
of work was not found to be very satisfactory. Modifications and other 
improvements have been suggested for further investigation. 

Researm work is also being carried out with a view to approaching the 
problem from the plant breeding aspect, i. e. the breeding of high yielding 
and resistant varieties. 
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Subsistenzlandwirtschaft -
ihre Bedeutung und ihre Probleme 

Subsistence agriculture - importance and problems 

Von Han s Joa c him G l auner-) 

1. Umfang und Produktionssituation der Subsistenzlandwirt
schaft 

Die Beschreibung der betrieblicben Situation der Weltlandwirtschaft 
geh t davon aus, daB es etwa 350 Mio. landwirtschaftliche Betriebe bzw. 
Stell en oder Einheiten gibt. Diese reichen von individuell und mit fami
lieneigenen Arbeitskraften bewirtschafteten Kleinbetrieben bis hin zu um
fangreichen staatseigenen und mit Lohnarbeitskraften arbeitenden Be
triebsformen. Vber die angewandten Produktionsmethoden lassen sich von 

-) Dr. Hans Joachim Glauner, Diplomlandwirt, Leiter des Beraterseminars fiir 
land lidle Entwicklungshilfe und Dozent fUr ' iVirtschaftsgeographie an der Deut
schen fn genieurschule fur ausHindisdle Landwirtsdlaft, Witzenhausen. 

AnsdlTift: 343 Witzenhausen, Vor der Schanze 5 c 
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diesen 350 Mio. Einheiten rund 250 Mio. als solche beschreiben, die tech· 
nisch entweder mit der Handhacke oder dem HolzpRug bewirtschaftet 
werden, wiihrend 90 Mio. bereits mit Eisenpflug und tierischer Anspan
nung arbeiten. Nur 10 Mio. Einheiten dagegen gelten als motorisiert. 

Setzt man die 10 Mio. motorisierten sowie maximal auch aBe 90 Mio. 
mit dem EisenpBug ausgestatteten Einheiten als fortschrittlich wirtschaf· 
tende Betriebe gleich, so verbleibt minimal ein Anteil von 250 Mio.- Ein
heiten, der als traditionell oder gar primitiv wirtschaftend bezcichnct 
werden kann. 

Diese traditionell bzw. primitiv wirtschaftenden Einheiten liegen v. a . 
in den Entwicklungslandern. 1hre Anzahl, zumindest aber die Anzahl 
def in solchen Betrieben (Einheiten) wirtschaftenden 1.'Ienschen durfte bei 
dem gegenwartigen Bevolkerungswachstum dieser Lander und den nur 
langsam wachsenden Erwerbsmoglichkeiten in anderen Wirtschaftberei
chen eher zu- als abnehmen. Der Indicative World Plan cler F AO von 
1969 nennt z. B. fiir Ostasien die in Vbersicht 1 aufgefiihrten Daten. 

()bersicht 1. Vedinderung des Anteiles def landwirtscbaftlichen Bevolke 
rung an cler Gesamtbevolkerung Ostasiens (5) 

Landw. Bevolkerung 

Jahr Gesamtbevolkerung Anzahl Gesamtbevolkerung ,. Mio. v. H. der 

1962 833 583 70 
1985 1471 880 60 
2000 2130 llOO 52 
2020 3490 1310 38 
2040 5720 1120 20 

Ahnliche Zahlenfolgen werden auch £iir Indien angegeben mit einer 
Erhohung cler landwirtschaftIichen Bevolkerung im Zeitraum von 1901 his 
1961 von 236,3 Mio. auf 439,2 Mio. hei gleichzeitiger Erhiihung der Agrar
quote von 66,5 % auf 72 %, 

Die Charakterisierung der genannten 250 Mio. Einheiten durch ihre 
techniscbe Ausstattung mit Hacke bzw. HolzpRug laJ3t sich dahingehend 
erweitern, daJ3 es sich urn Einheiten handelt, die, gem essen an def iihrigen 
Landwirtschaft, unproduktiv wirtscbaften bzw. nieht wesentlich mehr pro· 
duzieren, als fUr die Ernahrung der eigenen Familien ausreicht. Diese Art 
von Landwirtsehaft Wifd gemeinhin als Subsistenzlandwirtschaft bezeich
net. Eine genauere Klassifizierung unterscheidet allerclings nach dem 
Um£ang der Produktion in GE 'J-IKop£ der landwirtschaftlichen Familie 
bzw. nach dem Grad cler Kommerzialisierung. Hiernach wiircle dann ein 
bestimmter Anteil der genannten 250 Mio. Einheiten nieht mehr als Sub
sistenzbetriebe im engsten Sinn hezeiehnet werden konnen. 
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Obersicht 2. Boden- und Tierproduktion in GE (kg/Person/Jahr) (3) 

his 300 kg GE Subsistenzlandwirtschaft mit Handgeraten oder Weide
gang 

300- 500 kg GE Subsistenzlandwirtschaft mit Handgeraten oder Weide
gang mit etwas Verkauf 

500- 750 kg GE Landwirtschaft mit tierischer Zugkraft und Viehherden 

tiber 750 kg GE Gemischtlandwirtschaft einschliel3lich Haltung von 
Nutztieren, die mit eigenerzeugten Kornerfriicbten ge
fiittert werden. 

