaftlichenSiedlungengrösstenteilsweitumdieDörferverstreut.DieBetriebesindjedochinsbesondereindenhöherenLa¬gendesBezirkesObertoggenburgdeutlichgrösserstrukturiertalsinAppenzellInner-rhoden.RundeinDrittelderBetriebebewirtschaftenmehrals20haNutzfläche.DieErschliessungderStreusiedlungenwirddurchdenKantonSt.Gallenseit1955gefördert(sieheAbschnitt7.1.3).DieempirischeAnalysederZusammenhängezwischenErschliessungenunddemEr¬werbstypderBetriebebzw.ihrerAussen-undInnenmechanisierungumfasstDatenfür1456Betriebein17GemeindenderBezirkeOber-,Neu-undAlttoggenburg.FürdenZusammenhangzwischenErschliessungenunddengesamtbetrieblichen

Intensitäten



erweisen sich die Daten der in der Talsohle gelegenen Gemeinden als Störgrössen. Der

Datensatz für diese Betrachtung umfasst 961 Betriebe in 14 Gemeinden.

Die Modellergebnisse für die Testregion Toggenburg decken sich weitgehend mit den

Erkenntnissen aus der Untersuchungsregion Appenzell Innerrhoden. Es zeigt sich, dass

die Bedeutung der Erschliessungsvariablen für die einzelbetrieblichen Strukturgrössen

,Viehdichte', ,Erwerbstyp' und ,Mechanisierung' nur teilweise statistisch gesichert ist.

Die Viehdichte steht, wie auch für die hinerrhoder Landwirtschaft festgestellt wird, in

einem signifikanten Zusammenhang mit der Flächenausstattung und dem Erwerbstyp

der Betriebe. Die Erschliessungsvariablen und die Topografie um den Betrieb tragen

dagegen nicht statistisch gesichert(p=0.05)zurErklärungdergesamtbetrieblichenIn¬tensitätbei.FürdennachErwerbstypgesplittetenDatensatzzeigtsich,dassfürHaupt¬erwerbsbetriebenurdieFlächenausstattungineinemsignifikantenZusammenhangmitderViehdichtesteht.Die'LagedesBetriebeszumnächstenregionalwirtschaftlichenZentrum',diesichinAppenzellInnerrhodenfürHaupterwerbsbetriebealssignifikanterwies,istdagegen,wiealleanderenModellvariablen,nichtvonstatistischgesicherterBedeutung.EinemöglicheUrsacheliegtdarin,dassdasToggenburgmehreregrössereGemeindenmitlokal-undregionalwirtschaftlicherBedeutungaufweist.DamitgaltnichtfüralleBetriebedieselbevergleichbareBezugseinheitfürdieDistanzbeurteilungwieinInnerrhodenmitdemOrtAppenzell.Interessantist,dassfürToggenburgerNebenerwerbsbetriebedie,QualitätderHofer¬schliessung'statistischgesichertzurStreuungderViehdichtenbeiträgt.Demnachwirt¬schaftenNebenerwerbsbetriebeumsoviehintensiver,jeeinfacheraufgrundeinergutenHoferschliessungdieausserlandwirtschaftlicheBeschäftigungerreichtwerdenkann.Lediglichrund60%derBetriebeweiseneinequalitativsehrguteHoferschliessungauf-inAppenzellInnerrhodensindesdagegen,insbesondereaufgrundkürzererDistanzen,fast80%.AufgrunddesnichtvollständigenErklärungsgehaltesdesModellskannda¬vonausgegangenwerden,dassweitere,wegenfehlenderDatennichtimModellberück¬sichtigteGrössen(z.B.Hofdüngerlagerungsvolumina,Stallkapazitäten)wesentlichzurStreuungderViehdichtenbeitragen.DieModellergebnissezumZusammenhangzwischenErschliessungenundderAusstat¬tungderBetriebemitZugfahrzeugendeckensichvollständigmitdenErkenntnissenausderTestregionAppenzellInnerhoden.DieVieh-undFlächenausstattung,derErwerbs¬typdesBetriebesunddie'LagedesBetriebeszumwirtschaftlichenZentrum'stellendiesignifikantenModellvariablendar.BezüglichderletztenGrössefehltallerdingseineeindeutigeWirkungsrichtung,daBetriebeohneZugfahrzeugesowohlhäufigsehrnahealsauchweitwegvomnächstenregionalwirtschaftlichenZentrumauftreten.



Anders als für die Appenzeller Daten erweist sich das logistische Regressionsmodell

auch zur Erklärung der Rauhfutterlagerungstechnik der Betriebe (Innenmechanisierung)

als geeignet. Dabei tragen die Flächen- und Tierausstattung sowie der Erwerbstyp des

Betriebes signifikant zur Erklärung der Rauhfutterlagerungstechnik bei, während den

Erschliessungsvariablen und der Topografie kein statistisch gesicherter Erklärungsbei¬

trag zukommt.

Zur Erklärung des Erwerbstyps der Betriebe trägt neben dem Tierbesatz auch die Aus¬

bildung des Betriebsleiters bei. Bei Betriebsleitern mit fundierter landwirtschaftlicher

Ausbildung ist die Wahrscheinlichkeit grösser, dass der Betrieb im Haupterwerb bewirt¬

schaftet wird. Zwischen dem Erwerbstyp der Betriebe und den Erschliessungsvariablen

kann hingegen, wie bereits in Appenzell Innerrhoden, kein statistisch gesicherter Zu¬

sammenhang nachgewiesen werden. Insbesondere die endogene Grösse 'Lage des Be¬

triebes zum nächsten wirtschaftlichen Zentrum'
erweistsichineinerTalschaftmitmeh¬rerenregionalwirtschaftlichenZentrenundteilweisegutenVerbindungenzudenAr¬beitsmärktenausserhalbderRegion(Wil,St.Gallen,Rapperswil)alszuwenigeffektivesMassfürdenAbwanderungssogauflandwirtschaftlicheArbeitskräfte.AuchimTog¬genburgwardieSogwirkungauflandwirtschaftlicheArbeitskräftezumUntersuchungs¬zeitpunktehergering(sieheAbschnitt7.1.3),womitauchinverkehrstechnischguter¬schlossenenLagendieNebenerwerbslandwirtschaftnichtinjedemFalleineAlternativedarstellte.Fazit:DieeinzelbetrieblicheAnalysefürdieTestregionToggenburgzeigt,dasszwi¬schenderErschliessungderlandwirtschaftlichenSiedlungenunddenBetriebsstrukturennurteilweiseeinstatistischgesicherterZusammenhangbesteht.WährendzurErklärungdergesamtbetrieblichenIntensitätundderMechanisierungaufdenBetriebeneinzelneErschliessungsvariablensignifikantsind,kanndieHypotheseeinesZusammenhangszwischenderErschliessungssituationunddemErwerbstypderBetriebeaufgrundderModellergebnissenichtangenommenwerden.



8 Empirische Analyse des Zusammenhangs zwischen Hoferschlies-

sungen und Agrarstrukturen: Fallbeispiel Schächental

Das Schächental ist ein rund 15 km langes Seitental des Urner Reusstals. Die Talschaft

reicht vom Klausenpass, welcher die Verbindung zum Glarnerland bildet, bis zur Mün¬

dung des Schächens in die Reuss. Zur Testregion Schächental gehören drei Gemeinden:

Unterschächen, das zuhinterst im Tal liegt, Spiringen und Bürglen am Talausgang.

8.1 Landwirtschaft im Schächental

8.1.1 Naturräumliche Standortverhältnisse für die Landnutzung

Das Schächental ist ein in Ost-Westrichtung verlaufendes V-Tal mit steilen Nord- und

sanfter ansteigenden
Südhängen.NurinUnterschächenhatsicheinekleineTalsohlegebildet.DieTopografieerschwertsowohldieBewirtschaftungderBetriebealsauchderenErschliessung.EntsprechendverbreitetsindMaterial-undseltenerPersonenseil¬bahnen.DieklimatischenBedingungenimSchächentalunterscheidensichvondenjeni¬genimHaupttaldadurch,dassdieTalschaftaufgrundihrerOst-Westausrichtungweni¬gervomFöhnbeeinflusstwird.DafüristdasTalnachAMACHER(1986)eintypischesStaugebietbeiWestwindwetter.Esfallenjährlichbis1600mm/m2Niederschlag.DielandwirtschaftlichenNutzflächenderUntersuchungsregionliegenindenBergzonen3und4.DiemorphologischenVerhältnissesindnachItenETAL.(1984)heterogen.ImoberenTalabschnittdominierenBödenaufkalkigemHangschutt,imunterenTalteilnordhelvetischerFlysch(AltdorferSandstein).DamitbeschränkensichdieFlächennut¬zungsmöglichkeiten,wieindenTestregionenAppenzellInnerrhodenundToggenburg,aufgrunddernaturräumlichenStandortbedingungenaufdieMäh-Weide-Wirtschafi.8.1.2SozioökonomischeBedeutungderLandwirtschaftimSchächentalHistorischeBedeutungderLandwirtschaßBisindieMittedes13.JahrhundertswardieLandwirtschaftimgesamtenUmerlandvorwiegendaufAckerbauundKleinviehhaltungzurSelbstversorgungausgerichtet.DerGotthardpassbotzwareineinneralpineVerbindung,HandelwarjedochnachFURRER(1989)nochwenigverbreitet.ErstmitdemwirtschaftlichenAufschwunginweitenGe¬bietenEuropasunddemsteigendenWarenbedarfderflorierendenStädteentwickeltesichderGotthardzurwichtigstentransalpinenVerbindung.FürdieBevölkerungentlangderPassrouteergabensichneueVerdienstmöglichkeitenmitViehtriebundWarentrans¬porten.ZudemführtediewachsendeNachfragederStädtenachHeisch,ButterundKä¬seindergesamtenInnerschweizzueinerSpezialisierungderLandwirtschaftaufVieh-



haltung. Auch im Schächental stieg der Bedarf an Weideflächen stetig an und führte zu

Waldrodungen und zur Gründung neuer Bauernhöfe. Parallel zu dieser Entwicklung

veränderten sich auch die Bodenbesitzverhältnisse. Für das Schächtental bedeutend war

insbesondere der Verkauf der Ländereien des Klosters Wettingen im Jahre 1359. So

entstanden immer mehr verstreute, freie Bauerngüter.

Im 16./17. und 18. Jahrhundert verdienten sich die Urner den Lebensunterhalt mit dem

Export landwirtschaftlicher Produkte, dem Transit und dem Kriegshandwerk. Zu Beginn

des 19. Jahrhunderts verlor die Urner Wirtschaft jedoch an Wettbewerbsfähigkeit: In der

Landwirtschaft wurden wichtige technische Entwicklungen (z.B. Düngung)verpasst.DieErlöseausdemSäumertumwurdenoftkaumwirtschaftsförderndinPrunkbauteninvestiert.KriegerischeEreignisse,ÜberschwemmungenundHungersnöteführtennachAerni(1990)ab1800zueinerzunehmendenAbwanderungausdemBerggebiet.ErstmitdemBauderGotthardeisenbahnMittedes19.JahrhundertswurdederStandortUrizunehmendvonderIndustrialisierungerfasst.EinwirtschaftlicherAufschwungsetzteein.DieumdieJahrhundertwendeerrichteteEidgenössischeMunitionsfabrikunddieSchweizerischeDraht-undGummifabrikstelltenwichtigeausserlandwirtschaftlicheBeschäftigungsmöglichkeitendar,diebisheutebedeutendsind.InsbesonderedasSchächtentalbliebjedochbisEndedes20.Jahrhundertsstarkagrarischgeprägt.HeutigewirtschaftlicheBedeutungderLandwirtschaftimSchächentalInderUntersuchungsregionSchächentallebten1990rund1'600Einwohner.Nachei¬nemleichtenRückgangzwischen1950und1970bliebdieBevölkerungszahlseit1970stabil.DerBeschäftigungsanteilderLandwirtschaftbetrug1996imSchächentalrund50%undlagdamitweitüberdemkantonalenMittelwertvon10%(Sbv,1998).ImgleichenJahrwurdeninderTestregion306Betriebegezählt,wovon60%imHaupter¬werbbewirtschaftetwurden(BFS,1999).FastalleBetriebemitRindviehhaltungalpenihrVieh,wobeidieHälftedieserBetriebeselbereineAlpbewirtschaftet(RiEDERUNDLehmann,1993).RelevanteAgrarerzeugnissesindNutzvieh,FleischundMilch.FlächenmässigeBedeutungderLandwirtschaftimSchächentalDieTestregionSchächentalumfassteineGesamtflächevonrund20'000Hektaren.AusTabelle8-1wirdsichtbar,dassdavonlediglich8%alsWiesenundHeimweidenland¬wirtschaftlichbewirtschaftetwerden.IndenTestregionenAppenzellundToggenburgwarenesjeweilsrund35%.Über32%derGesamtflächewirdalp-und15%forstwirt¬schaftlichgenutzt.Dieübrigen45%Flächesindunproduktiv.Rund2'200HektarengeltenalslandwirtschaftlicheNutzfläche(LN).DazuzählendasWiesland,dieHeim¬weidenundeinkleinerTeilderalpwirtschaftlichenNutzfläche.



Tabelle 8-1: Bodenfläche und Nutzungsarten in der Testregion Schächental

Gemeinde Bodenfläche Wiesland,
Heimweiden

Sömmerungs-
weiden

Wald Unproduk¬
tive Fläche2

ha %' ha % ha % ha % ha %

Unterschächen

Spiringen

Bürglen

8'022 7.6

6'476 6.1

5'314 5

341 4.3

548 8.5

708 13.3

2'514 31.3

1'881 29

2'018 37.9

757 9.5

1'140 17.6

1'055 79. S

4'410 54.9

2'907 44.9

1'533 29

Testregion total 19'812 18.7 1'597 8.1 6'413 32.3 2<952 M5> 8'850 44.7

Legende: 1: Anteil an der totalen Fläche des Kantons Uri. 2: Fels, Gewässer, Siedlungsflächen etc.

Daten: BfS
(1998):Arealstatistik1992/97.8.1.3EntwicklungderdieAgrarstrukturenbeeinflussendenGrössenseit1950ImFolgendenwirdnuraufjenestrukturbeeinflussendenGrösseneingegangen,derenEntwicklungsichvonderjenigenindenübrigenUntersuchungsregionenwesentlichun¬terscheiden.DiefürdiegesamteSchweizgeltendenEntwicklungendesgesamtwirt¬schaftlichenUmfeldes,desPreis-Kostenverhältnissessowiederregional-undagrarpoli-tischenRahmenbedingungensindinAbschnitt6.1.3dargestellt.EntwicklungderregionalenWirtschaftimSchächentalAusAbbildung8-1wirddiedominierendeBedeutungdesAgrarsektorsindenGemein¬denderTestregionimVergleichzumgesamtenKantonUrisichtbar.Daten:BfS(1995):Beschäftigtenstatistik1995nachGemeindenAbbildung8-1:BeschäftigtenachWirtschaftssektoreninderUntersuchungsregionSchächentalundimgesamtenKantonUri1995und1975



Während im übrigen Kanton der primäre und der sekundäre Sektor seit 1955 an Bedeu¬

tung verloren, hat sich der Anteil Beschäftigter nach Sektoren im Schächental kaum

verändert (Zgraggen und Pezzatti, 1999). Dagegen hat der Anteil der ausserhalb der

Wohngemeinden tätigen Bevölkerung auf rund 35 % aller Erwerbstätigen zugenommen.

Das Schächental weist damit innerkantonal den höchsten Anteil an Pendlern auf

(Rjeder und Lehmann, 1993). Zu den wichtigsten Arbeitgebern im nahen Reusstal

zählen die Kabel- und Gummifabrik Dätwyler (1'200 Angestellte), die eidgenössische

Munitionsfabrik (700 Angestellte), aber auch das Militär, die Schweizerischen Bundes¬

bahnen, das Elektrizitätswerk und die Urner Kantonalbank (ZGRAGGEN UND Pezzatti,

1999).

