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Jahresbericht 1974 
Volkseinkommen 
D a z u Statistische Übersichten 0 1 bis 0 4 

Wie in den meisten Industr ieländern, brachte das 
Jahr 1975 auch für die österreichische Wirtschaft 
die tiefste Rezession nach dem Zweiten Weltkr ieg. 
Das reale Brutto-Nat ionalprodukt schrumpfte in 
Österreich um 2 % (ohne Land- und Forstwirtschaft 
um 2 5%) nach einem Wachstum von 4 1 % im Jahre 
1974. Der Rückgang entsprach etwa dem Durch
schnitt der europäischen OECD-Länder. Er war 
schwächer als in der Bundesrepubl ik Deutschland 
(—34%) und erhebl ich geringer als in der Schweiz 
(—7 0%). Von der Rezession wurde vor allem der 
Sekundärsektor, besonders die Industrie, betroffen, 
während der Dienstleistungssektor weiterhin ein 
reales Wachstum erzielen konnte Die gesamtwir t 
schaft l ichen Wachstumsverluste s ind sowohl auf die 
flaue Inlandnachfrage als auf die anhaltende aus
ländische Nachfrageschwäche zurückzuführen, 

Entwicklung des Brutto-NationalProduktes 

BRUTTO-NATIONALPRODUKT REAL 
OHNE LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT 
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Nach den vor läuf igen Ergebnissen der volkswir t 
schaft l ichen Gesamtrechnung erreichte das öster
reichische Brutto-Nationalprodukt 1975 einen Ge
samtwert von 6544 Mrd. S. Es war nominell um 
6 7 % höher und real um 2 % niedriger als im Vor
jahr, Das nominel le Brut to-Nat ionalprodukt je Ein
wohner betrug 87.000 S ( + 6 8%) bzw.. 4..994 $ (zum 
Kurs von 17 42 S berechnet), Während sich die Zahl 
der unselbständig Beschäft igten im Jahresdurch
schnitt 1975 nur ger ingfügig verr ingerte, ging d ie 
Zahl der Erwerbstät igen insgesamt um 27.000 
(—0 8%) zurück Die gesamtwir tschaft l iche Arbei ts
produkt iv i tät , gemessen am realen Brut to-Nat ional
produkt je Erwerbstät igen, sank um 1 2 % . Infolge 
der Arbeitszeitverkürzung nahm die Stundenproduk
tivität um etwa 2 % zu, 

Nach der starken Abschwächung des konjunkture l 
len Wachstums am Ende des Jahres 1974, setzte im 
I. Quartal 1975 die rückläuf ige Entwicklung ein und 
erreichte im Ell. Quartal ihren Tiefpunkt. Die etwas 
stärkere Abnahme der gesamten Wertschöpfung im 
II Quartal ist ausschl ießl ich auf die Verschiebung 
des Ostertermins zurückzuführen. Infolge der le ich
ten Belebung der Konjunktur und der besonders 
günst igen Ergebnisse der landwirtschaft l ichen Pro
dukt ion lag das reale Brutto-Nat ionalprodukt im 
IV. Quartal schon knapp über dem Vorjahrsniveau 

Entwicklung des Brutto-Nationalproduktes 

Reale Veränderung gegen das Vor jahr in % 
mit ohne 
Land- und Forstwirtschaft 

1974. I Q u a r t a l + 7 6 + 7 4 
II Q u a r t a l + 4 5 + 4 4 

I I I Q u a r t a l . . + 4 2 + 4 3 
IV Q u a r t a l + 0 9 + 1 2 
0 1974 + 4 1 + 4 2 

1975, I Q u a r t a l - 2 4 - 2 6 

II Q u a r t a l - 3 4 - 3 7 

III Q u a r t a l - 3 1 - 3 3 

IV. Q u a r t a l + 0 7 - 0 6 

0 1975 - 2 0 - 2 5 

Während in der Land- und Forstwirtschaft die End
produkt ion um 1 1 A% und die Wertschöpfung — 
infolge der unerwartet niedrigen Vorleistungs
bezüge — um 6 % wuchs, verzeichnete die Industrie 
den stärksten Konjunktureinbruch nach dem Zwei ten 
Weltkr ieg. Sie produzierte um 8% (ohne Energie) 
weniger als im Vorjahr und um 3 1 / 2 % weniger als 
1973 Besonders stark war der Produkt ionsrückgang 
bei den Eisen- und Glashütten und im Konsumgüter
bereich, vor al lem bei der Erzeugung von lang-
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Entstehung des Brutto-Nationalproduktes 

1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 

Z u laufenden Preisen Veränderung gegen das Z u Preisen von 1964 Veränderung gegen < 
M r d S Vor jahr Mrd S Vor jahr i n % 

Land-und Forstwirtschaft 33 2 3 4 1 + 6 5 + 2 7 23 3 24 8 + 3 0 + 6 2 

Industrie und G e w e r b e 202 0 204 6 + 1 6 1 + 1 3 1 4 3 4 1 3 3 4 + 4 3 - 6 9 

Baugewerbe 62 5 64 8 + 1 4 1 + 3 6 38 6 36 9 + 1 8 - 4 4 

Elektrizität Gas. Wasser 17 9 20 4 + 26 6 + 1 4 0 12 1 1 2 5 + 8 4 + 3 7 

V e r k e h r 32 9 35 2 + 1 0 8 + 7 3 26 9 26 0 + 6 4 - 3 3 

H a n d e l 7 0 1 75 0 + 2 0 3 + 7 0 5 3 1 54 0 + 5 3 + 1 7 

Öffentlicher Dienst 66 8 76 8 + 1 6 1 + 1 5 0 27 5 28 3 + 4 0 + 3 0 

Übr ige Dienste 8 6 1 96 9 + 1 2 4 + 1 2 5 46 2 47 8 + 2 6 + 3 4 

Zurechnung für Mehr 
wertsteuern und stat 
Kor rek tur 42 0 46 6 

Brut to-Nat ionalprodukt 613'5 654'4 + 1 5 " 0 + 6 7 371 "1 363'7 + 4 ' 1 - 2 ' 0 

Brut to-Nat ionalprodukt 
ohne Land- und Forst
wirtschaft 347 8 338 9 + 4 2 - 2 5 

l e b i g e n K o n s u m g ü t e r n . . Im v e r a r b e i t e n d e n Gewerbe 
f i e l d i e P r o d u k t i o n s e i n s c h r ä n k u n g m i t 4 % s c h w ä 
c h e r a u s a l s in d e r Indust r ie . . I m G e w e r b e s e k t o r 
w u r d e d a s T e x t i l g e w e r b e — d u r c h d i e b e s o n d e r s 
s c h w a c h e a u s l ä n d i s c h e N a c h f r a g e b e e i n t r ä c h t i g t — 
a m s t ä r k s t e n v o n d e r R e z e s s i o n b e t r o f f e n . I n f o l g e 
d e r e x t r e m s c h w a c h e n p r i v a t e n N a c h f r a g e s a n k d i e 
L e i s t u n g d e r Bauwirtschaft u m 4V2% u n t e r d a s 
V o r j a h r s n i v e a u D i e h ö h e r e n A u f t r ä g e d e r ö f f e n t 
l i c h e n H a n d v e r h i n d e r t e n e i n n o c h s t ä r k e r e s S i n k e n 
d e r B a u p r o d u k t i o n . D a n k d e r g ü n s t i g e n E r z e u g u n g s 
b e d i n g u n g e n w u c h s d i e Energieversorgung u m 4 % 

D i e G ü t e r t r a n s p o r t e n a h m e n p a r a l l e l z u r K o n j u n k t u r 
in d e n p r o d u z i e r e n d e n S e k t o r e n u n d i m A u ß e n h a n d e l 
s t a r k a b , w o d u r c h d i e L e i s t u n g d e s g e s a m t e n Ver
kehrssektors u m 3 7 2 % sank . W ä h r e n d d i e r e a l e n 
E i n z e l h a n d e l s u m s ä t z e u m 3 % s t i e g e n , l ag d e r r e a l e 
U m s a t z e r f o l g i m G r o ß h a n d e l nu r k n a p p ü b e r d e m 
V o r j a h r s e r g e b n i s . . I n s g e s a m t e r z i e l t e d e r Handel 
e i n e n W e r t s c h ö p f u n g s z u w a c h s v o n r e a l 1 V 2 % D i e 
r e a l e W e r t s c h ö p f u n g d e s Dienstleistungssektors 
w u c h s 1975 u m e t w a 3 % . 