Ubersicht 3. Klassifizierung def Landwirtschaft nach clem Grad def Korn
merzialisierung (9) 

1. Subsistenzbetriebe. Ein Verkauf beschrankt sich auf Vberschlisse an 
Produkten, die fur die Eigenbedarfsdeckung angebaut werden. Der Ver
kauf liegt i. d. R. unter 25 °/0 des Rohertrages. 

2. Ubergangsbetriebe. Zusatzlich zum Eigenbedarf wird fur den Verkauf 
produziert. Der Verkaufsanteilliegt jedoch unter 50 °/0 des Rohertrages. 

3. Stark kommer;:;ialisierte Betriebe. 50- 75 DID des Rohertrages werden 
verkauft. 

4. Vall kommerzialisierte Betriebe. Weniger als 25 010 des Rohertrages 
werden im eigenen Haushalt verzehrt. 

Danach wurde man also als einen landwirtschaftlichen Subsistenzbetrieb 
noch denjenigen bezeichnen konnen, der z. B. bei einer 7kopRgen Familie 
maximal 35 dz GE produziert. Bezogen auf den Grad der Kommerzialisie
rung wiirde man ihn noch als einen sol chen bezeichnen, wenn er nicht mehr 
als 25 % = 8,75 dz GE verkaufen wiirde. In diesem FaIle verbliehen der 
Familie 26,25 dz GE flir den eigenen Verzehr. Bei Ansatz von 2,5 dz GE 
(etwa 2200 KallTg) als Minimum flir die Sicherung der Ernahrung einer 
Person konnte sich dieser Betrieb bzw. seine Familie als Luxuskonsum 
dann noch den Verbrauch von 8,75 dz GE in Form veredelter Produkte 
erlauben. Andererseits ware dieser Anteil als Produktionsreserve in Jahren 
schlechter Produktionsbedingungen anzusehen. 

Geht man dagegen von diesem Minimum von 2,5 dz GE/Kopf aus und 
unterstellt einen erforderlichen Verkauf von 25 % eines zu erzielenden 
Rohertrages fiir die Bestreitung von minimalen Samaufwendungen, Steu
ern und personlichem Bedarf, so miil3te die Produktion fur die gleiche 
7kop£.ge Familie minimal 23,4 dz GE umfassen. 

Bei einem kalkulatorischen Ansatz von 35,00 DM/dz GE ergabe sich 
im MaximalfaIl ein Rohertrag von 1225,00 DM bzw. ein Familieneinkom
men von 919,00 DM - im Minimalfall dagegen ein Rohertrag von 
819,00 DM bzw. ein Familieneinkommen von 614,00 DM. 

1) 1 GE = Gegenwert von 1 dz Getreide. 
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Entsprechende Organisationsformen landwirtschaftlicher Betriebe, die in 
dem hier b eschriebenen Produktionsumfang bzw. in den Dbergangsstufen 
wirtschaften, lassen sich in allen Entwicklungslandern nachweisen. (Der 
Produktionsumfang in wertmat3igen GE des durchscbnittlichen Betriebes 
def BRD mit 7,7 ha LN dagegen hetragt rund 330 dz CE, wohei aUer
dings ein Sachaufwand von mindestens 50 % anzusetzen ware.) 

DaG diese Situation nunmehr nicht nur fur einen geringfUgigen Anteil 
aller landwirtschaftlicher Einheiten in den Entwicklungslandern zutrifft, 
sondern zumindest auf dem Sektor der agrarischen Nahrungsmittelproduk
tion dominiert, laf3t sich an verschiedenen Kenndaten einzelner Lander 
nachweisen. 

Ein Dberblick tiber die landwirtschaftliche Betriebsgrof3enstruktur ein
zeIner Lander zeigt, daB i. a. Regel die Mehrzahl der Einheiten flachen
maJ3ig klein ist. Die in der Dbersicht 4 angegebenen Beispiele gel ten in 
ahnIicben Verhaltnissen fill eine Reihe sonstiger Lander (siehe auch Dber
sieht 6). 

Vbersimt 4. Anteil von Kleinhetrieben in v. H. aIler Betriebe (2) 

EI Salvador 80 v. H. kleiner als 2 ha 
Jamaika 70 v.H. kleiner als 2 ha 
Peru 60 v.H. kleiner als 5 ha 
Indien 70 v.H. kleiner als 2,7 ha 
Iran 60 v.H. kleiner als 5 ha 
Pakistan 45 v.H. kleiner als 2 ha 

65 v.H. kleiner als 5 ha 
Malaysia 65 v.H. kleiner als 2 ha 

Wenn auch die flachenma13ige GroJ3e nul' ein unvollstandiges MaG fUr 
die Beurteilung der Produktionsmoglichkeiten darstellt, so laGt sich bei 
gleichzeitiger Berucksichtigung def Arbeitskrafteausstattung und der vor
handenen Kapitalausstattung i. a., R. nur eine Subsistenzproduktion (ggf. 
eine erweiterte) na"chweisen. 

