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Wandlungen und Prognose der österreichischen 
Konsumstruktur 
Statistische Grundlagen 

Die Veränderungen der österreichischen Konsum
struktur lassen sich sowohl gesamtwir tschaft l ich als 
auch mikroökonomisch analysieren. Für die gesamt
wir tschaft l iche Analyse stehen die Zei treihen des 
privaten Konsums aus der volkswir tschaft l ichen Ge
samtrechnung zur Verfügung, deren Kontinuität aller
dings durch wiederhol te Revisionen der Berechnun
gen beeinträcht igt ist1).. Der private Konsum wird in 
Österreich im Gegensatz zu den internationalen Sy
stemen der UNO (SNA) und OECD (Standardized 
System), die den Konsum von Ausländern im In
land bzw. von Inländern im Ausland global als Ab
zug bzw. Zuschlag berücksicht igen, in al len Ver
brauchsgruppen nach dem Inländerkonzept abge
grenzt. Wegen der großen Bedeutung und der star
ken Schwankungen des Fremdenverkehrs in Öster
reich wäre sonst eine Analyse der Konsumstruktur 
der österreichischen Bevölkerung kaum sinnvol l 

Der private Konsum wird in 11 Verbrauchsgruppen 
(Nahrungsmittel und Getränke, Tabakwaren, Klei
dung, Wohnungsnutzung, Heizung und Beleuchtung, 
Einr ichtungsgegenstände und Hausrat, Haushaltsfüh
rung, Körper- und Gesundheitspf lege, Verkehr und 
Nachr ichten, Bi ldung, Unterhaltung und Erholung, 
Sonstiges) und 3 Güterarten (dauerhafte Konsum
güter, nichtdauerhafte Konsumgüter, Dienstleistun
gen) gegl iedert Die Zuordnung der einzelnen Güter 
und Leistungen zu diesen Gruppen entspricht im a l l 
gemeinen den internationalen Richtl inien, Jede Ver
brauchsgruppe besteht aus einer Reihe von Unter
gruppen und Einzelposit ionen, die fal lweise in die 
Untersuchung einbezogen wurden, Es l iegen nomi
nelle Reihen und reale (zu Preisen 1964) ab 1954 
vor 

Mikroökonomisch lassen sich Wandlungen der Kon
sumstruktur aus Haushaltserhebungen (Wirtschafts
rechnungen privater Haushalte) feststellen.. Die drei 

*) Die in der vorliegenden Untersuchung verwendeten 
Konsumreihen beruhen auf den 1971 revidierten Berech
nungen für die Jahre 1964 bis 1968, grob korrigierte Daten 
für die Periode 1954 bis 1963, endgültigen Berechnungen 
für 1969 bis 1971 und vorläufigen Schätzungen für 1972 
bis 1974 Die letzte Niveaukorrektur des privaten Konsums 
für die Jahre 1972 bis 1974 als Folge einer Neuberechnung 
der Reiseverkehrsströme (siehe Österreichs Volkseinkom
men 1973 und 1974 Beilage zu den Statistischen Nachrich
ten des österreichischen Statistischen Zentralamtes) 
konnte in der vorliegenden Untersuchung nicht berücksich
tigt werden, weil sie noch nicht auf die einzelnen Ver
brauchsgruppen aufgegliedert wurde. 

bisher in Österreich durchgeführten Konsumerhebun
gen (1954/55, 1964, 1974/75) eignen s ich al lerdings 
wenig dazu, tei ls weil sie sich auf verschiedene 
Grundgesamthei ten beziehen 2 ) , tei ls weil sie zu 
wenige Beobachtungen l iefern. Längere Zeitreihen 
bieten die Haushaitsstat ist iken der Arbei terkammern 
(Wien, Linz, Niederösterreich), doch erfassen sie in 
der Regel Haushaltstypen, die für den österreichi
schen Durchschnit t kaum repräsentativ sind (Haus
halte von Unselbständigen, in der Regel mit zwei 
Kindern und e inem Einkommensempfänger) 

Wegen der Unzulängl ichkei t dieser Unterlagen be
schränkt sich d ie vor l iegende Arbei t auf die makro 
ökonomische Analyse. Da auch hier den stat ist ischen 
Grundlagen verschiedene Mängel anhaften, können 
die Ergebnisse dieser Analyse al lerdings nur als 
grobe Anhal tspunkte für die Wandlungen der öster
reichischen Konsumstruktur und ihre Ursachen an
gesehen werden. 

Entwicklungstendenzen in den letzten 
zwanzig Jahren 

Wachstum 

Der Konsum der österreichischen Bevölkerung ist 
seit Ende des Zweiten Weltkr ieges von einem du rch 
Entbehrungen geprägten, äußerst n iedr igen Niveau 
aus rasch gewachsen Schon 1950 wurde je Kopf das 
reale Verbrauchsniveau von 1937 erreicht , das a l 
lerdings durch hohe Arbeitslosigkeit gedrückt war , 
1954 wurde es um ein Fünftel übertroffen 3). In den 
zwanzig Jahren von 1954 bis 1974 ist der Konsum 
je Kopf real auf das Zweie inhalbfache gest iegen 
( + 1 5 1 1 / 2 % oder + 4 2 7 % pro Jahr 4). Derzeit w i rd im 
Durchschni t t je Kopf etwa dreimal soviel verbraucht 
wie 1937. Da gleichzeit ig d ie Bevölkerung um 12V2% 
zugenommen hat, war das Volumen des pr ivaten 
Konsums 1974 fast dreieinhalbmal so hoch wie vor 
dem Kr ieg. 

2) Die Konsumerhebung 1954/55 erfaßte nur Haushalte aus 
Gemeinden mit mindestens 10.000 Einwohnern, in die Er
hebung 1964 wurden auch nichtlandwirtschaftliche Haus
halte aus Gemeinden von 2.000 bis 10.000 Einwohnern ein
bezogen. Die Konsumerhebung 1974/75, deren Ergebnisse 
noch nicht vorliegen, erstreckte sich auf alle Haushalte. 
3) Vgl. dazu „Österreichs Volkseinkommen 1913 bis 1963", 
14. Sonderheft zu den Monatsberichten des österreichi
schen Institutes für Wirtschaftsforschung, Wien 1965. 
4) Hier und in der Folge werden, sofern nicht anders an
gegeben, kontinuierliche Wachstumsraten über den gesam
ten Zeitbereich angeführt, die etwas kleiner sind als die 
diskreten 
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A u c h w e n n m a n v o n K o n j u n k t u r s c h w a n k u n g e n a b 
s i e h t , v e r l i e f d a s K o n s u m w a c h s t u m s e i t 1954 n i c h t 
g l e i c h m ä ß i g A m h ö c h s t e n w a r d e r Z u w a c h s i n d e r 
z w e i t e n H ä l f t e d e r f ü n f z i g e r J a h r e ( je K o p f d u r c h 
s c h n i t t l i c h + 5 6 8 % p r o J a h r ) , in d e r F o l g e n a h m er 
a b e r a b u n d e r r e i c h t e i m F ü n f j a h r e s d u r c h s c h n i t t 1964 / 
69 n u r 3 2 0 % p r o Jah r , E rs t s e i t B e g i n n d e r s i e b z i g e r 
J a h r e w u c h s d e r V e r b r a u c h w i e d e r s t ä r k e r ( + 4 9 4 % 
p r o J a h r ) , j e d o c h n o c h i m m e r v i e l s c h w ä c h e r a l s 
v o n 1954 b i s 1959 N o c h d e u t l i c h e r w i r d d e r W a c h s 
t u m s v e r l a u f d e s K o n s u m s , w e n n m a n K o n j u n k t u r 
z y k l e n v o m B e g i n n d e r E r h o l u n g s - b i s z u m E n d e d e r 
A b s c h w ä c h u n g s p h a s e , g e m e s s e n a n d e n A b w e i 
c h u n g e n d e s r e a l e n B r u t t o - N a t i o n a l p r o d u k t e s ( o h n e 
L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t ) v o m T r e n d 1 ) e r f aß t . D a 
n a c h s a n k d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e j ä h r l i c h e W a c h s 
t u m s r a t e d e s r e a l e n K o n s u m s j e K o p f v o n 6 1 9 % i m 
K o n j u n k t u r z y k l u s 1954/58 b i s au f 3 5 9 % in d e r P e 
r i o d e 1962 /67 u n d e r h ö h t e s i c h e r s t m i t d e m A u f 
s c h w u n g 1968 b i s 1974 au f 4 5 1 % . 

Übersicht 1 
Entwicklung des privaten Konsums und des verfügbaren 

persönlichen Einkommens1) 
Periode Privater Konsum Verfügbares persönliches 

Einkommen 
insgesamt je Kopf insgesamt je Kopf 

Durchschnittliche reale Veränderung pro J ahr in %• 

1954/1959 5 89 5 68 7 04 6 83 
1959/1964 5 11 4 54 5 21 4 64 
1964/1969 3 71 3 20 4 0 0 3 47 
1969/1974 5 42 4 94 6 27 5 79 
1954/1974 4 76 4 27 5 15 4 66 

Konjunkturzyklus 1 ) 
1954/1956 6 35 6 1 9 7 90 7 7 t 

1958/1962 5 36 4 85 5 59 5 08 
1962/1967 4 13 3 59 4 31 3 77 
1967/1974 5 03 4 51 5 82 5 31 

' ) Auf Grund der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Stand Ende 1974. — 
s ) Kontinuierliche Wachstumsraten über den Zeitbereich — ') V o m Beginn 
der Erholungs- bis zum Ende der Abschwächungsphase gemessen an den 
Abweichungen des rea len Brutto-Nationalproduktes (ohne Land- und Forst
wirfschaff) vom Trend (Vgl G Tichy: Indikatoren der österreichischen Kon
junktur a. a O ). 

A b g e s e h e n v o n k u r z f r i s t i g e n S c h w a n k u n g e n is t d e r 
K o n s u m i m a l l g e m e i n e n s c h w ä c h e r g e w a c h s e n a l s 
d a s v e r f ü g b a r e p e r s ö n l i c h e E i n k o m m e n . D a d u r c h ist 
d i e S p a r q u o t e v o n d u r c h s c h n i t t l i c h 8V2% in d e n J a h 
r e n 1954 b i s 1959 auf 1 4 % in d e r Z e i t v o n 1970 b i s 
1974 g e s t i e g e n . W u r d e n in d e n J a h r e n 1955 b i s 1959 
2 2 % d e s z u s ä t z l i c h e n v e r f ü g b a r e n p e r s ö n l i c h e n E i n 
k o m m e n s g e s p a r t , so w a r e n es 1970 b i s 1974 2672%, 
n a c h 1 6 % u n d 19V2% in d e n d a z w i s c h e n l i e g e n d e n 
F ü n f j a h r e s p e r i o d e n . In d e r e r s t e n H ä l f t e d e r s i e b 
z i g e r J a h r e läßt s i c h s o m i t e i n e d e u t l i c h e S p a r w e l l e 
f e s t s t e l l e n . 

ä) Siehe dazu G. Tichy: Indikatoren der österreichischen 
Konjunktur 1950 bis 1970, österreichisches Institut für Wirt
schafts farschung, Studien und Analysen Nr 4, Wien 1972 

Die h i e r d a r g e s t e l l t e E n t w i c k l u n g d e s p r i v a t e n K o n 
s u m s b e z i e h t s i c h au f d e n D u r c h s c h n i t t d e r ö s t e r 
r e i c h i s c h e n B e v ö l k e r u n g S i e s c h l i e ß t n i c h t aus , d a ß 
v e r s c h i e d e n e s o z i a l e G r u p p e n , H a u s h a l t s t y p e n o d e r 
E i n z e l p e r s o n e n i h r e K o n s u m a u s g a b e n w e n i g e r o d e r 
s t ä r k e r s t e i g e r n k o n n t e n F e r n e r ist d a r a u f h i n z u w e i 
s e n , d a ß f ü r l ä n g e r f r i s t i g e B e t r a c h t u n g e n d i e p r i v a 
t e n K o n s u m a u s g a b e n a ls W o h l s t a n d s m a ß n i c h t a u s 
re ichen. . D a z u m ü ß t e n n e b e n d e r A u s s t a t t u n g m i t 
d a u e r h a f t e n K o n s u m g ü t e r n v o r a l l e m d i e V e r m ö g e n s 
v e r h ä l t n i s s e ( i n s b e s o n d e r e H a u s b e s i t z ) d e r p r i v a t e n 
H a u s h a l t e u n d d i e L e i s t u n g e n d e r Ö f f e n t l i c h e n H a n d 
f ü r d e n K o n s u m { i n s b e s o n d e r e G e s u n d h e i t s - und B i l 
d u n g s w e s e n ) e i n b e z o g e n w e r d e n . A b g e s e h e n v o n 
d e n s t a t i s t i s c h e n S c h w i e r i g k e i t e n d e r E r f a s s u n g w ü r 
d e n d i e s e A s p e k t e d e n R a h m e n d e r v o r l i e g e n d e n 
U n t e r s u c h u n g s p r e n g e n . 