D e m B r u t t o - N a t i o n a l p r o d u k t v o n 654 4 M r d . S e n t 
s p r a c h n a c h A b z u g d e r A b s c h r e i b u n g e n u n d d e r 
i n d i r e k t e n S t e u e r n { m i n u s S u b v e n t i o n e n ) e i n Volks
einkommen v o n 483 '4 M r d . S ( + 5 % ) . . D i e Lohn- und 

Gehaltssumme w u c h s i n s g e s a m t u n d p r o K o p f u m 
1 3 % . N a c h d e r v o r l ä u f i g e n V e r t e i l u n g s r e c h n u n g v e r 
s c h o b s i c h d i e E i n k o m m e n s t r u k t u r 1975 d e u t l i c h 
z u g u n s t e n d e r L o h n e i n k o m m e n D a s a l l g e m e i n e 
P r e i s n i v e a u , g e m e s s e n a m Deflator für das Brutto-
Nationalprodukt, w a r u m 8 8 % h ö h e r a l s 1974, n a c h 
e i n e r S t e i g e r u n g s r a t e v o n 1 0 5 % i m V o r j a h r . 

Fü r K o n s u m u n d I n v e s t i t i o n e n im I n l a n d w u r d e n 
1975 G ü t e r u n d L e i s t u n g e n i m W e r t e v o n 653 9 Mrd . . S 
a u f g e w e n d e t , n o m i n e l l u m 5 7 % m e h r , u n d rea l u m 

Das Volkseinkommen und seine Verteilung 

1974 1975 1974 1975 
M r d . S 

Z u laufenden Preisen 
Veränderung gegen 

das Vor jahr in % 

Brutto-N at ionalprodukt 613 5 654 4 + 1 5 0 + 6 7 
Minus Abschreibungen 65 '6 73 4 + 1 6 0 + 1 2 0 

N e i t o - N at ionalprodukt 547"9 581"0 + 14'9 + 6"0 

Minus indirekte Steuern 100 7 1 1 0 5 + 1 3 8 + 9 8 
Plus Subventionen 1 3 0 1 2 9 

Volkseinkommen 460 '2 483'4 + 1 6 ' 0 + 5"0 

davon 

Löhne und Gehälter 3J4 6 3J5 2 + 1 J 6 + 12 9 

Einkommen aus Besitz und Unter
nehmung') . 151 7 136 5 + J 7 4 -100 

Öffentliches Einkommen aus Besitz 
und Unternehmung . , 0 3 - 0 3 

Zinsen für die Staatsschuld - 6 4 - 80 

' ) Restgröße enthält eventuelle statistische Differenzen zwischen Entstehungs- und 
Verteilungsrechnung Einschließlich Kapitalgesellschaften 

Verwendung des verfügbaren Güter- und Leistungsvolumens 

1974 1975 1974 1975 1974 1975 1974 1975 

Z u laufenden Preisen 
M r d S 

Veränderung gegen 
das Vor jahr in % 

Z u Preisen von 1964 
Mrd S 

Veränderung gegen 
das Vor jahr in % 

Brutto-Nat ionalprodukt 613 5 654 4 + 1 5 0 + 6 7 371 1 363 7 + 4 1 - 2 0 

Minus Exporte i w. S 2 2 3 1 218 7 + 2 3 1 - 2 0 1 4 4 3 133 9 + 8 6 -7 2 

Plus Importe i w . S. . 228 6 218 2 + 24 8 - 4 5 146 7 133 5 + 6 8 - 9 0 

Verfügbares Güter - und 
Leistungsvolumen 619 0 653 9 + 1 5 6 + 5 7 373 5 363 3 + 3 5 - 2 7 

Pr ivater Konsum 332 6 368 6 + 1 3 4 + 1 0 8 212 8 2 1 8 1 + 3 7 + 2 5 

Öffentlicher Konsum 9 6 1 108 6 + 1 7 8 + 1 3 0 41 1 42 3 + 4 0 + 3 0 

Brutto-Anlage
investitionen 172 8 174 5 + 1 6 2 + 1 0 1 0 8 1 101 6 + 1 2 - 5 9 

Ausrüstung 69 3 68 5 + 14 9 - I 1 45 8 42 1 + 0 7 - 8 0 

Sauten 103 5 106 0 + 1 7 2 + 2 4 62 3 59 5 + 1 5 - 4 4 

Lagerveränderung und 
statistische Dif ferenz + 1 7 5 + 2 2 + 1 1 5 + 1 3 
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2 7 % weniger als im Vorjahr. Lohnerhöhungen, die 
Lohnsteuerreform und erhöhte Transferzahlungen 
ließen zwar die Netto-Masseneinkommen rascher 
wachsen ais 1974, die Ausgaben der Haushalte für 
privaten Konsum wurden jedoch infolge einer größe
ren Sparneigung nur mäßig ausgeweitet (real um 
2 5%). Der Öffentliche Konsum wuchs durch Erhö
hung des Personalstandes im Öffentlichen Dienst 
real um 3 % Die Lager wurden an die geänderten 
Absatzgegebenhei ten angepaßt Der Lagerabbau 
verr ingerte die Lager/Umsatzrelat ion und trug we
sent l ich zu den starken Produkt ionseinschränkungen 
bei. Dem Konjunkturrückschlag entsprechend, 
lagen die Brutto-Anlageinvestitionen real um 6 % 
unter dem Vorjahrsergebnis Besonders schwach 
war die Nachfrage nach Ausrüstungsgütern (—8%), 
d ie Bauinvest i t ionen schrumpften um 4 7 2 % Die 
Invest i t ionsquote sank real von 28 9 % (1974) auf 
28 0%. Die Investi t ionen entwickel ten sich in den 
Wir tschaftsbereichen sehr unterschiedlich.. Laut 
Investi t ionstest investierten die Industr ie und die 
Bauwirtschaft weit weniger, die Landwirtschaft etwas 
mehr als im Vorjahr und die öffentl iche Hand jedoch 
erhebl ich mehr 

Der Rückgang des realen Brut to-Nat ionalproduktes 
war außer den Einschränkungen von Konsum und 
Investi t ionen vor al lem auf d ie Einbußen bei den 
Warenexporten zurückzuführen Die reale Waren
ausfuhr (einschl ießl ich Warengold und stat ist ische 
Differenz) g ing 1975 um 9 V 2 % zurück Die Exporte 
i w. S. nahmen dank der günst igen Entwicklung 
des Ausländer-Reiseverkehrs (real + 3V 2 %) etwas 
schwächer ab (real — 7 % ) Mit 1 1 % fiel der reale 
Rückgang der Warenimporte (einschl ießl ich Waren
go ld , Käufe des Bundesheeres im Ausland und stat i 
st ischer Differenzen) stärker aus. Da die realen 
Ausgaben von österreichischen Tour isten im Ausland 
nur knapp unter dem Vorjahrsniveau lagen (—Vi%) , 
verr ingerten s ich die realen Importe i. w. S 1975 
nicht so stark (—9%). Die Exportquote (Anteil der 
Exporte im wei teren Sinne am Brutto-Nat ionalpro
dukt) g ing real von 38 9 % (1974) auf 36 8 % zurück, 
die Importquote (Anteil der Importe im weiteren 
Sinne am verfügbaren Güter- und Leistungsvolumen) 
von 39 3 % auf 36 7%. Nandor Nemeth 

Währung, Geld- und Kapitalmarkt 
D a m Statistische Übersichten 1.1 bis 1 10 

A b b a u d e r restr ikt iven S t a b i l i s i e r u n g s m a ß n a h m e n — 
A u ß e n w e r f d e s Schi l l ing fast u n v e r ä n d e r t 

Die Stabilisierungsmaßnahmen der Jahre 1973 und 
1974 wurden zwar im Berichtsjahr grundsätz l ich 

beibehalten, schon zu Jahresbeginn wurden sie 
jedoch f lexibler gehandhabt, bis zur Jahresmit te 
langsam gelockert und bis Jahresende prakt isch 
aufgehoben. 

In der Stabi l is ierungsphase 6 (Juni 1975) wurde die 
Zwischenkredi tsperre für Bausparkassen aufgehoben 
und der Import ausländischen Kapitals (vor al lem 
ausländische Direkt invest i t ionen in Österreich) rel i-
beralisiert. Gegen Jahresende wurden die währungs
pol i t ischen Maßnahmen, die prakt isch nicht mehr 
restriktiv wirkten, auch formel l aufgehoben (Stabi l i 
sierungsphase 7). Der Limes (Begrenzung der Aus
weitung der Schi l i ing-Direktkredi te an in ländische 
Nicht-Banken auf maximal 1 % pro Monat) wurde 
zwar für 1976 als währungspol i t isches Instrument 
beibehalten, eine quanti tat ive Überschrei tung des 
Limes wi rd aber seit Ende Oktober nicht mehr pöna
lisiert, außerdem sieht die Notenbank bis auf wei 
teres davon ab, ihre Refinanzierung an die Einhal
tung des Limes zu binden. Angesichts der fa l lenden 
Zinssätze im Ausland und um einen wei teren Druck 
auf das heimische Zinsniveau auszuüben, hat die 
Notenbank den Diskont- und Lombardsatz im Apr i l 
1975 um 1 / 2 % und im Jänner 1976 um 1 % auf 5 % 
und 5 7 2 % gesenkt. 