Hierauf deutet ja auch die i. d. R. hohe Agrarquote dieser Lander hin, 
die etwa zwischen 60-90 v. I-I. alIer Erwerbspersonen liegt. Diese Zahl 
driickt einmal bezogen auf die erzielten Produktionsmengen je eingesetzter 
landwirtsehaftlieher Arheitskraft (siehe Obersieht 2) den niedrigen Ent
wicklungsstand der Landwirtschaft aus. Zum anderen zeigt sie aber auch, 
daB ein entsprechend hoher Auteil def Erwerbspersonen nur mit der Siche
rung der Ernahrung ihrer eigenen Familien und eines geringen Anteils der 
iibrigen Bevolkerung beschaftigt ist oder sein muG. Die Agrarquote 75 
sagt also z. B., daJ3 75 landwirtschaftliche Erwerbspersonen tatig sein 
mii,ssen, urn 100 Erwerbspersonen und ihre Familien zu ernahren. 

Ais Ausdruck der geringen Leistungsfahigkeit bzw. Produktivitat der 
Landwirtschaft solcher Lander kann auch die Agrarproduktion pro Kopf 
der Gesamtbevolkerung herangezogen werden. Dahei beinhalten die eut-
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spred1enden Leistungsdaten naturlich sowohl die unzureichende· Arbeits
produktiYitat der eigentlichen Subsistenzlandwirtsroaft mit ihren Dber
gangsformen als aber auch die spezielle FHichenproduktivitat der ubrigen, 
kommerzialisierten Landwirtsrnaft. 

Ubersid,t 5. Agrarproduktion pro Kopf der Gesamtbevolkerung pro Jahr 
in kg - Weizenaquivalent (Beispiele) nach Clark (3). 

1934-38 1952-54 1964-66 

Lybien 323 374 
Indien 357 367 367 
Pakistan 460 455 441 
Indonesien 434 533 486 
Mexiko 549 719 

Dabei ist gleichzeitig die Entwicklung der Leistungsfahigkeit der Land
wirtschaft bzw. ihr Schritthalten mit der Bevolkerungsentwicklung und 
ihrer ernahrungsmal'3igen Versorgung uber eine bestimmte Periode abzu
lesen. Nicht dagegen konnen solche Daten o. w. Auskunft uber die privat
wirtschaftliche Entwicklung der mit ihrer Produktion besch.aftigten land
wirtschaftlichen Unternehmungen geben. 

Trotz der dargestellten geringen Leistungsfahigkeit v. a. der in den 
meisten Entwicklungslandern dominierenden Subsistenzlandwirtschaft im 
weitesten Sinn ist ihre wirtschaftliche Bedeutung im Rahmen der Gesamt
agrarproduktion, aber auch im Rahmen des Sozialproduktes, nieht un
wesentlich. Denn sie siehert sowohl die Ernahrung aIs auch die Existenz 
dominierender Bevolkerungsgruppen. 

Die nur sparlichen Angaben uber den Umfang und die Bedeutung 
dieses Teiles der Landwirtsehaft differenzieren zwischen Daten uber die 
Subsistenzproduktion einzelner Lander, also uber den Teil der Produk
tion, der nicht vermarktet, sondeen von den Erzeugern selbst verbraucht 
wird und der Subsistenzlandwirtschaft als solcher. Wahrend z. B. fur die 
BRD fUr 1964/65 nom ein Anteil von 11 % und fur Grol3britannien ein 
sulcher von 1 % als Subsistenzproduktion angegeben werden, werden 
speziell fur afrikanische Lander aul3erst hohe Anteile ausgewiesen. Diese 
betragen z. B. fur Athiopien 82 Ofo (1954), fUr Si.id-Rhodesien 19 Ofo bzw. 
69 % fUr nur afrikanische Betriebe. Andere Quellen beziehen die Sub
sistenzproduktion auf einzelne Kulturen, so z. B. wird fur Indien die Sub
sistenzproduktion bei Weizen mit 63 % und bei Reis mit 69 % angegeben. 

Die relative Bedeutung der Subsistenzlandwirtschaft im erweiterten 
Sinn im Rahmen der Gesamtwirtschaft einzelner Lander lat3t sich ebenso 
clurdl die in Dbersid1t 6 dargestellten Daten beschreiben, die einer Studie 
des "Interamerican Comittee for Agricultural Development (leAD)" ent
stammen. 
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Vbersi'''!, 6. Bedeutung der Kleinbetriebe (Smallholders) im Rahmen der 
Gesamtlandwirtschaft 

v. H . aller 
v. H . 

v. H . Cesamtlandwirtsrnaft 

Land Idw. Agrarprod. v. H. 
Familien aller LN (Wert) Agrarquote Bruttosoz.pr. 