Entwicklung derkantonalenAgrarstrukturpolitikEinederHauptzielsetzungenderUrnerLandwirtschaftspolitikbildetdieErhaltungundFörderungderbäuerlichenFamilienbetriebe(RiederundLehmann,1993).Dazuunter¬stütztderKantonErschliessungenundWohnungssanierungenimBerggebiet,subven¬tioniertlandwirtschaftlicheHochbautenundunterhälteineffektivesBildungs-undBe¬ratungswesen(RiederundLehmann,1993).DiekantonaleStrukturförderungbasiertaufVerordnungenundReglementenüberdieBeitragsleistungendesKantonsUriandieAlp-undBodenverbesserungenvon1982/1983sowieüberMassnahmenzurSanierungderWohnverhältnisseimBerggebietvon1971.NebendiesenSubventionenfürBoden¬verbesserungenundBautenergänztderKantondieInvestitionskreditedesBundesdurchallfälligeVerlustdeckung(Röstt,1992).Zwischen1970und1990wardieSummeallerausbezahltenBeiträgefürStrukturverbesserungenindenGemeindendesSchächentalsdiegrössteimKantonUri.RunddieHälftederBeiträgewurdedabeivomBund,derRestvomKanton,denGemeindenundzuetwa5%durchPrivatspendenfinanziert.Seit1980nehmendieStrukturförderungsbeiträgeab.EntwicklungderverkehrstechnischenErschliessungDieinterregionaleErschliessungdesSchächentalsdurchdieKlausenpassstrasseer¬folgtebereits1899(BaumannundFryberg,1995).DieintraregionaleFeinerschlies¬sungderStreusiedlungendurchGüterstrassenfehltejedochbisMitteder1970erJahreweitgehend.BisEndeder1960erJahrewarenlediglich15%derHöfedurchbefahrbareWegeerreichbar.FürTransportestandenderHälfteallerBetriebeSeilbahnenzurVer¬fügung(Wyder,1971).ErstgegenEndeder70erJahreerfolgtendieerstenbedeuten¬denGüterstrassenbauten.BisEnde1995wurdenimSchächentalrund45kmGüterstras¬sengebaut.AusAbbildung8-2wirdsichtbar,wiesichdadurchderAnteilderBetriebemitStrassenanschlusslaufenderhöhte.1995warendreivonvierBetriebenmitGüter¬oderForststrassenerschlossen.



Daten: Meliorationsamt des Kantons Uri, 1999.

Abbildung 8-2: Entwicklung der Erschliessungen im Schächental 1980 -1996

8.1.4 Analyse der Agrarstrukturen und ihrer Veränderungen seit 1950

Anzahl Betriebe, sozioökonomischer Betriebstyp und Grössenstruktur

Die Anzahl Landwirtschaftsbetriebe in der Testregion Schächental hat von 426 Betrie¬

ben im Jahre 1955 auf 306 Betriebe 1996 abgenommen (siehe Tabelle 8-2). Dieser

Rückgang war geringer als im übrigen Kanton. Der Anteil an Nebenerwerbsbetrieben

lag 1996 bei rund 40 % und war deutlich höher als in den Untersuchungsregionen
Tog¬genburgundAppenzellInnerrhoden.DieSchwankungenüberdieJahresindteilweisestatistischbedingt,dadieErhebungskriterienfürdenErwerbstypmehrfachgeänderthaben(sieheKapitel5).Tabelle8-2:EntwicklungderAnzahlLandwirtschaftsbetriebeunddesAnteilsHaupt¬erwerbsbetriebeinderUntersuchungsregionSchächentalseit1955195519701985199019961GemeindeAnzahl%HEAnzahlWoHEAnzahl%HEAnzahl%HEAnzahl%HEUnterschächenSpiringenBürglen8491151891918681751327317276696012566165756660110601617256771037114768Schächental4268938575359693376530661l:ZurVergleichbarkeitbasierendieZahlen1996aufdenErhebungskriterienderVorjahre.Daten:Bfs(diverseJahrgänge):Betriebszählungsdaten,HauptergebnissenachGemeinden.



Eine Analyse der Entwicklung der Betriebe nach Grössenklassen zeigt, dass vor allem

die Kleinbetriebe mit 1 ha bis 5 ha Nutzfläche anteilmässig an Bedeutung verloren,

während vermehrt Betriebe mit mehr als 10 ha Land auftraten. Der Anteil der Betriebe

mit weniger als 1 ha Nutzfläche bzw. 5 ha bis 10 ha Land blieb dagegen konstant. 1990

waren rund 70 % aller Betriebe kleiner als 10 ha. In der Testregion Toggenburg waren

es im Vergleich lediglich 30 %. Die Schächentaler Landwirtschaft ist damit ausgespro¬

chen kleinstrukturiert.

Flächennutzung

Aufgrund der naturräumlichen Standortbedingungen (siehe Abschnitt 8.1.1) wird fast

die gesamte Landwirtschaftliche Nutzfläche im Schächental intensiv futterbaulich ge¬

nutzt. Über 85 % der 2'200 ha LN wurden 1996 als intensive Naturwiesen, 10%alsWeiden,2%alsextensiveWiesenund3%alsStreulandbewirtschaftet(Bfs,1998).TierbeständeundViehdichteImJahre1995wurdenimSchächentalrund2'700Grossvieheinheiten(GVE)gehalten.DerAnteildesRindviehsamtotalenGVE-Bestandbetrugdabei85%,derjenigevonSchafenundSchweinenjerund5%.DieseVerhältnissehabensichindenletzten20Jahrenkaumverändert(ZgraggenUNDPezzatti,1999).VondenBetriebenmitRind¬viehhaltungproduzierenlediglich15%Verkehrsmilch.DieübrigenBetriebebetreibenAufzuchtundKälbermast,oftkombiniertmitKleinviehhaltung.DieaggregierteViehdichtefürdieganzeRegionbetrug19951.25GVEjehaLN.DienachGewässerschutzgesetzvon1981geltendenRichtwertevon1.5GVE/haLNinderBergzone3bzw.1.3GVE/haLNinderBergzone4werdendamitimDurchschnittnichterreicht.DieeinzelbetrieblicheBetrachtungzeigtjedoch,dassjedervierteBetriebeineViehdichtevonmehrals1.5GVEjehaLNaufweist.DadiemeistenTieregealptwer¬den,müssendieseWertejenachSömmerungsdauernachuntenangepasstwerden.Den¬nochistoffensichtlich,dassjehaNutzlandeinebeachtlicheHofdüngermengeanfälltundverwertetwird,womitdieFlächenintensitätimSchächentalrelativhochist.8.2EinzelbetrieblicheAnalysedesZusammenhangszwischenErschliessungsmass¬nahmenundausgewähltenStrukturgrössenImFolgendenwerdendieinAbschnitt5.5dargestelltenHypothesenüberdenZusam¬menhangzwischenErschliessungenunddergesamtbetrieblichenIntensität(Abschnitt8.2.1),demErwerbstypdesBetriebes(Abschnitt8.2.2)undderMechanisierungaufdemBetrieb(Abschnitt8.2.3)anhandeinzelbetrieblicherDatenuntersucht.1cn



Der gesamte Datensatz lokalisierbarer Betriebe für das Jahr 1980 umfasst für die Test¬

region Schächental Angaben zu den Strukturen und Erschliessungsqualität von 245 Be¬

trieben (zu Datenerhebung und -quellen siehe Abschnitt 5.4). Die Erschliessungsdaten

werden für den in der Betriebszählung deklarierten Betriebsstandort erhoben. Dieser

liegt dort, wo sich das Wohnhaus und ein Ökonomiegebäude befinden. Die meisten Be¬

triebe besitzen jedoch mehrere Stallungen in unterschiedlicher Höhenlage, die im Laufe

des Jahres genutzt werden (Stufenlandwirtschaft). 7 Betriebe mit grossen Viehdichten

wurden als statistische Ausreisser identifiziert. Der bereinigte Datensatz umfasst 238

Betriebe
unddamit85%der1980statistischerfasstenBetriebederRegion.Davonsind163Haupt-und75Nebenerwerbsbetriebe(Tabelle8-3).Tabelle8-3:ÜbersichtüberdieDatenbasisfürdieTestregionSchächentalBetriebe1980(BfS)lBetriebe1996(BfS)2Betriebe1980=1996(BfS)3Betriebe1980(LokaleExperten)5Datenbasis1980NichtlokalisierbareB.1980bzw.19966Betriebemit>10bzw.5-10GVE/haGVE-bereinigteDaten1980DavonHaupt-bzw.Nebenerwerbsbetriebe3825238163283*,„~,,.,„„,„27V-„222?124575Legende:SieheAbbildung6-7inKapitel6.3.8.2.1ZusammenhangzwischenErschliessungenundgesamtbetrieblicherIntensitätInTabelle8-4sinddieMittelwerteundStandardabweichungenderViehdichtenfürdiejeweiligenAusprägungenderkategorialenVariablendesinAbschnitt5.7.2formuliertenVarianzanalysemodellsdargestellt.Dabeizeigtsich,dassdieMittelwertederViehdich¬tenrelativunsystematischgestreutsindundgrosseStandardabweichungenaufweisen.BezüglichderLagederBetriebezumnächstenwirtschaftlichenZentrumkannkeinTrendfestgestelltwerden.InsgesamtscheinenaberweiterentfernteBetriebenicht,wieindenTestregionenAppenzellundToggenburg,tiefere,sonderneherhöheregesamtbe¬trieblicheIntensitätenaufzuweisen.AuchdieMittelwertederViehdichtenvonBetrie¬benmitunterschiedlichemErschliessungstypunterscheidensichnichtindererwarteten



Reihenfolge. Die Mittelwerte der 1980 noch unerschlossenen Betriebe sind zwar tiefer

als diejenigen von Betrieben mit Belagstrassenanschluss, jedoch höher als diejenigen

von Betrieben mit Seilbahn- oder Naturstrassenerschliessung. Bezüglich der Topografie

wird sichtbar, dass die mittlere Viehdichte bei Betrieben am unwirtlichen Nordhang

geringer ist als am günstiger exponierten Südhang bzw. in der Talsohle. Im Unterschied

zu den Testregionen Appenzell und Toggenburg weisen Nebenerwerbsbetriebe höhere

mittlere Viehdichten auf als Haupterwerbsbetriebe. Inwieweit diese beobachteten
Ab¬hängigkeitenstatistischsignifikantsind,wirdanhandderModellschätzungbeurteilt(sieheTabelle8-5).Tabelle8-4:MittelwertundStandardabweichungenderViehdichtefürdieAusprä¬gungenderkategorialenModellvariablenimSchächentalVariableNMittel¬wertStandard-fehlerLagedesBetriebeszumnächstenwirt¬schaftlichenZentrum1<1kml-2km2-3km3-4km>4km67357127381.761.791.822.412.130.840.700.760.750.78Erschliessungstyp1NichterschlossenSeilbahnNaturstrasseBelagstrasse1363051211.931.791.672.100.830.990.850.72Topografie1SüdhangNordhangTalsohle18816341.901.602.200.800.620.81ErwerbstypHaupterwerbZu-/Nebenerwerb163751.891.990.800.83l:AndereKlassierungalsindenTestregionenAppenzellundToggenburg(vergleicheTabelle7-4)DerZusammenhangzwischendenmetrischenModellvariablenViehdichteundderNutzflächewirdmiteinerKorrelationsanalyseuntersucht.WieindenRegionenAppen¬zellundToggenburgbestehteinenegativeKorrelationzwischenderViehdichteundderFlächederBetriebe.AuchdiepaarweisenAbhängigkeitendererklärendenVariablenuntereinanderwerdenvorderModellanwendunguntersucht.Dabeizeigtsich,dassdieModellvariable'Dis¬tanzdesBetriebeszurnächsten2.Klassstrasse'(=Klausenpassstrasse)mitder'Lagedes



Betriebes zum regionalwirtschaftlichen Zentrum' und der Variablen 'Erschliessungstyp'

stark korreliert. Zudem besteht zwischen den Variablen Topografie' und 'Erschlies¬

sungstyp' ein deutlicher Zusammenhang. Das Modell wird daher um die metrische Grö¬

sse 'Distanz' und die kategoriale Variable 'Topografie' reduziert.

In Tabelle 8-5 sind die Ergebnisse des reduzierten Varianzanalysemodells dargestellt.

Der Levene-Test ergibt keine signifikante Abweichung der Varianzen zwischen den

Vergleichsgruppen (0.254 > 0.05). Damit ist die Anwendung der Varianzanalyse und

Interpretation ihrer Ergebnisse möglich.

Tabelle 8-5: Ergebnisse der Varianzanalyse für alle Landwirtschaftsbetriebe des

Schächentals(N=238)VariableSummederQuadrateF-TestP-Wert(Sign,)Eta2KorrigiertesModelF65.3134.4070.0000.425KonstanterTerm90.404207.3810.0000.505ErwerbstypdesBetriebes(Et)*0.1390.3180.5730.002NutzflächedesBetriebes(Ln)inAren8.93220.4890.0000.105LagezumZentrum(Lz)*2.2381.2830.2780.025Erschliessungstyp(He)*1.6111.2320.2990.018KeinesignifikantenInteraktionenaR2=0.43(korrigiertesR2=0.33)Levene'sTestaufVarianzhomogenität:0.254*KategorienderkategorialenModellvariablensieheinTabelle8-4.WieinderTestregionAppenzellInnerrhodenzeigtsich,dassdieNutzflächeeinensigni¬fikantenEinflussaufdieGesamtvarianzausübt(p=0.05).DieErschliessungsvariablensinddagegennichtvonstatistischgesicherterBedeutung.DiesesErgebnisdecktsichmitdenstatistischenAuswertungenvonZgraggenundPezzattt(1999),dieimpaarwei¬senVergleichzwischenBetriebsgruppenmitverschiedenenErschliessungsindikatorenkeinesignifikantenUnterschiedederViehdichtenfeststellenkonnten.AndersalsindenübrigenTestregionenträgtderErwerbstypderBetriebenichtsignifikantzurStreuungderViehdichtenbei.EineergänzendeModellrechungmitderzusätzlichenModellvaria¬ble'Katasterzone'zeigtweiter,dassauchdieseVariablenichtsignifikantzurErklärungderStreuungderViehdichtenbeiträgt.InsgesamterklärtdasverwendeteModellrund33%derGesamtvarianz.



8.2.2 Zusammenhang zwischen Erschliessungen und dem Erwerbstyp der Betriebe

In Tabelle 8-4 sind die Mittelwerte und Standardabweichungen der metrischen Varia¬

blen des in Abschnitt 5.7.4 formulierten logistischen Regressionsmodells dargestellt.