Strukturverschiebungen 

M i t d e r Z u n a h m e d e s K o n s u m s h a t s i c h s e i n e S t r u k 
t u r s t a r k v e r ä n d e r t , d a d i e N a c h f r a g e n a c h d e n e i n 
z e l n e n G ü t e r n u n d L e i s t u n g e n s e h r u n t e r s c h i e d l i c h 
w u c h s B e s o n d e r s a u s g e p r ä g t ist d i e V e r l a g e r u n g v o n 
d e n E r n ä h r u n g s a u s g a b e n z u d e n K ä u f e n v o n d a u e r 
h a f t e n K o n s u m g ü t e r n 2 ) u n d d e n A u f w e n d u n g e n f ü r 
B i l d u n g , U n t e r h a l t u n g u n d E r h o l u n g . D e r A n t e i l d e r 
d a u e r h a f t e n K o n s u m g ü t e r a n d e n r e a l e n K o n s u m 
a u s g a b e n s t i e g , m i t e i ne r U n t e r b r e c h u n g im J a h r e 
1969 n a c h E i n f ü h r u n g d e r S o n d e r s t e u e r f ü r P e r 
s o n e n k r a f t w a g e n , s t ä n d i g v o n 7 % im J a h r e 1954 a u f 
1672% i m J a h r e 1972 , s a n k d a n n a b e r b i s 1974 a u f 
1 5 % D e r A u f s c h w u n g d i e s e r G r u p p e g e h t h a u p t 
s ä c h l i c h au f d i e r a s c h w a c h s e n d e n A n s c h a f f u n g e n 
v o n e i g e n e n V e r k e h r s m i t t e l n ( i n s b e s o n d e r e P e r 
s o n e n k r a f t w a g e n ) z u r ü c k , a u f d i e 1954 e rs t 1 1 /2%, 
1972 a b e r s c h o n 5 % d e s g e s a m t e n r e a l e n K o n s u m s 
e n t f i e l e n . 1973 u n d 1974 s a n k d i e s e r A n t e i l h a u p t 
s ä c h l i c h a l s F o l g e d e r E n e r g i e k r i s e w i e d e r auf 4 % 
u n d 372%. A u f B i l d u n g , U n t e r h a l t u n g u n d E r h o l u n g 
e n t f i e l e n 1954 e r s t 472% d e s g e s a m t e n r e a l e n A u f 
w a n d e s fü r . K o n s u m z w e c k e , 1974 a b e r s c h o n 1172%.. 
D i e s e s t a r k e E r h ö h u n g h ä n g t h a u p t s ä c h l i c h mi t d e n 
r a s c h w a c h s e n d e n A u s g a b e n f ü r U r l a u b s r e i s e n 3 ) z u 
s a m m e n , d e r e n A n t e i l a m r e a l e n K o n s u m s t ä n d i g 
v o n w e n i g e r a l s 1 % auf 6 % g e s t i e g e n ist. D e m g e -

2) Im Gegensatz zu den verschiedenen Konsumtheor ien 
wi rd in der volkswir tschaft l ichen Gesamtrechnung die A n 
schaffung von dauerhaften Konsumgütern und nicht de r 
Nutzungswert des Bestandes zum Konsum gezählt. 
s ) Zu den Ausgaben für Urlaubsreisen werden in der öster
re ichischen Konsumberechnung der gesamte Aufwand f ü r 
Auslandsur laube — soweit er in den Devisenausgängen 
enthalten ist — und die Kosten für Übernachtungen im In 
land gezählt Die sonst igen Aufwendungen für Inlandsur
laube (Ernährung, Verkehrsmit te l , Sport u. ä.) sind in den 
entsprechenden Verbrauchsgruppen enthal ten, da sie in 
Berechnungen nach der „commodi ty - f low" -Meihode n ich t 
ausgegl iedert werden können. 
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genüber sank der Antei l der Ernährungsausgaben 
von rund 4 7 % im Jahre 1954 ständig bis 3 0 % im 
Jahre 1974, er war aber noch immer merkl ich höher 
als in den hochentwickel ten westeuropäischen Län
dern (in der BRD, Schweden, Niederlande, einschl ieß
lich Tabakwaren unter 30%) und in den USA (unter 
20%) Auch der für Wohnungsnutzung 1 ) aufgewen
dete Teil der realen Konsumausgaben nahm im Be
obachtungszei t raum leicht von 7 V 2 % auf 5Vz% ab, 
nominel l erhöhte er sich aber infolge der relativ star
ken Preissteigerungen al lmähl ich von knapp 6 % auf 
7 % Eine ähnl iche Entwicklung, wachsender Antei l 
an den nominel len, s inkender Antei l an den realen 
Konsumausgaben bei überdurchschni t t l ich ste igen
den Preisen, ist auch für den gesamten Dienst lei
stungsbereich 2 ) festzustel len. Zu Beginn der Beob
achtungsper iode entfielen durchschni t t l ich 2 3 % der 
nominel len und 28% der realen Konsumausgaben 
auf Dienstleistungen, Ende dieses Zeitraumes waren 

Übersicht 2 
Struktur des privaten Konsums 1) 

Verbrauchsgruppe Durchschnitt 
bzw Güterar t 1954/59 1960/64 1965/69 1970/74 

in % des Gesamtkon sums 

a) nominell (zu laufenden Preisen) 

Nahrungsmit te l und Getränke 45 6 40 0 35 7 31 2 
T a b a k w a r e n 3 1 2 9 3 0 2 7 
Kleidung 13 8 13 9 1 3 4 1 3 0 
Wohnungsnufzung 5 9 6 0 6 5 7 1 
Heizung und Beleuchtung 5 0 4 4 4 1 4 0 
Einrichtungsgegenstände und Hausrat 6 1 8 1 8 7 9 3 
Haushaltsführung 2 8 2 7 2 6 2 3 
Körper- und Gesundheitspflege 3 5 4 3 4 8 5 5 
V e r k e h r und Nachrichten 7 5 9 2 1 0 7 1 2 5 
Bildung Unterhaltung Erholung 5 1 6 B 8 6 10 3 
Sonstiges 1 6 1 7 1 9 2 1 

Dauerhaf te Konsumgüter 8 9 11 0 11 9 1 3 4 
Nichtdauerhafte Konsumgüter 68 0 6 4 6 61 6 
Dienstleistungen 23 1 24 4 

b) real (zu 

26 5 

Preisen 1964) 

Nahrungsmit te l und Get ränke 44 7 40 4 35 7 31 3 
T a b a k w a r e n 2 9 2 8 3 1 3 1 
Kleidung 13 4 13 6 1 3 9 1 3 9 
Wohnungsnutzung 7 0 6 4 6 1 5 6 
Heizung und Beleuchtung 4 4 4 3 4 3 4 6 
Einrichtungsgegenstände und Hausrat 6 0 8 0 9 3 10 9 
Haushaltsführung 3 0 2 6 2 6 2 3 
Körper- und Gesundheitspflege 4 3 4 5 4 5 4 5 
Verkehr und Nachrichten 7 3 8 9 1 0 4 12 1 
Bildung Unterhaltung Erholung 5 1 6 6 8 3 9 9 
Sonstiges . . 1 9 1 7 1 8 1 8 

Dauerhafte Konsumgüter 8 5 1 0 8 12 6 15 1 
Nichtdauerhafte Konsumgüter 6 4 9 63 8 62 6 
Dienstleistungen 26 6 25 4 24 8 

' ) Auf Grund der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung Stand Ende 1974 

1) Mieten (einschließlich imputierter Mietwert der Eigen
wohnungen) und Instandhaltung der Wohnung. 
2) Unter Dienstleistungen werden im privaten Konsum ent
sprechend den internationalen Richtlinien nur persönliche 
Dienste (z. B. Leistungen von Friseuren, Ärzten Versiche
rungen, Gaststätten, Beherbergungsbetrieben, Verkehrs-, 
Versorgungs- und Unterhaltungsunternehmungen, Vermie
tern u. ä) erfaßt. Reparaturen werden dagegen in der 
Rege! den entsprechenden Güterarten zugezählt 

es dagegen umgekehrt 27% und 23%. Die Preise 
für Dienstleistungen sind zwischen 1954 und 1972 im 
Durchschnit t um 5% pro Jahr gest iegen, die der 
dauerhaften und nichtdauerhaften Konsumgüter zu
sammen dagegen nur um 2 % . Die Ausgabenantei le 
von Tabakwaren (real 3%) und Kleidung (13% bis 
14%) veränderten sich — von kurzfr ist igen Schwan
kungen abgesehen — im Beobachtungszei t raum 
kaum. 

Konsumwellen 

Die Strukturwandiungen des privaten Konsums er
gaben sich nicht al lein durch al lmähl iche Änderun
gen in den Konsumpräferenzen, sondern auch durch 
wel lenart ige Schwankungen der Nachfrage nach e in
zelnen Gütern und Leistungen. Solche KonsumweÜen 
die dadurch entstehen, daß sich die Einkommens
elastizitäten der Nachfrage zeitwei l ig sprunghaft ver
ändern, lassen sich am besten aus dem Antei l der 
einzelnen Verbrauchsgruppen oder Güterarten an 
den zusätzl ichen realen Konsumausgaben erkennen 
(marginale Konsumstrukturen). Unterschiede in den 
Zuwachsraten reichen dazu meist nicht aus Von 
einer Konsumwel le kann man im al lgemeinen dann 
sprechen, wenn der Antei l einer Verbrauchsgruppe 
oder Güterart an den zusätzl ichen Konsumausgaben 
in einer Periode außergewöhnl ich hoch, d.. h. die 
Nachfrageelast izi tät kurzfr ist ig stark gest iegen ist. 
Freil ich müssen dazu, um kurzfr ist ige Schwankungen 
auszuschalten, mehrere Jahre etwa nach Konjunktur
zyklen oder Fünfjahresperioden zusammengefaßt 
werden. Die Berechnung von glei tenden Durchschnit
ten aus diesen Antei len ist dagegen weniger dafür 
geeignet, da sie die Abgrenzung verwischen und in 
der Regel auch nicht ganz frei von Zufa l lsschwan
kungen sind 

Diese Betrachtungsweise läßt in der zweiten Hälfte 
der fünfziger Jahre deut l ich eine Ernährungswel le 
erkennen. Von den zusätzl ichen realen Konsumaus
gaben wurden im Jahrfünft 1955/59 rund ein Drit
te l , im Konjunkturzyklus bis 1958 sogar 3 6 % für Nah
rungsmittel und Getränke aufgewendet, in den übr i 
gen Perioden aber nur 14 1 A% bis 2 5 % Nachdem 
1953 dank der günst igen Angebotslage die letzten 
Reste der Lebensmit te lbewir tschaftung aufgehoben 
wurden, konzentr ierte sich das Interesse der Konsu
menten hauptsächl ich auf die Verbesserung ihrer 
Ernährung Zu Beginn der sechziger Jahre setzte 
eine Bekleidungswel le ein.. Auf Kleidung entfielen 
zwischen 1960 und 1964 1 7 V 2 % , im Konjunkturzyklus 
1959/62 sogar 18 1 /2% des gesamten Konsumzuwach
ses, in den anderen Perioden aber nur 10% bis 14%. 
Nach der Bekleidungs- kam die Motor is ierungswel le. 
Im Konjunkturzyklus 1963/67 wurden 15 1 /2% der zu
sätzl ichen Verbrauchsausgaben für Anschaffung und 
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Übersicht 3 
Verteilung der Konsumzuwächse auf Verbrauchsgruppen und Güterarten 1) 

Fünfj ah res periode Konjunkturzyklus 2 ) 

Verbrauchsgruppe bzw Güterar t 1955/59 1960/64 1965/69 1970/74 1955/58 1959/62 1963/67 1968/7^ 

in % der absoluten realen Konsumdifferenzen 3 ) 

Ernährung 32 9 21 8 1 6 0 14 5 35 9 25 1 15 4 1 4 8 

T a b a k w a r e n 2 3 3 4 4 5 2 3 2 4 3 0 4 1 2 7 

Kleidung 12 0 17 4 13 2 13 4 10 3 18 3 1 4 1 1 3 6 

Wohnungsnutzung 4 3 4 3 5 1 3 1 4 1 4 5 4 7 3 5 

Heizung und Beleuchtung 2 8 5 7 4 4 5 0 3 3 4 4 3 5 5 7 

Einrichtungsgegenstände und H a u s r a i 12 0 14 9 14 8 1 7 4 11 1 12 7 1 6 0 17 3 

Haushaltsführung 3 3 0 6 3 0 1 0 3 1 1 1 2 2 1 4 

Körper - und Gesundheitspflege 6 4 3 5 5 6 4 1 6 1 5 0 4 0 4 4 

V e r k e h r und Nachrichten 1 4 3 1 3 4 15 3 1 6 7 14 0 1 2 7 1 8 9 14 8 

darunter eigene Verkehrsmittel 12 6 10 1 13 5 14 6 12 1 11 8 15 4 12 5 

Bildung, Unterhaltung Erholung 8 6 1 3 7 15 3 20 4 8 7 12 1 15 0 1 9 5 

darunter Urlaubsausgaben 3 3 7 3 S 5 12 7 3 0 4 6 9 7 12 0 

Sonstiges . . . . 1 1 1 3 2 8 2 1 1 0 1 1 2 1 2 3 

Privater Konsum insgesamt 1 0 0 0 100'0 100"0 1 0 0 0 1 0 0 0 100"0 100"0 1 0 0 0 

Dauerhaf te Konsumgüter 1 7 1 17 7 17 2 23 8 15 6 16 7 22 7 21 0 

Nichtdauerhaffe Konsumgüter 60 1 62 4 59 0 57 5 61 2 66 3 52 2 59 5 

Dienstleistungen 22 8 1 9 9 23 8 18 7 23 2 17 0 25 1 1 9 5 

1 ) Auf Grund der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. Stand Ende 1974 — 2 ) V o m Beginn der Erholungs- bis zum Ende der Abschwächungsphase. gemessen 
an den Abweichungen des realen Brutto-Nationalproduktes (ohne Land-- und Forstwirtschaft) vom Trend (vergleiche: G Tichy: Indikatoren der österreichischen 
Konjunktur a a O . ) -— ' ) Gewogener Durchschnitt der einzelnen Perioden. 