Die vom Institut für Wirtschaftsforschung berechne
ten Wechselkursindizes haben sich im Laufe des 
Jahres nur wenig verändert Der nur westeuro
päische Handelspartner berücksicht igende Wechsel 
kursindex 1 ) sank importgewogen um 0 6 % (1974 
stieg er noch um 3 2%), exportgewogen um 0 8 % 
(gegen einen Anstieg von 4 1 % vor einem Jahr) ; 
der importgewogene Gesamtindex 1 ) ging um 0 2 % 
zurück (im Vorjahr erhöhte er s ich um 5 0%), export
gewogen stieg er um 0 2 % (im Vorjahr 6 7%) 

Bere in ig te H a n d e l s - und Dienst le is tungsbi lanz le icht 
posit iv 

Das Handelsbi lanzdefizi t hatte 1975, w ie schon im 
Vorjahr, s inkende Tendenz. Da die Importe stärker 
zurückgingen als die Exporte, war es um 1 89 Mrd. S 
niedriger als vor einem Jahr. Der Außenhandel mit 
Warengold ist auf ein Zehntel des Vorjahrswertes 
gesunken Seit der Freigabe des Goldbesitzes für 
Private in den USA Anfang 1975 hat die Auslands
nachfrage nach österreichischen Goldmünzen, die 
1974 sehr rege war, stark abgenommen 
Der Dienst leistungsbi lanzüberschuß 2 ) hatte wieder 

*) Westeuropa umfaßt hier: Belgien-Luxemburg, Bundes
republik Deutschland, Dänemark, Frankreich, Großbritan
nien, Italien, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, 
Schweiz; die Welt: Westeuropa, Japan, Jugoslawien Ka
nada, USA, Rest der Welt (dem Dollar zugeordnet). 
2) Es wurden die vom Institut für Wirtschaftsforschung 
adjustierten Beiseverkehrsdaten verwendet Siehe auch 
Abschnitt Reiseverkehr 
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Zahlungsbilanz 
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steigende Tendenz; 1975 wurden per Saldo 
2581 Mrd . S erlöst, um 146 Mrd S mehr als im 
Vorjahr. Die höheren Nettoeinnahmen aus dem 
Reiseverkehr (2780 Mrd. S gegen 2406 Mrd S) 
wurden al lerdings durch eine ungünst igere Zinsen
bilanz (—2 39 Mrd . S gegen —1 95 Mrd. S vor einem 
Jahr) und durch niedr igere Überschüsse bei den 
sonst igen Dienst leistungen ( + 040 Mrd. S gegen 
+ 2 1 4 Mrd, S) geschmälert Die um die stat ist ische 
Differenz (sie ist überwiegend dem Handels- und 
Dienst leistungsbereich zuzuordnen) bereinigte Han
dels- und Dienstleistungsbi lanz ergab im Gegensatz 
zu den zwei vorangegangenen Jahren einen leichten 
Überschuß. Der Abgang aus der Transferbi lanz war 
mit 0 8 7 Mrd. S gle ich hoch wie im Vorjahr 
(089 Mrd. S) 

H o h e Ne t to -Kap i ta l impor te 

Im langfristigen Kapitalverkehr bewirkte der starke 
Zustrom ausländischen Kapitals eine Zunahme des 
Akt ivsaldos um 10 84 Mrd. S auf 18 21 Mrd.. S, obwohl 
auch die österreichischen Veranlagungen im Aus
land um 2 3 6 Mrd S auf 8 4 8 Mrd. S st iegen. Der 
heimische Kreditapparat gewährt mit 6 28 Mrd. S 
um 4 4 % mehr Kredite an das Ausland als vor einem 
Jahr, nachdem sich bereits Ende 1974 die L iquid i 
tätslage entspannt hatte und im Laufe des Jahres 
überreichl ich l iquide Mittel zur Verfügung standen 
Der Bestand an ausländischen festverzinsl ichen 
Wertpapieren, der im Vorjahr um 0 23 Mrd.. S abge
nommen hatte, wurde um 0 73 Mrd . S erhöht ; die 
Veranlagung von Wir tschaftsunternehmen und Pri
vaten im Ausland hat sich nahezu auf ein Drittel 
vermindert (von 1 14 Mrd, S auf 0 4 8 Mrd.. S). Die 
ausländischen Anlagen in Österreich haben sich 
seit dem Vorjahr verdoppel t (2670 Mrd S gegen 

Zahlungsbilanz 

1974 1975 ' ) 
Mrd S 

Handelsbi lanz*) - 3 2 271 - 3 0 378 
Dienstleistungsbilanz . . . + 2 6 445 + 24 354 + 2 7 175 J ) + 2 5 8 0 9 3 ) 

davon Reiseverkehr + 2 6 147 + 2 4 056*) + 2 9 165*) + 2 7 799* ) 
Bilanz der Transferleistungen — 2 978 — 0 887 — 2 239 3 ) — 0 873°) 

Bilanz der laufenden Transakt ionen — 8'804 — 5'442 

Langfristiger Kap i ta lverkehr 5 ) + 7 378 + 1 8 214 

Grundb i lanz - T42Ö + 1 2 7 7 2 
Kurzfrist iger Kap i ta lverkehr 1 ) — 0 448 + 0 008 
Reserveschöpfung*) — 2 089 + 2 213 
Statistische Dif ferenz + 2 899 + 5 073 

Ver än d erung der Währungsreserven + 1"065 + 20 067 
davon Oeslerreichische Nalionalbank — 3 879 +22 659 

Kredilunlemehmvngen + 4 944 ~ 2 592 

' ) Vor läuf ige Zah len — a ) Einschließlich der nicht-monetären Goldtransakt ionen, 
Transitgeschäfte und Adjustierungen. — 3 ) Schätzung — ' ) V o m Österreichischen 
Institut für Wirischaffsforschung adjustierte Daten — s ) O h n e Beteiligung des 
Bundes am Internat ionalen Währungsfonds — *) O h n e reservewert ige kurz 
fristige Auslandspositian der Kreditunternehmungen — ' ) Sonderziehungsrechte 
Bewertungsänderungen, Monetisierung von Gold 

Langfristiger Kapitalverkehr 

Kredite an Österreich . 
Kredite an das Ausland 
Österreichische festverzins

liche Wer tpap ie re 
Österreichische Aktien . . 

Ausländische festverzinsliche 
Wer tpap ie re 

Ausländische Akt ien . . . . 
Ausländische Beteiligungen 

in Österreich . . . 
Österreichische Beteiligungen 

im Ausland . . . 
Internationale 

Finanzinstitutionen , 
Oesterr Na i iona lbank 
Sonstige 
Saldo der langfristigen 

Kapita lbi lanz 

1974 1975') 
E A S E A S 

Mi l S 

7.862 3.194 + 4 . 6 6 8 11.329 2 367 + 8 961 
1 998 7 1 9 3 - 5 1 9 4 1 290 7 774 - 6 483 

8 874 3 321 + 5 553 19 515 3 291 + 1 6 . 2 2 3 
103 143 - 39 152 68 + 85 

3.680 3.556 + 124 3.105 3 587 - 482 
588 1.618 - 1 031 1 134 1 242 - 105 

3.837 627 + 3 . 2 1 0 2.038 296 + 1 742 

533 952 - 420 49 568 - 519 

13 154 - 141 1 1.60 - 159 
289 9 + 280 108 493 - 385 

1.560 1.192 + 368 1.003 1.666 - 664 

29.336 21 959 + 7 . 3 7 8 39 723 21 509 + 1 8 214 

E = Eingänge, A = Ausgänge, S = Saldo. 
' ) Vorläufige Z a h l e n , Rundungsfehler. 
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13 50 Mrd S). Ein Großteil der Kredite wurde in 
t i t r ierter Form hereingenommen (16 22 Mrd. S gegen 
555 Mrd S vor einem Jahr), aber auch d ie nicht 
t i t r ierten Kredite waren fast doppelt so hoch wie 
1974 (8 96 Mrd. S gegen 4 67 Mrd S). Vor allem der 
Bund mußte zu Jahresbeginn und zu Jahresende 
verstärkt Auslandsmit te l import ieren, um seiinen 
Finanzierungsbedarf decken zu können, ö f fent l iche 
Stel len hol ten insgesamt 1653 Mrd S an t i tr ierten 
und nicht-t i t r ierten Krediten herein, im Jahr zuvor 
waren es nur 3 02 Mrd. S. Der Kreditapparat benö
t igte 2 64 Mrd. S an Auslandsmit te ln (im Vorjahr 
201 Mrd S), Wirtschaftsunternehmungen und Pri
vate beanspruchten 5 71 Mrd S (5 30 Mrd S) Die 
ausländischen Betei l igungen in Österreich sanken um 
fast d ie Hälfte (174 Mrd.. S gegen 3 21 Mrd. S). 