Tabelle 8-6: Mittelwert und Standardabweichungen der metrischen Modellvariablen

in der Testregion Schächental

Variablen N Mittel¬

wert

Standard¬

fehler

Nutzfläche (Aren) Haupterwerbsbetriebe

Nebenerwerbsbetriebe

163

75

870

605

392

367

Anzahl Schafe Haupterwerbsbetriebe

Nebenerwerbsbetriebe

163

75

4

10

11

18

Anzahl Kühe Haupterwerbsbetriebe

Nebenerwerbsbetriebe

163

75

7

5

4

3

Die Mittelwerte für alle drei Variablen (Nutzfläche, Anzahl Schafe und Kühe) unter¬

scheiden
sichnachErwerbstyp.DieStandardabweichungensindallerdingsinsbesonderefürdieVariable'AnzahlSchafe'gross.InAbbildung8-3sinddieAusprägungenderkategorialenModellvariablenfürHaupt-undNebenerwerbsbetriebederTestregionSchächentaldargestellt.AnteilBetriebe100%75%50%25%0%HE=HaupterwerbNE=NebenerwerbIjHENEHENELagezumZentrumTopografieHENEHENEHoferschliessungAusbildungLegende:H1D2M3D4DsLagezumZentrum:*<1km;2l-2km;32-3km;43-4km;5>4kmTopografie:1Südhang;2Nordhang;3TalsohleQualitätderHoferschliessung:1keineErschliessung;2Seilbahn;3Naturstrasse;4BelagstrasseAusbildung:1Betriebsleitermit;2ohnelandwirtschaftlicheFähigkeitsprüfung;Abbildung8-3:VergleichderAusprägungenderkategorialenModellvariablenbeiHaupt-undNebenerwerbsbetriebeninderTestregionSchächental



Bezüglich ,Topografie' und ,Ausbildung der Betriebsleiter' können kaum Unterschiede

zwischen den Erwerbstypen beobachtet werden. Bezüglich der Variable 'Lage des Be¬

triebes zum nächsten wirtschaftlichen Zentrum' (= Altdorf) zeigt sich, dass zwar bei den

Nebenerwerbsbetrieben der Anteil weit entfernter Betriebe (> 4km) kleiner ist als bei

Haupterwerbsbetrieben. Gleichzeitig sind Nebenerwerbsbetriebe jedoch seltener näher

als 2 km am Zentrum gelegen. Es ist also keine eindeutige Wirkungsrichtung der Varia¬

ble 'Lage zum Zentrum' sichtbar. Dagegen lässt sich bezüglich des ,Erschliessungstyps
'

bei Nebenwerbsbetrieben ein höherer Anteil von Betrieben mit guter Erschliessungs-
qualität(Belagstrasse)undeinkleinererAnteilvonBetriebenohneErschliessungbeo¬bachtenalsbeiHaupterwerbsbetrieben.AusdenErgebnissenderlogistischenRegressionsschätzunginTabelle8-7wirddeut¬lich,dassvondenmetrischenModellvariablendieNutzflächeundderKuhbestanddesBetriebesaufdem5%-SignifikanzniveauzurErklärungderNebenerwerbswahrschein¬lichkeitbeitragen.VondenkategorialenModellvariablenerweistsicheinzigdie'LagedesBetriebeszumwirtschaftlichenZentrum'alssignifikant.DieVorzeichenderKoeffi¬zientenbestätigendieobigeBeobachtung.EsbestehtkeineeindeutigeWirkungsrich¬tungdieserModellgrösseaufdenErwerbstypderBetriebe.BeidenamTalausgangge¬legenenBetriebenistdieWahrscheinlichkeiteinerBewirtschaftungimNebenerwerbkleineralsbeidenhintenimTalgelegenenBetrieben.DagegenkanndieHypotheseeinermitzunehmendemArbeitswegabnehmendenSogwirkungauflandwirtschaftlicheArbeitskräftefürdieinderTalschaftgelegenenBetriebe(>2kmDistanzzumwirt¬schaftlichenZentrum)bestätigtwerden.DieWahrscheinlichkeit,dasseinBetriebimNebenerwerbbewirtschaftetwird,istbeiBetriebenmitmehrals4kmDistanzzumwirtschaftlichenZentrumkleineralsbeiBetriebenmiteinemWegvon2-4km.DerErschliessungstyperweistsichzwarnichtaufdem5%-Niveau,jedochmiteinerIrrtumswahrscheinlichkeitvon14%alssignifikant.Variantenrechnungenzeigen,dassdieWahrscheinlichkeiteinerBewirtschaftungimNebenerwerbbeiBetriebenmitAn¬schlussaneineBelagstrassesignifikant(p=0.05)grösseristalsbeiBetriebenohneEr¬schliessung.DagegenistdieVariable'AusbildungdesBetriebsleiters',imGegensatzzurTestregionToggenburg,nichtrelevantfürdieErklärungdesErwerbstypsderBe¬triebe.DieModellgüte(NagelkerkeR2=0.29)istgutunddieVorhersagegenauigkeitdesGesamtmodells(75%)knappgenügend.SeparateModellschätzungenfürdieBetriebedereinzelnenGemeindenundeinzelnen

Katasterzonen.



Tabelle 8-7: Ergebnisse der logistischen Regressionsschätzung zur Erklärung der

Wahrscheinlichkeit einer Betriebsbewirtschaftung im Nebenerwerb in der

Untersuchungsregion Schächental (N = 238)

Variable Koeffi¬ Odd Wald- p-Wert

zient ß Exp. (ß) Test (Sig.)

Konstante 1.094 2.986 1.993 0.164

Lage des Betriebes zum wirt. Zentrum (Lz) * 11.545 0.021

1. Dummy für Lz -0.186 0.830 0.127 0.721

2. Dummy für Lz -1.087 0.337 2.408 0.121

3. Dummy für Lz 0.336 1.468 0.919 0.431

4. Dummy für Lz 1.123 3.073 3.662 0.056

Erschliessungstyp (He) * 5.490 0.139

1. Dummy für den Erschliessungstyp -0.758 0.468 1.494 0.222

2. Dummy für
denErschliessungstyp0.2081.2310.0860.7693.DummyfürdenErschliessungstyp-0.1180.8890.0320.859AusbildungdesBetriebsleiters(Ab)*0.0821.0850.0160.899LandwirtschaftlicheNutzfläche(Ln)inAren-0.0010.9997.1340.008AnzahlKühe(K)-0.1150.8923.9400.047AnzahlSchafe(Sa)0.0201.0203.0870.079NagelkerkeR2=0.29Vorhersagegenauigkeit:Haupterwerbsbetriebe82%Nebenerwerbsbetriebe:60%Gesamtmodell:75%*KategoriensieheLegendezurAbbildung8-3.Dummy-CodierangsieheAbschnitt5.7.2.8.2.3ZusammenhangzwischenErschliessungenundderMechanisierungderBetriebeDieAussenmechanisierungderBetriebewirdanhandderAusstattungmitZugfahrzeu¬gen(TraktoroderTransporter)beurteilt(sieheAbschnitt5.7.5).NurknappzweiDrittelallerSchächentalerLandwirtschaftsbetriebewaren1980mitmindestenseinemTraktoroderTransporterausgerüstet.ImToggenburgwarenesimgleichenJahrrund90%.AusAbbildung8-4wirdsichtbar,dasszwischenBetriebenmitunterschiedlicherTopo-grafiebzw.ExpositionimTal,HoferschliessungsartundErwerbstypnurgeringeUnter¬schiedebezüglichderAusstattungmitTraktorenoderTransporternfeststellbarsind.BetriebeohneZugfahrzeugfindensichanteilsmässigetwashäufigerandenunwirtlichen



Nordhängen und weisen seltener einen Belagstrassenanschluss auf. Zudem sind Ne¬

benerwerbsbetriebe etwas häufiger nicht mit Zugfahrzeugen ausgestattet.

Anteil Betriebe

100% -,

75% -
i l

50% - *'

25% -

r-

mit ohn 3 mit ohne

1 1

mit ohne Zugfahrzeug

Topografie> Hoferschliessung [Erwerbstyp

Legende: H1 D2 M3 D4

Topografie:
'

Sudhang;
2 Nordhang;3 Talsohle

Qualität der Hoferschliessung:
1
keine Erschliessung;

2 Seilbahn;3 Naturstrasse;* Belagstrasse

Erwerbstyp:
*

Haupterwerbsbetriebe;2 Nebenerwerbsbetriebe

Abbildung 8-4: Vergleich der Ausprägungen der kategorialen Modellvariablen be¬

züglich des Vorhandenseins eines ZugfahrzeugesaufdenBetriebenderUntersuchungsregionSchächentalInTabelle8-8sinddieErgebnissedesinAbschnitt5.7.5formuliertenlogistischenRe¬gressionsmodellsdargestellt.AufgrunddesfestgestelltenZusammenhangszwischendenVariablen,Erwerbstyp'und,LagedesBetriebeszumnächstenregionalwirschaftlichenZentrum'(sieheAbschnitt8.2.2)wirddasModellumletztereGrössereduziert.DieTo¬pografieistaufgrundihrerKorrelationmitderVariable,Hoferschliessung'nichtinderRegressionsgleichungintegriert.WieindenTestregionenAppenzellundToggenburgerweisensichdieVieh-undFlä¬chenausstattungderBetriebealshochsignifikanteGrössenbezüglichderAusstattungderBetriebemitZugfahrzeugen(p=0.05).JemehrGVEgehaltenwerdenbzw.jemehrNutzlandbewirtschaftetwird,destogrösserdieWahrscheinlichkeit,dassderBetriebeinZugfahrzeugbesitzt.AuchderErwerbstypträgtsignifikantzurErklärungderAussen-mechanisierungbei.ZwischenderHoferschliessungundderZugfahrzeugausstattungderBetriebebestehtdagegenkeinsignifikanterZusammenhang.DieModellgüte(Na-gelkerkeR=0.23)istgut,dieVorhersagegenauigkeitdesGesamtmodells(72%)jedochnurknappgenügend.



Tabelle 8-8: Ergebnisse der logistischen Regressionsschätzung zur Erklärung der

Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins von Zugfahrzeugen auf den Land-

wirschaftsbetrieben der Testregion Schächental (N = 238)

Variable Koeffi¬ Odd Waid- p-Wert

zient ß Exp.(ß) Test <Sig.)

Konstante -0.301 0.740 0.176 0.675

Hoferschliessung (He) * 0.919 0.821

Landwirtschaftliche Nutzfläche (Ln) in Aren 0.002 1.002 9.937 0.002

Anzahl Kühe (K) 0.212 1.236 10.498 0.001

Anzahl Schafe (Sa) -0.001 0.999 0.003 0.957

Erwerbstyp des Betriebes * -0.990 0.372 6.1480.013NagelkerkeR2=0.23Vorhersagegenauigkeit:BetriebeohneZugfahrzeug:66%BetriebemitZugfahrzeug:74%Gesamtmodell:72%KategoriensieheLegendezurAbbildung8-4.Dummy-CodierungsieheAbschnitt5.7.2.FürdienachErwerbstypgesplittetenDatensätzeergebensichanalogeErgebnisse.NurdieVieh-undFlächenausstattungtragensignifikantzurErklärungderAussenmechani-sierungderBetriebebei.JegrösserdieVieh-bzw.Flächenausstattungsind,destogrös¬seristauchdieWahrscheinlichkeit,dassdieBetriebemitmindestenseinemZugfahr¬zeugausgestattetsind.AlsKriteriumfürdieInnenmechanisierungwirddieLagerungstechnikfürdasRauh¬futter(HeubelüftungoderSiloja/nein)verwendet.Rund15%derSchächentalerLand¬wirtschaftsbetriebehabenwedereineHeubelüftungnocheinSilo.InTabelle8-9sinddieErgebnissederModellschätzungfürdenEinflussderErschliessungaufdieRauh-futterlagerungstechnikdargestellt.DabeiwirddasanalogereduziertelogistischeRegres¬sionsmodellwiezurErklärungderAussenmechansierungangewandt.Eszeigtsich,dasslediglichdieFlächenausstattungderBetriebehochsignifikantzurErklärungderInnenmechanisierungbeiträgt.JemehrFlächeeinBetriebaufweist,umsoeheristermiteinermodernenRauhfutterlagerungstechnikausgerüstet.ImGegensatzzurTestregionToggenburgerweisensichderTierbesatzundderErwerbtypnichtalsrelevante,erklärendeGrössen.AuchdieErschliessungsvariableistnichtsignifikant.DieModellgüteistallerdingsnichtsehrgut(R2=0.13)unddieVorhersagegenauigkeitfürBetriebeohneSilo/Heubelüftungungenügend.^^r»



Die Modellgüte und die Vorhersagegenauigkeit verbessern sich deutlich bei der Modell¬

anwendung auf den nach Erwerbstyp gesplitteten Datensatz. Die Nutzfäche ist jedoch

weiterhin als einzige Grösse signifikant. Dies kann teilweise daran liegen, dass die

Gruppe der Betriebe ohne Silo/Heubelüftung sehr klein ist und kein eindeutiges Struk¬

turmuster erkennen lässt. Zusätzlich wird die Rauhfutter-Lagerungstechnik von Grössen

beeinflusst, die aufgrund fehlender Daten (z.B. Alter der Scheune) nicht ins Modell in¬

tegriert werden können.

Tabelle 8-9: Ergebnisse der logistischen Regressionsschätzung zur Erklärung der

Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins moderner
Rauhfutterlagerungs-

technikeninderSchächentalerLandwirtschaft(N=238)VariableKoeffiOddWald-p-WertzientßExp.(ß)Test(Sig.)Konstante0.8182.2660.8050.370Hoferschliessung(He)*2.0770.557LandwirtschaftlicheNutzfläche(Ln)inAren0.0021.0026.6940.008AnzahlKühe(K)0.0701.0720.0340.309AnzahlSchafe(Sa)0.0321.0331.0340.165ErwerbstypdesBetriebes*-0.0320.5421.6980.193NagelkerkeR2=0.13Vorhersagegenauigkeit:BetriebemitSilooderHeubelüftung:30%BetriebeohneSilooderHeubelüftung:90%Gesamtmodell:81%*KategoriensieheLegendezurAbbildung8-4.Dummy-CodierungsieheAbschnitt5.7.2.8.2.4SchlussfolgerungenausdeneinzelbetrieblichenAnalysenDasSchächentalisteinstarkagrarischgeprägtesalpinesSeitentaldesUrnerReusstales.DielandwirtschaftlichenSiedlungenliegenzumgrossenTeilverstreutamsüdexpo¬niertenTalhang.DieBetriebesindimVergleichzudenTestregionenAppenzellInner-rhodenundToggenburgkleinstrukturiert.1990bewirtschafteten70%allerBetriebewenigerals10haNutzfläche.DieTopografieerschwertdieland-undforstwirtschaftli¬cheNutzung.DieskanneineErklärungdafürsein,weshalb1980jederdritteBetriebnichtmiteinemTraktor/Transporterausgestattetwar.AlsBetriebszweigedominierenRindviehaufzucht,SchafhaltungundKälbermast.DerTierbesatzjehaNutzlandistbe¬achtlich,undentsprechendwirddasGrünlandintensivgenutzt.



Die Topografie erschwert auch die Erschliessung der Betriebe. 1980 waren noch mehr

als 50 % aller Betriebe weder mit einer Seilbahn noch mit einer ständig befahrbaren

Güterstrasse erschlossen. Die Erschliessungsqualität war zu diesem Zeitpunkt damit

deutlich schlechter als in den anderen beiden Testregionen. Durch die Anstrengungen

des Kantons Uri im Rahmen der Strukturpolitik verbesserte sich die Erschliessung in

den letzten 20 Jahren sichtbar. 1996 verfügten 65 % aller Betriebe über einen Strassen-

anschluss, und weitere 10 % waren mit Seilbahnen gut erreichbar.