0 1 2 3 4 5 

Argentinien 58,5 48,1 57,6 18 15 
Brasilien 23,5 6,5 21,3 48 30 
Chile 40,8 7,4 20,0 26 11 (netto) 
Ecuador 63,1 35,6 59,3 52 35 
Guatemala 71,4 27,7 43,6 64 29 
Kolumbien 70,3 27,2 52,2 47 32 

Quelle, 8, 10 

Danach lassen sich 23,5-71,5 010 aller landwirtschaftlichen Familien 
dieser Lander def Kleinbetriebslandwirtschaft zuordnen, die trotz ihres 
nur relativ geringen Anteiles an def LN cinco wesentlidl hoheren an def 
wertmal3igen Agrarproduktion erzielt. Dieses liegt u. a. begri.indet in def 
vergleichsweise extensiven Bewirtschaftung def in diesen LJindern fiachen
mJi13ig dominierenden Crot3betriebe. Dahei wird in dieser Stu die die von 
den als landlos bezeichneten land"yirtschaftlicben Familien erzeugtc Sub
sistenzproduktion zur Erganzung infer Einkommen nach vollkammen un
berucksichtigt gelassen. Die wert- aber auch mengenmaf3ige Subsistenz
produktion wiirde damit einen noch grol3eren Anteil an der Agrarproduk
tion ausmachen. 

Speziell in Lfuldern mit hohen Agrarquoten \Vie Brasilien, Ecuador, 
Guatemala und Kolumbien nimmt die Landwirtschaft einen relativ hohen 
Antei l am Bruttosozialprodukt ein. (S iehe Spalte 5, Obersicht 6). Die Be
deutung der Subsistenzlandwirtschaft ist damit nicht nur nach ihrem Anteil 
an der Gesamtlandwirtschaft (Spalte 3, Obersicht 6), sondem ebenso im 
Rahmen des Bruttosozialproduktes zu messen. Sie durfte in etwa dem 
Produkt von Spalte 3 X Spal te 5 entsprechen und hieJ3e fUr Ecuador 
20,8 0/0, Guatemala 12,6 0/0 und Kolumbien 16,7 010 des Bruttosozialproduk
tes. Auf der Basis z. T. hoherer Agl'arquoten und eines hohen Anteils 
kleinel' landwirtschaft limer Einheiten in vielen afrikanischen und asiati
schen Landern ist die Bedeutung der Subsistenzlandwirtschaft im Rahmen 
der Gesamtlandwirtschaft bzw. -volkswirtscbaft rnindestens in gleicher 
H ohe anzunehmen. 

Damit durfte eine Entwicklung dieser speziellen Wirtschaftsformen zur 
Sicherung del' Ernahrung, aber audl des gesamtvolkswirtsdlaft lichen 
Wamstums, grol3te Bedeutung zukommen. Dieses auch unter dem Ge
sichtspunkt, daJ3 eine horizontale Ausdehnung landwirtschaftlicher Nutz
Rachen in grol3en Teilen der Welt entweder nieht gegeben ist oder aus 
okonomischen Grunden nieht zu vertreten ist. Hinzu kommt der politische 
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Zwang. eine domiruerende Cruppe der Cesellschaft mit in die Lasung 
wirtschaftliroer Probleme bei Erhaltung ihrer bereits bestehenden Produk
tionseinheiten einbeziehen zu mussen. 

2. Ursachen der dargestellten Situation 

Die starke Gegensatzlichkeit der hier beschriebenen Subsistenzlandwirt
smaft zu den hodlentwickelten Agrarwirtschaften der IndustrieHi.nder, aber 
auch hochentwickelten Einzelwirtsrnaften in den EntwicklungsHindern seI
ber, stellt die Frage nam ihren Ursachen. Hierzu gehoren sowohl beson
dere und einengende natiirliche bzw. klimatische Gegebenheiten als aber 
auch sozialOkonomisdle Besonderheiten, wie sie durch die Agrarverfassung, 
Agrarstruktur, Infrastruktur, Markt-Preisverhaltnisse, aber auch mangelnde 
Ausstattung mit Boden, Kapital und tedmischem Wissen usw. immer wie
der heschrieben werden. In der Regel trifft im Einzelfall ein ganzes Bun
del solcher hemmender Faktoren Zllsammen, so daG beispielsweise eine 
Bodenreform nicht allein eine bestehende Stagnation iiherwinden kann , 
sondern durch eine Reihe weiterer paralleler Maf3nahmen zu erganzen ist. 

Eine Darstellung dieser Zusammenhange fUr eine konkrete Situation 
wiirde daher den Rahmen dieser Arheit auch iibersdlreiten. An einigen 
exemplarischen Beispieien dagegen kann def Einfluf3 entsprechender Ein
zelfaktoren aufgezeigt werden. 