Die österreichischen Währungsreserven erhöhten 
s ich 1975 um mehr als 20 Mrd S auf 61 54 Mrd S. 
Während die Bestände der Notenbank um 
22 66 Mrd S (einschl ießl ich Bewertungsänderung) 
auf 8373 Mrd S st iegen, verschlechterte s ich die 
Reserveposit ion der Kredi tunternehmungen um 
2 59 Mrd S auf 2219 Mrd S., Die starke Expansion 
der Währungsreserven ging vor al lem auf die hohen 
Kapi ta l importe zurück (Auslandskredite öffent l icher 
Stellen) und zu einem kleineren Teil auf Bewer
tungsänderungen des Devisen- und Valutenbestan
des (De-facto-Aufwertung des US-Dollar Ende Jul i 
1975)., 

Wäh rungsreserven 
(Stand zu Jahresende) 

1974 1975 

Min s 
Notenbank . . . . . 61.075 83 734 

davon Gold 17 923 17 923 

Devisen und Valuten . . 38 735 60 413 

Sonderzieh ungerechte im Rohmen des IWF 1 825 1 S95 

Forderungen ous der Beteiligung am IWF 2 735 3 338 

Sonstige öeslände') — f 4 3 165 

Kreditunlernehmungen —19-601 —22.193 

Währungsreserven insgesamt . . . 41 474 61 541 

' ) Forderungen und Verpflichtungen aus dem bilateralen Verrechnungsverkehr 
Schillingverpflichtungen gegenüber ausländischen Banken und andere 

Liquidi tät d e s Kred i tappara tes stark g e s t i e g e n 

Im Gefolge der hohen Nettokapi ta l importe, der guten 
Einlagenentwicklung und der relativ niedrigen Kredi t 
nachfrage haben die l iquiden Mittel der Kredit
unternehmungen stark zugenommen. Die Poli t ik der 
Notenbank war durch zurückhal tende Anwendung 
restr ikt iver Maßnahmen gekennzeichnet, die Bi ldung 
von Liquidi tätsüberschüssen sol l te dämpfend auf die 
Kredi tkondi t ionen wirken Der mit unbedingter Refi
nanzierungszusage ausgestattete Rahmen für Aus
fuhrförderungswechsel wurde im Berichtsjahr von 
3 Mrd . S auf 4 Mrd. S erhöht und im Jänner 1976 

bis zum Jahresende ver längert ; der Rahmen für 
expansive Offen-Markt-Transakt ionen (4 Mrd . S) bl ieb 
erhalten, wurde aber nur in der ersten Jahreshälf te 
mit relativ ger ingen Beträgen ausgenützt.. 

Nach der ausgegl ichenen Liquidi tätslage zu Jahres
beginn entstanden gegen Jahresmit te beträcht l iche 
Überschüsse. 1974 hatte s ich die Gesamtl iquidi tät 
der Kredi tunternehmungen kaum verändert, 1975 
wuchs sie um 4 7 % (28 Mrd S) Die aktuel le Liqui
dität (Kassenliquidität, nicht ausgenützte, unbedingte 
Rückgr i f fsmögl ichkei ten auf die Nationalbank, täg
l ich fä l l ige Netto-Auslandsl iquidität) erhöhte sich um 
fast 7 Mrd. S (im Vorjahr 1 81 Mrd. S).. Noch stärker 
nahm die potentiel le Liquidi tät (bedingte Rückgri f fs
mögl ichkei ten auf die Nationalbank, Netto-Termin-
posit ion bei ausländischen Kredi tunternehmungen) 
zu ( + 21 02 Mrd S), Der Koeffizient der Gesamt
l iquidität (Gesamtl iquidi tät bezogen auf das in län
dische Verpf l ichtungsvolumen) ist von 16 6 Ende 1974 
auf 20 0 am Jahresende 1975 gest iegen Der Geld-

Quellen der Veränderung der Kassenliquidität der Kredit
unternehmungen 1) 

1974 1975 1974 1975 
IV Q u a r t a l 

M r d S 

Dispositionen im Nicht-Bankensektor 

Währungsreserven 1 ) + 1 024 + 1 7 854 - 0 459 + 0 451 

Notenumlauf 3 ) - 4 516 4 590 - 1 140 - 1 843 
Einlagen von Nicht -Banken bei der 

Notenbank - 0 539 _ 0 406 + 0 276 + 3 003 

Forderung der N o t e n b a n k gegen den 
Bundesschatz + 0 565 _ 0 077 •f-0 037 + 0 019 

Eskontierte Wechsel für ERP-Kredite - 0 042 + 0 066 + 0 162 + 0 287 

Sonstiges - 1 505 - 0 098 - 0 363 + 0 062 

Dispositionen der Nolenbonk 

Kassenscheine der Oesterreichischen 
Nat iona lbank . . - 1 430 + 1 430 - 0 317 

Off e n-M ark l -Pa pi e re + 2 055 - 1 513 + 0 330 + 0 890 

Dispositionen der K r e d j / U n t e r n e h m u n g e n 

Notenbankverschuldung des 
Kreditapparates*) + 3 343 6 830 + 3 277 - 0 285 

Netto-Devisenposition + 4 937 + 2 592 + 3 543 + 4 654 

Veränderung der Kassenliquidität . . + 3 ' 8 9 2 + 8 , 428 + 5 ' 3 4 6 + 7 " 2 3 8 

' ) Die Tabel le enthält in der untersten Ze i le die Veränderung der liquiden 

Mittel der Kreditinstitute En den oberen Ze i len werden die Quel len dieser V e r 

änderung aus der Bilanz der Notenbank und dem AuslandsslaHis der Kredi t 

unternehmungen erk lä r t — : ) O h n e Reserveschöpfung. — ") Banknoten und 

Münzen minus Kassenbestände des Kredi lapparates — *) Eskonl von Wechseln 

und Schalzscheinen sowie Lombardierung von Wer fpapieren 

Liquide Mittel der Kreditunternehmungen 

1974 1 975 
Sept D e z . Sept Dez 

Mrd S 

Nat iona lbankguthaben 12 449 17 780 18 514 25 682 

Kassenbestände . . 5 033 5 048 5 504 5 574 

Kassenliquidität . . . . 1 7 4 8 2 22 '828 24'018 3 1 2 5 6 
Minus Notenbankverschuldung 4 375 7 652 1 107 0 822 
Pius Netto-Devisenposit ion') - 1 6 058 - 1 9 601 - 1 7 539 - 2 2 193 

I n - und ausländische liquide Mittel 

(netto) . . . - 2 951 - 4 425 5 372 8 241 

' ) Saldo der reservewert igen kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten 

der österreichischen Kreditinstitute gegenüber dem Ausland. 
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marktsatz hatte während des ganzen Jahres s in
kende Tendenz von 7 % zu Jahresanfang bis auf 
nahezu 4 V 2 % zu Jahresende und lag damit um fast 
1 5 % unter dem Diskontsatz. Nach der Diskontsatz
senkung im Jänner 1976 sank der Geldmarktsatz 
auf 4 1 /s%. 

Die Notenbankverschuldung der Kredi tunternehmun
gen wurde im Laufe des Jahres 1975 vom Spi tzen
wert Ende 1974 (7 65 Mrd S) fast ganz abgebaut 
(Dezember 1975: 082 Mrd. S), arbeitstägig berechnet 
sank sie von 8 54 Mrd. S auf 1 05 Mrd. S Im Durch
schnitt belief s ich das Obl igo der Kredi tunterneh
mungen auf 166 Mrd. S gegen 6 67 Mrd S im Jahr 
vorher 

Der Kredi tapparat stockte im Jahre 1975 seine Kas
senl iquidi tät um 8 43 Mrd S auf (im Vorjahr 3 89 
Mrd S), verr ingerte seine Zentra lbankverschuldung 
um 6 83 Mrd S und weitete die kurzfr ist ige Auslands-
Nettoverpf l ichtung um 2 59 Mrd S aus. Zu Jahres
ende übertraf die Kassenl iquidität abzügl ich Noten
bankverschuldung den Passivsaldo der Netto-Devi
senposi t ion um 8"24 Mrd.. S, ein Jahr vorher war der 
Passivsaldo noch um 4 43 Mrd S größer Die freie 
Reserve der Kredi tunternehmungen (Überschuß
reserve minus Zentralbankverschuldung) wies 1974 
einen sehr hohen negativen Saldo aus, erreichte 
1975 ab dem II.. Quartal fast durchwegs hohe Über
schüsse, war zu Jahresende saisonbedingt ausge
gl ichen und betrug Ende Jänner 1976 wieder 
+ 5 26 Mrd. S. 