Die empirische Analyse der Zusammenhänge zwischen Erschliessungen und der ge¬

samtbetrieblichen Intensität,
demErwerbstypderBetriebesowieihrerAussen-undIn¬nenmechanisierungumfasstDatenfür238Betriebe.DieModellergebnissefürdasSchächentaldeckensichdabeinurteilweisemitdenResultatenderTestregionenAp¬penzellundToggenburg.DieBedeutungderErschliessungsvariablenfürdieuntersuch¬tenStrukturgrössenistjedochauchimSchächentalnurteilweisestatistischgesichert.DieStreuungderViehdichtenistimSchächentalgeringeralsindenTestregionenAp¬penzellrnnerrhodenundToggenburg.EingesicherterZusammenhangderViehdichtekannnurmitderFlächenausstattungderBetriebefestgestelltwerden.JemehrNutzflä¬cheeinBetriebaufweist,umsogeringeristseineViehdichte.DerErwerbstypträgtda¬gegennichtsignifikantzurErklärungderStreuungderViehdichtenbei.Diestrukturel¬lenUnterschiedezwischendenHaupt-undNebenerwerbsbetriebensinddiesbezüglichdeutlichgeringeralsindenbeidenanderenUntersuchungsregionen.InsbesonderefehlenimSchächentaldie,oftmalsmitSchweinen,innerbetrieblichaufgestocktenHaupter¬werbsbetriebemitsehrhohenViehdichten,wiesieinAppenzellundteilweiseimTog¬genburganzutreffensind.AuchdieErschliessungsvariablen'LagedesBetriebeszumnächstenregionalwirtschaftlichenZentrum'und,Erschliessungstyp'(Seilbahn,Natur¬oderBelagstrasse,keineErschliessung)erweisensichnichtalssignifikanteModellva¬riablen.ZwaristdiemittlereViehdichtederunerschlossenenBetriebekleineralsdieje¬nigevonBetriebenmitbesterErschliessungsqualität(Belagstrasse).DieUnterschiedeerweisensichaberinderModellschätzungalsnichtsignifikant(p=0.05).AusdenModellschätzungenzumZusammenhangzwischenErschliessungenundderAusstattungderBetriebemitZugfahrzeugengehen,wieindenTestregionenAppenzellundToggenburg,dieVieh-undFlächenausstattungsowiederErwerbstypderBetriebealssignifikanteVariablenhervor.ZwischendemErschliessungstypundderAussenme-chanisierungkanndagegenkeinstatistischgesicherterZusammenhangfestgestelltwer¬den.DieAdoptiondieserTransporttechnikistoffenbarvonanderenGrössenabhängig,fürdiekeineDatenverfügbarsind.DazuzählendieSteilheitderFlächeneinesBetrie¬besundderenParzellierung,welchedenEinsatzvonZugfahrzeugenteilweisebeschrän¬ken.MöglicherweisesindauchdiefinanziellenMitteldervielenkleinenBetriebebe-



grenzt und beeinflussen das Investitionsverhalten. Dies würde die Beobachtung bestäti¬

gen, dass grössere Betriebe signifikant häufiger mit Zugfahrzeugen ausgestattet sind.

Zur Erklärung der Rauhfutterlagerungstechnik der Betriebe (Innenmechanisierung) er¬

weist sich nur die Flächenausstattung der Betriebe, und damit das anfallende Rauhfut¬

tervolumen, als signifikante Modellvariable. Der Tierbesatz und der Erwerbstyp sind auf

dem 5 %-Niveau nicht signifikant. Eine Ursache liegt vermutlich darin, dass es im

Schächental nur vereinzelt viehlose Betriebe gibt. Damit besteht unabhängig vom Er¬

werbstyp auf fast allen Betriebe ein Lagerungsbedarf für Rauhfutter. Das hohe Regenri¬

siko in der nach Westen offenen Talschaft kann dazu geführt haben, dass 1980 bereits90%allerBetriebemitHeubelüftungs-oderSiloanlagenausgerüstetwaren.DieEr¬schliessungderBetriebesteht,wieindenübrigenTestregionen,inkeinemstatistischgesichertenZusammenhangmitderRauhfutterlagerungstechnologie.ZurErklärungdesErwerbstypsderBetriebeträgtnebendemTierbesatzauchihreFlä¬chenausstattungbei.JemehrTieregehaltenwerdenundjegrösserdieBetriebesind,destogrösseristdieWahrscheinlichkeit,dasseinBetriebimHaupterwerbbewirtschaf¬tetwird.DieAusbildungerweistsich,wieinderTestregionAppenzell,aberandersalsimToggenburg,nichtalssignifikanteModellvariable.DieUrsacheliegtmöglicherweiseimsehrkleinenAnteilagrarspezifischausgebildeterBetriebsleiter.Die'LagedesBe¬triebeszumnächstenwirtschaftlichenZentrum'stehtineinemstatistischgesichertenZusammenhangmitdemErwerbstyp,hatallerdingskeineeindeutigeWirkungsrichtung.DerErschliessungstypträgtmiteinerIrrtumswahrscheinlichkeitvon14%zurErklärungdesErwerbstypsbei.Variantenrechnungenzeigen,dassdieNebenerwerbswahrschein¬lichkeitbeidenBetriebenmitBelagstrassenanschlusssignifikant(p=0.05)grösseristalsbeiBetriebenohneErschliessung.WieinderTestregionAppenzellbestätigtsichimSchächentaldamitdieHypotheseeinervonderErschliessungabhängigenSogwirkungauflandwirtschaftlicheArbeitskräfte.Fazit:DieeinzelbetrieblicheAnalysefürdieTestregionSchächentalzeigt,dasszwi¬schenderErschliessungderlandwirtschaftlichenSiedlungenunddenBetriebsstruktu¬ren,selbstbeigrossenUnterschiedenbezüglichderErschliessungsqualitätderBetriebe,nurteilweiseeinstatistischgesicherterZusammenhangbesteht.InsbesonderezurErklä¬rungdergesamtbetrieblichenIntensitätbzw.derMechanisierungaufdenBetriebener¬weisensichdieErschliessungskenngrössenalsnichtsignifikant.



9 Empirische Analyse des Zusammenhangs zwischen Parzellen¬

erschliessungen und Nutzungsintensitäten: Fallbeispiel Bleniotal

Das Bleniotal ist eine der beiden nördlichsten Talschaften des Kantons Tessin am Al¬

pensüdhang. Es verläuft in nordsüdlicher Richtung vom Lukmanierpass (1950 m ü.M.),

durch den es mit dem Bündneroberland verbunden ist, hinunter nach Biasca (300 m ü.

M.), wo es gemeinsam mit der Leventina in die Riviera mündet. Zum Bezirk Blenio

zählen 17 der 247 Gemeinden des Kantons Tessin. Die Untersuchungsregion umfasst

die fünf Gemeinden im obersten Talabschnitt: Campo Blenio, Ghirone, Olivone, Aquila

und Largario.

9.1 Landwirtschaft im Bleniotal und in den Testgemeinden

9.1.1 Naturräumliche Standortverhältnisse für die Landnutzung
DasBleniotalzähltnachBÄTZING(1997)zudenwarmeninneralpinenTrockenzonen.AllerdingsbestehenzwischendenklimatischenBedingungendertiefgelegenenGe¬meindenamTaleingangunddendurcheineengeSchluchtvomRestderTalschaftabge¬schnittenenhöchstgelegenenGemeindenCampoBlenioundGhironedeutlicheUnter¬schiede.WährendderhintersteTalabschnittvomKlimaderAlpennordseitemitbeein-flusstwirdundentsprechendderHöhenlagevon1'200bis3'400mü.M.imWintervielSchneefällt,sindweitersüdlichgeradedieWintermonateoftmalsniederschlagsarm,währendimSommerstarkeGewitterregenimmerwiederzuFlurschädenführen.DerGrossteilderlandwirtschaftlichenNutzflächederuntersuchtenGemeindenliegtindenBergzonen3und4.DersüdlichsteTalabschnittliegtdagegenindenZonen1und2.DieBödensindteilweisesehrkarg,mituntersauer,undnurwenigeNutzflächenindenuntersuchtenGemeindensindflach.AufgrunddernaturräumlichenStandortbedingun¬genbeschränkensichdierationellenFlächennutzungsmöglichkeitenindenanalysiertenGemeindenaufdieMäh-Weidewirtschaft,währendimunterenTalabschnittauchAk-kerbau(Mais)undvorallemWeinbaumöglichist.9.1.2HistorischeBedeutungderLandwirtschaftimBleniotalDasGebietdesheutigenTessinwurdenachAdUATl(1978)bereitsl'OOOJahrev.Chr.zuerstvonLigurern,spätervonKeltenbesiedelt.WährendderRömerzeiterlebtedieRegionmitdemAusbaudesVerkehrsnetzesundderverstärktenHandelstätigkeiteinenAufschwung(sieheKapitel2.1).DerWegnachNordenführtelangeZeitvorwiegenddurchdasBleniotalundüberdenLukmanierpass.DieEntwicklungsgeschichtederTal¬schaftnachderRömerzeitverliefhektisch.BaldwardasBleniotalimBesitzder

Lan-



gobarden, dann ging es an die Domherren von Sant' Ambrogio in Mailand und später an

die Grafschaft von Lenzburg. Im Mittelalter drangen die Eidgenossen ins Nordtessin

ein, und das Bleniotal war in der Folge während fast dreihundert Jahren eine Landvogtei

der drei Urkantone. 1798 wurde das Tessin durch Napoleon von der eidgenössischen

Herrschaft befreit und erhielt 1803 die erste Kantonsverfassung.

Die Landwirtschaft blieb bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts der wichtigste Wirtschafts¬

zweig. Rund 45 % der Bevölkerung waren im Jahre 1900 in der Landwirtschaft be¬

schäftigt. Dieser hohe Anteil war unter anderem auf das Fehlen alternativer Beschäfti¬

gungsmöglichkeiten zurückzuführen, da die Industrie im Tessin erst spät Fuss fasste

(siehe Valsangiacomo, 1978). Die Siedlungsweise und Landnutzungsform hatte sich

seit der Römerzeit kaum verändert. Die Menschen lebten an klimatisch günstigen

Standorten
inengenDörfernbeisammenundbetriebenaufmitSteinmauernterassiertenFlächenAckerbau,währenddasübrige,zumeistkargeLand,viehwirtschaftlichgenutztwurde.DerBodenwurdedurchRealteilungaufalleNachkommeneinesLandwirtesverteilt,waszueinerextremenKleinparzellierungführte.9.1.3HeutigesozioökonomischeBedeutungderLandwirtschaftimBleniotalBeschäftigungimAgrarsektorunddemografischeEntwicklungImLaufedes20.JahrhundertsnahmdieBedeutungderLandwirtschaftimBleniotalab-allerdingsdeutlichwenigeralsimsüdlichenKantonsteil.Während1996imkantona¬lenDurchschnittnoch3%allerBeschäftigteninderLandwirtschaftarbeiteten(CH6.5%),warenesindenuntersuchtenGemeindennoch25%bis50%-inderkleinen,abseitsgelegenenGemeindeLargariosogar100%(sieheAbbildung9-1).Daten:Bfs(1995):Beschäftigtenstatistik1995nachGemeinden.Abbildung9-1:BeschäftigtenachWirtschaftssektorenimoberenBleniotal,

1995



Bei den untersuchten Gemeinden handelt es sich damit um agrarisch geprägte Gemein¬

den. Mit Ausnahme von Olivone waren diese bis in die 70er Jahre von einem deutlichen

Bevölkerungsrückgang betroffen, und es bestanden nur wenige Arbeitsplätze in der üb¬

rigen Wirtschaft (siehe Guindani, 1988). Mit der immer besseren Erschliessung der

Dörfer durch die ausgebaute Talhauptstrasse erleichterte sich jedoch in den letzten zwei

Jahrzehnten das Pendeln in die wirtschaftlichen Zentren im SüdendesKantons,unddieBevölkerungszahlverändertesichnurnochwenig.NurindenperiphergelegenenGe¬meindenGhironeundCampoBleniogingdieAbwanderungweiterundführtezueinerÜberalterungderBevölkerung:RundeinDrittelderBewohneristälterals65Jahre-imschweizerischenDurchschnittsindes15%.HeutigeLandnutzungDieSubsistenzwirtschaftmitkleinenAckerparzellenundergänzenderViehhaltung(v.a.Ziegen)istinderoberenTalhälfteindenletzten50JahreneinerspezialisiertenVieh¬wirtschaftmitRind-undSchafhaltunggewichen.DieLandwirtebetreibeneineklassi¬scheStufenwirtschaftmitFrühsommer-undHerbstweideaufdeneigenenMaiensässen(Monti)undgemeinsamerAlpungaufdenSömmerungsflächen.Dienichtmehrge¬brauchtenStallungen(Rustici)derKleinbauernkonnteninderHochkonjunkturzusehrhohenPreisenalsFerienhäuserverkauftwerden.IngeeignetenLagenwurdenArrondie¬rungenundErschliessungenvorgenommen,umdieFlächennutzungfürdieverbliebenenLandwirtezuerleichtern.ImJahre1996wurdenindergesamtenTalschaft180Land¬wirtschaftsbetriebegezählt-62davonliegenindenTestgemeinden.Tabelle9-1:BodenflächeundNutzungsartenindenTestgemeindenimBleniotalBodenflächeWiesland,HeimweidenSömmerungs-weidenWaldUnprodukti¬veFlache1Gemeindehaha%ha%ha%ha%AquilaCampoBlenioGhironeLargarioOlivone6'3042'1193'0361235'101210311259432318611117121168032517170696131'41522561264151494762'446473'967264766372'01066651'34829Testregiontotal16'6831'05062'605154'931308<09749Legende:1:Fels,Gewässer,Hochmoore,Siedlungsflächenetc.2:u.a.Enklave,Greinahochebene'.Daten:BFS(1998):Arealstatistik1985.*s-*



Flächenmässige Bedeutung der Landwirtschaft in den Testgemeinden

Die Testgemeinden umfassen eine Gesamtfläche von rund 17'000 Hektaren. Aus Tabelle

9-1 wird sichtbar, dass davon rund 50 % unproduktive und weitere 30 % mit Wald oder

Gebüsch bestockt sind. Lediglich 21 % der Flächen können landwirtschaftlich genutzt

werden, 15 % als Sömmerungsweiden und 6 % als Wiesen und Heimweiden. Zwar be¬

stehen zwischen den Gemeinden erhebliche Unterschiede - der Anteil landwirtschaft¬

lich nutzbarer Fläche ist jedoch überall sehr klein.

9.1.4 Die Agrarstrukturen in den Testgemeinden des Bleniotals (1996)

Anzahl Betriebe, sozioökonomischer Betriebstyp und Grössenstruktur

In den Gemeinden des oberen Bleniotals wurden 1996 62 Betriebe gezählt, wovon 24

im Nebenerwerb bewirtschaftet
wurden.DieserAnteilentsprichtdemkantonalenDurchschnittvon40%.DieNebenerwerbsbetriebeimBleniotalhaltenzumeistKlein¬oderRindviehohneMilchproduktion.BeidenimBleniotaldominierendenMilchprodu¬zentenhandeltessichdagegenzumeistumHaupterwerbsbetriebe.InAbbildung9-2sinddietotaleAnzahlBetriebejeGemeindeunddieVerteilungnachBetriebstypendar¬gestellt.DiewenigenBetriebederKleingemeindeLargariowerdenzurgrösserenNach¬bargemeindeAquilagezählt.AnteilBetriebe17AnzahlBetriebe/Gemeinde100%-i75%50%25%0%DÜbrige(Viehlos)KleinviehhalterÜbrigeRindviehhalterMMilchproduzentenAquila/CampoGhironeLargarioBlenioOlivoneDaten:Bfs(1997):Betriebszählungsdaten1996.Abbildung9-2:AnzahlundTypderLandwirtschaftsbetriebeindenTestgemeindendesBleniotals(1996)AusAbbildung9-3wirdsichtbar,dassdieBetriebegrösstenteilsmehrals10haundhäufigüber20haLNbewirtschaften.ImkantonalenDurchschnittnutzten1996nurrund30%allerBetriebemehrals10haLN.VieleBetriebederTestgemeindenverfügenübergrossflächigeMaiensässe,diedankguterErschliessungintensivgenutztwerden

können.



Anteil Betriebe

100%

75%

50%

25%

0%

17 31 Anz. Betriebe /Gemeinde

I
>20ha

10-20 ha

D 5-10 ha
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Aquila/ Campo Ghirone

Largario Blenio

Olivone

Daten: Bfs (1997): Betriebszählungsdaten 1996.