2.1 . M angelnde infrastrukturelle Verhiiltnisse 

Eine der fundamentalen Ursachen ist die der mangelnden verkehrs
maf3igen Anbindung speziell in traditioneller Form wirtschaftender Agrar
zonen an die iibrige Wirtschaft. Das Netz vorhandener bzw. neu angeleg
ter Verkehrstrager beriihrt z. T. nur zufallig deraftige Gebiete. Fur die 
Produktion und ihre Ausweitung bedeutet dieses sowohl eine mangelnde 
Einsatzmaglichkeit direkt produktionssteigernder Hilfsmittel als aber auch 
mangelnde Absatzmoglichkeit erzeugter Mehrprodukte. Dabei sind nicht 
nur die damit im Zusammenhang stehenden Transportkosten, sondern auch 
die technischen Transportprobleme an sich ausschlaggebend. Fill' eine an
zus trebende Kommerzialisierung def hier angesprochenen Organisations
formen jst daher eine infrastrukturelle Verbesserung eine der wichtigs ten 
Voraussetzungen. Wie hoch dabei die potentiellen Reinertragsreserven auf 
privatwirtschaftlicller E bene sein kannen, zeigt das in Obersicht 7 dar
gestellte Beispiel. Dabei wurden foIgende Transportkosten fUr 1 tlMeilc 
unterstellt: Trager 15 nRs ; Packtier 7 nRs; Lkw 1,3 nRs (Umrechnungs· 
kurs 0,52 DM = 1 nRs). 

Dabei ist anzunehmen, daG das im Beispiel auf der Basis "Packtier" er
zielbare Mehreinkommen von DM 133,- bei allein von Bauern zu tragen
den Preis- und Ernterisiken nicht als genugender Stimulans fUr die zusatz
liche Aufwendung von Bargeld in Hohe von etwa 81 % des erzielharen 
Erloses angesehen werden wird. 
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Vbersimt 7. Rentabilita tss truktur bei der Produktionssteigerung von 1 t 
Reis durch den Einsatz von Mineraldiinger bei wedlselnden Transport
mitteln und einer Marktentfernung von 60 Meilen in Nepal. 

Trager Packtier 

Kosten fiir Di.ingung 
einschL Transport 484,- DM 359,- DM 
Kosten fUr Abtransport 
von 1 t Reis 468,- DM 218,- DM 

Gesamtkosten 952,- DM 577,- DM 

erzielharer Erlos 710,- DM 710,- DM 

"Mehreinkommen " - 252,- DM 133,- DM 

Quelle: nach 4 sowie unver6ffentlichte Studie uber Nepal 
(Ansa tz: 1 t Ammoniumsulfat loco Kathmandu 500,- DM 

1 t Reis loco Kathmandu 710,- DM 

LKW 

270,30 DM 

40,60 DM 

310,90 DM 
710,- DM 

399,10 DM 

30 °/0 Produktionssteigerung durch E insatz von Mineraldunger) 

2.2. Mangelnder Produktionsfaktor Kapital 

Die fUr die Subsistenzlandwirtsrnaft bezeichnende knappe KapitaI
ausstattung bzw. -verfiigbarkeit - speziell aud1 mit Arbeitshilfsmitteln -
fUhrt zu cinem relativ hohen Einsatz von AKh je erzeugter Produktions
einheit und damit zu einer niedrigen Arbeitsproduktivitat. Gleichzeitig 
aber erhiilt der Produktionsfaktor Arbeit hierdurch cine relativ hohe 
Wertigkeit fUr den ProduktionsprozeJ3 , da er praktisch nirnt zu substitu
ieren ist. 

Werden bei dieser Ausgangslage nun auch nom durch extreme Klima
verhaltn isse die Zeitspannen fur rnogliche Inkulturnahmen cingeengt, reicht 
die vorhandene Schlagkraft einer F amilie u. U. tatsachHch nur noch fUr cine 
Subsistenzproduktion am Rande des Existenzminimums aus. In derartigen 
Fallen - z. B. im" Regenfcldbau mit Handgeraten in adden Gebieten 
Zentralafrikas - ergibt sich dann cine Betriebsorganisation, die die celativ 
hochsten Ertrage je eingesetzter AKh zeitigen, die dann nicht mehr iden
tisch sind mit hochstmoglichen Hektarertragen, sondern mit dem Umfang 
der bestellten FHiroe korrespondieren. D. h . dann, daJ3 eine nur oberflach
liche auf eine moglichst groBe Flache bezogene Bodenbearbeitung gegen
tiber einer intensiven Bearbeitung einer kleineren Flache der Vorzug zu 
geben ist. 

Speziell in Dst- und stidostasiatisroen Landern mit knapper Bodenaus
stattung im Bewasserungsfeldbau korrespondieren die erzielbaren Hektar
ertrage mit dem Aufwand an AKh/ha. Die Begrenzung liegt auch hier in 
den verfUgbaren AKh auf der Basis sowohl familieneigener als aum frem· 
der Arbeitskrafte, aber auch in der Grenzproduktivitat dec eingesetzten 
AKh. Dabei kann der Grenzwert je AKh sehr niedrig sein. Fur Indien 
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werden Werte von 0,5 kg Reis /AKh angegeben, wobei die effektiv ge
zahlten Lohne von Fremdarbeitskriiften noeh erheblich darunter liegen 
konnen. 