Freie (geborgte) Reserve der Kreditunternehmungen 
(Quartalsdurchschnitte) 

8 0 0 0 -
FREIE,BZW.GEBORSTE RESERVE 

— ZENTRALBANKVERSCHULDUNG 
UEBERSCHUSSRESERVE 
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Z u n e h m e n d e Expans ion der G e l d m e n g e — s i n k e n d e 
Umlau fsgeschwind igke i t 

Der Zentralbankgeldumlauf ist im Ber ichts jahr um 
1341 Mrd S gest iegen, das entspr icht einer Jahres
zuwachsrate von 1 7 0 % (vor einem Jahr betrug sie 
nur 12 9%) ; dabei dämpften die Kredit inst i tute durch 
den Abbau ihrer Refinanzierungsverpf l ichtungen 
gegenüber der Notenbank und den Aufbau ihres 
Fremdwährungs-Akt ivsaldos den Zuwachs. Da auf 
Grund der noch schwachen Nachfrage auf den 
Gütermärkten und der freien Produkt ionskapazität 
von der hohen Liquidität vorläuf ig kein inf lat ionärer 
Druck ausgehen dürfte, läßt die Währungsbehörde 
weiterhin ein relativ kräft iges Wachstum des freien 
Zentralbankgeldes (Zentralbankgeldumlauf minus 
durch Mindestreserven gebundene Guthaben der 
Kredi tunternehmungen minus Bundesguthaben) zu, 
um einen Aufschwung von der monetären Seite aus
reichend zu unterstützen (Jahreszuwachsrate des 
freien Zentralbankgeldes 15 2 % , gegen 17 3 % vor 
einem Jahr). 

Die Sichteinlagen bei der Notenbank wuchsen vor
nehmlich infolge höherer Einlagen der Kreditunter
nehmungen, der öffentl iche Sektor veränderte seine 
Einlagen nur geringfügig.. 

Das Geldvolumen ist seit Jahresende 1974 in al len 

Abgrenzungen stark gest iegen: M1 (Bargeld + Sicht-

Geldvolumen und Umlaufsgeschwindigkeit 
(Jahreszuwachsraten von Quartalsdurchschnitten) 

GELDMENGE i 
GELDMENGE 2 
GELDMENGE 3 

O. 

Z 3 , } UHLAUFSGESCHWIKOEGKEIT VON M1 

« r ! 
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einlagen) wuchs um 20 24 Mrd. S oder 17 7 % (im 
Vorjahr 5 76 Mrd. S oder 5 3%), M2 (M1 + Termin
einlagen) um 29 28 Mrd S oder 20 7 % (im Vorjahr 
8 61 Mrd.. S oder 6 5%) und M3 (M2 + Spareinlagen) 
um 74 74 Mrd. S oder 20 0 % (im Vorjahr 40 68 Mrd. S 
oder 122%) . 

Die seit dem II Quartal 1974 immer langsamer 
wachsende Umiaufsgeschwindigkei t sank in den 
ersten drei Quartalen 1975, zeigte aber seit dem 
IV Quartal wieder einen steigenden Trend Während 
das Bargeld etwa gleich stark zunahm wie im Vor
jahr (4 59 Mrd. S gegen 4 52 Mrd S), wuchs das 
Giralgeld zu Jahresbeginn schwächer, zu Jahres
ende aber viel stärker (25 9 % gegen 2 1 % ) Die 
hohe rezessionsbedingte Kassenhaltung der Wirt
schaft und der Privaten spiegelt s ich in der Ent
wick lung der Sicht-, Termin- und Spareinlagen Die 
Sichteinlagen bei den Kredi tunternehmungen erhöh
ten s ich 1975 um 1477 Mrd . S (im Jahr zuvor nur um 
0 81 Mrd. S); al le Einlegerkategorien erhöhten ihre 
Bestände, vor al lem aber Wir tschaftsunternehmen 
und Private um 8 95 Mrd S (vor e inem Jahr nur um 
2 41 Mrd. S) und der Bund um 3 65 Mrd.. S (im Vor
jahr verminderte er seine Bestände um 212 Mrd S). 
Die Sichtguthaben bei der Notenbank — überwie
gend Gelder des B u n d e s — nahmen um 0 89 Mrd S 
zu (im Vorjahr 0 4 4 Mrd. S) Der Zufluß zu den 
Terminein lagen war mehr als dreimal so hoch wie 
im Vorjahr (9 04 Mrd S gegen 2 85 Mrd S). Wäh
rend 1974 die Einlagen von Wir tschaftsunternehmen 
und Privaten nur um 0 23 Mrd S zunahmen, erhöhten 
sie s ich dieses Jahr um 412 Mrd, S; der überwie
gende Tei l der rest l ichen Zunahme entf iel auf öffent
l ich-recht l iche Körperschaften und Sozialversiche
rungsträger, 

Quellen der Veränderung des Geldumlaufes 

Auslandstransaktionen 

Notenbank') . . . 

Kreditapparat*) .. 

Inländische Geldan lagen des 
Kredi tapparates . . . 

Abzüglich Geldkapi ia lzuf luß 3 ) 

Sonstiges 
Veränderung des Geldvolumens (M1) 

davon Bargeld . . . . . 
Sich fein lo gen bei Kredil-

un/ernehmungen 
Sichteinlagen bei der 

Notenbank*) 

M2 (M1 + Terminein lagen) 
M3 (M2 + Spareinlagen) 
Zent ra lbankge ld 

1974 

+ 3 582 
+ 6 311 

- 2 729 

+ 4 4 1 9 5 
- 4 0 200 

- 1 815 

1975 1974 1 975 
IV Q u a r t a l 

M r d . S 

+ 2 2 510 - 2 558 + 1 365 
+ 2 0 515 + 2 977 + 5 031 

+ 1 995 - 5 535 - 3 666 

+ 6 5 873 + 1 5 404 + 26 342 
- 6 2 434 - 1 7 311 - 2 6 443 
- 5 706 + 5 470 + 4 488 

+ 5'762 +20"243 + 1 X 0 5 + 5'752 
+ 4 516 + 4 590 + 1 140 + 1 843 

+ 0 806 +14 768 + 0 164 + 6 807 

+ 0 440 + 0 58J - 0 299 - 2 898 

+ 8 612 + 2 9 281 + 0 297 + 8 116 
+ 4 0 683 + 7 4 739 + 1 6 199 + 29 615 
+ 9 023 + 1 3 412 + 6 118 + 5 797 

Starkes W a c h s t u m der S p a r e i n l a g e n 

Die schwache Konsumneigung in der Rezession und 
die höhere private Sparrate ließ die Spareinlagen 
stark steigen. Dem Geldmarkt f lössen 45 46 Mrd S 
an Sparmitteln zu (im Vorjahr 32 07 Mrd S) Die 
Jahreszuwachsrate erhöhte s ich von 1 6 1 % auf 
1 9 6 % Real entsprach die Entwicklung des Jahres
zuwachses etwa den Werten von 1970. Ohne Z insen
gutschri f ten st iegen die Netto-Einzahlungen um 
10 Mrd. S gegen nur eine Viertel Mrd.. S vor einem 
Jahr, Während 1974 die Einlagen mit gesetzl icher 
Kündigungsfr ist um 3 05 Mrd S zunahmen, wuchsen 
sie 1975 um 15 58 Mrd S; bei s inkender Inflations
rate scheint auch die Spareinlage mit gesetzl icher 
Kündigungsfr ist attrakt iver zu sein Die gebundenen 
Spareinlagen st iegen um 2988 Mrd S (gegen 
29 02 Mrd S vor einem Jahr), die Prämienspargut
haben nahmen um 5 33 Mrd. S zu (im Vorjahr 
4 01 Mrd. S), auf Bausparkonten wurden 5 30 Mrd. S 
eingelegt (vor einem Jahr + 4 93 Mrd. S) 

Der Zufluß längerfr ist iger Mittel für den Kredi tappa
rat betrug insgesamt 62 43 Mrd.. S, um 22 23 Mrd S 
mehr als vor einem Jahr, Aus eigenen Emissionen 
flössen dem Kreditapparat 8 22 Mrd S zu, gegen 
491 Mrd, S im Vorjahr, 

Stagna t ion der in länd ischen K r e d i t n a c h f r a g e 

Die inländischen Geldanlagen des Kredi tapparates 
übertrafen 1975 die inländische Geldkapi ta lb i ldung 

Veränderung von Spar- und Termineinlagen 
(Jahreszuwachsraten von Quartalsdurchschnitten) 

' ) Änderung der Währungsreserven (Netto-Bestände) der Notenbank, einschließ
lich Änderung der Forderung aus der Beteiligung am Internationalen W ä h r u n g s 
fonds — ' ) Änderung der Neito-Auslandsposition. — ] ) Z u n a h m e w i r k l umlaufs
hemmend — *) O h n e Einlagen van Kreditunternehmungen. 

SPAREINLAGEN. NOMINELL 
SPAREINLAGEN. REAL 

3 5 TERMINEINLAGEN,NOMINELL 
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um 3 4 4 Mrd. S (im Vorjahr um 4 0 0 Mrd. S). Die 
Kredite an inländische Nicht-Banken nahmen abso
lut nur wenig stärker zu als im Vorjahr (1975: 4252 
Mrd.. S oder 1 3 1 % , 1974: 40 84 Mrd. S oder 1 4 4 % ) . 
Die Fremdwährungskredi te wuchsen nur um 2 70 
Mrd. S, nach 4 3 A Mrd. S im Vorjahr. Der Limes 
(Kredit lei t l inie) wurde während des ganzen Jahres 
nie ausgenützt, nur im Dezember lag die auf den 
Limes anrechenbare Kreditausweitung 0 7 Prozent
punkte darüber Der deut l iche Konjunktureinbruch 
Anfang 1975 ließ die investi t ionsneigung der Unter
nehmungen stark sinken und hatte eine schwache 
Kredi tnachfrage der Wirtschaft zur Folge; der höhere 
Bedarf an Mitteln für die Finanzierung der öffent
l ichen Haushalte machte diesen Ausfal l nur tei lweise 
wett. 