Abbildung 9-3: Betriebe nach Grössenklassen (ha LN) in den Testgemeinden des

Bleniotals (1996)

Flächennutzung

Die Nutzfläche in den Testgemeinden wird grösstenteils futterbaulich genutzt. Auf den

wenigen Flächen der Talsohle wird teilweise Silomais angebaut - aufgrund der knappen

ackerbaulich nutzbaren Fläche jahrelang auf denselben Parzellen ohne Fruchtfolge. In

Campo Blenio und Ghirone ist wegen der klimatischen Bedingungen kein Maisanbau

möglich, weshalb diese Betriebe teilweise in weiter Entfernung ackerbaulich nutzbare

Flächen zupachten. Oft weisen die höchstgelegenen Flächen auf den Maiensässen(bisca.1700mü.M.)diebestentopografischenVerhältnisseauf.DankverschiedenenMe¬liorationsprojektenkonntederKleinstparzellierungteilweiseentgegengetretenwerden.Heuteverteilensichdierund1'000HektarNutzflächeauf2'050Parzellen(STAM-panoniundPezzatti,1999).15%allerParzellenundgar29%dergesamtenNutzflä¬chewerdenextensivoderwenigintensivbewirtschaftet(KantonaleBeratung,2000).TierbeständeundViehdichteAusTabelle9-2wirdersichtlich,dassdasRindviehdengrösstenAnteilamtotalenGVE-Bestandausmacht.MiteinemAnteilvon10%bis20%sindzudemdieSchaferelevant,währenddieübrigenTierartenkaumvonBedeutungsind.DieViehdichtelag1996zwischen0.8und1.1GVEjehaLN.DiekritischeLimitedesschweizerischenGewässerschutzgesetzesfürdieBergzonen3und4von1.5bzw.1.3GVEjehaLNwerdendamitnichterreicht.NurknapperfülltwerdendagegendievonderKonferenzderkantonalenLandwirtschaftsdirektorenangestrebtenundbis2006zuerreichendenLimitenvon1.2bzw.1.1GVEjehaLN(Buwal,1996).ImkantonalenDurchschnittüberalleZonenlagdieViehdichte1996bei1.1GVEhaLN(Anderhalden,2000).



Tabelle 9-2: Tierbestände (in GVE) und Viehdichte (GVE/ha LN) im oberen Bleniotal

Aquila/Largario Campo Blenio Ghirone Olivone

Tier¬

kategorien

GVE Anteil

(%)

GVE Anteil GVE Anteil

(%)

GVE Anteil

Rindvieh

davon Kühe

Schafe

Ziegen

Pferde

Übrige

153 65

122 51

25 20

6 3

27 11

2 1

195 90

142 67

20 10

0 0

0 0

0 0

25 70

22 63

8 22

3 8

0 0

0 0

385 85

285 63

42 10

23 5

0 0

1 0

GVE total 235 100 215 100 36 100 451 100

GVE/haLN 0.9 1.1 0.8 1

Daten: Bfs (1997): Betriebszählungsdaten 1996.

9.2 Zusammenhang zwischen Flächennutzung und Parzellenerschliessung

Für die im oberen Bleniotal vorherrschendeStufenlandwirtschaftistdieintraregionaleErschliessungvonentscheidenderBedeutung.DiezahlreichenParzellenderzumeistindenDörfernangesiedeltenBetriebesindweitverstreut.DadieFlächeinderTalsohleknappist,sinddieBetriebeaufdieNutzungderMaiensässeangewiesen,wofürteilwei¬segrosseDistanzenzurückgelegtwerden.DieErschliessungsqualitätdieser,Monti'hatsichindenletztenJahrzehntenlaufendverbessert(GemeindeverwaltungOlivone,2000).AusschlaggebendwarendieInteressenderprivatenBewirtschafterderMaiensäs¬sebzw.BenutzerderteilweisezuFerienhäuserumgebautenRustici,aberauchdiekol¬lektivenBedürfnissederLandwirte,welcheihrViehaufdenzahlreichen,oberhalbderMontigelegenenAlpensommern.VorallemdieLandwirteinderGemeindeOlivoneprofitierenzudemvonderLukmanierpassstrasse,welchezurErschliessungvonMäh-undSömmerungsweidenbisaufeineHöhevonrund2'000mü.M.beiträgt.WiefürandereTalschaftenimschweizerischenAlpenraum(z.B.Prättigau,sieheFlury2000)stellendamitfürdieLandnutzungimoberenBleniotalwenigerfehlendeoderschlechteErschliessungenalsvielmehrdieweitenDistanzenzwischendenHofgebäudenunddenNutzflächeneinProblemdar.ImFolgendenwirdanhandderDatenzudenrund2X)00landwirtschaftlichgenutztenParzelleninderTestregion(zurDatenerhebungsieheAbschnitt5.4)derZusammenhangzwischenderFlächennutzungsintensitätundderEnt¬fernungderParzellevomHofgebäudeuntersucht(zummethodischenAnsatzsieheAb¬schnitt5.7.3).DieVariable,Flächennutzung'hatdabeizweimöglicheAusprägungen:



,intensiv' und ,nicht intensiv'. Um den unterschiedlichen Standortbedingungen in hö¬

heren Lagen Rechnung zu tragen, wird neben der Entfernung auch die Höhenlage der

Parzellen, als für die Flächennutzung relevante Grösse berücksichtigt. Als weitere Va¬

riablen werden die Parzellengrösse und der Bewirtschafter (Code für den Landwirt, der

die entsprechende Parzelle nutzt) ins Erklärungsmodell integriert.

9.2.1 Ergebnisse der deskriptiven Statistik

In Tabelle 9-3 sind die landwirtschaftlich genutzten Parzellen nach Nutzungsintensität

und Gemeinde dargestellt. Es wird sichtbar, dass mehr als die Hälfte aller Flächen in der

Gemeinde Olivone liegen. Zugleich weist diese Gemeinde mit 37 % den höchsten An¬

teil wenig intensiv bzw. extensivgenutzterFlächenauf.InAquila,deramtiefstengele¬genenGemeindeinderUntersuchungsregion,liegtderAnteilbeilediglich18%.Tabelle9-3:AnzahlParzellenundFlächenachNutzungsintensitätjeGemeindeÂquilaCampoBlenioGhironeOlivoneTotalAnzahlParzellendavonnichtintensivbewirtschaftet(%)490938216101131*073222'04618TotaleNutzfläche(ha)davonnichtintensivbewirtschaftet(%)33518246214221696371'31929DurchschnittlicheParzellengrösse(ha)0.680.640.420.650.64Daten:KantonaleBeratungTIundGemeindeverwaltungOlivone(2000).InAbbildung9-4sinddieParzellenjeGemeindenachihrerDistanzzumHofgebäudedesBewirtschaftersdargestellt.Eszeigtsich,dassinOlivonederAnteilvonmehrals7kmentferntenParzellendeutlichhöheristalsindenübrigenGemeinden.DainOlivoneauchderAnteilnichtintensivbewirtschafteterFlächenüberdurchschnittlichhochist,lässtsicheinZusammenhangzwischenParzellenentfernungundNutzungsintensitätvermuten.InAbbildung9-4istdieserZusammenhangfürdieTestregiondargestellt.AlsnichtintensivgenutzteFlächenwerdennachoffiziellerNomenklatursogenannte.wenigintensivgenutzteWiesen'unddie,extensivenWiesen'zusammengefasst,wobeiletztereimBleniotalsehrsel¬tensind.Extensive,wenigintensiveundintensiveWiesenunterscheidensichbezüglichdeserlaubtenDüngeraustrages,dermöglichenHerbizidanwendung,deserlaubtenfrühestenSchnittzeitpunktesundderBeweidungsmöglichkeit(LBL,1999).



Daten: Kantonale Beratung TI und Gemeindeverwaltung Olivone (2000).

Abbildung 9-4: Distanz der Parzellen der Testregion Bleniotal vom Hofgebäude nach

Gemeinden (1999)

Aus Abbildung 9-5 wird sichtbar, dass nicht intensiv genutzte Flächen umso häufiger

auftreten, je weiter entfernt die Parzellen vom Hofgebäude liegen. Aufgrund der typi¬

schen V-Form des Bleniotals besteht auch ein Zusammenhang zwischen der Entfernung

der Parzellen und der Differenz ihrer Höhenlage vom Hofgebäude. Aus Abbildung 9-6

wird ersichtlich, dass Flächen, die weiter als 7 km vom Hofgebäude entfernt liegen, nur

in tieferen bzw. deutlich höheren Lagen vorkommen. Parzellen, die tiefer liegen als das

Hofgebäude, weisen vor allem die am höchsten gelegenen Gemeinden Ghirone und

Campo Blenio auf (siehe Abschnitt 9.1.4). Einen grossen Anteil
deutlichhöhergelege¬nerParzellenalsdasHofgebäudefindensichinOlivone.Dabeihandeltessichvoral¬lemumdiegrossenMaiensässeRichtungLukmanierpass.Flächeinhawenigintensive/extensiveNutzung500-1DintensiveNutzung400-300-200-100-<1km1-3km3-7km>7kmDistanzderParzellenvomHofgebäudeDaten:KantonaleBeratungTIundGemeindeverwaltungOlivone(2000)Abbildung9-5:ZusammenhangzwischenderEntfernungallerNutzflächendesoberenBleniotalsvomHofgebäudeundderBewirtschaftungsintensität(1999)



Anteil Parzellen

146 1099 209 593 Parzellen /Höhenlage
100%-i

75% -

50% -

25% -

0%-

tiefere Lage gleiche Höhe <400m höher >400m höher

Daten: Kantonale Beratung TI und Gemeindeverwaltung Olivone (2000).

Abbildung 9-6: Parzellen der Untersuchungsregion Bleniotal nach Entfernung und

Höhenlage im Vergleich zum Hofgebäude (1999)

Aus den dargestellten Abhängigkeiten zwischen Parzellenentfernung und Flächennut¬

zung bzw. Parzellenentfernung und Höhenlage der Fläche ergibt sich auch ein Zusam¬

menhang zwischen Nutzung und Höhenlage der Flächen. Aus Tabelle 9-4 wird sichtbar,

dass mit zunehmender vertikaler DistanzderFlächenvomHofgebäudederAnteilnichtintensivgenutzterFlächenzunimmt.DassdiehöhergelegenenParzellenextensiverbe¬wirtschaftetwerden,hatdamitnurteilweisemitderzunehmendenEntfernungunddemhöherenZeitbedarfzurParzellenbewirtschaftungzutun.VonBedeutungsindauchdieunterschiedlichenfutterbaulichenStandortvoraussetzungenverschiedenerHöhenlagen.DerdurcheineIntensivierungerzielbareMehrerlösistoftmalsgeringeralsdiedurcheineExtensivierungzusätzlichausgerichtetenDirektzahlungen.Tabelle9-4:NutzlandderTestregionBleniotalnachHöhenlageundNutzungsintensitätNutzungsintensitätHöhenlagederParzelle(Basis^Hofgebäude)TiefergelegenGleichhochgelegen<400mhö¬hergelegen>400mhö¬hergelegenTotaleFläche(ha)70504110257AnteilanFlächeinzungdieserHöhenlage(%)96.291.676.946.5Wenigintensi-TotaleFläche(ha)2.84.633296ve/extensiveAnteilanFlächeinNutzungdieserHöhenlage(%)3.88.423.153.5D>7km3.1-7kmD1.1-3km^<1kmDaten:KantonaleBeratungTIundGemeindeverwaltungOlivone(2000)



Der mit 46 % hohe Anteil intensiv genutzter Flächen in weiter Distanz und grosser Hö¬

he erklärt sich damit, dass auf dem grossen Gemeindegebiet von Olivone viele grosse

Maiensässe mit günstiger Topografie unmittelbar oder sehr nahe an der Lukmanierpass-

strasse liegen. Offenbar lohnt sich damit bei sehr guter Strassenqualität eine intensive

Nutzung trotz grosser Distanzen zwischen den Parzellen und den Hofgebäuden.

Als dritter Indikator wird neben der Entfernung und der Höhenlage der Parzellen ihre

Grösse auf eine Abhängigkeit mit der Nutzungsintensität untersucht. Die durchschnittli¬

che Parzellengrösse je Gemeinde liegt, mit Ausnahme der Gemeinde Ghirone, bei rund

65 Aren (siehe Tabelle 9-3). Allerdings bestehen je nach Nutzungsintensität, aber auch

nach Höhenlage Unterschiede (siehe Abbildung 9-7).

Daten: Kantonale Beratung TI und Gemeindeverwaltung Olivone.Abbildung9-7:DurchschnittlicheParzellengrösseinderUntersuchungsregionBle-niotalnachNutzungsintensitätundHöhenlage(1999)BetrachtetmanAbbildung9-7,sokönnenzweiAussagengemachtwerden.Erstenswirdsichtbar,dassinhöherenLagendieParzellenunabhängigvonihrerNutzungsintensitätgrössersindalsintieferenLagen.Zweitenszeigtsich,dassextensivgenutzteParzelleninjederHöhenlageimDurchschnittgrössersindalsintensivgenutzteFlächen.DieersteBeobachtunglässtsichmitderKnappheitanNutzflächeinderTalsohleerklären.DieFlächenindengünstigenLagensindaufvieleLandwirteaufgeteilt,welchediesenahegelegenenFlächenzumeistintensivnutzen.InhöhererLagesinddieFlächenwenigerknappunddieParzellenimDurchschnittgrösser.DieserZusammenhangwirdauchdurchdieAbhängigkeitderGrössederParzellenvonihrerDistanzzumHofgebäudebestätigt.SindnaheamHofgebäudegelegeneFlächendurchschnittlich50Arengross,beträgtihreGrösseinmittlererDistanzvon1-3km65Aren,bei3-7kmentferntenFlä¬chen70ArenundbeiParzellenmitmehrals7kmDistanzrund90Aren.



Die zweite Aussage aus Abbildung 9-7, dass extensive Flächen eher grösser sind als

intensiv genutzte, muss relativiert werden. Die Mittelwert für die Parzellengrösse der

wenig intensiv genutzten Parzellen ergibt sich vor allem in tieferer und gleicher Höhen¬

lage wie das Hofgebäude aus wenigen, ungleich grossen Flächen (siehe Tabelle 9-4). In

den höchsten Lagen mit einem hohen Anteil wenig intensiv genutzter Flächen sind die

Unterschiede bezüglich der Parzellengrösse zudem gering.