Trotz der relativ hohen Bedeutung des Produktionsfaktors Arbeit in del 
Subsistenzlandwirtschaft ist speziell in Landem extremer Klimabedingun
gen bzw. mit ausgesprochenem Jahreszeitenklima eine ganzjahrige Aus
nutzung potentieller Arbeitskraftreserven nicht immer gegeben. Die auf 
diese Klimasi tuationen v. 3. abeT aum auf die Sicherung der Ernahrung 
orientierten Betriebsorganisationen fUhren sowohl zu einem starken Wech
sel von Zeiten hochster Arbeitsbeanspruchung zu solchen extremer Vnter
beschiiftigung als aber audl zu einer Vnabkommlichkeit von Arbeitskriiften. 
So stellt Clark (3) fiir Agypten ein Beispiel dar, bei dem der Arbeits, 
anspruch der mannIichen Arbeitskrafte pro Monat zwischen 7 und 28 Tagen 
sclnvankt, bei einem ganzjahrigen Mittel von 15,3 Tagen. 

Dieses "Angewiesensein" der Subsistenzlandwirtsmaft auf Jahreszeiten, 
Arbeitskraftebesatz, fehlende Markte, knappe Kapitalausstattung usw. als 
V rsache der geringen Ef:fl.enz ist gleichzeitig als der Ansatzpunkt fUr ihre 
Entwicklung anzusprechen. Entwicklung k6nnte man in diesem FaIle dann 
als Befreiung von bestehenden Sachzwangen bezeichnen. 

3. Entwicklungserfordernis und -moglichkeiten 

1m Rahmen cler gesamtwirtschaftlichen Entwicklung der Volkswirtschaf
ten der meisten EntwicklungHinder kommt deT Landwirtschaft eine be
sondere Bedeutung zu. Ihre Rolle ist dabei nicht nur die der Versorgung 
einer wachsenden und kaufkraftiger werden den Gesamtbevolkerung mit 
Nahrungsgutern, sondern auch die eines wesentlichen Faktors fUr den ge
samtwirtschaftlichen Wachstumsprozel3 und seiner Stabilitiit. Hierzu ge
hort sowohl die Tatsache, daJ3 sie in vielen Landern uber den Agrarexport 
die wi<ntigste Devisenquelle darstellt, als aum ilue Funktion aJs Rohstoff
lieferer fur entspredlende einheimische Industrien. Daruber hinaus bietet 
sie weitere Beitrage fijr das wirtschaftliche Wachstum, indem sie Arbeits
kriifte an andere \Virtschaftszweige abzugeben hat bzw. neue ArbeitspHitze 
fUr gelernte Berufe schafft. und indem sie Absatzmoglichkeiten fUr Kon
sumguter und Betriebsmittel bietet. Durch eine steigende Produktivitiit 
leistet sie daruber hinaus einen wachsenden Beitrag zur Kapitalbildung, 
sei dieses in Form freiwilligen Sparens oder auell uber hohere Absch6pfun
gen staatlicher und privater Institutionen. 

Aufgrund ihres hohen Anteiles an der Gesamtlandwirtschaft vieler 
Entwicklungslander kOI!'!.mt der Subsistenzlandwirtschaft selbst eine ent
sprechende Bedeutung fur die oben beschriebene Funktion der Landwirt
schaft zu. Produktionstechnisch wird sich dabei aufgrund der betriebliroen 
Situation diese Entwiddung v. a. in einer vertikalen Intensivierung ge
gebener Fliicheneinheiten abspielen mussen. Auch wennn dabei mit der 
notwendigen Ausdehnung einer Marktproduktion die eigentliche Sub-
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sistenzproduktion sowohl relativ als auch absolut abnehmen sollte , wird 
ihre Nahrungsmittelproduktion mittelfristig naro wie vor den grof3ten 
Teil des Cesamtnahrungsmittelverbrauches groGer Bevolkerungsschichten 
decken und damit einen wesentlichen Bestimmungsgrund fUr den Cesamt
lebensstandard und die wirtschaftliche Stabilitat darstellen. 

Die Ansatzpunkte fur eine wirlsroaftliche Entwicklung der fraglichen 
Landwirlschaft sind genauso vielschichtig wie die Ursachen ihrer der
zeitigen Situation. Der Einsatz und die Finanzierung von produktions
steigernden Betriebsmitteln und Arbeilshilfsmitteln (hauptsachlich also 
" technisdle Neuerungen" wie Diingemittel. Saatgut , Sorten • . Maschinen 
und Cerate etc.) :st dabei genauso erforderlich wie die Beseitigung struk
tureUer und infrastruktureller Nachteile und die Bereitstcllung von Aus
bildungs- und Beratungsinstitutionen. 