Infolge seiner reichl ichen Liquiditätsausstattung er
höhte der Kreditapparat sein Portefeuil le an fest
verzinsl ichen Wertpapieren um 17 31 Mrd S (im 
Vorjahr nur um 3 55 Mrd. S). Auch das Schatzschein
portefeui l le stieg um 6 05 Mrd S (im Vorjahr 
— 0 1 9 Mrd. S). 

Inländische Geldanlagen und Zufluß längerfristiger Mittel 
{Kreditunternehmungen) 

1974 1975 1974 1975 
IV. Q u a r t a l 

Mrd S 

Kredite . . . . 40 837 42 520 14 898 16 164 
Inländische W e r t p a p i e r e ' ) 3 547 17 305 2 376 11 168 

- 0 1 8 9 6 048 - 1 870 - 0 990 

Inländische Geldanlagen 44"195 65 - 873 1 5 4 0 4 2 6 3 4 2 

Spareinlagen 32 071 45 458 15 902 21 499 
Termine in lagen und Kassenscheine 2 850 9 038 - 0 708 2 364 
Bei inländischen Nicht-Banken 

aufgenommene Ge lder 0 372 - 0 280 - 0 057 - 0 080 
Bankobl igat ionen 2 ) . 4 907 8 218 2 174 2 660 

Zuf luß längerfr ist iger Mittel 40 '200 62 - 434 1 7 3 1 1 26'443 

' ) O h n e Bestände der Kreditunternehmungen an Bankschuldverschreibungen — 
x ) Ausschließlich der Transakt ionen in Bundesschatzscheinen G e l d m a r k t -
Schatzscheinen und Kassenscheinen zwischen der Oesterreichischen N a t i o n a l 
bank und den Kreditunternehmungen 

Die gesamte Fremdmittelversorgung der in ländi
schen Nicht-Banken durch t i tr ierte und nicht-t i t r ierte 
Kredite des heimischen Kreditapparates und des 
Auslandes belief sich auf 8869 Mrd. S. Das bedeutet 
gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um mehr 
als 70%. Sie geht großteils auf eine starke Auswei 
tung der t i t r ierten in- und ausländischen Kredite 
zurück, die überwiegend von öffentl ichen Stel len 
aufgenommen wurden.. 

H o h e s A n l e i h e v o l u m e n 

Während noch zu Jahresbeginn der Bund, aber 
auch eine Reihe anderer Schuldner ihren Finanzie
rungsbedarf überwiegend im Ausland decken muß
ten, da die Netto-Beanspruchung des österre ichi 

schen Kapitalmarktes begrenzt schien, bewirkte die 
Liquidi tätsschwemme im Laufe des Jahres eine 
starke Ausweitung des Kapitalmarktes infolge der 
starken Sparneigung von Wir tschaftsunternehmen 
und Privaten sowie der a l lgemein schwachen Kre
di tnachfrage suchte der Kredi tapparat verstärkt 
Anlagen auf dem Kapitalmarkt. Die zunehmende 
Anlageberei tschaft ließ auch eine deut l iche Ver län
gerung der Laufzeit zu ; für Kurzläufer war sie im 
I Quarta] auf 6 Jahre gesunken, im späteren Verlauf 
konnte sie auf 8 bis 10 Jahre erstreckt werden 
Auch die Anhebung der Nominalzinssätze (Bonif i -
zierung) 1974 dürfte die starke Ausweitung 1975 
erleichtert haben. Die Anle ihekondi t ionen bl ieben 
das ganze Jahr hindurch fast unverändert ; nur die 
öffentl ich auf l iegenden Kurzläufer hatten gegen 
Jahresende leicht s inkende Tendenz. Die Renditen 
auf dem Sekundärmarkt sanken von 1 0 1 1 % Ende 
1974 auf 9 4 2 % Ende 1975. Die Realrendite zieht seit 
Anfang 1975 wieder leicht an. 

Die Neuemissionen festverzinsl icher Wertpapiere 
bel iefen sich 1975 auf 4473 Mrd.. S, das ist fast 
doppelt soviel wie im Vorjahr (22 66 Mrd S); nach 
Abzug der Ti lgungen ergab s ich eine Netto-Bean
spruchung von 31 65 Mrd S, im Vorjahr nur 
I I 77 Mrd. S. An Pfandbriefen und Kommunalobl i 
gat ionen sowie sonstigen festverzinsl ichen Wert
papieren konnten 1975 wieder mehr abgesetzt wer
den, die Anleiheemissionen st iegen von 10 45 Mrd S 
auf 29 06 Mrd. S, die Netto-Beanspruchung lag mit 
21 91 Mrd. S um 17 12 Mrd. S höher als im Vorjahr. 

Nominal- und Realrendite der Neuemissionen von Anleihen 

» / . nOMIMAL-RENDITE 
fiEAL-RENPITE 

r i 
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Die Bankenkundschaft übernahm 49 8 % (7 69 Mrd S) 
der öffent l ich gehandelten Anleihen (1974 waren es 
3 68 Mrd. S oder 46 8%). Die Schwäche im Konsum-
und Invest i t ionsbereich, die verstärkte Sparneigung 
und die s inkende Inflationsrate erhöhte d ie Bereit
schaft des Publ ikums zur Veranlagung Der Antei l 
der nicht öffentl ichen Anleihen hat sich seit dem 
Vorjahr fast verdoppel t (von 24 9 % oder 2 60 Mrd S 
auf 46 8 % oder 13"61 Mrd S), der Antei l an Kurz
läufern betrug fast 9 0 % (1974: 71 6%).. Steuerbegün
stigt waren 3"17 Mrd S (vor einem Jahr 2 9 6 Mrd S) 
erwerbl ich, wobei unter Ausnutzung der Steuer
begünst igung 2 26 Mrd. S (gegen 1'45 Mrd. S im 
Vorjahr) gekauft wurden ; der Ausnutzungsgrad be
t rug 7 1 % (1974 nur 49%), womit der Rückschlag der 
steuerbegünst igten Zeichnungen in den letzten zwei 
Jahren wieder überwunden wurde. 

Neuemissionen von festverzinslichen Wertpapieren 

1974 1975 

M r d S 

Anleihen 
Öffentliche H a n d 5 250 18 809 
E le ktrizr täts w i rts c h a ft 2 650 4 150 
Sonstige inländische Emittenten 2 550 ä 100 
Ausländische Emittenten -

Pfandbriefe und Kommunalobl igat ionen 5 626 7 667 

Kassenobligationen, Fundierte Bankschuldverschrei-
bungen und Naroensschuldverschreibungen . . . 6 586 8 001 

Brutta-Emissionen 22'662 4 4 7 2 7 

Ti lgungen 10 890 13 078 

Netto-Emissionen . . . . . 1 1 7 7 2 31 - 649 

Kap i ta lmark tunwi rksame Transakt ionen' ) 0 018 0 085 

Bestandsveränderung 1 1 7 5 4 31'564 

Bestand zu Jahresende 112 050 143 614 

' ) Umtausch von Wandelanle ihen in Aktien. 

Der österreichische Akt ienmarkt wurde von der 
internat ionalen Hausse ebensowenig wie im Vorjahr 
von der Baisse berührt Die Kursbewegungen hielten 
s ich in engen Grenzen; nach leichten Rückgängen 
bis zum Herbst erholte s ich der Markt gegen Jahres
ende Der Index der Industr ieakt ien war Ende 1975 
um 2 5% höher als vor einem Jahr, der Gesamtindex 
stieg ebenfal ls um 2 3 % Die Geschäftstät igkeit b l ieb 
verhältnismäßig schwach, d ie Umsätze waren um 
1 8 % ger inger als 1974. Thomas Sommer 

Preise und Löhne 
D a z u Statistische Übersichten 2 1 bis 2 7 

Die Inf lat ion hat s ich 1975 weltweit abgeschwächt 
Der Konjunktureinbruch führte zu einem Preisverfal l 
auf den internat ionalen Rohwarenmärkten, der nach 
und nach auch die Fert igwaren drückte. Gleichzei t ig 
wurde mit der Entspannung der Arbei tsmärkte der 

Lohnauftr ieb durch die schwächere Verhandlungs
posit ion der Arbei tnehmer gedämpft . 