Betr ieb von eigenen Verkehrsmit te ln aufgewendet, in 
den anderen Konjunkturzyklen nur durchschni t t l ich 
12%. Nach Fünfjahresperioden zeichnet sich da
gegen diese Welle abgeschwächt erst zu Beginn der 
siebziger Jahre ab ( 1 4 V 2 % des Konsumzuwachses 
nach 10% bis 1 3 7 2 % vorher), tei ls wei l das Ergebnis 
1965/69 durch die Kauf Zurückhaltung nach Einfüh
rung der Autosondersteuer gedrückt wurde, tei ls 
wei l die Nachfrage nach Personenkraftwagen in den 
Jahren 1973 und 1974 durch Einführung der Mehr
wertsteuer und Energiekrise stark nachgelassen hat. 
Von 1970 bis 1972 entf ielen dagegen 2 4 7 2 % der 
zusätzl ichen Konsumausgaben auf eigene Verkehrs
mit tel . Mitte der sechziger Jahre begann nicht zu
letzt im Zusammenhang mit der wachsenden Motor i 
sierung der Haushalte auch die Reisewelle, die 
Anfang der siebziger Jahre ihren bisher igen Höhe
punkt erreichte.. Auf Urlaubsausgaben entf ielen in 
der Periode 1965/69 8 1 /2%, von 1970 bis 1974 1272% 
der zusätzl ichen Konsumausgaben gegen 3 1 / 2 % bis 
7 1 / 2 % vorher. Ähnl ich entwickel te sich der Mehr
aufwand für Unterhaltung.. Die Nachfrage nach Ein-
r ichtungsgegenständen und Hausrat war in der 
ganzen Beobachtungsper iode sehr lebhaft, den 
größten Antei l am Konsumzuwachs erreichte sie 
aber erst Anfang der siebziger Jahre ( 1 7 7 2 % nach 
1 2 % bis 1 5 % vorher). Diese Einr ichtungswel le hängt 
zum Teil mit der zunehmenden Verbrei tung von 
Zwei twohnungen und Landhäusern zusammen, 

Ausstattung mit dauerhaften Konsumgütern 

Die Käufe von dauerhaften Konsumgütern wuchsen 
in al len Konjunkturzyklen viel stärker als die Nach
f rage nach den übr igen Gütern und Leistungen 

Meist war die Zuwachsrate sogar mehr als doppel t 
so hoch 1). Dadurch hat sich die Ausstattung der 
Haushalte mit dauerhaften Konsumgütern von einem 
niedrigen Niveau aus rasch gebessert.. Besonders 
sprunghaft haben sich Fernsehapparate verbreitet, 
die in Österreich erst Mitte der fünfziger Jahre auf 
den Markt gekommen sind.. Ende 1974 hatten, ge
messen an der Zahl der Fernsehbewi l l igungen, 
schon fast 70% der Haushalte ein Fernsehgerät, vor 
zehn Jahren waren es erst ein Fünftel und 1960 
erst 6 7 2 % . Die nicht meldepf l icht igen Zweitgeräte 
sind darin nicht enthalten.. Als Zweitgeräte scheinen 
derzeit hauptsächl ich Farbfernseher angeschafft zu 
werden. Nach den Ergebnissen des Mikrozensus vom 
Juni 19742) hatten nur 1 % der Haushalte mehr als 
ein Schwarzweißgerät.. Da aber der Antei l der Be
sitzer von Schwarzweiß- und von Farbfernsehgeräten 
zusammen (80% der Haushalte) höher ist als der der 
Fernsehtei lnehmer (68%), kann man schl ießen, daß 
etwa 10% der Haushalte neben einem Schwarzweiß-
noch einen Farbfernsehapparat besitzen 3). 

Auch die Ausstat tung der Haushalte mit Kühlschrän
ken und Waschmaschinen hat sehr rasch zugenom
men. 1954 entf ielen nach der Stat ist ik des Bundes-

!) Im Konjunkturzyklus 1954/58 sind die realen Pro-Kopf-
Ausgaben für dauerhafte Konsumgüter um durchschnittlich 
117% pro Jahr gestiegen, die für nichtdauerhafte um 5 9% 
und für Dienstleistungen um 5 3%. Noch größer waren die 
Unterschiede in der Periode 1968 bis 1974 (+8 2% gegen 
+ 4 0 % und + 2 3% pro Jahr). 
-} Siehe dazu „Ausstattung der Haushalte mit dauerhaften 
Konsumgütern', Ergebnisse des Mikrozensus Juni 1974, 
Statistische Nachrichten, Heft 5 und 6/1975. 
3) Diese Berechnung geht davon aus, daß alle Besitzer von 
Fernsehgeräten als Fernsehteilnehmer gemeldet sind und 
der Stichprobenfehler der Mikrozensusergebnisse vernach
lässigt werden kann. 
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Übersicht 4 
Ausstattung der Haushalte mit einigen dauerhaften 

Konsumgütern 

Personen Fernseh Kühl  Wasch Rundfunk
kraf twagen apparate schränke maschinen geräte 

') 3 ) ä ) s ) 
in % d er Privathaushalte 

1954 4 0 2 1 0 8 75 3 
1955 6 2 3 4 1 7 7 7 3 

1956 8 2 4 3 2 4 79 4 

1957 1 0 1 6 9 4 8 81 3 
1953 12 4 8 7 6 2 83 2 
1959 1 4 7 3 3 11 1 8 0 85 1 

1960 17 4 6 5 13 9 1 0 0 86 6 

1961 20 4 10 4 1 6 9 1 2 3 88 3 

1962 23 6 1 4 3 25 4 12 0 89 3 
1963 26 4 17 8 29 5 1 4 4 89 7 
1964 29 2 22 2 3 7 1 18 5 89 9 
1965 32 6 26 9 40 5 20 6 89 6 

1966 36 1 3Z 2 42 3 22 2 89 7 

1967 39 1 37 6 46 0 23 7 87 8 

1968 42 4 42 8 48 1 25 5 34 0 

1969 44 7 48 4 57 0 30 8 82 1 

1970 47 2 54 0 60 9 33 5 80 6 

1971 51 8 59 7 66 8 36 9 85 2 

1972 56 5 64 2 69 0 38 3 84 1 
1973 58 8 66 8 71 7 4 0 1 83 1 
1974 61 0 68 4 75 1 40 9 81 6 

1974") 54 8=) 80 8 4 ) 88 9 6 4 6 124 3 1 ) 

' ) Bestand an Personenkraftwagen einschließlich Kombi nat ionskraf lwagen. 
ohne Fahrzeuge von Behörden (Polizei, Gendarmer ie Post) und öffentlich-
rechtlichen Körperschaften (Gewerkschaften. Verbände u ä ) — *) Fernseh
bzw Rundfunkbewill igungen nach der Statistik der österreichischen Posf-
verwaltung Ohne Zwei tgerä le — 3 ) Bestandszahlen nach der Statistik des 
Bundeslastverteilers Schätzung — ' ) Ergebnisse des Mikrozensus vom Juni 
1974 Gesamtbestand an Geräten bezogen auf die Z a h l der Haushalle (siehe 
Statistische Nachrichten Heft 5/1975) — s ) Personen- und Kombi nafionskraft-
wagen — 4 ) Schwarz weiß- und Farbfernsehgeräte — ' ) Tischgeräte und t ragbare 
Radioapparate 

lastvertei lers auf 100 Haushalte erst 2 Kühlschränke, 
1964 waren es schon 37 und 1974 bereits 75 Der 
Mikrozensus ergab, daß sogar 8 7 V 2 % der Haushalte 
mit Kühlschränken ausgestattet waren, davon 1 1/z% 
mit mehr als einem 1954 hatten erst 1 % der Haus
halte eine elektr ische Waschmaschine, 1974 schon 
etwa 4 1 % , nach den Mikrozensusergebnissen sogar 
64%*). Von den elektr ischen Haushaltsgeräten sind 
nach dieser Erhebung immer noch Geschir rspül 
maschinen ( 4 % der Haushalte) und Bügelmaschinen 
(5%) am wenigsten verbreitet Das hängt abgesehen 
von den Schwier igkei ten bei der Instal lat ion von 
Geschir rspülmaschinen in alten Wohnungen (Stell
raum, Wasserzufuhr, Stromanschluß) auch damit zu
sammen, daß diese Geräte für kleine Haushalte, die 
in Österreich überwiegen 2 ) , unrentabel erscheinen, 
wei l die Hausfrau diese Hausarbeiten relativ leicht 
auch händisch bewält igen kann Entscheidend dürf
ten aber die, gemessen am durchschni t t l ichen Ein-

') Die Bestandsangaben für Kühlschränke und Wasch
maschinen in der Statistik des Bundeslastverteilers beru
hen auf Schätzungen, da die Installation dieser Geräte 
nicht gemeidet werden muß Die Ergebnisse des Mikrozen
sus deuten darauf, daß diese Schätzungen zu niedrig sind.. 
-) Nach den Ergebnissen der Volkszählung 1971 bestanden 
5 1 % der österreichischen Privathaushalte aus 1 bis 2 Per
sonen 

kommensniveau, immer noch sehr hohen Preise 
sein. Dafür spricht vor a l lem, daß die Ausstattung 
mit diesen Geräten insbesondere in Selbständigen-
haushalten weit über dem Durchschni t t l iegt (22% 
und 20%). 

Bezieht man den Bestand an Personen- und Kombi 
nat ionskraftwagen ohne die Fahrzeuge, die im Besitz 
von Behörden (Polizei, Gendarmerie, Post u.. ä.) und 
anderen öf fent l ich-recht l ichen Körperschaften (Ge
werkschaf ten, Kammern u ä.) s ind, auf die Zahl der 
Privathaushalte, so hatten Ende 1974 schon 6 1 % ein 
Auto, nach nur 4 % im Jahre 1954 und 2 9 % im Jahre 
1964. Nach den Mikrozensusergebnissen waren es 
Mitte 1974 erst 55%. Der Unterschied erklärt sich 
vor allem daraus, daß die ausschl ießl ich betr ieb
l ichen Zwecken dienenden Fahrzeuge im Mikrozen
sus nicht erfaßt wurden, im Bestand aber nicht aus
geschieden werden können. Auch das Zwei tauto im 
Haushalt beginnt sich zu verbre i ten: Mitte 1974 hat
ten schon fast 5% der Haushalte mehr als einen 
Personen- oder Kombinat ionskraf twagen. Am besten 
ausgestattet sind die österreichischen Haushalte mit 
Radioapparaten. Nach den Rundfunkhauptbewi l l i 
gungen, die nur das Erstgerät erfassen, lag schon 
seit Mitte der fünfziger Jahre der Antei l der Haus
halte, die mindestens einen Rundfunkapparat hatten, 
zwischen 8 0 % und 90%.. Einschl ießl ich der rasch 
steigenden Zusatzbewi l l igungen (zwischen 1954 und 
1974 auf mehr als das Dreißigfache), die s ich haupt
sächl ich auf Autoradios erstrecken 3 ) , erhöhte s ich 
die Ausstattungsquote in dieser Zeit um 1 % bis 20%.. 
Faßt man Tischgeräte, t ragbare Radiogeräte und 
Autoradios zusammen, so entfal len nach den Mikro
zensusergebnissen vom Juni 1974 auf einen Haus
halt im Durchschnit t 1 4 Radioapparate 

Trotz der rasch wachsenden Ausstat tung der Haus
halte mit dauerhaften Konsumgütern wurde das 
Niveau der hochentwickel ten westeuropäischen 
Länder oder der USA bei wei tem noch nicht erreicht.. 
So war die Fernsehdichte (gemessen an der gesam
ten Bevölkerung) in Österreich 1974 (24%) niedr iger 
als schon 1972 in Schweden (33%), Großbri tannien 
(30%), BRD (28%) oder gar in den USA (47%). Ähn
l iche Unterschiede sind auch für Rundfunkgeräte 
festzustel len In der Pkw-Dichte bleibt Österreich 
noch weiter zurück. Ende 1974 entf ielen auf 100 Per
sonen rund 21 Pkw und Kombi , dagegen schon 1973 
in Großbri tannien 25, in der Schweiz 26, in der 
BRD 27, in Schweden 31 und in den USA 48 Da 
die Ausstattung auch in diesen Ländern meist noch 
zugenommen hat, dürfte der Abstand derzeit noch 
größer sein 

3) Nach der derzeitigen Rechtslage müssen neben den Erst
geräten Autoradios und mehr als ein Zusatzgerät angemel
det werden. In der Praxis hält man sich aber offenbar nicht 
streng danach 
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Obersicht 5 
Ausstattung mit wichtigen dauerhaften Konsumgütern in 

einigen Ländern 

Personen Fernseh Rundfunk
kra f twagen ' ) geräte ' ) geräte ' ) 

Bestand je 100 Personen 

BRD . 27 5 27 7 31 1 
Schweden 30 8 3 3 3 36 1 3 ) 
Schweiz 25 8 24 0 30 6 
Großbr i tannien 25 0 30 5 33 2 ' ) 
USA 48 1 47 4 169 5 
Österreich*) 21 4 24 5 28 6 

Q : Statistisches Jahrbuch der BRD — ') Jahresende 1973 — ') Jahresende 
1972 - ] ) Jahresende 1971 - ' ) Jahresende 1970 - *) Jahresende 1974 

Ursachen der Entwicklung 

Grundlagen der Analyse 

Welche Faktoren die Nachfragestruktur der Konsu
menten best immen, und in welchem Umfang, läßt 
s ich mit Hilfe von Konsumfunkt ionen für die einzel
nen Gruppen von Gütern und Dienstleistungen er
fassen Diese Funktionen testen im al lgemeinen die 
verschiedenen Hypothesen der bestehenden Konsum
theorien 1).. Danach werden als wicht igste Determi
nanten der realen Ausgaben für eine Bedarfsgruppe 
das verfügbare persönl iche Einkommen oder die 
gesamten Konsumausgaben und die Preise dieser 
Gruppe bezogen auf das al lgemeine Konsumpreis
niveau (reale Preise) angesehen.. Aber auch ver
schiedenen sozio-ökonomischen Faktoren, w ie 
Frauenbeschäft igung, Größen- und Al tersstruktur der 
Haushalte, wi rd ein gewisser Einfluß beigemessen, 
al lerdings nur bei größeren Änderungen In manchen 
Konsummodel len wi rd das verfügbare persönl iche 
Einkommen durch die Vertei lung auf Besitz- bzw. 
Gewinneinkommen und Arbei tse inkommen ersetzt, 
da angenommen wi rd , daß die Bezieher von Ein
kommen aus Besitz und Unternehmung, das relativ 
stark schwankt, eine niedrigere marginale Konsum
neigung haben als die Unselbständigen. Abgesehen 
davon, daß sich die Einkommensvertei lung zum Teil 
stat ist isch nicht leicht erfassen läßt, ist sie in der 
Regel nur bei starken Einkommensunterschieden 
relevant' 2). 

Wendet man diese Hypothesen auf die Nachfrage 
nach einzelnen Gütern und Leistungen oder Gruppen 
daraus an (part iel le Analyse), werden die mögl ichen 
Interdependenzen der Nachfrage nach einzelnen 
Gütern wei tgehend vernachlässigt.. Um diese Be-

*) Eine Zusammenfassung der wicht igsten Konsumtheor ien 
hat das Insti tut bereits in einer f rüheren Arbei t gebracht . 
Siehe G. Kohlhauser: Der private Konsum in Österre ich. 
Eine Zei t re ihenanlyse, Monatsber ichte des ös te r re ich ischen 
Insti tutes für Wir tschaf ts forschung 5/1973. 