Von unmittelbarer Bedeutung ist dagegen die Veranlassung der Bewirt
schafter zu einer Steigerung ihrer Marktproduktion. Diese wird offensidlt
lich stimuliert durdl das AusmaJ3, in dem die gesamtwirtschaftliche Ent
wicklung eines Landes in Gang kommt mi t entsprechender Nachfrage des 
Binnen- und Aul3enmarktes. Hinzu kommt natiirlich die Stimulierung des 
Wunsdles nach einer Einkommensmaximierung iiberhaupt. Zumindest in 
den Anlaufphasen ist aufgrund bestehender und wenig ri sikobereiter Ver·· 
haltensweisen der meisten Subsistenzbauern mit einer Beibehaltung der 
Subsistenzproduktion zu kalkulie ren. D. h., eine starkere Kommerzialisie
rung wird nur dann zu erreichen sein, wenn eine entsprechende Markt
produktion zusatzlidl oder oberhi'Ilb der bisherigen Produktion erfolgen 
kano und nicht anstelle del' naturalen Subsistenzproduktion, auch wenn sie 
hohere Einkommen versprechen wurde. Diese zusatzliche Produktion kann 
erfolgen in der Form einer Oberschuf3produktion der bisherigen Erzeug
nisse durdl Einsatz produktionssteigernder Hilfsmittel oder durdl eine 
Diversifizierung der Erzeugnisse mit zusatzlichen und nur auf dem Markt 
zu verwertender Produkte. Diese letztere Losung scheint sich in den 
meisten Lundern durdlzusetzen - einmal aufgrund der genannten Risi.ko
sicherung gegen Ertrags- oder Preisverfall , zum anderen aufgrund der 
Tatsache. daJ3 mit einer Diversifikation i. d. R. sowohl eine arbeitsaus
gleichende und damit beschaftigungsfreundlidlere Organisa tion als auch 
groJ3ere gesamtwirtschaftliche Erfo]ge erreicht werden konnen. 

Die Forderungsma13nahmen auf eine VergroJ3erung del' Marktproduk
tion durch den Einsatz entsprechender Aktivitaten - wie sie oben genannt 
wurden - reichen yom alleinigen Einsatz einfacher Produktionshilfsmitlel 
bis hin zu komplexen Verbundmal3nahmen. lhr EinRuf3 auf die Ein
kommenssituation der betreffenden Einheiten ist i. d . R. entsprechend dem 
Urn fang derartiger Aktivitaten, wobei der Umfang solcher AktiviUi.ten 
seinerseits von den soziookonornischen Bedingungen abhangig zu machen 
ist. 

Die Einfiihrung des Baumwoll anbaus in die Subsistenzlandwirtschaft 
b splw. ist durch die Verteilung von Saatgut, eine einfache technische Be
ratung und die Bereitstellung eines Privatunternehmens zur Vermarktung 
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del' Produktion eine relativ einfaroe und nicht aufwendige AktivWit. Durch 
den Einbau del' Baumwolle als Zwischenkultur in die bisherige Organisa
tion ermogUcht sie den Bauern ohoe grof3e Anderung ihrer bisherigen 
Wirtschaftsweise und trotz niedrigster Ertdige ein edltes zusatzlirnes (aller
dings relativ niedriges) Bareinkommen. Durch die Gewuhrung eines Netto
preises fur die gel.ieferte Ware entsteht clem Bauern kein Betriebs- bzw. 
Einkommensrisiko. Seine privatwirtschaftliche Aktivitat besteht in der 
Bereitstellung von zusatzlicher Arbeit. "Overhead"-Kosten werden in den 
auszuzahlenden 'ettopreisen ebenfalls mit beriicksimtigt (s. D. 8, Bspl. 1). 

Vbersicht 8. Magtiche Einkommensmaximierung durdl Dbernahme zu
s.tzlicher "Cash-crops" in Subsistenzbetriebe (Bspl.). 

Beispiele 

Subsistenz- ··t I zusa z . 
prod. Markt-

(Betriebs- d 
einkommen) pro. 

Investitions bedarf 
Betrieb ') 

Eink. max. a) inner- b) aut3er
betriebl. betriebl. 

OM OM nettoOM v. H. OM 

1) Somalia 
13,5 ha LN 

a) reine S.wirtsmaft 1100,-
b) + 0,75 ha Baum- 1450,- 350,- 350,- 32 ° Privat-

wolle unter-
nehmer 

2) Kenia 
4,67 ha LN 

a) reine S.wirtschaft 1275,-
b) + 0,8 ha Tee 1875,- 600,- 600,- 47 1000,- 2000,-

(Tee-
fabrik) 