Im Inland ließ die Teuerung 1975 auf der Großhan
delsstufe, wo die Rohstoffe sehr ins Gewicht fa l len, 
stark nach Gegen Jahresende reagierte auch der 
Verbraucherpreis index: seine Steigerungsrate sank 
erstmals seit 1973 unter die 7%-Marke. Obschon die 
österreichische Wirtschaft etwa gleich stark 
schrumpfte wie die der meisten anderen west l ichen 
Industr iestaaten, schwächte sich die Inf lat ionsrate 
in einem Maße ab, daß die Teuerungsrate in Öster
reich weiterhin deut l ich unter dem westeuropäischen 
Durchschnit t bl ieb. 

Die Löhne zogen 1975 wieder kräft ig an, da d ie 
gesetzl iche Arbeitszeit (mit Lohnausgleich) um zwei 
Stunden verkürzt wurde und die im Herbst 1974 
abgeschlossene Lohnrunde vom Konjunkturrückgang 
noch kaum beeinflußt war. Die Verschlechterung 
des Arbei tsmarktes schlug s ich al lerdings in der 
Lohndri f t nieder: sie wurde in der Industr ie negativ. 
Die starke Anhebung der Stundenlöhne ließ die 
Arbei tskosten empf indl ich steigen, zumal s ich der 
Produkt iv i tätsfortschri t t mit der ger ingeren Kapazi
tätsauslastung ver langsamte. 

Entwicklung der Preise 
(Übersicht) 

Jähr l icher ' ) 0 1974 0 1975 IV. Q u 1975 
Durchschnitt gegen 

1960/1972 (? 1973 D 1974 IV. Q u 1974 
V eränderung in % 

Weifmark (preise 
Doflor-ßasis 

Insgesamt') 3 23 - 1 3 - 1 5 

Nahrungsmit te l 5 34 - 1 0 - 2 2 
Faserstoffe 1 % - 1 2 - 1 8 4 
NE-Meta l le 5 24 % - 3 2 % - 1 4 % 
Stahlexportpreise J ) IVA - 3 4 - 3 3 % 

Schi (fing-Aas is 
Insgesamt') . WA - 1 9 - 1 3 

Nahrungsmit te l 29 - 1 6 - 2 0 ' / , 
Faserstoffe - 1 5 - 2 4 6 
NE-Meia l le 21 - 3 7 - 1 2 % 
Sfahlexportpreise*) 4 6 % - 3 8 % - 3 2 

Preisindex des 8rulta-National-
Produkts 
Insgesamt 4 11 9 7 

Importpreise*) 2 19 4 - % 
Exportpreise*) 1 % 17 4 - 1 

Preisindex des verfügbaren 
G ü t e r - u . Leistungsvolumens 4 1 1 % 3 % 6'% 
Investitionsgüter 4 12 7 4 % 

Bauten 4 1 3 % 5 % 4 
Ausrüstungsinvestitionen VA 10 8 % 6 

Privater Konsum . 3 % 9A 8 6 % 

Baupreisrndex für Wohnhaus
und Siedlungsbau 

Insgesamt 1 5 % 7 4 % 
Baumeisterarbeiten 1 3 % 5 % 3 % 
Sonstige Bauarbeiten 19 10 6 

' ) Bruch zwischen 1972 und 1973 — 1 ) Rohwarenindex d es Londoner „Econi 

mist — ä ) Westeuropäische Exportpreise für W a l z w a r e in US-Dol lar • 
*) Im engeren Sinn (ohne Dienstleislungen) Inslitutsschätzung 
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B e r u h i g u n g d e r Rohstoff pre ise 

Die internationalen Rohwarenmärkte er lebten nach 
der starken Hausse (Herbst 1971 bis Anfang 1974) 
einen Preisverfal l , der bis Mitte 1975 dauerte. Da
nach beruhigten sich die Rohwarenpreise, bl ieben 
aber noch deut l ich unter dem Vorjahrsniveau. Haupt
ursache dieser Baisse auf den internationalen Märk
ten war die Rezession, die alle west l ichen Industr ie
staaten nahezu gleichzeit ig traf. (Das Brut to-Nat ional-

Weltmarktpreise 
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produkt schrumpfte 1975 in den OECD-Ländern um 
2°/o.) Der Abbau spekulat iver Lager t rug gle ichfal ls 
dazu bei, daß das durch die Preissteigerungen st imu
lierte Angebot die Nachfrage übertraf Im Laufe des 
Jahres 1975 haben sich die Rohstoffpreise stabi l i 
siert Die Konjunkturwende führte aber 1975 noch zu 
keiner merkl ichen Belebung der Nachfrage nach 
Industrierohstoffen Die Verarbeiter waren offenbar 
in der Beurtei lung der weiteren Entwicklung noch 
unsicher. Erst zur Jahreswende 1975/76 zogen die 
Rohstoffpreise al lgemein an, da die Erholung der 
Konjunktur — vor al lem in den USA und in 
Japan — fortschr i t t und die Verarbeiter ihre drast isch 
reduzierten Lager wieder aufstockten. 

Das Niveau der Rohwarenpreise sank 1975 (gemes
sen am Preisindex des Londoner Economist) um 
13%, nachdem es im Vorjahr noch um 2 3 % gest ie
gen war. Die Schi l l ing-Aufwertung bewirkte eine 
zusätzl iche Preisdämpfung: auf Schi l l ing-Basis ver
bi l l igten sich die Rohstoffe um 19% (nach + 18V2% 
im Vorjahr). Der Preisverfali erfaßte alle größeren 
Warengruppen; am stärksten sanken die Preise für 
NE-Metalle und Stahl, die im Jahresdurchschni t t 
um ein Drittel nachgaben. Die Wel tmarktpre ise für 
Nahrungsmittel gingen 1975 weniger zurück als d ie 
der übrigen Rohwaren.. Die mehrjährige Hausse auf 
den Nahrungs- und Genußmit telmärkten hatte Ende 
1974 ihren Höhepunkt erreicht. Danach sanken vor 
allem die Preise für Getreide, Zucker und Ölsaaten.. 
Der Preisverfall wurde zur Jahresmit te durch sowje
t ische Getreidekäufe infolge der Mißernte unter
brochen. Nach dem Abflauen der Spekulat ion um 
weitere sowjet ische Nahrungsmit telkäufe bröckel ten 
die Preise für Nahrungsmittel wieder ab Im IV Quar
tal lagen sie um 2 2 % niedriger als im Vorjahr und 
drückten damit den Rohwarenpreis index 

Die Preise für Faserstoffe erholten s ich relativ früh 
Die al lmähl iche Überwindung der wel twei t f lauen 
Text i lkonjunktur gab den Baumwol lpreisen ab Herbst 
wieder gewissen Auftr ieb. Im IV. Quartal haben die 
Preise für Faserstoffe das Vorjahrsniveau wieder 
überschri t ten Seit der Jahreswende ziehen auch 
die Preise für Metal le und Nahrungsmit tel w ieder 
merkl ich an.. 

M ä ß i g e r Auf t r ieb der A u ß e n h a n d e l s p r e i s e 

Die niedrigen Preise auf den internat ionalen Roh
warenmärkten wirkten auch auf die österreichischen 
Außenhandelspreise dämpfend Die Import- und 
Exportpreise, die keiner staat l ichen Kontrol le unter
l iegen und daher 1974 rasch auf die Rohöl- und 
Rohwarenhausse reagierten, haben nach dem Verfal l 
der Rohwarenpreise deut l ich nachgegeben. Die 
österreichischen Einfuhr- und Ausfuhrpreise erhöhten 
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sich im Jahresdurchschni t t jewei ls um 4 % (im 
Jahresverlauf waren sie rückläuf ig); s ie s ind nicht 
nur schwächer als im Vorjahr, sondern auch schwä
cher als das al lgemeine Preisniveau gest iegen. Auch 
im Vergle ich zur Preisentwicklung auf den internat io
nalen Märkten — im OECD-Raum stiegen die ge
samten Einfuhrpreise um 8V*% und die Ausfuhr
preise um 9 3 A% — hielten s ich die österreichischen 
Außenhandelspreise in Grenzen, wozu die Aufwer-

Verbraucherpreise im internationalen Vergleich 

-OESTERREICH 
OECD-EUROPA 

-OECD 

- l i i i_ 
ED 6 1 6t 6 ) «i» GS 6 6 6 7 6 « 6 3 7 0 7 1 7 2 7 3 7 * PS 

-OESTERREICH/OECD 
OESTERREICH/OECD-ELROPA 

6 0 6 1 6 2 6 1 6 * 6 5 6 6 6 7 6 6 6 9 7 0 7 1 7 2 7 ) 7 t 7 3 
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tung des Schi l l ing wesent l ich beigetragen haben 
dürfte. Die terms of t rade im Warenverkehr, die 
sich 1974 trotz der starken Energieverteuerung kaum 
verschlechterten, bl ieben 1975 unverändert Die 
Österreichischen Importpreise für Rohöl sanken im 
Jahresdurchschni t t 1975 wie die übr igen Rohstoff
preise unter das Vor Jahrsniveau ( — 9 V 2 % ) , 

T e u e r u n g im In land läßt n a c h 

Der Preisauftr ieb in Österreich schwächte s ich 1975 
ab, bl ieb aber noch immer deut l ich stärker als in 
den frühen siebziger Jahren Vergl ichen mit den 
europäischen OECD-Ländern (1975: + 1 3 8%) war 
die Teuerung, gemessen am Verbraucherpreis index, 
wie in den vergangenen Jahren unterdurchschni t t 
l ich. Noch besser schnit ten die Bundesrepubl ik 
Deutschland und die Schweiz (Jahressteigerungs
raten + 6 % und + 6 7%) ab, wo al lerdings die wir t 
schaft l iche Rezession stärker war Während die 
Inflationsrate in Österreich zu Jahresende unter die 
7%-Marke gedrückt wurde, gelang es der Schweiz, 
die Teuerung auf 3 4 % (BRD: + 5 4 % ) zurückzu
schrauben. 