9.2.2 Ergebnisse der logistischen Regressionsschätzung

In Tabelle 9-5 sind die Ergebnisse des logistischen Regressionsmodells zur Erklärung
derBewirtschaftungsintensitätfür2'046Parzellendargestellt(ModellbeschriebsieheAbschnitt5.7.2).Eszeigtsich,dassalleinsModellintegriertenerklärendenVariableneinensignifikantenEinfluss(p=0.05)aufdieBewirtschaftungsintensitätderParzellenausüben.DieKoeffizientenweisendieerwartetenVorzeichenauf.DieModellgüte(Na-gelkerkeR2)unddieVorhersagegenauigkeitsowohlfürintensivalsauchextensivge¬nutzteParzellenmit86%bzw.82%sindgut.Tabelle9-5:ErgebnissedeslogistischenRegressionsmodellszurErklärungderWahr¬scheinlichkeiteinerextensivenFlächennutzungimBleniotal(N=2'046)VariableKoeffizientOddWald-Testp-WertßExp.(ß)(Sig.)Konstante-0.3030.7380.8050.370EntfernungderParzellevomHofgebäude*14.3720.0021.DummyfürDistanz-2.1710.11413.4460.0002.DummyfürDistanz-1.2740.2806.5700.0103.DummyfürDistanz-0.4760.6214.3100.038HöhenlagederParzelle*66.5030.0001.DummyfürdieHöhenlage-4.6160.01053.8370.0002.DummyfürdieHöhenlage-2.5210.08021.8560.0003.DummyfürdieHöhenlage-1.1130.32913.2020.000ParzellengrösseinAren0.0031.00321.5110.000Landwirt128.4370.000NagelkerkeR2=0.51Vorhersagegenauigkeit:IntensivgenutzteParzellen:£6%ExtensivgenutzteParzellen:82%Gesamtmodell:85%1):AufdieDarstellungderWertefüralle49Dummyfürdie50Parzellenbewirtschafterwirdverzichtet.*Dummy-CodierungundSkalierungderkategorialenModellvariablensieheAbschnitt5.7.2



Die negativen Vorzeichen der Modellkoeffizienten für die Variable Entfernung' bestä¬

tigen, dass im Vergleich mit den am weitesten entfernten Parzellen die Wahrscheinlich¬

keit einer extensiven Flächennutzung bei näher beim Hofgebäude gelegenen Parzellen

kleiner ist. Für die ,Höhenlage der Parzellen' gilt dieselbe eindeutige Wirkungsrich¬

tung: Mit abnehmender Höhenlage der Parzelle verkleinert sich die Wahrscheinlichkeit

einer extensiven Parzellennutzung. Der Koeffizient der Variable ^Parzellengrösse' weist

dagegen ein positives Vorzeichen auf. Mit zunehmender Parzellengrösse nimmt die

Wahrscheinlichkeit
einerextensivenFlächennutzungzu.DieGrössediesesEffekteswirdausdemoddsichtbar:NimmtdieParzellengrösseum1Arezu,vergrössertsichdieWahrscheinlichkeiteinerextensivenFlächennutzungumdenFaktor1.003bzw.bei100Arenum30Prozent.Dabeimussmanjedochberücksichtigen,dasszwischendenVa¬riablen,HöhenlagederParzellen'und,Parzellengrösse'eineleichteKorrelationbesteht(r=0.21).DamitdarfderZusammenhangzwischenParzellengrösseundBewirtschaf¬tungsintensitätnurzusammenmitdemanalysiertenEinflussderHöhenlageaufdieIn¬tensitätinterpretiertwerden.AuchzwischenderVariable.Entfernung'undderHö¬henlagederParzelle'bestehteineKorrelation(r=0.48).DieKorrelationenzwischendiesenerklärendenVariablensindjedochinkeinemFallsogross,dassdieseineMo¬dellreduktionerfordernwürde.39SchliesslichhatauchdieVariable,Landwirt'einensignifikantenEinflussaufdieBewirtschaftungsintensität.DamitdieserVariablediegesamtenStrukturmerkmaledereinzelnenParzellenbewirtschafterzusammengefasstwerden,isteinZusammenhangdieserGrössemitderFlächennutzungverständlich.409.2.3SchlussfolgerungenImoberenBleniotalistdieLandwirtschaftimVergleichzudensüdlicherenTalschaftendesTessinsnachwievorvonBedeutung.DanureingeringerAnteildertotalenPeri-meterflächelandwirtschaftlichnutzbarist(Tabelle9-1)undverhältnismässigvielViehmitentsprechendemRauhfutterbedarfgehaltenwird(Tabelle9-2),werdenbisheuterund70%dertotalenNutzflächeintensivgenutzt.BeimeinzelbetrieblichenEntscheid,welcheFlächenextensivgenutztwerden,spielendieStandorteigenschaftenderParzel¬leneineentscheidendeRolle.DieErgebnissederlogistischenRegressionsschätzungzeigen,dassnebendemBewirtschafter(Variable,Landwirt')die,EntfernungderPar¬zellenvomHofgebäude',die,HöhenlagederParzelle'imVergleichzumHofgebäudeunddie,Parzellengrösse'dieNutzungsintensitätsignifikantbeeinflussen.MündlicheAuskunftvonDr.H.R.Roth,StatistischesSeminar,ETHZürich.AufgrunddesDatenschutzeswarendieParzellenbewirtschafternurmitCodesbezeichnet.EineVer¬knüpfungmitdenStrukturangabenausderLandwirtschaftlichenBetriebszählungwarnichtmöglich.



Am wenigsten Aussagekraft hat der festgestellte Zusammenhang zwischen Flächennut¬

zung und Parzellengrösse, weil letztere leicht mit der Höhenlage korreliert (Abschnitt

9.2.2). Die Realteilung hat vor allem in den günstigen Tallagen zu einer Kleinparzellie¬

rung geführt, die durch Güterzusammenlegungen erst teilweise verändert werden konnte

(Abschnitt 9.1.2). Die geringe Korrelation zwischen der Höhenlage der Parzelle und

ihrer Entfernung vom Hofgebäude kann mit der V-Form der Talschaft erklärt werden,

wobei sich weit entfernte Parzellen nicht zwingend in höherer, sondern teilweise auch in

tieferer Lage als das Hofgebäude befinden (Abbildung 9-5).

Die Abhängigkeit zwischen der Nutzungsintensität und der Höhenlage der Fläche hat

mehrere Ursachen. Eine Erklärung ist sicherlich, dass, durch die Höhenlage bedingt, das

Ertragspotential
aufNaturwiesengenerellabnimmtunddieErtragsunterschiedezwi¬schenintensiverundextensiverNutzungkleinerwerden.DieseParzellenwerdennichtzuletztaufgrundderFlächenbeiträgeweiterbewirtschaftet,allerdingsso,dasseinmi¬nimalerArbeitsaufwandanfällt.DabeiistfürdenNutzungsentscheidnebenderHöhen¬lageauchdieEntfernungzwischenderParzelleunddemHofgebäudevonBedeutung.AmBeispielvonFlächenoberhalbderGemeindeOlivone(Camperio)bzw.oberhalbvonAquila(Pinaderio)lässtsichdieserZusammenhangdeutlichbeobachten.DieFlä¬chenwerdendankguterErschliessungmitkurzerEntfernungzudenTalbetriebentrotzdeutlichhöhererLageintensivbewirtschaftet.UmgekehrtwerdenindenGemeindenGhironeundCampoBlenio,woeingrosserTeilderNutzflächeninderselbenHöhenla¬gewiedieHofgebäudeliegen,vorallemdieweitentfernten,talnordwärtsgelegenenFlächenextensivgenutzt.Dietheoretischhergeleiteten(Abschnitt4.2.1)undstatistischnachgewiesenenZusam¬menhänge(Abschnitt9.2.2)erscheinendamitinderRealitätdurchwegsplausibel.EsstelltsichabschliessenddieFrage,wiesichdieFlächennutzungverändernwürde,wenndieLandwirtschaftimBleniotalweiteranBedeutungverliert.Aufgrundderdargestell¬tenErgebnissekanndavonausgegangenwerden,dassbeiabnehmenderRauhfutter¬knappheitdie,Erschliessungsvariable'einennochentscheidenderenEinflussaufdieFlächenbewirtschaftungausübenwürde.DamitkönntenweitvondenHofgebäudenbzw.demWohnortderNebenerwerbs-oderHobbybauerngelegeneFlächenteilweiseauchaufgelassenwerden.BilderwiejenesderverbuschtenHeubergeoberhalbderGe¬meindeAquila(Monti)dürftendannhäufigeranzutreffensein.41SiehedazuTV-Sendung,Menschen,Technik,Wissenschaft'vom7.9.00,SFDRS1.ImRahmenderPräsentationdesPolyprojektesPRIMALPwurdeamBeispielderGemeindeAquiladerZusammen¬hangzwischenErschliessung,AbwanderungundNutzungsauflassungdargestellt.



10 Diskussion der Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Die vorliegende Arbeit analysiert die Auswirkungen von inter- und intraregionalen Er¬

schliessungen im Alpenraum auf ausgewählte Strukturgrössen der Landwirtschaftsbe¬

triebe und ihre Nutzungsintensität. In den Kapiteln 1 bis 9 werden drei Fragenkomplexe

untersucht:

• Welche theoretischen Zusammenhänge bestehen zwischen Betriebs- bzw. Parzellen¬

erschliessungen und ausgewählten agrarischen Strukturindikatoren?

• Welche Erkenntnisse ergeben sich aus der bestehenden Literatur zum Themenfeld

.Verkehrstechnische Erschliessungen und ihre Auswirkungen'?

• Können die theoretisch hergeleiteten Hypothesen bzw. die in der Literatur gemach¬

ten Beobachtungen zu den Erschliessungseffekten mittels eigener empirischer Un¬

tersuchungen in vier Regionen des Alpenraumes bestätigt werden?

In Abschnitt 10.1 bis 10.3 werden die wichtigsten
ErkenntnisseundResultate,welcheausderBearbeitungobigerFragestellungenhervorgehen,zusammengefasstunddisku¬tiert.BasierenddaraufwerdeninAbschnitt10.4bis10.6zweiweitereFragenunter¬sucht:•WelcheSchlussfolgerungenergebensichfürzukünftigeErschliessungskonzepte?•WelcherNutzenergibtsichausdengewonnenErkenntnissenfürdas,Primodell'imKernprojektvonPRIMALP,undwelchessindoffeneForschungsfragen?10.1ErkenntnisseausdertheoretischenAuseinandersetzungundHypothesenAlsErgebnisdertheoretischenAuseinandersetzungmitdenmöglichenAuswirkungenvonErschliessungsmassnahmenwerdeninKapitel4sechsHypothesenformuliert.1.ErschliessungsmassnahmenführeninbisherschlechtzugänglichenLagenzueinemAnstiegderBewirtschaftungsintensität.DerEinsatzvariablerInputfaktoren(vorallemHofdünger)unddieSchnitthäufigkeitinderGrünlandnutzungnehmenzu.MitHilfederProduktionstheoriewirdgezeigt,dassdurchErschliessungsmassnahmendieTransportkostenfürdasAusbringenvonDüngersinkenundsichdamiteinneuesoptimalesInput-OutputverhältnisbeieinerhöherenFaktormengeergibt.2.ErschliessungenerleichterninbisherschlechtzugänglichenLagendieNutzungdestechnischenFortschrittsundführenzueinerZunahmeder

Mechanisierung.



Durch eine verbesserte Erschliessung kann dasselbe Ertragsniveau auf den Betrieben mit

geringerem Arbeitsaufwand produziert werden. Durch diesen arbeitssparenden techni¬

schen Fortschritt verändert sich gemäss der Produktionstheorie die optimale Faktor¬

kombination. Es wird weniger Arbeit und mehr Kapital eingesetzt. Erschliessungsmass¬

nahmen führen damit zur Adoption von technischem Fortschritt.

3. Durch eine verbesserte innerbetriebliche Erschliessung reduziert sich der Arbeits¬

aufwand der Betriebe. Die Produktivität des Faktors Arbeit steigt.

Durch den arbeitssparenden technischen Fortschritt von Erschliessungen vergrössert

sich die Arbeitsproduktivität. Entweder kann ein gegebenes Ertragsniveau der Betriebe

mit geringerem Faktoraufwand produziert oder bei unverändertem Faktoreinsatz
einhöheresProduktionsniveauerreichtwerden.4.AufgrundeinerverbessertenHoferschliessungsinkendieTransaktionskostenderArbeitskräftezurAufnahmeeinerausserlandwirtschaftlichenBeschäftigung.DerAnteilNebenerwerbsbetriebeinbisherschlechterschlossenenRegionennimmtzu.ErschliessungsmassnahmensetzenArbeitszeitfrei,dieinnerhalboderausserhalbdesBetriebeseingesetztwerdenkann.GleichzeitigreduzierensichmitzusätzlichenEr¬schliessungendieTransaktionskostenderArbeitskräftezurAufnahmeeinerausser¬landwirtschaftlichenBeschäftigung.DasGrenzeinkommeneinerTätigkeitausserhalbdesAgrarsektorssteigt,undeineErwerbskombinationodereinAusstiegausderLand¬wirtschaftwirdattraktiv.HoferschliessungenlassendamitdenSogderübrigenWirt¬schaftauflandwirtschaftlicheArbeitskräfteverstärktwirksamwerden.5.DurchErschliessungsmassnahmensteigtdieBodenrenteaufdenbisherschlechtzugänglichenFlächen.DiesbewirkteinezunehmendeNachfragenachdiesenneuerschlossenenFlächen.DamitsteigtdortderPachtzins.DurcheineverbesserteErschliessungsqualitätderNutzflächensinkendieBewirtschaf¬tungskosten.DieBodenrentevergrössertsichundführtzueinerverstärktenNachfragenachdiesenFlächen.BeiphysischbeschränktemBodenangebotsteigtunterderAnnah¬meeinesvollkommenenPachtlandmarktesderPachtzinsfürdieseFlächen.6.DurchErschliessungsmassnahmensinkendieProduktionskostenderbisherschlechterschlossenenBetriebe.DieeinzelbetrieblicheEffizienznimmtzu.ErschliessungenreduzierendenTransport-unddenArbeitsaufwandaufdenBetrieben.DamitsinkendieProduktionskosten,undderBetriebsgewinnnimmtzu.GleichzeitigverschiebtsichdasProduktionsoptimumaufgrunddersinkendenGrenzkostenaufeinhöheresNiveau.1i~l
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10.2 Erkenntnisse aus der Analyse der Literatur zur Erschliessungsproblematik

Die bestehende Literatur zur Erschliessungsproblematik lässt sich in vier Gruppen ein¬

teilen (Kapitel 3): 1. Ingenieurtechnische Auseinandersetzung mit der Erschliessungs-

frage, 2. Naturwissenschaftliche Untersuchungen zu den ökologischen Auswirkungen

von Erschliessungsmassnahmen, 3. Regionalwirtschaftliche Analysen über die Effekte

von interregionalen Erschliessungen v.a. in Entwicklungsländern und 4. Agrarökonomi-

sche Untersuchungen über die Auswirkungen von Flurbereinigungen und intraregiona¬

len Erschliessungen.

Die bestehenden Untersuchungen zu den strukturellen Effekten von Flurbereinigungen

und Erschliessungen unterscheiden sich dabei bezüglich Untersuchungsgegenstand,
Testregion,AnalysezeitpunktundmethodischemVorgehen.DieErgebnissedieserWir¬kungsanalysenpräsentierensichentsprechendsehrheterogen.=>AusderLiteraturlassensichkeineeindeutigenSchlussfolgerungenzudenAuswir¬kungenvonErschliessungsmassnahmenimAlpenraumableiten.DieErgebnissedereigenenempirischenAnalysekönnendamitnichtmitdenErkennt¬nissenausderLiteraturverglichenwerden.HingegenergebensichFolgerungenfürdieWahlderTestregionenunddasmethodischeVorgehenbeiderAnalysedieserEffekte.=>DieErschliessungseffektemüssenvondenAuswirkungenandererBodenverbesse-rungsmassnahmenisoliertbetrachtetwerden.DieintraregionalenErschliessungenindenUntersuchungsregionenmüssenalsEinzelmassnahmenerfolgen.=»DieErschliessungseffektemüssenvonStrukturentwicklungentrennbarsein,diedurchverändertewirtschaftliche,politischeundtechnischeRahmenbedingungenin¬duziertwerden.Querschnittanalysen(mit/ohneErschliessung)sindLängsschnitt¬analysen(vor/nachErschliessung)vorzuziehen.10.3ErkenntnisseausdenempirischenAnalyseninvierTestregionen10.3.1MethodischesVorgehenbeidererstmaligenempirischenAnalysederErschliessungseffekteimAlpenraumIndenUntersuchungsregionenAppenzellInnerrhoden,ToggenburgundSchächentalwirdderZusammenhangzwischenderintraregionalenErschliessungsqualitätundaus¬gewähltenStrukturindikatorenuntersucht.IndenbeidenerstenRegionenwerdendazuaggregierteDatenaufderGemeindeebeneundeinzelbetrieblicheDatenverwendet.FürdiekleineTestregionSchächentalerfolgtdieAnalysenuraufeinzelbetrieblicher

Ebene.



Für die aggregierte Betrachtung werden die Veränderung der Anzahl Betriebe, des An¬

teils an Haupterwerbsbetrieben und der aggregierten Viehdichte der Entwicklung der

Erschliessungstätigkeit und der Veränderung der Anzahl Arbeitsplätze in der lokalen

Wirtschaft gegenübergestellt. Der Vergleich erfolgt für vier 10-Jahresperioden ab 1955.

Für die Querschnittanalyse der einzelbetrieblichen Daten werden Erschliessungs- und

Strukturangaben von 1980 verwendet, da sich die Landwirtschaftsbetriebe zu diesem

Zeitpunkt bezüglich ihrer Erschliessungsvariablen deutlicher unterscheiden als heute.