Quelle: nach eigenen Erhebungen, abgerundet Fuf3note 1): ohne Beratung 

Dagegen fiihrt der unter einem Bundel von verschiedenen MaJ3nahmen 
ubernommene Teeanbau in verscruedenen Regionen Kenias zu wesentlich 
hoheren Einkommensteigerungen del' betroffenen Bauern. Der dabei auf
tretende gesamtwirtsmaftliroe Effekt diirfte entspremend hoher zu werten 
sein. Die Betriebsorganisation cler betroffenen Bauern ist dennoch auf 
Sicherung der Lebensmittelversorgung und damit cler Existenz ausgelegt. 
Die privatwirtschaftliche Aktivitat liegt neben der Bereitstellung zusatz
licher Arbeit v. a. in einem hoheren Kapitaleinsatz, mer ehva 1000,- DM 
flir die Anlage def Teepflanzung und ca. 2000,- DM aIs Anteil an der 
gemeinsdlaftlichen Teefabrik. Aus den erzielten Mehreinkommen jst der 
Schuldendienst fur die betriebsseitige Investition zu Uitigen, wahrend die 
Kosten fiir die Vermarktung einschliet3lich tecbnischer Befatung durch die 
Zahlung eines Nettopreises abgegolten werden. Eine starkere Kommerzia1i-
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sierung ist erst dann zu erwarten, wenn es den Bauem aus eigener Kraft 
gelingt, die Teeproduktion soweit auszudehnen, dail sie auch im Faile 
niedrigster Erzeugerpreise eine Existenzsicherung uber einen Nahrungs
mittelzukauf erlaubt. 

Es ist leicht einzusehen, dail mit einer Produktionssteigerung lediglich 
der Subsistenzproduktion derartige Einkommensmaximierungen nicht o. w. 
erreicht werden kennen. Gehen wir beispielsweise von der o. g. Produktion 
von 35 dz GE aus, so erreirnen wir bei einer mit 20 % als hoch anzuneh
menden Ertragssteigerung durch den Einsatz direkt produktionssteigernder 
Betriebsmittel ein erzielbares Mehreinkommen von etwa 200,- DM. 
Sicherlich sind auch solche Aktivitaten durchaus sinnvoll, v. a. wenn ent
sprechende eehte Marktli.icken vorhanden sind und ihre technische Abwick
lung auf greilerer Ebene gewahrleistet ist. 

4. Zusammenfassung 

Die Subsistenzlandwirtschaft mit ihren versrniedenen Vbergangsformen 
nimmt einen Grof3teil aller Betriebe bzw. Stellen der Weltlandwirtschaft 
ein. Sie zeichnet sich durch ihr "Angewiesensein" auf bestehende natur
liche und wirtschaftliche Umweltbedingungen und damit eine geringe 
Efnzienz aus. Ihr Schwerpunkt liegt dabei in den Entwicklungslandern, 
in denen derartige Wirtschaftsformen sowohl von del' Anzahl der Betriebe 
als auch vom Umfang del' Agrarpreduktion her dominieren. Die Bedeu
tung, die in den Entwicklungslandem heute der Landwirtschaft fUr eine 
ausreichende Versorgung mit Nahrungsgutern vor aHem aber auch flir die 
gesamtwirtsmaftliche Entwicklung beigemessen wird, ist damit identisch 
mit der Entwicklung der Subsistenzlandwirtschaft. Sie ist daher bei der 
Gesamtplanung und Rationalisierung der Landwirtschaft mit in Rechnung 
zu stell en. Dabei ist aus ekonomischer Sicht gesehen v. a. eine Vergro13e
rung der Marktproduktion eine wesentliche Voraussetzung fijr eine erfolg
reiche Entwicklung. Umfang und Art entsprechender Aktivitaten mussen 
siro dabei nach den 'wirtsmaftlichen Moglichkeiten und Zielen ridlten. Aus 
gesellsmaftspolitismer Simt gesehen kommt hinzu, daB ohne Einbezug 
der angesprochenen Bevelkerungsgruppen in die gesamtwirtschaftliche Ent
wicklung freiheitlime und auf die Erhaltung wirtschaftlimer Selbstandig
keit ausgerichtete Staatsformen nieht zu gewahrleisten sind. 

Summary 

Subsistence agriculture, with its various transitional forms, occupies a 
large part of all farms and small·holdings throughout the world. It is 
characterized by "dependence" on existing natural and economic environ
mental conditions and, therefore, by lack of efficiency. This system of 
agriculture is primarily to be met with in developing countries in which 
farms of this type predominate both as regards the number of farms as 
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well as the output of agricultural products. The importance attached to 
agriculture today in the developing countries regarding an adequate supply 
of foodstuffs as well as the economic d evelopment as a whole, is thus 
synonymous with the development of subsistence agricu lture. It must, 
therefore, be taken into account in the overall planning and rationalization 
of agriculture. Seen from the economic standpoin t, an essen tial pre
requisite for successful development is , in the first place, increased pro
duction for the market. Extent and dlOice of action to be taken must be 
geared to the economic possibilities and aims. Seen from the social
political angle, however, if the relevant population groups are not inte
grated into the overall economic development, libe ral forms of govern
ment whose a im is the p reservation of economic independence cannot b e 
guaranteed. 
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