2 ) Siehe dazu M. K. Evans: Macroeconomic Activi ty, Theory, 
Forecast ing and Contro l , 2 Kapi te l , New York und Tok io 
1969 

Ziehungen zu berücksicht igen, müßte die Nachfrage 
in allen Bereichen simultan untersucht werden, wo
durch die empir ische Analyse beträcht l ich erschwert 
wird. Auch Konsummodel le für größere Bedarfs
gruppen, wie sie in der Regel erstel l t werden, sind 
nicht ganz befr iedigend, da ihre Ergebnisse durch 
die bestehenden Subst i tut ionsmögl ichkei ten zwi
schen den einzelnen Gütern und Leistungen dieser 
Gruppe beeinflußt werden. Der wünschenswerten 
Berechnung von Funktionen für die einzelnen Güter 
und Leistungen einer Gruppe werden jedoch meist 
durch die Gl iederung der stat ist ischen Reihen enge 
Grenzen gesetzt 

Es wi rd im al lgemeinen zwischen stat ischen und 
dynamischen Konsummodel len unterschieden. Die 
stat ische Betrachtungsweise der klassischen Kon
sumtheorie berücksicht igt keinerlei Einfluß der Zeit 
auf das Konsumverhalten.. Es wi rd angenommen, 
daß sich der Konsum unmittelbar der laufenden Ein
kommens- und Preisentwicklung anpaßt, so daß kein 
Unterschied zwischen Entstehung und Verwendung 
des Einkommens besteht. Demgegenüber geht das 
dynamische Model l davon aus, daß die Konsumen
ten oft mit gewissen Verzögerungen auf Einkom
mens- und Preisveränderungen reagieren und sich 
die Anpassung an eine neue Gleichgewichtssi tuat ion 
über einen längeren Zei t raum erstreckt. Das bedeu
tet, daß d ie Nachfrage nicht nur vom laufenden, 
sondern vor allem von früheren Einkommen abhän
gig ist, wie dies vor al lem M Friedman mit seiner 
„permanent- income"-Hypothese postul iert hat Da 
das permanente Einkommen stat ist isch nur unter 
gewissen Annahmen meßbar ist, wurde die dyna
mische Konsumhypothese verschiedent l ich mit Hilfe 
von „d ist r ibuted lag"-Model len getestet, in denen der 
Einfluß der früheren Einkommen auf den Konsum 
mit der zei t l ichen Entfernung abnimmt. Durch Koyck-
Transformat ion ergibt sich daraus eine Funktion, die 
die Nachfrage nach einem Gut (oder einer Güter
gruppe) vom laufenden Einkommen und dem Kon
sumniveau der Vorper iode erklärt 1).. Damit wi rd einer 
gewissen Starrheit des Konsumentenverhaltens 
Rechnung getragen. Eine andere Formul ierung der 
dynamischen Konsumhypothese ist das Bestands
anpassungsmodel l von Houthakker und Taylor, in 
dem der Einfluß des früheren Verhaltens durch eine 
Bestandsvariable angenähert w i rd . Danach hängt die 
Nachfrage nach einem Gut abgesehen vom Einkom
men (Gesamtkonsum) auch vom Bestand dieses 
Gutes ab. Dabei wi rd der Bestand nicht nur physisch, 
sondern auch psychisch als Verbrauchsgewohnhei t 
verstanden. Da die Bestände von dauerhaften Kon
sumgütern meist stat ist isch nicht gut erfaßbar und 

3 ) Siehe dazu u a. L. Phlips: App l ied Consumpt ion Anal -
ysis, Amsterdam, Oxford , New York 1974. 
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die psychologischen Verbrauchsgewohnhei ten über
haupt nicht meßbar s ind, wird durch entsprechende 
Transformat ionen eine Gleichung erreicht, in der 
die Nachfrage nach einem Gut oder einer Ver
brauchsgruppe vom Konsumniveau der Vorper iode, 
dem Einkommen der Vorper iode und der Einkom
mensveränderung erklärt w i rd . Ist der Bestands
anpassungsfaktor, der sich aus den Koeffizienten 
der Gleichung ableiten läßt, negativ, w i rd das Nach-
frageverhal ten vom akkumul ier ten Bestand des be
treffenden Gutes beeinflußt (je größer der Bestand, 
umso geringer die laufende Nachfrage); ist er posi 
tiv, spielen die Konsumgewohnhei ten, die Behar
rungstendenz, eine entscheidende Rolle (je höher 
der Konsum in der Vergangenheit, umso höher d ie 
laufende Nachfrage) Dieses Model l wurde noch 
durch den Einfluß der Preise (Preise der Vorper iode 
und Preisdifferenz) erweitert 1). 

Al le diese Model le bestehen aus Einzelgie ichungen, 
die ihrer Natur nach langfrist ig sind und die Gle ich
gewichtsposi t ionen der relevanten Variablen an
geben. Das von Stone entwickel te „L inear Expen-
däture System" dagegen ist ein Model l mit s imulta
nen Nachfragegleichungen, dessen Parameter nicht 
konstant, sondern eine lineare Funktion der Zeit 
s ind. Danach besteht die Ausgabe für eine Güter
gruppe aus einem Mindestaufwand, der sich aus dem 
Kauf einer f ixen Menge, unabhängig von der Preis
entwick lung, ergibt und einem Antei l am überschüs
sigen Einkommen, d. h. aus der Differenz zwischen 
Einkommen und dem Mindestaufwand für alle Ver
brauchsgruppen. Die Summe der Koeff izienten, die 
diesem Antei l entsprechen, muß 1 sein 2 ) . Dieses 
System bringt jedoch — ebenso wie andere Mo
del le mit s imultanen Nachfragegle ichungen 3 ) — 
große Berechnungsschwier igkei ten und erfordert für 
seine Lösung eine Reihe von Annahmen. 

Empirische Ergebnisse 

Um die Best immungsfaktoren der in Österreich be
obachteten Strukturwandlungen des privaten Kon
sums zu ermit teln, wurden Funktionen für einzelne 
Bedarfsgruppen berechnet, die verschiedene der an
geführten Konsumhypothesen zu testen versuchen. 

') Vgl . dazu H. S. Houthakker und L. D. Taylor; Consumer 
Demand in the United States, 1929—1970, Analyses and 
Projections.. Cambr idge, Massachusetts 1966 

2) Vgl . dazu R, Stone: Linear Expendi ture Systems and 
Demand Analysis. An Appl icat ion to the Pattern of 
Br i t ish Demand, The Economic Journal . Vol 64, Nr. 255, 
September 1954. — R. Stone, A. Brown, D. A Rowe: 
Demand Analysis and Project ions for Br i ta in : 1900 bis 
1970, i n : Europe's Future Consumpt ion (Hgb. J Sandee) 
Amsterdam 1964. - L. Phlips: a. a. O 
3 ) Vgl . dazu A. P. Barten: Maximum Likel ihood Est imation 
of a Complete System of Demand Equations European 
Economic Review, Vol 1, Nr. 1, Fall 1969 

Da längerfr ist ige Entwicklungen erklärt werden so l l 
ten, wurden Gleichungen mit realen Jahreswerten je 
Kopf der Bevölkerung berechnet. Dadurch wurde 
einerseits die Saisonbewegung ausgeschaltet, ande
rerseits der Annahme Rechnung getragen, daß sich 
über längere Zei t räume das Nachfrageverhalten an 
realen Größen orientiert. Mit den Pro-Kopf-Werten 
sol l te der Einfluß der Bevölkerungsentwick lung aus
geschaltet werden. Der Beobachtungszeitraum er
streckt s ich von 1954 bis 1973, d. h.. auf zwanzig 
Jahre. Längere Reihen konnten nicht in die Glei
chungen einbezogen werden, da das stat ist ische 
Material wenig verläßl ich ist, vor al lem aber wei l das 
Nachfrageverhalten in den ersten Nachkr iegsjahren 
sicher anders war als später.. Auf eine Tei lung der 
Reihe in zwei oder mehrere Perioden nach ökono
mischen Gesichtspunkten (mögl iche Veränderungen 
des Verhaltens) wurde vor allem aus stat ist ischen 
Gründen (zu ger inge Freiheitsgrade) verzichtet. 
Nachdem die Konsumtheorie eine mathemat ische 
Form für Nachfragegle ichungen nicht vorgibt , muß
ten alternative Funktionstypen getestet werden. Es 
wurden daher sowohl logar i thmische Gleichungen 
mit g le ichble ibenden Elastizitäten als auch logari th
misch inverse Funkt ionen, in denen die Elastizität 
mit ste igendem Einkommen sinkt, berechnet. Neben 
diesen Gleichungen mit absoluten Werten, deren 
Koeffizienten durch Mult ikol l ineari tät der erk lärenden 
Variablen verzerrt sein können, wurden auch Funk
t ionen mit relativen Differenzen gegenüber dem 
Vorjahr berechnet, wodurch der g le ichart ige Trend 
der Reihen wei tgehend ausgeschaltet werden kann. 
Außerdem wurde die dynamische Funkt ion von 
Houthakker und Taylor in absoluten Werten getestet. 
Schl ießl ich sind auch Funktionen für die Antei le ver
schiedener Verbrauchsgruppen am realen Konsum 
berechnet worden.. Al le Funktionen wurden als 
l ineare Gleichungen mit der Methode der gewöhn
l ichen kleinsten Quadrate (OLS) berechnet Aus den 
verschiedenen für eine Verbrauchsgruppe berech
neten Funktionen wurden sodann nach ökonomi
schen und statistischen Kriterien die geeignetsten 
ausgewählt . Entscheidend dafür war vor al lem die 
Ökonomische Interpret ierbarkeit der Gleichung (ins
besondere Vorzeichen der Koeff izienten), die Höhe 
des Determinat ionskoeff iz ienten {R-), die Standard
fehler der Regressionskoeff izienten (Irrtumswahr
scheinl ichkeit) und die Durbin-Watson-$tai\s\\k 
(keine Autokorrelat ion der Residuen). 

Nach diesen Kriterien konnten jedoch nicht für alle 
Verbrauchsgruppen, in die der private Komsum in 
Österreich gegl iedert ist, brauchbare Funktionen ge
funden werden. Insbesondere die Entwicklung der 
Ausgaben für Wohnungsnutzung, Heizung und Be
leuchtung, Haushaltsführung und Tabakwaren konn
te nicht erklärt werden, da hier offenbar Faktoren 
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entscheidend s ind, die sich nicht quanti f iz ieren 
lassen (z.. B. Mietengesetzgebung, Änderung in den 
Heizgewohnheiten, Wetter, medizinische Aufklärung 
der Raucher). 

Die nach den angegebenen Kriterien ausgewählten 
Gle ichungen für die übrigen Verbrauchsgruppen und 
den Gesamtkonsum beweisen, daß auch in Öster
reich die wicht igste Determinante der längerfr ist igen 
Nachfrageentwicklung das laufende verfügbare per
sönl iche Einkommen ist. Bis zu 9 0 % der Varianz der 
abhängigen Variablen konnten dadurch erklärt wer
den ; dabei wurde festgestel l t , daß dieser Antei l im 
al lgemeinen mit dem Grad der Aggregat ion wächst, 
dies vor a l lem, wei l in kleineren Bedarfsgruppen Sub
st i tut ionseffekte und verschiedene Sonderfaktoren 
wirksam werden. Das Einkommen früherer Perioden 
spielt nur bei Käufen von dauerhaften Konsumgütern 
eine Rolle, wei l die Konsumenten für diese größeren 
Anschaffungen meist ansparen müssen. Die Nach
frage nach den übrigen Gütern und Leistungen paßt 
sich offenbar nur kurzfr ist ig nicht sofort an die Ein
kommensentwick lung an {Funkt ionen mit Quartals
daten haben für die Konsumausgaben ohne dauer
hafte Konsumgüter eine um zwei Quartale ver
zögerte Anpassung an das Masseneinkommen er
geben 1 ) , in Jahresdaten wirkt sich jedoch diese 
Verzögerung kaum aus. Noch stärker als durch das 
verfügbare persönl iche Einkommen wi rd die Nach
f rageentwick lung in den einzelnen Verbrauchsgrup
pen durch die gesamten Konsumausgaben beein
flußt, da dabei der ste igende Trend des Sparver
haltens ausgeschaltet w i rd . Die Elastizität der realen 
Ausgaben für eine Verbrauchsgruppe in bezug auf 
die Gesamtausgaben ist daher in der Regel höher 
als die Einkommenselast iz i tät. Die Anpassung (ge
messen am R2) wird meist etwas besser, wenn man 
das verfügbare persönl iche Einkommen durch die 
gesamten Konsumausgaben ersetzt, in manchen Fäl
len entsteht jedoch dabei Autokorre lat ion der Rest
schwankungen (gemessen an der Durbin-Watson-
Statist ik). Dadurch werden die Koeff izienten unver-
zögerter Variablen zwar nicht verzerrt, ihre Standard
fehler werden aber unterschätzt. 

Trotz der mögl ichen Verzerrungen durch Mui t i -
kol l ineari tät der erk lärenden Variablen geben die 
aus den Funkt ionen ermittel ten Einkommens- bzw. 
Ausgabenelast iz i täten für den Durchschni t t der Be
obachtungsper iode deut l iche Hinweise auf die Rang
ordnung der Bedürfnisse: je höher die Elastizität, 
umso weniger dr ingend ist das Bedürfnis. So war die 
Nachfrage nach kurzlebigen Waren im Durchschni t t 
der letzten zwanzig Jahre viel weniger elast isch 
(0 6 bzw. 0 7) als die nach dauerhaften Konsum-

*) Siehe dazu G. Kohlhauser: Der private Konsum in Öster
re ich , a. a O. 

gutem (1 5 bezogen auf das Einkommen der Vor
periode), aber etwas elast ischer als die nach Dienst
leistungen (05 bzw, 06 ) . Die relativ ger inge Elasti
zität der Konsumausgaben für Dienst leistungen 
widerspr icht nur scheinbar dem steigenden Antei l 
des tert iären Sektors in e ine rwachsenden Wirtschaft . 
Der Unterschied erklärt sich vor al lem daraus, daß 
die öffentl ichen Dienste, die im Sozialstaat rasch 
wachsen, nicht in den privaten Konsum eingehen 
und die Leistungen des Handels im Wert der konsu
mierten Güter enthalten s ind, nicht als Dienst leistun
gen erfaßt werden. 