Aufgrund der beschränkten Datenverfügbarkeit
konzentriertsichdieAnalyseaufdenZusammenhangzwischenErschliessungenunddergesamtbetrieblichenIntensität(Vari¬anzanalyse)sowiedemErwerbstypderBetriebeundihrerMechanisierung(logistischeRegressionsanalysen).ZurBeschreibungderHoferschliessungendienendiekategorialenVariablen,DistanzdesBetriebesvomnächstenregionalwirtschaftlichenZentrum'und,QualitätderHoferschliessung'(Strassentyp,Seilbahn)sowiediemetrischeGrösse,DistanzdesBetriebesvondernächsten2.Klassstrasse'(LängederHoferschliessung).FürdasBleniotalwirdmitDatenvon1998zu2'000ParzellenderZusammenhangzwi¬schenderenErschliessungundNutzungsintensitätuntersucht(logistischeRegression).10.3.2AggregierteBetrachtungdesZusammenhangszwischenErschliessungs-kenngrössenundAgrarstrukturveränderungenaufGemeindeebeneAusderAnalysederaggregiertenDatenwirdsichtbar,dasseineAbwanderungderAr¬beitskräfteundeineAbnahmederBetriebszahlinPeriodenmitundohneErschlies¬sungstätigkeitbzw.beistarkemundschwachemSogderlokalenWirtschaftaufagrari¬scheArbeitskräfteerfolgte.ImQuerschnittsvergleichvonGemeindenmitähnlicherEr¬schliessungstätigkeitundBeschäftigungslagekönnenzudemgleichzeitigansteigende,abnehmendeundunverändertbleibendeaggregierteViehdichtenbeobachtetwerden.DieEntwicklungderAgrarstrukturenwirdoffenbarwenigerdurchdiegemeindespezifi¬schenAnzahlArbeitsplätzeunddieerfolgtenErschliessungsmassnahmenalsdurchan¬dere,fürdasgesamteUntersuchungsgebietgeltendeGrössenbeeinflusst.DazuzählendieSituationaufdenArbeitsmärktenausserhalbderUntersuchungsregion,dieEnt¬wicklungderPreis-Kosten-VerhältnissesowiedasagrarpolitischeUmfeld.=>AufderaggregiertenEbenederGemeindekönnenfürdieTestregionenAppenzellInnerrodenundToggenburgkeineeindeutigenZusammenhängezwischendenEr¬schliessungsvariablenunddenStrukturindikatorenfestgestelltwerden.ti—i
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10.3.3 Zusammenhang zwischen Erschliessungen und gesamtbetrieblicher Intensität

In Tabelle 10-1 sind für alle Untersuchungsregionen die Ergebnisse der Varianzanalysen

zur Erklärung der Streuung der einzelbetrieblichen Viehdichten zusammengefasst.

Tabelle 10-1: Erklärende Grössen der gesamtbetrieblichen Intensität (GVE/ha) 1980

in den Untersuchungsregionen Appenzell, Toggenburg und Schächental

Variable Appenzell Toggenburg Schächen¬

Alle HE NE Alle HE NE tal (alle)

N = 579 508 71 961 743 218 238

Erwerbstyp (Et)
+

sig.* sig.* -

Nutzfläche
inAren(Ln)sig.*sig.*-sig.*sig.*-sig.*LagezumZentrum(Lz)+-sig.*-----QualitätHoferschliessung(He)+lil--sig.*-Distanzzur2.K1.Strasse(D)inm-sig.**-iiliTopografieumdenBetrieb(T)+-------Legende:*:p=0.05**:p=0.1HE=HaupterwerbsbetriebeNE=Nebenerwerbsbetriebe=VariableaufgrundstarkerKorrelationmitanderenModellvariablennichtimModellintegriertLz=Appenzell/Toggenburg:Betrieb<1km/1-3km/>3kmvomwirtschaftlichenZentrumentferntSchächental:Betrieb<1km/1-2km/2-3km/3-4km/>4kmvomZentrumentferntHe=Appenzell/Toggenburg:Betriebmit1.,2.oderwenigerals1km3.Klassstrasse/mitmehralslkm3.Klass-oderdurch4.Klassstrasse/nurmit5.KlassstrasseodernichterschlossenSchächental:Betriebnicht/mitSeilbahn/mitNaturstrasse/mitAsphaltstrasseerschlossenT=Appenzell/Toggenburg:Betriebliegtinflachem/hügeligem/steilemGeländeSchächental:BetriebliegtansteilemschattigemNordhang/inderTalsohle/amSüdhangEt=Haupterwerbsbetrieb/Zu-oderNebenerwerbsbetriebIndenUntersuchungsregionenAppenzellundToggenburgliefertderErwerbstypeinensignifikantenErklärungsbeitragzurStreuungderViehdichten.DieverfügbareNutzflä¬chederBetriebeerweistsichinallenUntersuchungsregionenalssignifikanteModellva¬riable.JemehrNutzflächedieBetriebeaufweisen,umsogeringeristihreViehdichte.DieserZusammenhanggiltjedochnurfürHaupterwerbsbetriebe.DieStreuungderViehdichtenderNebenerwerbsbetriebekanndurchdieModellvariablennurungenügenderklärtwerden.InderTestregionToggenburgkanneinEinflussderVariable,QualitätderHoferschliessung'aufdieVarianzderViehdichtennachgewiesenwerden.



Für die Erschliessungsvariablen ,Distanz des Betriebes zur 2.Klassstrasse' und ,Lage

zum Zentrum' kann einzig für die Haupterwerbsbetriebe in der Testregion Appenzell ein

Zusammenhang mit der Viehdichte aufgezeigt werden. Dort haben weit abgelegene Be¬

triebe signifikant geringere Viehdichten als weniger peripher gelegene Höfe. Im Tog¬

genburg und im Schächental liefern die Erschliessungsvariablen jedoch keinen signifi¬

kanten Beitrag zur Erklärung der gesamtbetrieblichen Intensität. Insgesamt kann davon

ausgegangen werden, dass weitere, wegen fehlender Daten nicht im Modell berücksich¬

tigte Grössen (z.B. Hofdüngerlagerungsvolumina, Stallkapazitäten)
bedeutendersind.=>EingenerellerZusammenhangzwischenderErschliessungderlandwirtschaftlichenSiedlungenunddergesamtbetrieblichenIntensität(Viehdichte)kanninkeinerderdreiUntersuchungsregionenempirischnachgewiesenwerden.10.3.4ZusammenhangzwischenFlächennutzungundParzellenerschliessungImBleniotalsinddiezahlreichenParzellenderzumeistinDörfernangesiedeltenBetrie¬beweitverstreut.DieErschliessungsqualitäthatsichaufgrundderkollektivenBedürf¬nissederLand-undRusticibesitzerindenletztenJahrzehntenstarkverbessert.FürdieBewirtschaftungstellendamitwenigerfehlendeoderschlechteErschliessungen,son¬dernweiteDistanzenzwischendenHofgebäudenunddenNutzflächeneinProblemdar.NebendenVariablen.DistanzzwischenParzelleundHofgebäude'wurdendieHö¬henlagederParzelle',die,Parzellengrösse'sowiedieVariable.Landwirt'insModellzurErklärungderWahrscheinlichkeiteinerextensivenGrünlandnutzungintegriert.DieVariable,Landwirt'stelltdabeieineSammelgrössefüralleStrukturmerkmaledespar¬zellenbewirtschaftendenBetriebesdar.AlleVariablenerwiesensichalshochsignifi¬kanteGrössen(p=0.05)zurErklärungderIntensitätderFlächennutzung.DersignifikanteErklärungsbeitragderVariable,Landwirt'bedeutet,dassdieFlächen¬nutzungvonStrukturgrössenwiederZusammensetzungdesTierbestandes,derFlä¬chenausstattungunddemErwerbstypdesParzellenbewirtschaftersabhängigist.DiedetailliertenZusammenhängekönnennichtnäheruntersuchtwerden,daausDaten¬schutzgründenkeinenäherenAngabenzudenParzellenbewirtschafternverfügbarsind.DerZusammenhangzwischenParzellengrösseundBewirtschaftungsintensitätmusszusammenmitdemsignifikantenEinflussderHöhenlageaufdieFlächennutzunginter¬pretiertwerden.HöhergelegeneParzellensindgrösser.GleichzeitigistdieWahr-scheinlickeiteinerextensiverenFlächennutzunginhöherenLagengrösser.Dieskannteilweisedamiterklärtwerden,dassinhöherenLagendieErtragsunterschiedeintensivundextensivgenutzterWiesenkleinersindalsintieferenLagen.1
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Die Erschliessungsvariable ,Distanz zwischen Parzelle und Hofgebäude' erweist sich

ebenfalls als hochsignifikante Grösse zur Erklärung der Wahrscheinlichkeit einer exten¬

siven Flächennutzung. Weit entfernte Parzellen werden häufiger extensiv genutzt, auch

wenn sie auf gleicher Höhe wie das Hofgebäude liegen. Umgekehrt werden Flächen in

erhöhter Lage bei geringer Entfernung vom Betrieb intensiv bewirtschaftet.

=> In der Untersuchungsregion Bleniotal kann ein statistisch gesicherter Zusammen¬

hang zwischen der Erschliessung und der Bewirtschaftungsintensität von rund2'000Nutzlandparzellennachgewiesenwerden.10.3.5ZusammenhangzwischenErschliessungenunddemErwerbstypderBetriebeAusdenErgebnisseninTabelle10-2istersichtlich,dassinallenTestregionendieTier¬beständederBetriebeundderdamitverbundeneArbeitsaufwandeinensignifikantenBeitragzurErklärungderWahrscheinlichkeiteinerBetriebsbewirtschaftungimNe¬benerwerbliefern.JemehrTiereaufeinemBetriebgehaltenwerdenundjegrösserderAnteilKüheist,destoeherhandeltessichumeinenHaupterwerbsbetrieb.Tabelle10-2:ErklärendeGrössenderWahrscheinlichkeiteinerBetriebsbewirtschaf¬tungimNebenerwerbindendreiUntersuchungsregionenimJahr1980VariableAppenzellToggenburgSchächental(N=579)<N=1'456)(N=238)NutzflächedesBetriebesinAren(Ln)--sig.*AnzahlKühe(K)sig.*sig.*sig.*AnzahlSchweineinSGVE(S)sig.*sig.*2AnzahlSchafe(Sa)22sig.**LagezumwirtschaftlichenZentrum(Lz)+---QualitätderHoferschliessung(He)+--sig.**DistanzvomBetriebzur2.Klassstrasse(D)inm--lTopografieumdenBetrieb"1"--lAusbildungdesBetriebsleiters"1"1"sig.**sig.*-Legende:*:p=0.05**:p=0.11=VariableaufgrundstarkerKorrelationmitanderenModellvariablennichtimModellintegriert=FürdieTestregionnichtrelevanteBetriebszweigewerdennichtinsModellintegriert.KategorialeVariablen.KategoriensieheLegendezuTabelle10-1KategorialeVariable:LandwirtschaftsspezifischeAusbildungdesBetriebsleitersja/nein



Die Nutzfläche der Betriebe stellt dagegen nur im Schächental eine signifikante Modell¬

variable dar. Aufgrund der topografisch extremen Lage ist der benötigte Arbeitsaufwand

je Hektare Nutzfläche in dieser Region am grössten. Teilweise trägt auch die Ausbildung

statistisch gesichert zur Erklärung des Erwerbtyps bei, indem bei Haupterwerbsbetrieben

der Anteil landwirtschaftsspezifisch ausgebildeter Betriebsleiter signifikant grösser ist.

Zwischen den Erschliessungsvariablen und dem Erwerbstyp der Betriebe kann kein

statistisch gesicherter Zusammenhang nachgewiesen werden. Die endogene Grösse ,La¬

ge des BetriebeszumnächstenwirtschaftlichenZentrum'erweistsichinsbesondereimToggenburgundinAppenzellInnerrhodenalsunbefriedigendesMassfürdenAbwande¬rungssogauflandwirtschaftlicheArbeitskräfte.InsbesonderebleibtdieSogwirkungdernahenWirtschaftausserhalbderRegionen(z.B.AgglomerationderStadtSt.Gallen)unberücksichtigt.Die^QualitätderHoferschliessung1,stehtimSchächentalineinemteilweisegesichertenZusammenhangmitdemErwerbstypderBetriebe.DieNebener-werbswahrscheinlichkeiterweistsichbeimittelsBelagsstrassenerschlossenenBetriebenalssignifikantgrösseralsbeiBetriebenohneErschliessung.=>EingenerellerZusammenhangzwischenderErschliessungderLandwirtschaftsbe¬triebeunddemErwerbstyp(Haupt-oderNebenerwerb)kanninkeinerderdreiUn¬tersuchungsregionenempirischnachgewiesenwerden.10.3.6ZusammenhangzwischenErschliessungenundderMechanisierungderBetriebeDieAussenmechanisierungderBetriebewirdanhandihrerAusstattungmitZugfahrzeu¬gen(TraktoroderTransporter)beurteilt.DieWahrscheinlichkeitdesVorhandenseinseinesZugfahrzeugeswächstmitzunehmenderFlächen-undTierausstattungderBetrie¬beundistsignifikantgrösserbeiHaupterwerbsbetrieben(sieheTabelle10-3).VondenErschliessungsvariablenträgteinzigdie,LagedesBetriebeszumwirschaftli-chenZentrum'imToggenburgundinAppenzellInnerrhodenstatistischgesichertzurErklärungderAussenmechanisierungderBetriebebei.AllerdingsistdieWirkungs¬richtungderVariablenichtimmereindeutigundeineInterpretationdeshalbschwierig.InderTestregionAppenzellbestehtmöglicherweiseaufgrundderkleinerenViehdichteninperipherenLagenaucheingeringererMechanisierungsbedarf.ZurBeurteilungdesZusammenhangsderErschliessungderBetriebemitderInnenme¬chanisierungwirddieWahrscheinlichkeitderAusstattungdesBetriebesmitmodernerFutterlagerungstechnik(HeubelüftungoderSiloja/nein)analysiert.FürdieTestregionAppenzellInnerrhodenergebensichdabeimitdenverfügbarenDatenkeinestatistischgesichertenModellergebnisse.ImToggenburgerweisensichdieFlächen-undTieraus-



stattung sowie der Erwerbstyp der Betriebe als signifikante Modellvariablen. Im

Schächental besteht nur zwischen der Nutzfläche der Betriebe und der Innenmechani¬

sierung ein statistisch gesicherter Zusammenhang. Die Erschliessungsgrössen sind nicht

signifikant.

Tabelle 10-3: Erklärende Grössen der Wahrscheinlichkeit des Vorhandenseins von

Zugfahrzeugen (ZF) bzw. moderner Futterlagerungstechnik (FT) auf

den Betrieben in den drei Untersuchungsregionen im Jahr 1980

Variable Appenzell Toggenburg Schächental

(N = 508)3 (N=]L'456) (N = 238)

ZF FT ZF FT

Nutzfläche des Betriebes in Aren (Ln) sig. sig. sig. sig. sig.

Erwerbstyp des Betriebes (Et)
3

sig. sig. sig. -

Anzahl Grossvieheinheiten
(GVE)sig.2222AnzahlKühe(K)2sig.sig.sig.-AnzahlSchweineinSGVE(S)bzw.Schafe(Sa)2-sig.22LagezumwirtschaftlichenZentrum(Lz)+sig.sig.-11QualitätderHoferschliessung(He)+-----DistanzvomBetriebzur2.K1.Strasse(D)inm---11TopografieumdenBetrieb"1"---11Legende:sig.:p=0.05+KategorialeVariablen.SkalierungsieheLegendezuTabelle10-1=AufgrundstarkerKorrelationmitanderenModellvariablen(r>0.5)nichtimModellintegriert9=InAppenzellGVE-total,imToggenburgAnzahlSchweineundKühe,imSchächentalAnzahlScha¬feundKühealsexogeneGrösseninsModellintegriert=InAppenzellerfolgtdieModellanwendungnurfürHaupterwerbsbetriebe.FürdieAdoptiondestechnischenFortschrittessindoffenbarandereGrössenrelevant,fürdiekeineDatenverfügbarsind.DazuzählenAngabenzurFinanzkraftderBetriebe,zurParzellierungderNutzflächeundzurGebäudesituation.=>EingenerellerZusammenhangzwischenderErschliessungderLandwirtschaftsbe¬triebeundderenMechanisierungkanninkeinerderdreiUntersuchungsregionenempirischnachgewiesen

werden.