Am wenigsten veränderten sich mit der Entwicklung 
des Einkommens (Gesamtkonsums) die Ausgaben für 
Ernährung (Elastizität im Durchschni t t 0'25), am 
stärksten die für eigene Verkehrsmit te l (über 2) Zu 
den sehr elast ischen Bedarfsgruppen (Elastizität 
über 1) gehörten auch Bi ldung, Unterhaltung und 
Erholung, Wohnungseinr ichtung und Hausrat. Zu den 
dr ingenden Bedürfnissen (Elastizität unter 1) zählten 
neben Ernährung auch Kleidung sowie Körper- und 
Gesundheitspflege. (Siehe Gleichungen 14, 15, 18, 
19, 20, 22, 27, 31 im Anhang) 

Eine wicht ige Rolle für die längerfr ist ige Nachfrage
entwicklung spiel ten auf Grund der ausgewählten 
Gleichungen auch die realen Preise, d.. h. die Preise 
der betreffenden Verbrauchsgruppen bezogen auf 
das al lgemeine Konsumpreisniveau (gemessen am 
implizi ten Preisindex des privaten Konsums). Bis 
zu 3 0 % der Schwankungen der abhängigen 
Variablen konnten durch diese Faktoren erklärt wer
den. Ihr Einfluß ist im al lgemeinen negativ, d. h. mit 
steigenden realen Preisen nimmt die Nachfrage ab 
Nur für die Gruppe Wohnungseinr ichtung und Haus
rat wurden posit ive Beziehungen zwischen Nach
f rage und realen Preisen gefunden. Dieser Umstand 
ebenso wie die relativ hohen ermittel ten Preiselast i
zitäten für verschiedene Warengruppen (tei lweise 
mehr als —1) lassen vermuten, daß die Preis
var iable manchmal andere nicht erfaßbare Einflüsse 
enthält. Zum Teil dürf te auch die hohe Korrelat ion 
zwischen E inkommen.und realen Preisen ( insbeson
dere für nichtdauerhafte Konsumgüter, Dienst leistun
gen, Kleidung, Wohnungseinr ichtung und Hausrat) 
die Koeffizienten verzerrt haben 

In vielen Fällen t rugen auch verschiedene sozio-
ökonomische und demographische Faktoren zur Er
klärung der längerfr ist igen Nachfrageentwick lung 
bei So hat die Frauenbeschäft igung (Anteil der 
Frauen an den unselbständig Beschäft igten) einen 
signif ikanten posit iven Einfluß auf die realen Aus
gaben für Ernährung und für nichtdauerhafte Kon
sumgüter insgesamt. Das erklärt s ich vor al lem aus 
der Subst i tut ion von Hausfrauenarbeit durch Dienst
leistungen, die in verschiedenen gekauften Gütern 
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enthalten sind1).. Der Antei l dera i ten Leute über65 Jahre 
beeinflußt die Nachfrage nach dauerhaften Konsum
gütern, Wohnungseinr ichtung und Hausrat sowie e ige
nen Verkehrsmit te ln negativ, da große Anschaffungen 
im Alter kaum getät igt werden. Dagegen nehmen 
die Ausgaben für verschiedene Dienst leistungen mit 
wachsendem Antei l der alten Leute zu.. Auf die Nach
frage nach Bekleidung wirkt sich die Zahl der jun 
gen Leute zwischen 15 und 25 Jahren, die meist sehr 
modebewußt s ind, posit iv aus. Der Beitrag dieser 
Faktoren, die tei lweise sehr stark mit dem Einkom
men korrel iert sind (Frauenbeschäft igung, Antei l der 
über 65jährigen) ist al lerdings nicht sehr bedeutend. 
Er liegt nur in wenigen Fällen (nichtdauerhafte Kon
sumgüter, Dienst leistungen, Ernährung) über 10%. 
Die Nachfrage nach dauerhaften Konsumgütern 
wurde auch vom Angebot an Tei lzahlungskredi ten 
beeinflußt, auf die Anschaffung von Einr ichtungs
gegenständen und Hausrat wi rk ten sich erwartungs
gemäß die fert iggestel l ten Wohnungen aus. Auch 
diese Variablen spielten neben dem Einkommen 
meist nur eine relativ geringe Rolle. In vielen Fällen 
konnte durch den Zeit trend oder den Konsum der 
Vorper iode als zusätzl iche Variable eine bessere 
Anpassung an die tatsächl iche Entwicklung erzielt 
werden, doch verstärkte sich dadurch meist nur die 
Mult ikol l inear i tät mit ihren nachtei l igen Folgen auf 
die Koeffizienten., 

Von den berechneten Funktionstypen brachte die 
logar i thmische Form, die g le ichble ibende Elastizitä
ten unterstel l t , meist die beste Anpassung (gemessen 
am R2 und an den Standardfehlern der Regressions
koeff iz ienten 2) . Das gilt insbesondere für den ge
samten privaten Konsum sowie für die Gruppen 
dauerhafte Konsumgüter, nichtdauerhafte Konsum
güter, Dienstleistungen, Ernährung, Wohnungsein
r ichtung und Hausrat, Verkehr und Nachr ichten, 
eigene Verkehrsmit tel (siehe Gleichungen 1, 4, 7, 10, 
11, 14, 15, 20, 25, 27 im Anhang). Wegen der Mul t i 
kol l ineari tät besteht al lerdings die Gefahr, daß die 
ermit tel ten Koeffizienten der Gle ichungen verzerrt 
s ind. Ein Vergleich mit den Ergebnissen von Funk
t ionen mit relativen Differenzen für die gleichen 
Aggregate, in denen die erklärenden Variablen nicht 
mite inander korrel iert s ind, deutet jedoch darauf 
h in, daß diese Verzerrungen nicht sehr stark ins 
Gewicht fallen. Die aus logar i thmischen Funktionen 
berechneten Einkommens- bzw. Ausgabenelast iz i 
täten sind tei ls etwas niedriger (Ernährung, eigene 

*) Siehe dazu auch G. Kohlhauser: Ernährungsausgaben 
und Nachfrage nach landwir tschaf t l ichen Produkten, Mo
natsber ichte 8/1974. 
-) Bei den gegebenen Freihei tsgraden der berechneten 
Gle ichungen s ichern in der Regel Standardfehler bis zu 
5 5 % die Signi f ikanz der Regressionskoeff iz ienten mit einer 
I r r tumswahrschein l ichkei t von 5%. 

Verkehrsmittel), tei ls etwas höher (Gesamtkonsum, 
nichtdauerhafte Konsumgüter, Wohnungseinr ich
tung und Hausrat, Verkehr und Nachrichten) als die 
aus Gleichungen mit relativen Differenzen. Der Unter
schied liegt jedoch meist im Bereich der Standard
fehler der Koeff izienten. Daß sich trotz Konsum
wel len Funktionen mit g le ichble ibenden Elastizitäten 
am besten angepaßt haben, läßt s ich vor allem damit 
erklären, daß d ie Wellen verhältnismäßig kurz und 
nicht sehr kräftig ausgeprägt waren. Bei 20 Beob
achtungen wirkt sich d ie vorübergehende Verände
rung der Nachfrageelast izi täten hauptsächl ich auf 
die Restschwankungen aus, beeinflußt aber kaum 
das Ergebnis der Gleichung. 

Logari thmisch-inverse Konsumfunkt ionen paßten 
s ich meist nicht gut an die tatsächl iche Ent
wick lung an, wei l sie mit wachsendem Einkom
mens- und Verbrauchsniveau eine kräft ige und 
gleichmäßige Abnahme der Elastizitäten impl iz ieren 
So ergeben die ausgewählten logari thmisch-inversen 
Funktionen für dauerhafte Konsumgüter, Dienst
leistungen, Wohnungseinr ichtung und Hausrat, 
Unterhaltung, Körperpf lege, bei einer Erhöhung des 
verfügbaren persönl ichen Einkommens je Kopf zwi 
schen 1954 und 1973 um mehr als das Eineinhalb
fache ( + 1 7 3 7 2 % ) , eine Abnahme der Elastizitäten 
um 6 3 7 2 % . Die Zunahme der gesamten Konsumaus
gaben je Kopf um 1 4 3 7 2 % ließ die Elastizitäten um 
59% sinken (siehe Gleichungen 5, 6, 12, 13, 21 , 32, 
34 im Anhang) Da die Elastizitäten der logari th
misch-inversen Gleichungen gegen Null tendieren, 
eignet sich dieser Funktionstyp vor al lem dort, wo 
man mit einer Sätt igung rechnen kann. Da die loga
r i thmisch-inversen Funktionen meist statist isch weni 
ger gut gesichert sind als die logar i thmischen (die 
Fehler der Koeffizienten sind größer), ist anzuneh
men, daß in den erfaßten Verbrauchsgruppen zu
nächst keine Sätt igung zu erwarten ist. Dies ist 
offenbar nur für einzelne Güter und Leistungen mög
l ich, während die Sätt igung von Verbrauchsgruppen 
durch Subst i tut ion und Aufkommen neuer Produkte 
verhindert w i rd . 

Die dynamischen Funktionen nach Houthakker und 
Taylor brachten relativ gute Ergebnisse für Kle idung, 
Wohnungseinr ichtung und Hausrat, f remde Verkehrs
mit tel , Bi ldung, Unterhaltung und Erholung, die 
Koeffizienten sind jedoch tei lweise nicht signif ikant. 
Dadurch hat auch der Bestandsanpassungsfaktor (B) 
in manchen Fällen nicht das erwartete Vorzeichen. 
So haben die Ausgaben für f remde Verkehrsmit tel 
einen negativen Bestandsanpassungskoeff iz ienten, 
obwohl sie eher von Verbrauchsgewohnhei ten beein
flußt werden (siehe Gleichung 29 im Anhang). Die 
Schwier igkei t l iegt offenbar dar in, daß sich dieses 
Model l hauptsächl ich für homogene Gütergruppen 
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eignet, In den erfaßten Verbrauchsgruppen sind aber 
verschiedene Güter und Leistungen enthalten, bei 
denen das Nachfrageverhalten unterschiedl ich ist,, 
Dagegen entsprach das Ergebnis für Kleidung, B i l 
dung, Unterhaltung und Erholung (posit ives 8) sowie 
Wohnungseinr ichtung und Hausrat (negatives B) wei t 
gehend den Erwartungen, d h,, daß die Nachfrage 
nach Kleidung sowie Bi ldung, Unterhaltung und Er
holung durch Gewohnheit bzw, Nachahmung oder 
sozialen Zwang, die nach Wohnungseinr ichtung und 
Hausrat durch den Bestand an diesen Gütern be
st immt w i rd (siehe Gleichungen 17, 24 und 30 im 
Anhang), In diesen Gruppen waren die Koeff izienten 
der Gleichungen meist auch stat ist isch besser ge
sichert, 

Die ar i thmet isch l inearen Gleichungen für die rea
len Ausgabenantei le einzelner Verbrauchsgruppen 
brachten im al lgemeinen keinen zusätzl ichen Beitrag 
zur Erklärung der Veränderungen der Konsumstruk
tur, ökonomisch sinnvolle Ergebnisse wurden für die 
Antei le der Ausgaben für Ernährung, Kleidung, 
f remde Verkehrsmit te l , Wohnungseinr ichtung und 
Hausrat, Bi ldung, Unterhaltung und Erholung, Kör
perpf lege gefunden, Aber auch bei diesen Funktio
nen besteht meis t die Gefahr, daß die Koeff izienten 
infolge des gleichart igen Trends von erk lärenden 
Variablen verzerrt s ind, 

Abgesehen von der Mult ikol l inear i tät leidet die dar
gestel l te Zeitreihenanalyse vor al lem daran, daß sie 
nicht alle Faktoren, die die Nachfrage beeinf lussen, 
erfassen kann Einerseits soll die Zahl der Var iablen 
aus stat ist ischen Gründen (Freiheitsgrade) mögl ichst 
klein gehalten werden, andererseits g ibt es ver
schiedene wir tschaft l iche und soziale Phänomene, 
die zur Erklärung beitragen können, die s ich aber 
nicht quanti f iz ieren lassen, oder für die keine Zeit
reihen vorliegen,, Dazu gehören neben Änderungen 
des Geschmacks und der Gewohnhei ten, Einführung 
neuer Produkte, Verbesserung der Warenvertei lung 
u ä., insbesondere Struktur faktoren, w ie Einkom
mensschichtung, beruf l iche, soziale und regionale 
Vertei lung der Haushalte, Siedlungsform u, ä, Die 
Einführung eines Zei t t rends als Repräsentant al ler 
dieser Faktoren genügt meist nicht, da er auch d ie 
Entwick lung anderer erfaßter Var iablen ( insbeson
dere Einkommen) darstel l t und zu Mult ikol l inear i tät 
führt 1),, Der Effekt der meisten dieser Faktoren 
könnte nur durch eine entsprechend gegl iederte 
Querschnit tsanalyse erfaßt werden, 

*) Vg l . dazu P. Forsch: Long Range Forecast ing of 
Consumer Goods Market Trends, Konjunkturpol i t ik 15. Jg. , 
Heft 5/6, 1969 — V. Cao-Pinna: Cr i t iques des methodes de 
prevision de la consommat ion et suggest ions prat iques, in 
Europe's Future Consumpt ion, (Hgb J. Sandee), Amster
dam 1964. 

Projektion für die nächsten zehn Jahre 

Methoden 

Um die wiederhol t gestel l te, für betr iebl iche Ent
scheidungen und wir tschaf tspol i t ische Maßnahmen 
gleich wicht ige Frage nach der künft igen Entwick
lung des Konsums und seiner Struktur zu beantwor
ten, können verschiedene Wege beschri t ten werden, 
Die einfachste Methode ist die Extrapolat ion der 
vergangenen Entwicklung in die Zukunft. Dabei w i rd 
unterstellt, daß sich die nachfragebest immenden 
Faktoren im Prognosezeitraum genauso entwik-
keln werden wie in der Beobachtungsper iode 
Da dies in der Regel jedoch kaum zutrifft, 
sind solche Projekt ionen wenig z ie l führend, Bes
ser ist die Anwendung von Verhal tensgleichungen, 
die aus Zeitreihen oder Querschnit tsanalysen 
gewonnen wurden.. In diesem Fall w i rd ange
nommen, daß die Konsumenten in Zukunft in g le i 
cher Weise auf Änderungen nachfragebest immender 
Faktoren reagieren werden wie in der Vergangen
heit, Bei dieser Methode kommt es vor al lem a u f die 
Verläßl ichkeit der aus den Analysen ermit tel ten 
Parameter an, Die Zeitreihenanalyse leidet in der 
Regel nicht nur unter Mult ikol l ineari tät, sondern auch 
daran, daß verschiedene Faktoren, die die Nach
frage beeinf lussen, in den Gle ichungen nicht erfaßt 
werden können (weil sie nicht meßbar sind oder wei l 
für sie keine Zeitreihen vorl iegen), Querschni t tsana
lysen erfassen dagegen nur den Einfluß des Ein
kommens und können im Gegensatz zur Zei t re ihen
analyse keinerlei dynamische Elemente berücks ich
t igen, Ihre Verwendung für Prognosen ist daher nur 
unter der Annahme mögl ich , daß alle Faktoren, die 
den Konsum beeinf lussen, außer dem Einkommen 
(Gesamtausgaben), unverändert b le iben, Aus diesem 
Grund sind d ie aus Zei t reihenanalysen gewonnenen 
Einkommenselast iz i täten für Projekt ionen jenen aus 
Querschnit tsanalysen vorzuziehen-), Eine wei tere 
Prognosemethode ist der internat ionale Vergle ich, 
Er geht von der Annahme aus, daß das Konsum
verhalten in verschiedenen Ländern ähnl ich ist, 
Dazu können Zei t reihenanalysen (Beziehungen zwi 
schen Konsum und Einkommen) für einzelne Länder 
vorgenommen und die Unterschiede auf Signif ikanz 
getestet werden,, Man kann aber auch durch eine 
Querschnit tsanalyse über alle Länder prüfen, we l 
cher Zusammenhang zwischen Nachfrage und Ein
kommensniveau je Kopf besteht, Dabei besteht 
al lerdings die Schwier igkei t , die nationalen Angaben 

2) Vg l . dazu u„ a.: R, Bentzel: Schwedens Konsum 
1931 bis 1965, Skandinaviska Banken, Vier te l jahresber icht 
Nr. 1, Jänner 1958 — Cao-Pinna: a. a. O. — J.. Sandee: 
In t roduct ion, C. Fourgeaud: Les pro ject ions de consom
mation en France beides in Europe's Future Consumpt ion, 
(Hgb J, Sandee), Amsterdam 1964. 

17 



Monatsber ichte 1/1976 

in d ie g le iche Währungseinheit umzurechnen, Wech
selkurse sind meist nicht ausreichend, und Kaufkraft
pari täten für einzelne Verbrauchsgruppen l iegen 
nicht immer vor.. Eine Ausweichmögl ichkei t besteht 
in der internationalen Querschnit tsanalyse der Aus
gabenantei le; dazu Ist nur die Umrechnung der 
Gesamtausgaben oder des Brutto-Nat ionalproduktes 
er forder l ich, Wegen der Unterschiede in der sozialen 
und geographischen Struktur sowie in der Lebens
weise können aber internationale Vergle iche in der 
Regel nur zur Beurtei lung der Wahrscheinl ichkei t 
von Prognosen, die mit anderen Methoden erstellt 
wurden, verwendet werden, Gute Prognosen sol l ten 
sich aber nicht auf die Anwendung ökonometr ischer 
Relationen beschränken, die in der Vergangenheit 
festgestel l t wurden, sondern auch Vorstel lungen über 
die Entwicklung und den Effekt anderer nicht erfaß
barer Faktoren einbeziehen, Diese werden sich tei ls 
in der Wahl der Funkt ionen, tei ls in Abweichungen 
von den berechneten Ergebnissen niederschlagen, 
Auf diese Weise ist in jeder Prognose auch mehr 
oder weniger persönl iche Beurtei lung und Intuit ion 
enthal ten 1 ) , 

Prognosen für Verbrauchsgruppen lassen sich im 
al lgemeinen leichter erstellen als für einzelne Waren 
oder Untergruppen, da Subst i tut ionen zwischen 
Verbrauchsgruppen seltener s ind und sich auch 
neue Produkte in der Gruppe weniger auswirken, 
Dagegen ist es bei starker Disaggregierung mögl ich , 
eventuel le zusätzl iche Informationen über einzelne 
Produkte {Preistendenzen, technologische Verände
rungen) anzuwenden, während sie in den Prognosen 
für große Gruppen untergehen, 

In der vor l iegenden Arbeit wurden die Projekt ionen 
für 1980 und 1985 hauptsächl ich mit Hilfe der Zeit
reihenanalyse für die Periode von 1954 bis 1973 
vorgenommen, Ein internationaler Vergleich der Be
ziehungen zwischen Ausgabenantei len und National
produkt bzw., Konsumniveau je Kopf wurde nur sub
sidiär verwendet und erleichterte oftmals die Wahl 
der Funktionen für die Prognose, In dieser sp ie l 
ten auch gewisse persönl iche Vorstel lungen über die 
mögl iche Entwicklung nicht erfaßbarer Faktoren 
und ihr Einfluß auf die Konsumstruktur eine Rolle, 
Auf die Verwendung von Elastizitäten aus Quer
schnit tsanalysen wurde, abgesehen von ihren Nach
tei len, auch deshalb verzichtet, wei l die letzte reprä
sentative Konsumerhebung, für die Ergebnisse ver
fügbar s ind, schon sehr weit zurückl iegt (1964) und 
sich das Konsumverhalten seither geändert haben 
dürfte, Die Projekt ionen wurden zunächst je Kopf 
erstellt und dann mit Hilfe der Annahmen über die 
Entwicklung der Bevölkerung insgesamt berechnet, 

1) Vgl, dazu u, a, P, Forsch, a. a, O, und Cao-Pinna, a. a O 

Annahmen 

Wie jede Prognose kann auch die Projekt ion der 
österreichischen Konsumstruktur nur bedingt erstellt 
werden, das heißt, sie hängt von der Richt igkeit 
verschiedener Annahmen ab Diese beziehen sich 
tei ls auf generel le, in den Verhai tensgleichungen 
implizi t enthaltene Bedingungen, tei ls auf die Ent
wick lung der nachfragebest immenden Faktoren, 
Zunächst wi rd davon ausgegangen, daß im Vorher
sagezeitraum keine Ereignisse eintreten, die die 
pol i t ischen, ökonomischen und sozialen Grundlagen 
Österreichs entscheidend verändern, Ferner wi rd 
unterstellt, daß sich das Verhältnis zwischen öffent
l ichen Leistungen für den Konsum der Haushalte 
und den privaten Konsumausgaben nicht nennens
wert ändert, Dies ist vor al lem deshalb relevant, 
wei l sich diese beiden Konsumarten meist subst i 
tuieren (z B. Schulbuchakt ion und privater Kauf von 
Schulbüchern), die Projekt ionen aber nur für die 
privaten Konsumausgaben gel ten, Da die Projekt io
nen nur von der Nachfrageseite gemacht werden, 
wi rd außerdem vorausgesetzt, daß bei den ange
nommenen Preisen keine Angebots lücken entstehen, 
Diese Hypothese dürfte frei l ich in manchen Fällen 
{Wohnungen) nicht ganz real ist isch sein, 

Für die nachfragebest immenden Faktoren, die nicht 
explizit in den für die Prognose verwendeten Funk
t ionen enthalten sind (z. B, Einkommensverte i lung, 
soziale, beruf l iche und regionale Struktur der Haus
halte u, ä ) , deren Einfluß s ich aber offenbar in den 
Parametern der erfaßten Variablen niederschlägt, 
wurde angenommen, daß ihr Verhältnis zu den ande
ren Faktoren gle ichbleibt wie in der Beobachtungs
per iode 2 ) . Das ist aber für die Projekt ionsergebnisse 
nicht sehr entscheidend, wei l Untersuchungen in 
anderen Ländern ergeben haben, daß Veränderun
gen der Einkommensvertei lung und der Sozialstruk
tur der Bevölkerung nur einen relativ ger ingen Ein
fluß auf die Ausgaben für die wicht igsten Ver
brauchsgruppen haben 3 ) , 

Von großer Bedeutung sind dagegen die Vorstel
lungen über die Entwicklung der in den Konsum
funkt ionen enthaltenen erk lärenden Variablen, ins
besondere des verfügbaren persönl ichen Einkom
mens (bzw, der gesamten Konsumausgaben) und 
der realen Preise, Für das verfügbare persönl iche 
Einkommen, das von 1954 bis 1974 real um durch
schni t t l ich 4 7 % pro Kopf und Jahr gewachsen war, 
wurde für den Projekt ionszeitraum eine schwächere 
Steigerung angenommen: 3 8 % für die Periode 1974 

a) Siehe dazu J. Sandee: a„ a. O 
3) Siehe dazu G. Vangrevelinghe: Projections de la con-
sommation des menages pour 1970, Etudes et conjoncture, 
19 Jg , Nr 9, September 1964. 
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bis 1980, 3 9 % für die fo lgenden fünf Jahre Diese 
Annahmen beruhen auf der im Herbst 1975 vom 
Institut erstel l ten Prognose des realen Brutto-Nat io-
nalproduktes für 1975 und für 1976 bis 1985 1), den in 
der Vergangenheit beobachteten Beziehungen zwi 
schen verfügbaren persönl ichen Einkommen und 
Brut to-Nat ionalprodukt 2 ) sowie der voraussicht l ichen 
Bevölkerungsentwick lung 3 ) 

Die gesamten realen Konsumausgaben, die sich in 
vielen Fällen besser zur Erklärung der Nachfrage in 
einzelnen Bedarfsgruppen eignen als das verfügbare 
persönl iche Einkommen, wurden auf zwei Arten 
geschätzt Einerseits aus dem Gleichgewicht von 
Angebot und Verwendung der Güter und Leistungen 
(Saldo aus den anderen Verwendungsarten), ande
rerseits mit Hilfe von Funkt ionen, d ie für die Ent
wick lung in der Vergangenheit ermittelt wurden, in 
beiden Fällen ergab sich für den Projekt ionszeit
raum eine langsamere Zunahme als für die Ver
gangenheit Es wurde angenommen, daß der durch
schni t t l iche reale Konsumzuwachs je Kopf und Jahr 
zwischen 1974 und 1980 3 6 % , zwischen 1980 und 
1985 3 8 % erreichen w i rd , nach 4 3 % in den letzten 
zwanzig Jahren. Daraus ergibt s ich, daß die Spar
quote zunächst noch steigen und 1980 bei rund 17%, 
1985 bei etwa 17 1 /2% l iegen w i rd , nach 14% im 
Durchschnit t der Jahre 1970 bis 1974 

Viel schwier iger als Einkommen oder gesamte Kon
sumausgaben sind die realen Preise zu prognost i 
zieren.. Sie können einerseits durch technische Ent
wick lungen, andererseits durch staat l iche Maßnah
men (Subventionen, Verbrauchsteuern), Preisverhal
ten der Unternehmer (Konkurrenzverhältnisse), 
Nachfragestruktur der Konsumenten (Verbrauchs
gewohnheiten) und andere Faktoren beeinflußt wer
den. Mangels brauchbarer Anhal tspunkte wurde der 
bisherige Trend linear extrapoliert.. Wenn in der 
Vergangenheit kein Trend erkennbar war, wurden 
auf Grund best immter Vorstel lungen Annahmen ge
troffen (z. B in der Gruppe Verkehr und Nachrichten 
für Benzin- und Autopreise) 

1 ) Im Herbst 1975 wurde für das Jahr 1975 mit e inem 
realen Rückgang des Brut to-Nat ionalproduktes von 2 5 % 
gerechnet, bis 1985 ist eine Zunahme von durchschni t t l i ch 
3 '5% pro Jahr erwartet worden. 
2) Für die Per iode 1954 bis 1973 wurde fo lgende Beziehung 
zwischen realen verfügbaren persönl ichen Einkommen 
(VPE) und Brut to-Nat ionalprodukt (BNP) ermi t te l t : 
VPE = - 5801 834 + 0'687ÖWP 

3 ) Die Bevölkerungsprognose des Insti tutes für Vers iche
rungsmathemat ik an der Technischen Universität in Wien 
(umgeschätzt auf Jahresdurchschni t te) , die keine Wande
rungen berücks icht ig t , sowie die Annahmen des Insti tutes 
über die Entwick lung der Wanderungen ( im Basiswert 1973 
sind sie schon enthalten) ergaben für d ie Per iode 1974 bis 
1985 eine le ichte Abnahme der Bevölkerung (durchschni t t 
l ich — 0 2 % po Jahr), während sie von 1954 bis 1974 um 
durchschni t t l i ch 7 2 % pro Jahr gest iegen war 

Übersicht 6 
Entwicklung wichtiger nachfragebestimmender Faktoren 

1954/74 ' ) 1974/80' ) 1980/85=) 1974/85 1 ) 
Durchschnittliche Veränderung pro Jahr 

in %>) 
Verfügbares persönliches Einkommen 

je Kopf real 4 66 3 77 3 94 3 84 

Konsumausgaben je Kopf rea l 4 27 3 66 3 83 3 68 

Altersstruktur der Bevölkerung 1 ) 
0—5 und über 65 Jahre 1 01 - 0 47 - 1 99 - 1 16 
1 5 - 2 5 Jahre - 0 07 2 43 1 20 1 87 

über 65 Jahre 1 40 0 98 - 2 01 - 0 38 

Frauenbeschäftigung 5) 0 52 0 04 - 0 31 - 0 12 

Reale Preise 4 ) 
Privater Konsum insgesamt') 3 25 3 17 1 96 2 62 
Nichtdauerhafte Konsumgüter . - 0 61 - 0 66 - 0 68 - 0 67 

Dienstleistungen 2 02 2 02 2 02 2 02 

Ernährung - 0 13 - 0 37 - 0 15 - 0 27 
Kleidung - 0 70 - 1 18 - 0 83 - 1 02 
Wohnungseinrichtung und Hausra t - 1 13 - 0 1 1 - 1 26 - 0 63 

V e r k e h r und Nachrichten 0 02 0 70 0 16 0 4 5 
Eigene Verkehrsmittel 0 34 0 23 0 21 0 22 
Fremde Verkehrsmittel . - 0 19 1 18 - 0 09 0 60 