10.4 Schlussfolgerungen für zukünftige Hoferschliessungskonzepte

Aus der empirischen Analyse in den Untersuchungsregionen Appenzell Innerrhoden,

Toggenburg und Schächental wird deutlich, dass zwischen Betrieben mit unterschiedli¬

chen Hoferschliessungen keine wesentlichen strukturellen Unterschiede bestehen. Dies

lässt sich teilweise mit agrarstrukturellen Gemeinsamkeiten dieser Regionen erklären.

Im gesamten Untersuchungsgebiet wurde bereits vor der regen Erschliessungstätigkeit

eine intensive Viehwirtschaft und Flächennutzung betrieben. Für eine weitere Intensi¬

vierung nach der Hoferschliessung sind für die Betriebe offenbar andere Grössen res¬

triktiv, wie die Stallkapazitäten
unddieHofdüngerlagerungsvolumina.WeiterfindetsichinallendreiUntersuchungsregioneneinehistorischgewachseneAusrichtungaufRindviehhaltung.DieverfügbareZeitdesBetriebsleitersfüreineBeschäftigungausser¬halbdesBetriebesistdamit,trotzgeringeremReiseaufwandbeiguterErschliessung,strukturbedingtgeringeralsbeiKleinviehhalternoderAckerbauern.AuchzurErklärungdesMechanisierungsgradesderBetriebesindoffenbarandereGrös¬senrelevanteralsdieHoferschliessung.BeispielsweiseistinsehrsteilemGeländederEinsatzvonTraktoren,trotzvorhandenerHoferschliessung,erschwert.ZudemwirktvermutlichdiefinanzielleLageaufdemBetriebrestriktivaufdieInvestitionsfähigkeit.Fürdiesevermuteten,zusätzlichenEinflussgrössenbestehenjedochkeineeinzelbe¬trieblicheDaten,weshalbihrErklärungsbeitragnichtquantifiziertwerdenkann.=>HoferschliessungenalleinbeeinflussenunterdenbeobachtetenRahmenbedingungendieAgrarstrukturennurbeschränkt.HoferschliessungsprojektemüssendaherimZusammenhangmitanderenstrukturverbesserndenMassnahmenbeurteiltwerden.DieagrarstrukturellenEffekteentsprechenureinemTeildesgesamteneinzelbetriebli¬chenNutzensvonHoferschliessungen.DazuzählenbeispielsweiseauchdieeinfachereErreichbarkeitvonInfrastrukturen,wieSchulen,GesundheitsvorsorgeundEinkaufs¬möglichkeiten.DieAttraktivitätderSiedlungalsWohnstandortstelltinsbesonderebeimGenerationswechselfürdieWeiterbewirtschaftungbzw.dieAbwanderungeinentschei¬dendesKriteriumdar.OftmalssindesdieseGründe,diezueinemErschliessungsbegeh-renführen(SchweizerBerghilfe,2000).=>BeiHoferschliessungsprojektenmussdergesamteeinzelbetrieblicheNutzenderMassnahmeberücksichtigtwerden.DieserumfasstdieVeränderungderLebens¬qualitätfüralleBewohnerderneuerschlossenenlandwirtschaftlichenSiedlung.IneineumfassendeNutzenanalysevonHoferschliessungenmüssennebendeneinzelbe¬trieblichenEffektenauchdievolkswirtschaftlichenAuswirkungenintegriert

werden.



Die optimale Erschliessungsmenge in einer Region ist dann erreicht, wenn der Grenz¬

nutzen der Erschliessung seinen Grenzkosten entspricht. Der Grenznutzen der Hofer-

schliessung beinhaltet neben dem einzelbetrieblichen Nutzen auch den volkswirtschaft¬

lichen Nutzen. Dieser besteht u.a. darin, dass Hoferschliessungen zur Erreichung der im

Siebten Landwirtschaftbericht definierten Zielsetzungen der dezentralen Besiedelung

und einer flächendeckenden Bewirtschaftung beitragen. Die Grenzkosten der Erschlies¬

sung umfassen die totalen Kosten von Erschliessungen (Bau- und Unterhaltskosten)

unter Berücksichtigung der Effekte auf die Umwelt.

=> Aus volkswirtschaftlicher Perspektive muss bei der BeurteilungvonHoferschlies-sungsprojektendertotaleNutzenderMassnahmedenvolkswirtschaftlichenKostengehenübergestelltwerden.DerBedarfanneuenHoferschliessungenimschweizerischenAlpenraumistimJahre2000deutlichgeringeralszumZeitpunktderQuerschnittanalysenimJahre1980.IndenTestregionenAppenzellundToggenburggeltenganzjährigbewohnte,unerschlosseneBetriebeimJahre1999alsEinzelfälle(MeliorationsamtdesKt.St.Gallen,1999).ImSchächentalwies1996jedochnochjedervierteBetriebeineungenügendeErschlies-sungsqualitätauf.AuchinanderenRegionendesschweizerischenAlpenraumesbestehtnochvereinzelteinBedarfanneuenHoferschliessungen,wiediesdieerstkürzlichabge¬schlosseneErschliessungvonrund20BerghöfenindenFlumserbergen(Kt.St.Gallen)zeigt(SchweizerBerghilfe,2000).FürdienochanstehendenHoferschliessungenkönnendamitdieErkenntnissedieserArbeitzurEntscheidungsfindungbeitragen.10.5SchlussfolgerungenfürzukünftigeParzellenerschliessungskonzepteDieempirischeAnalyseinderUntersuchungsregionBleniotalzeigt,dassweitvomHofgebäudeentfernteParzellenhäufigerextensivgenutztwerdenalsnäherbeimBetriebliegendeFlächen.DabeiweistdasBleniotalimVergleichzuanderenSüdtälerneinerechtintensiveLandwirtschaftmitMilch-undKleinviehhaltungundentsprechendemRauhfutterbedarfauf.InGebietenmiteinergeringerenBedeutungderPrimärproduk¬tion,wiezumBeispielimMisoxoderBergeil,werdenweitentfernteundschlechter¬schlosseneFlächennochhäufigerextensivodernichtmehrgenutzt(GIULIANI,1998).SolltendieseEntwicklungenanhalten,istinZukunftmiteinerweiterenPolarisierungderLandnutzungimAlpenraumzurechnen.EinevollständigeNutzungsauflassungvonabgelegenenParzellenistunterdemgegenwärtigenAnreizhoherFlächenbeiträgedage¬geneherunwahrscheinlich(Flury,2000).



=> Reduzieren Parzellenerschliessungen die Transportdistanz zu den Landwirtschafts¬

betrieben, so fährt dies zu einem Anstieg der Nutzungsintensität auf diesen Flächen.

Fehlende Flächenerschliessungenfähren zu einer Polarisierung der Landnutzung.

Aus volkswirtschaftlicher Perspektive führen sowohl zu hohe und als auch zu tiefe In¬

tensitäten zu Nettowohlfahrtsverlusten. In einer Region, wo die Bewirtschaftungsinten¬

sität beispielsweise für den Schutz von Infrastrukturen vor Murniedergängen und Lawi¬

nen zu tief ist, kann der durch Erschliessungen induzierte Intensitätsanstieg erwünscht

sein. Auch in Gebieten mit intensiver Landnutzung muss ein zusätzlicher Anstieg der

Bewirtschaftungsintensität auf neu erschlossenen Flächen nicht zwingend umweltbelas¬

tend
wirken.UnterderAnnahme,dassdieFaktormengenaufdemBetriebkurzfristigbeschränktsind,kanneineIntensivierungaufneuerschlossenemWieslandzueinerRe¬duktiondesFaktoreinsatzesauf(zu)intensivgenutztenhofnahenFlächenführen.FlächenerschliessungenhabenjedochnichtnurAuswirkungenaufdieLandnutzung.Flurwegeund-StrassenveränderndieRauminfrastrukturfürdieverschiedenstenInteres¬sengruppen.DazuzählenimBerggebietnebenderLand-,Alp-undForstwirtschaftauchderTourismus.DasoptimaleErschliessungsniveauergibtsichunterBerücksichtigungallererwünschtenundunerwünschtenEffektesolcherMassnahmen.ZudenAuswirkun¬genvonParzellenerschliessungenaufdieBewirtschaftungsintensitätliefertdabeidievorliegendeArbeitwichtigeErkenntnisse.=>DiewohlfahrtsökonomischeWirkungderdurchParzellenerschliessungeninduzier¬tenhöherenIntensitätistjenachRegionunterschiedlich.10.6SchlussfolgergungenfürdiealpenraumbezogeneForschung10.6.1IntegrationderErgebnisseinsPrimodelldesKernprojektesvonPRIMALPDievorliegendeArbeitisteinBestandteildesdisziplinenübergreifendenPolyprojektes,NachhaltigePrimärproduktionamBeispieldesschweizerischenAlpenraumes'PRIMALPderETHZürich.DieErgebnissederTeilprojektevonPRIMALPwerdenimsogenanntenKernprojektineinsektorbezogeneslinearesProgrammierungsmodell-genanntPrimodell-integriert.MitHilfediesesModellswerdenKonzeptefüreineLandnutzungimAlpenraumentwickelt,welcheökologische,sozialeundökonomischeKriterienberücksichtigen(Flury,2000).DasModellliefertfürdieverschiedenenRe¬gionenderAlpenErkenntnisse,wieFlächenstandortspezifischnachhaltiggenutztwer¬denkönnenunddurchwelcheTypenvonLand-undForstwirtschaftsbetriebendiesinZukunftgeschehensoll.1
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Die Ergebnisse zu den Auswirkungen von Erschliessungsmassnahmen im Alpenraum

können direkt ins Primodell integriert werden. Zwischen
HoferSchliessungen und aus¬

gewählten Strukturindikatoren können empirisch nur wenige signifikante Zusammen¬

hänge nachgewiesen werden. Zumindest hat sich jedoch im Schächental gezeigt, dass

die Sogwirkung der übrigen Wirtschaft auf die agrarischen Arbeitskräfte bei abgelege¬

nen Betrieben mit schlechter oder fehlender Erschliessung kleiner ist. Die Transaktions¬

kosten der Arbeitskräfte zur Aufnahme einer ausserlandwirtschaftlichen Tätigkeit sind

für solche Siedlungsstandorte hoch. Entsprechend ist bei diesen Betrieben die Wahr¬

scheinlichkeit einer Bewirtschaftung im Nebenerwerb geringer. DieserZusammenhangwirdimPrimodellintegriert,indemderEinsatzvonfamilieneigenenArbeitskräftenzugeringerenOpportunitätskosten42erfolgenkannundderLohnansatzfüreineNebener¬werbstätigkeittiefist.EntsprechendlohntessichfürdieseBetriebe,mehrArbeitszeitimBetriebeinzusetzen.DiejenachHoferschliessungsqualitätunterschiedlichhohenTransportkostenfürandereFaktorenbzw.GüterkönnenimPrimodellteilweiseinFormvonbetriebsstandortsabhängigenPreisenundKostenberücksichtigtwerden.FürdasPrimodellbesondersrelevantistderempirischnachgewiesenesignifikanteZu¬sammenhangzwischenderBewirtschaftungsintensitätvonParzellenundihrerEntfer¬nungvomHofgebäude.DieseDistanzwirdmodellinternüberdenHöhenunterschiedzwischeneinerHektareNutzlandunddemStandortallerfürdieBewirtschaftungdieserFlächeinFragekommendenBetriebstypenerfasst(Flury,2000).DenParzellenwerdenzudemdieEntfernungenzurnächstenGüterstrassezugeordnet.FürdieverschiedenweitvomHofgebäudebzw.dernächstenGüterstrasseentferntenParzellenergebensichda¬mitunterBerücksichtigungderHangneigungunterschiedlicheTransportkosten.Diesesindumsogrösser,jeintensivereineParzellegenutztwirdbzw.jehäufigerdamitderWegzwischenderNutzflächeunddemHofgebäudegemachtwerdenmuss.DieOpti¬mierungsergebnissedesPrimodellergebenfürweitentfernteParzellenextensivereNut¬zungsformen,wiediesindervorliegendenArbeitempirischnachgewiesenwerdenkann.=>DieErgebnissederpositivenAnalysederErschliessungseffektekönnenindasnor¬mativeModellzurOptimierungderzukünftigenLandnutzungimAlpenrauminte¬griertwerden.DieOpportunitätskostenderfamilieneigenenArbeitskraftentsprechenddementgangenenNutzen(Lohn)eineralternativen(opportunen)Beschäftigung.



10.6.2 Grenzen der Arbeit und offene Fragen für die Forschung

Mit der vorliegenden Arbeit wird erstmals der Zusammenhang zwischen Erschlies¬

sungsmassnahmen und den Betriebsstrukturen bzw. der Nutzungsintensität von Parzel¬

len im schweizerischen Alpenraum untersucht. Die empirische Analyse in vier Testre¬

gionen ergibt wichtige Erkenntnisse über die Erschliessungswirkungen. Es wird aber

auch deutlich, dass einige Teilfragen mit den verfügbaren Daten nicht oder zumindest

nicht abschliessend beantwortet werden können.

Aufgrund der beschränkten Datenlage bezüglich der endogenen Variablen kann nur ein

Teil der Hypothesen empirisch überprüft werden. So bleiben beispielsweise die Fragen

nach den effektiven Arbeitszeiteinsparungen von Erschliessungsverbesserungen oder

den Auswirkungen von Erschliessungen auf die Pachtzinsen unbeantwortet.Dort,woDatenfürdieendogenenGrössenvorhandensind,istdieDatenlagebezüglichmöglicherexogenerVariablenbeschränkt.DeshalbkönnennichtalleEinflussgrössenaufdieaus¬gewähltenStrukturmerkmaleidentifiziertwerden.BeiderErklärungdergesamtbetrieb¬lichenIntensitätkannbeispielsweiseeinZusammenhangmitdeneinzelbetrieblichenStallkapazitätenbzw.denHofdüngerlagerungsvoluminanurvermutet,abernichtempi¬rischnachgewiesenwerden.BeiderAnalysedesZusammenhangeszwischenderEr¬schliessungundBewirtschaftungvonNutzflächenkönnendieStrukturmerkmaledesParzellenbewirtschafterszwarinsgesamtalssignifikantnachgewiesenwerden.WelcheStrukturmerkmaleentscheidendsind,kannmitdemausDatenschutzgründencodiertenDatensatzjedochnichtfestgestelltwerden.AuchfüreineAusweitungderAnalyseaufandere,nichtagrarstrukturelleEffektevonErschliessungsmassnahmenistdieDatenlagebeschränkt.ObwohlnichtGegenstanddervorliegendenArbeit,wäreesinteressant,aktuelleErkenntnissezumgesamteneinzelbe¬trieblichenNutzenvonErschliessungenzuhaben.DieRelevanzvonErschliessungen,beispielsweisefürdenerleichtertenZugangderSiedlungsbewohnerzuInfrastrukturenwieSchulenundEinkaufsmöglichkeiten,kanndabeinurdurchsystematischeUmfragenineinerausgewähltenRegionermitteltwerden.=>DienochoffenenForschungsfragenkönnennurmiteinemdurchPrimärerhebungenerweitertenDatensatzuntersuchtwerden.AusgezieltenUmfrageninausgewähltenTestregionenkönntenergänzendeAngabenzurAnalysederStrukturwirkungenvonErschliessungengewonnenwerden.ZudemwürdemandamitauchErkenntnisseüberdengesamteneinzelbetrieblichenNutzenvonErschliessungenerhalten.1nn
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