Bildung Unterhaltung Erholung 0 4 0 1 29 0 42 0 90 

Unterhaltung - 0 66 - 0 49 - 0 52 - 0 50 

Körper- und Gesundheitspflege 2 79 2 04 1 84 1 95 

Körperpflege - 0 47 0 39 - 0 44 0 01 

Konsumkredite r e a l 3 ) 4 25 4 1 0 4 10 4 1 0 

Fertiggestellte Wohnungen . . 1 81 - 0 03 - 0 82 - 0 39 

Wohnbevö lkerung ' ) 0 49 - 0 08 - 0 30 - 0 1 8 

' ) Berechnete W e r t e — ! ) Annahmen — ' ) Kontinuierliche Veränderungsraten 
1954/74 über den ganzen Z e i l r a u m in den Prognoseperioden zwischen den 
Endpunkten. — *) Anteil der Altersgruppen an der Gesamtbevölkerung — 

s ) Anteil der Frauen an den unselbständig Beschäftigten — *) Implizite Preis
indizes für die einzelnen Verbrauchsgruppen bereinigt mit dem Preisindex 
des privaten Konsums — T ) Impliziter Preisindex, unbereinigt — *) Von den 
Teilzahlungsinstituten gewähr te Kredite für die Anschaffung von dauerhaften 
und nichfdauerhaffen Konsumgütern., bereinigt mit dem impliziten Preisindex 
für dauerhafte Konsumgüter — ' ) Bis 1973 nach Angaben des Österreichischen 
Statistischen Zentra lamtes A n n a h m e n nach den Prognosen des Institutes für 
Versicherungsmathematik, Technische Universität W i e n (umgeschdlzt auf 
Jahresdurchschnitte) und Schätzungen des Institutes über Wanderungsbewegung 

Die für die ausgewählten Funktionen erforder l ichen 
Angaben über die künft ige Al tersstruktur der Bevöl
kerung konnten aus der Bevölkerungsprognose des 
Institutes für Versicherungsmathematik an der Tech
nischen Universität Wien gewonnen werden Da 
aber diese Prognose keine Wanderungsbewegung 
berücksicht igt , dürf te vor al lem der Antei l der jün 
geren Altersklassen etwas zu niedrig angenommen 
sein Der dadurch bedingte Fehler der Projekt ion 
kann jedoch vernachlässigt werden, zumal der Ein
fluß der Altersstruktur nach den ausgewählten Funk
t ionen meist nicht sehr bedeutend ist Im einzelnen 
wurde angenommen, daß der Antei l der jungen 
Leute zwischen 15 und 25 Jahren, der in der Ver
gangenheit im Durchschnit t leicht gesunken war, in 
nächster Zeit, insbesondere aber bis 1980, kräft ig 
zunehmen wi rd (geburtenstarke Jahrgänge aus der 
ersten Hälfte der sechziger Jahre), Dagegen w i rd 
der Antei l der alten Leute über 65 und der Klein
kinder bis 5 Jahre nach dem Anst ieg in den letzten 
zwanzig Jahren in Zukunft s inken, insbesondere in 
der Periode 1980 bis 1985 (Ausfälle des Zweiten 
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Weltkr ieges, Geburtenrückgang Ende der siebziger, 
Anfang der achtziger Jahre). Für die Frauenbeschäf
t igung wurde die mittel fr ist ige Arbei tsmarktprognose 
des Institutes verwendet 1 ) . Da dar in aber nur die 
Gesamtzahl der erwerbstät igen Frauen geschätzt 
wurde, mußte unterstel l t werden, daß sich der Antei l 
der Frauen an den unselbständig Beschäft igten ge
nauso entwickeln wi rd wie an den gesamten Er
werbstät igen. Danach ist nach der nahezu ständigen 
Zunahme in der Vergangenheit (nur zwischen 1967 
und 1970 trat ein leichter Rückgang ein) für die 
nächsten zehn Jahre ein fortschrei tender Rückgang 
des Antei les der Frauen zu erwarten. Die Konsum
kredite, die in die Projekt ion der Nachfrage nach 
dauerhaften Konsumgütern eingehen, wurden man
gels Anhal tspunkten durch Trendextrapolat ion ge
schätzt. Für die Zahl der fert iggestel l ten Woh
nungen, die die Käufe von Hausrat und Art ikeln des 
Wohnbedarfes beeinf lussen, wurde angenommen, 'daß 
sie nach der starken Zunahme in den letzten zwan
zig Jahren abnehmen wird.. Dies vor a l lem, wei l der 
quant i tat ive Bedarf an Erstwohnungen großtei ls 
befr iedigt sein dürf te und die Nachfrage nach Zweit
wohnungen langsamer wachsen wird. 

Ergebnisse 

Mit Hilfe dieser Annahmen und der für die Vergan
genheit ermittel ten Konsumfunkt ionen wurde zu
nächst die Entwicklung der realen Nachfrage je Kopf 
in den wicht igsten Verbrauchsgruppen bis 1980 und 
1985 geschätzt Aus den verschiedenen Varianten 
wurden dann jene ausgewählt, die auch im inter
nat ionalen Vergleich die plausibelste Veränderung 
der Konsumstruktur ergaben. Aus den ausgewählten 
Werten und der geschätzten Bevölkerungszahl erga
ben s ich schl ießl ich die gesamten realen Ver
brauchsausgaben in den Projekt ionsjahren Im a l l 
gemeinen zeichnen sich die g le ichen Tendenzen 
wie in der Vergangenheit ab, al lerdings in etwas 
abgeschwächter Form. So wi rd wie bisher die Nach
frage nach dauerhaften Konsumgütern überdurch
schni t t l ich wachsen, al lerdings merk l ich lang
samer.. Diese Entwicklung ist schon deshalb zu 
erwarten, wei l der Erweiterungsbedarf zunehmend 
vom Ersatzbedarf abgelöst werden w i rd . Auch die 
Ausgaben für kurzlebige Waren und Dienst leistun
gen 2 ) werden nicht mehr so rasch zunehmen wie 
bisher. Ihre Wachstumsrate wi rd s ich aber weniger 

*) Siehe dazu F. Butschek: Der Österreichische Arbe i ts 
markt 1975 bis 1985, Monatsber ichte 4/1975.. 

2) Die hier angegebene Projekt ion der Nachfrage nach 
Dienst le istungen beruht im Gegensatz zu der für d ie ande
ren Gruppen nicht auf Konsumfunkt ionen, sondern ergab 
s ich als Restgröße aus Gesamtkonsum und Ausgaben für 
dauerhafte und nichtdauerhaf te Konsumgüter. Die Konsum
funkt ionen hätten viel n iedr igere Werte ergeben 

verlangsamen als die der dauerhaften Konsumgüter. 
Trotzdem dürfte der Antei l der Dienst leistungen an 
den realen Konsumausgaben ebenso wie der der 
Käufe von kurzlebigen Waren wei ter leicht sinken, 
während für dauerhafte Konsumgüter relativ immer 
mehr ausgegeben w i rd . Diese Strukturverschiebung 
läßt s ich vor al lem damit erk lären, daß mit dem 
wachsenden Einkommensniveau die Ersatzanschaf
fungen dauerhafter Konsumgüter nicht nur in kür
zeren Zei t räumen, sondern auch meist in besserer 
Qualität erfolgen und immer größere Verbraucher
gruppen in die Lage kommen, sich mit verschie
denen dauerhaften Konsumgütern auszustatten. Dar
überhinaus dürf ten, wie aus den Erfahrungen der 
letzten Jahre geschlossen werden kann, gerade auf 
diesem Gebiet immer wieder neue Waren aufkom
men oder bereits auf dem Markt bef indl iche tech
nisch verbessert werden, die die Nachfrage stark 
anregen. Zuletzt haben insbesondere verschiedene 
Neuheiten der Unterhaltungselektronik (Stereoanla-
lagen, Tonbandgeräte, Farbfernseher, Kassetten
recorder u, ä.) diese Rolle gespielt , 

Übersicht 7 
Projektion der Konsumstruktur 

1974') 1980') 1985 1 ) 
S je Kopf % S je Kopf % S je Kopf % 

Preise 
1964 

Preise 
1964 

Preise 
1964 

Konsumausgaben insgesamt 27 851 0 1 0 0 0 34.475 6 100 0 41 747 3 100 0 
Dauerhafte Konsumgüter 4 201 9 15 1 6 075 6 17 6 8 584 9 20 6 
Nichtdauerhafte Konsum

güter 17.145 1 61 6 20 580 4 59 7 24 052 3 57 6 
Dienstleistungen 6 504 0 23 3 7.819 6 22 7 9 1 1 0 1 21 8 

Nahrungsmittel u Get ränke 8 335 7 29 9 9.015 9 26 2 9 292 6 22 3 
Kleidung . . . . 3 826 3 1 3 7 4 759 4 13 8 5 734 3 1 3 7 
Hausrat u W o h n b e d a r f 3.200 3 11 5 4 548 2 13 2 6 169 4 1 4 8 
V e r k e h r und Nachrichten 3 299 6 11 8 4 634 9 1 3 4 6 360 6 15 2 

darunter 

Fremde Verkehrsmittel 448 9 16 479 2 1 4 517 2 1 2 
Bildung. Unterhal tung, 

Erholung . . . . 3 1 9 6 7 11 5 4.418 2 1 2 8 5 712 5 1 3 7 
darunter 

Unterhaltung . 1 138 4 4 1 1 490 3 4 3 1.860 7 4 5 

Körperpf lege 543 1 2 0 7S9 6 2 3 1.054 8 2 5 
Sonstige Güter und 

Leistungen 3) 5 449 3 1 9 6 6.309 4 1 8 3 7 4 2 3 1 1 7 8 

' ) Vor läuf ige W e r t e — 2 ) Projektionen unter der A n n a h m e eines realen 
Zuwachses des BNP von durchschnittlich 3 5 % pro Jahr von 1976 bis 1985 — 

3 ) T a b a k w a r e n , Wohnungsnutzung. Heizung und Beleuchtung Haushalts
führung Gesundheitspflege und Sonstiges 

Von den einzelnen untersuchten Verbrauchsgruppen 
wi rd voraussicht l ich keine das durchschni t t l iche 
Wachstum der letzten zwanzig Jahre er re ichen; die 
Entwicklung wi rd al lerdings meist günst iger sein als 
während der schwachen Konjunktur der zweiten 
Hälfte der sechziger Jahre. Wie bisher dürf te die 
Nachfrage nach Nahrungsmit teln und Getränken 
sowie Kleidung am schwächsten zunehmen. Wäh
rend jedoch die Ausgaben für Ernährung haupt
sächl ich infolge der relativ s inkenden Frauen-
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Entwicklung und Projektion der Österreichischen 
Konsumstruktur 

£ 0 
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beschäft igung immer langsamer wachsen werden, 
ist für Kleidung ebenso wie für die meisten anderen 
Verbrauchsgruppen zu erwarten, daß die Nachfrage 
in der Periode 1980 bis 1985 etwas lebhafter werden 
w i rd . Sind in der Vergangenheit die Ausgaben für 
Bi ldung, Unterhaltung und Erholung (je Kopf + 8 1 /2%) 

rascher gestiegen als die für Hausrat und Wohn

bedarf ( + 8 2 % ) , Verkehr und Nachr ichten ( + 7Vz%) 
und Körperpf lege ( + 7 4 % ) , so wi rd es künft ig vor
aussicht l ich eher umgekehrt sein. Für das relative 
Zurückble iben der Nachfrage in der Gruppe Bi ldung, 
Unterhaltung und Erholung gibt es mehrere Erklä
rungen: die Freizeit w i rd künft ig kaum mehr so 
rasch zunehmen wie bisher, die wachsende Aus
stattung mit Geräten der Unterhal tungselektronik 
dürfte das Bedürfnis nach Unterhaltung außer Haus 
beschränken, der anhaltende Trend zu Wochenend
häusern und Zwei twohnungen am Land wi rd die 
Nachfrage nach Urlaubsreisen weniger steigen 
lassen. Dennoch wi rd der Antei l der Ausgaben für 
Bi ldung, Unterhaltung und Erholung, der bisher 
ständig zugenommen hat (von 4 6 % im Jahre 1954 
auf 11'5% im Jahre 1974), weiter auf 1 3 V 2 % steigen, 
jedoch schwächer als der für Hausrat und Wohn
bedarf (von 11V2% auf 15%) oder für Verkehr und 
Nachrichten (von 1 2 % auf 15%). Demgegenüber ist 
mit einem weiter s inkenden Antei l der Ernährungs
ausgaben (von 3 0 % auf 22V2%) zu rechnen, wogegen 
für Kleidung etwa relativ g le ich viel aufgewendet 
werden wird wie bisher (14%). Die rest l ichen Ver
brauchsgruppen (Tabakv/aren, Wohnungsnutzung, 
Heizung und Beleuchtung, Haushaltsführung, Ge
sundheitspf lege und Sonstiges), für die keine Pro
jekt ionen gemacht werden konnten, werden implizi t 
etwas an Bedeutung ver l ieren. Das beruht vor al lem 
darauf, daß insbesondere die Ausgaben für Woh
nungsnutzung kaum auf Einkommensänderungen 
reagieren. Sie werden hauptsächl ich vom Woh
nungsangebot, der Mietenpol i t ik, der Wohnbauf inan
zierung und anderen gesetzl ichen Maßnahmen be
stimmt, auf die die Konsumenten keinen Einfluß 
haben Nur die Ausgaben für Instandhaltung der 
Wohnung oder für Zwei twohnungen sind e inkom
mensabhängig. Aber auch die Nachfrage in den 
anderen Gruppen wi rd zum Teil von Faktoren beein
flußt, die mit dem Einkommensniveau der Haushalte 
wenig zusammenhängen. So wirkt s ich auf die Aus
gaben für Tabakwaren die zunehmende Aufk lärung 
der Konsumenten über die gesundhei t l ichen Gefah
ren des Rauchens hemmend aus. Ein wachsender 
Antei l der Ausgaben für Haushaltsführung wi rd nicht 
nur durch die außergewöhnl ich hohen Kosten für 
Haushaltshi l fen verhindert , sondern vor al lem durch 
die immer bessere Ausstattung der Haushalte mit 
Waschmaschinen und anderen arbei tssparenden 
Haushaltsgeräten, Diese wi rd al lerdings von der Ein
kommensentwick lung beeinflußt.. 

Nachdem die österreichische Bevölkerung in der 
Vergangenheit ständig leicht gewachsen ist, künft ig 
aber voraussicht l ich etwas abnehmen wi rd , werden 
die Konsumausgaben insgesamt in al len Verbrauchs
gruppen etwas langsamer wachsen als jene pro 
Kopf, während es bisher umgekehrt war. Das Nach-
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Übersicht 8 
Projektion der Konsumentwicklung 

1954/1974 1 ) 1974/1980=) 1980/198 

Durchschnittliche reale Veränderung p 
Jahr 3 ) 

a ) Je Kopf 

Konsumausgaben insgesami 4 27 3 56 3 83 
Dauerha l te Konsumgüter 7 94 6 15 6 91 
Nichldauerhaf le Konsumgüter 3 93 3 04 3 12 
Dienstleistungen 3 46 3 07 3 06 

Nahrungsmit te l u Get ränke 1 93 1 31 0 60 

Kleidung 4 54 3 64 3 73 

Hausrat u W o h n b e d a r f a 15 5 86 6 10 
V e r k e h r u Nachrichten 7 54 5 66 6 3 3 

darunter fremde Verkehrsmittel 1 57 1 09 1 53 

Bildung, Unterhaltung Erholung 8 51 5 39 5 1 4 
damnler Unterhaltung 7 22 4 49 4 4 4 

Korperpf lege 7 40 6 24 5 79 
Sonstige Güter u Leistungen 4) 3 58 2 44 3 25 

b) insgesamt 

Konsumausgaben insgesamt 4 76 3 47 3 52 
Dauerhaf te Konsumgüter 8 42 6 06 6 61 
Nichldauerhafte Konsumgüter 4 42 2 96 2 81 
Dienstleistungen . . 3 95 2 99 2 75 

Nahrungsmit te l u Ge t ränke 2 47 1 22 0 30 
Kleidung 5 03 3 55 3 42 
Hausra t u Wohnbedar f 6 64 5 7 7 5 79 
V e r k e h r u Nachrichten 8 02 5 58 6 03 

darunter fremde Verkehrsmittel 2 05 1 00 1 22 
Bildung, Unterhal tung, Erholung 9 00 5 31 4 83 

darunter Unterhaltung 7 71 4 41 4 14 

Körperpf lege 7 SP 6 1 5 5 49 
Sonstige Güter u Leistungen*) 4 07 2 36 2 95 

' ) Berechnete W e r t e — ') Projektionen unter der Annahme eines rea len 
Zuwachses des BNP von durchschnittlich 3 5 % pro Jahr von 1976 bis 1985 -
J ) Kontinuierliche Veränderungsraten: 1954/1974 über den gesamten Ze i t raum 
in den Prognoseperioden zwischen den Endpunkten. — 4 ) T a b a k w a r e n 
WohnungsnuJzung Heizung und Beleuchtung Haushaltsführung. Gesundheits
pflege und Sonstiges 

lassen des Wachstums wi rd daher insgesamt ausge
prägter sein als je Kopf.. Die Konsumstruktur w i rd 
f re i l ich davon nicht betroffen.. 

Aus den Projekt ionen der Konsumentwick lung ergibt 
s ich, daß sich die Einr ichtungswel le, die mit Beginn 
der siebziger Jahre einsetzte, noch wei ter verstärken 
wird. Von 1974 bis 1980 werden etwa 2 0 7 2 % , bis 
1985 2 3 % der zusätzl ichen Konsumausgaben für 
diese Güter verwendet werden, nach 17 1 A% von 
1970 bis 1974. Ähnl iches gi l t für die Gruppe Verkehr 
und Nachr ichten, deren erste Welle al lerdings schon 
Mitte der sechziger Jahre stat t fand. Dagegen wird 
die Anfang der siebziger Jahre begonnene Bi ldungs-, 
Unterhaltungs- und Erholungswel le kaum stärker 
werden (18 1 /2% und 18% der zusätzl ichen Konsum
ausgaben). 

Die hier skizzierte künft ige Veränderung der Öster
reichischen Konsumstruktur ist eine hypothet ische 
Prognose, d ie durch Fortschreibung des in der Ver
gangenheit beobachteten Konsumverhaltens unter 
der Annahme best immter Bedingungen erstel l t 
wurde. Wieweit sie sich real isieren w i rd , hängt nicht 
nur davon ab, ob der angenommene Verlauf der 
nachfragebest immenden Faktoren zutreffen w i rd , 
sondern vor al lem davon, ob die Konsumenten auf 
diese Entwicklung ähnl ich reagieren werden wie bis
her. Dies wi rd sicher nicht durchwegs zutreffen, 
wenngle ich solche bedingte Prognosen in vielen 
anderen Ländern meist sehr ähnl iche Tendenzen 
zeigen wie diese Untersuchung für Österreich 1 ) , 

Grete Kühlhäuser 

*) Siehe dazu z. B R. Sanz-Ferrer: Previsions de la con-
sommat ion privee en Belgique. Recherches economiques 
de Louvain, 37. Jg. , Nr. 1, Apr i l 1972. — G. Vangrevelinghe: 
Modeies et pro ject ions de la consommat ion, Economie et 
Stat ist ique, Nr. 6, November 1969. - R. Rau: Die Struktur 
des privaten Verbrauchs 1980 und 1985, Mit te i lungen des 
Rheinisch-Westfäl ischen Insti tutes für Wir tschaf ts forschung, 
25. Jg. Nr.. 4, 1974. 
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Anhang 

Verzeichnis der Variablen 

Kurz- Inhalt 
bezeichnung 

Abhängige Variable 

CTO Gesamte Konsumausgaben, real, je Kopf 

DAK Konsumausgaben für dauerhafte Konsum
güter, real, j e Kopf 

NDK Konsumausgaben für nichtdauerhafte Kon
sumgüter, real, je Kopf 

DST Konsumausgaben für Dienst leistungen, real, 
je Kopf 

NUG Konsumausgaben für Nahrungsmit tel und 
Getränke, real, je Kopf 

KLD Konsumausgaben für Kleidung, real, je Kopf 

WUH Konsumausgaben für Wohnungseinr ichtung 
und Hausrat, real, je Kopf 

Erklärende Variable 

VPE Verfügbares persönl iches Einkommen, real, 
je Kopf 

BST Antei l der 0- bis 5- und der über 65jährigen 
an der Gesamtbevölkerung 

B65 Antei l der 65jährigen an der Gesamtbevöl
kerung 

B25 Antei l der 15- bis 25jährigen an der Gesamt
bevölkerung 

FRB Antei l der Frauen an den unselbständig 
Beschäft igten 

WHG Zahl der fert iggestel l ten Wohnungen 

EHS Zahl der Eheschl ießungen 

TRD Zei t t rend 

CKR Konsumkredi te, real, je Kopf 

PCT Preisindex des privaten Konsums 

Kurz- Inhalt 
bezeichnung 

VUN Konsumausgaben für Verkehr und Nachr ich
ten, real, je Kopf 

EVM Konsumausgaben für eigene Verkehrsmit te l , 
real, je Kopf 

FVWI Konsumausgaben für f remde Verkehrsmit te l , 
real, je Kopf 

BUB Konsumausgaben für Bi ldung, Unterhaltung 
und Erholung, real, je Kopf 

UHG Konsumausgaben für Unterhal tung, real, j e 
Kopf 

KPF Konsumausgaben für Körperpf lege, real, je 
Kopf 

PND Realer Preisindex für nichtdauerhafte Kon
sumgüter 

PDS Realer Preisindex für Dienst leistungen 

PNG Realer Preisindex für Nahrungsmit tel und 
Getränke 

PKL Realer Preisindex für Kleidung 

PWH Realer Preisindex für Wohnungseinr ichtung 
und Hausrat 

PVN Realer Preisindex für Verkehr und Nach
r ichten 

PEV Realer Preisindex für eigene Verkehrsmit tel 

PFV Realer Preisindex für f remde Verkehrsmit tel 

PBU Realer Preisindex für Bi ldung, Unterhaltung 
und Erholung 

PUH Realer Preisindex für Unterhaltung 

PKP Realer Preisindex für Körperpf lege 
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ro Konsumfunktionen aus Zeitreihen 
(Beobachtungsper iode 1954 bis 1973) 1) 

N u m m e r Abhängige Funktionstyp 3) Konstante VPE PCT ßST fi1 D. W . fi') 
der Gleichung V a r i a b l e 3 ) 

1 CTO log 0'946 0'694 0'232 0 296 1 000 2 3 2 -

4 JJ 17 

2 R01 i ' 389 0'626 0 7 9 1 2'44 -
12 

3 R01.G3 - 0 3 1 B 0 6 8 1 0 3 3 3 0"354 0'960 2 28 -

6 28 25 

VPE VPE_ | CKR ß 65 CTO 

4 DAK log - 9 1 5 6 - 1 5 4 1 0*217 0'987 1 65 -

7 40 

5 log inv. 8Ö80 - 4 0 ' 9 0 6 - - 0 ' 4 1 4 14 028 0 990 1 7 4 -

19 26 95 

6 log inv. 8'121 - - - 0 ' 5 2 7 32 790 - 4 7 4 4 2 D'995 i 7 2 

1J 32 12 

VPE PND Ffiö CTO 

7 NOK log ö'145 0 567 - 1 539 0 7 4 2 0 9 9 8 1 90 

14 26 39 

8 R01 1'138 0'4Q3 - 0 ' 8 2 3 1 049 0 7 0 7 2 3 1 -

44 72 69 

9 ROI - 0 " 3 5 0 - - 0 ' 8 3 5 0'648 0'808 0 3 6 8 1*98 -

45 69 19 

VPE PDS ö 65 CTO 

10 OST log 2*418 0'498 - 1 010 2'266 0'998 2'11 -

10 15 12 

11 log 1'889 - - 0 ' 9 9 6 1*981 0 617 0*997 1 83 -

18 18 12 

12 log inv. 10'324 - 5 ' 5 2 2 4 3 1 8 3 - 2 6 ' 5 4 6 0 997 2'11 -

14 46 17 

13 log inv. 10'197 - 41 '601 - 2 3 ' 4 9 4 - 6 604 0'997 1 96 -

51 21 15 

VPE PNG FRS EST CTO 

14 N U G log 5'159 D'232 - 0 * 9 0 0 1*540 Q'996 2*20 -

11 20 14 

15 log 5'171 - - 0 ' 9 5 3 1 567 - 0 7 4 9 0'996 2*16 -

18 13 10 

16 R 0 1 , G3 - 0 544 0*359 - 0 7 0 2 0 7 9 9 0*325 0'910 2 33 -

60 27 95 71 

VPE V P E _ j VPE;A PKL PKL_t PKL; A KiD_] B 25 

17 KLD Dvd .Mod. 1 070 - 0 0 5 6 0 0 9 8 - - 9 0 3 1 - 4 0 ' 9 3 0 0'468 0"997 2'07 0 0 7 5 

41 29 78 18 46 

18 R01 —1 '111 0 9 5 2 - - - 1 7 6 9 0 7 6 0 2*08 -

20 19 

19 R O I , G3 0*715 0'576 - - - 1 * 6 0 4 - - - 0 '443 0 7 3 0 T 1 0 -

53 20 J2 



VPE P W H W H G £H£ CTO; A W U H _ t 

20 WUH log - 1 4 * 6 4 6 1*733 
2 

0 3 9 6 
32 

0*275 
15 

0*999 2* 01 

21 log inv. 7 7 7 1 - 2 7 0 1 0 109*135 
14 

- 9 * 9 2 8 
24 

0*997 1 7 3 

22 R01 3 7 1 5 1*072 
23 

0*637 
58 

0*243 
24 

0'201 
45 

0*847 2*30 

23 R01, G3 2 7 7 2 1*326 
18 

0*896 
38 

0*241 
25 

0*890 1*69 

24 Dyn. Mod. - 9 9 0 * 0 8 

VPE PVN 

0*107 
28 

0*253 
18 

0*337 
58 

0*997 2*26 

25 VUN log - 5 * 4 7 3 1'637 
2 

- 0 * 7 1 7 
56 

0*994 1 77 

76 ROI . C3 1 8 7 6 1*279 
25 

VPE 

- 0 ' 6 8 7 
55 

PEV 

0*620 1 7 9 

27 EVM log - 8 * 3 4 2 2"270 
2 

- 1 * 5 5 8 
22 

0*993 1*55 

28 ROI - 3 * 8 9 1 3 1 5 1 
23 

C T O _ ; 

- i 7 5 6 
35 

CTO; A P F V _ 1 PFV: A V M M _ ! 

0*672 1*90 

29 FVM Dyn. Mod. 2 7 4 9 5 0 0 0 4 
41 

- 0 * 0 2 4 
47 

- 0 * 8 9 4 
40 

- 1 * 6 1 8 
15 

0*435 
41 

0*965 2*16 

V P £ _ , VPE; A P ß U „ 1 PßU; A CTO ßST PßU 

30 ßUE Dyn. Mod. 514*50 0'042 
72 

0*102 
32 

- 9 7 1 7 
54 

- 9 ' 2 5 2 
84 

0 7 3 3 
36 

0*997 2*11 

31 ROI, G3 1*598 

VPE PUH TRD 

1*535 
13 

0*689 
31 

- 0 * 5 6 2 
35 

0*880 2*17 

32 UHG log inv. 6*308 - 1 6 * 5 4 6 
14 

52*068 
34 

0 030 
20 

0*995 2*16 

33 R O I , G3 - 0 7 4 5 1*681 
18 

VPE 

- 0 241 
87 

CTO PKP ßST 

0*710 1*77 

34 KPF log inv. 7*359 - 0 3 2 6 
11 

- 0*156 
11 

- 0 * 0 4 0 
34 

0*009 
50 

1*000 2*25 

35 R O I , G3 - 2 5 1 4 - 1 8 0 2 
16 

- 0 ' 8 6 2 
19 

1*944 
17 

0*880 1*69 

' ) lohreswerte noch dem Stand von Ende 1974. — 1 ) Reale W e r t e je Kopt zu Preisen 1964. — 3 ) log — logarithmisch; log inv. = logarithmisch invers; ROI = l inear in relativen Differenzen gegen das V o r i a h r ; R O I , 
relativen Differenzen gegen das Vor jahr aus gleitenden Drei-Jahres-Durchschnitten; Dyn. Mod. = dynamisches Model l nach Houthakker und Tay lor . — *) ß = Bestandsanpassungskoeffizient. 
D i e Kursivzahlen unter den Koeffizienten sind Standardabweichungen in Prozent des Koeffizienten. 
; A nach einer Var iablenbezeichnung bedeutet absolute Dif ferenz gegen das Vor jahr . 