Der Preisindex des Brut to-Nat ionalproduktes er
höhte sich im Jahresdurchschni t t um 9 % (nach 1 1 % 
im Vorjahr) und übertraf damit jenen des verfügbaren 
Güter- und Leistungsvolumens ( + 872%). Importe 
und Exporte im Warenhandel verteuerten s ich zwar 
gle ichmäßig, doch stieg der Preisindex der Importe 
im weiteren Sinn schwächer als der Deflator der 
Exporte im weiteren Sinn (Fremdenverkehr).. Investi
t ionsgüter verteuerten s ich — im Gegensatz zur 
langjährigen Entwicklung — weniger als Konsum
güter, wei l die Baupreise in der Konjunkturf laute 
stark nachgaben Die Preise für Bauinvest i t ionen er
höhten sich um 5V2% (nach 13V2% im Vorjahr)., Die 
Preissteigerungsrate im Wohnhaus- und Siedlungs
bau verr ingerte s ich von 15 1 /2% im Jahr 1974 auf 7 % 
im Jahresdurchschni t t und 4 1 A % im IV Quartal . Die 
Leistungen der Professionisten, die infolge des 
hohen Antei les von Reparaturarbeiten von der 
schwachen Baukonjunktur weniger betroffen s ind, 
verteuerten s ich doppelt so stark ( + 10%) wie die 
Baumeisterarbeiten ( + 51/2%).. 

S c h w a c h e r Auf t r ieb d e r G r o ß h a n d e l s p r e i s e 

Der Großhandelspreisindex ist ein guter Konjunktur-
indikator, da er sowohl die in bezug auf den Welt
handel reagiblen Rohstoffe als auch Investit ions- und 
Konsumgüter enthält Schon 1974 begann sich die 
Abschwächung der internationalen Konjunktur über 
die Rohstoffpreise auf den Index auszuwirken Im 
Laufe des Jahres 1975 verf ielen die Großhandels
preise zusehends, wei l s ich dar in neben der schwa-
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chen internat ionalen Konjunktur auch die Rezession 
der heimischen Wirtschaft n iederschlug. Zunächst 
verbi l l ig ten s ich die Rohstoffe, danach die Halb
erzeugnisse, zuletzt haben die niedr igen Preise der 
Vormater ial ien und die schwache heimische Nach
frage auch die Fert igwarenpreise gedrückt , 

Entwicklung der Großhandelspreise 
(Ohne Mehrwertsteuer) 

Jährl icher ' ) 0 1974 0 1975 IV Q u 1975 

Preistendenzen im Groß- und Einzelhandel 

Durchschnitt gegen 
1964/1972 0 1973 0 1974 IV Q.u.1 

Veränderung in % 

Agrarerzeugnisse, Lebens
und Genußmittel 2 5 3 3 6 9 6 6 

Getre ide 2 2 1 0 0 7 6 2 5 

Futtermittel . 2 6 - 2 1 2 - 2 1 4 - 9 1 
Lebendvieh . . . 3 5 1 0 0 4 7 2 
Nahrungsmit te l u Get ränke 2 5 4 4 1 0 0 9 2 

Gemüse Obst 2 7 - 1 2 6 1 6 5 21 9 

Rohstoffe und Halberzeugnisse 3 4 28 4 3 9 0 2 

Rohstoffe 2 9 1 5 3 - 1 4 5 - 6 2 

Rund- und Schnittholz 2 7 20 6 - 1 5 3 - 9 3 

Brennstoffe 3 7 31 8 8 4 3 7 

Kohle Koks Briketts 4 5 1 6 7 1 5 7 8 3 

Mineralölerzeugnisse 3 0 4 6 3 2 9 -
Halberzeugnisse . . 3 1 29 5 4 3 - 3 6 

Chemikal ien 3 2 52 9 6 8 - 3 2 
Baustoffe . . 3 6 14 8 9 3 8 7 
Tafelglas . 3 9 3 8 7 0 7 4 

Eisen und Stahl 2 6 35 6 3 7 - 9 6 

NE-Meta l le 1 9 1 2 8 - 1 2 6 - 5 8 

Fer t igwaren . . 3 1 12 2 1 0 0 6 3 

Chemische Erzeugnisse, 
D r o g e r i e w a r e n . 2 6 7 6 7 4 4 8 

Maschinen u Verkehrsmit te l 3 4 10 4 9 2 7 1 

H a u s r a t s - u Eisenwaren 2 9 15 2 8 5 5 7 

Papierwaren 4 2 1 3 5 18 2 8 8 

Sonstige Fer t igwaren 2 1 1 3 5 11 7 4 5 

Großftan de Isp reis index 3 0 15 1 6 4 3 8 

ohne Sa/sonprodukfe 3 0 16 S 6 0 3 2 

ohne Agrorerzeugnisse . . 3 3 21 7 6 1 2 5 

' ) Bruch zwischen 1972 und 1973 

Die Preissteigerungen auf der Großhandelsstufe 
verr ingerten s ich von 1 5 1 % im Jahr 1974 auf 6 4 % 
im Jahresdurchschni t t 1975 und 3 8 % im IV. Quartal . 
Der Hauptgrund für die langsamere Teuerung war 
der Preisverfal l auf den internationalen Rohwaren
märkten. Die Preise für Rohstoffe (ohne Brennstoffe) 
und Halberzeugnisse gaben nach zweistel l igen Stei
gerungsraten zu Jahresbeginn sprunghaft nach und 
f ielen im 2. Halbjahr unter das Vorjahrsniveau. Fühl
bar verbi l l ig ten s ich im Jahresverauf Holz, Eisen 
und Stahl sowie NE-Metal le. Die Preise für Mineral 
ö lprodukte haben sich 1975 beruhigt, nachdem sie 
im Jahre 1974 um die Hälfte teurer geworden waren. 

Die niedr igeren Preise für Vormater ial ien und die 
ger inge heimische Nachfrage dämpften im Jahres
verlauf auch die Fert igwarenpreise. Sie st iegen zwar 
im Jahresdurchschni t t noch um 10%, lagen aber am 
Jahresende nur noch um 4 V 2 % über dem Vorjahrs
niveau Besonders stark verteuerten s ich Papier-

VERSRAUCHERPREISINDEX 
1 8 GROSSHAND£LSPREISINDEX 

6H 6 5 6 6 6 ? GS 6 9 7 0 ? 1 7 2 7 3 7* 

•VERBRAUCHERPREISINDEX OHNE SAISONWAREN 
GSOSSHANDELSPREISINDEX OHNE ASBARERZ. 

1 1 1 1 1 1 1 » 1 » 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 » 1 • • • 1 • • • 1 • • • 1 • • i I • • i 
6 t 6 5 6 6 67 6 6 6 9 7 0 7 1 ?2 7 3 7 t 7S 
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erzeugnisse, die Preise für chemische Erzeugnisse 
st iegen weiterhin unterdurchschnitt l ich.. 

Im Gegensatz zu 1974 gingen jedoch 1975 — insbe
sondere in der zweiten Jahreshälf te — von den 
Agrarerzeugnissen Auftr iebstendenzen aus. Der 
Großhandelspreis index ohne Agrarerzeugnisse er
höhte sich im Jahresdurchschni t t um 6 1 % (insge
samt + 6 4 % ) und im Jahresverlauf mit + 1 9 % nur 
halb so stark wie der Gesamtindex. Unter den Agrar-
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Produkten wurden Futtermittel bi l l iger, die Lebend
viehpreise waren stabi l , Gemüse und Obst verteuer
ten s ich beträcht l ich 

A u c h Auf t r ieb d e r V e r b r a u c h e r p r e i s e leicht g e m i l d e r t 

Auch auf den Konsumentenmärkten hat sich der 
Preisauftr ieb 1975 abgeschwächt, infolge der Waren
struktur des Verbraucherpreisindex (keine Rohstoffe) 
al lerdings später und schwächer als auf der Groß
handelsstufe. Die Jahressteigerungsrate der Ver
braucherpreise ging auf 8 4 % zurück (nach 9 5% 
im Vorjahr); in keinem Monat wurde die beunruhi
gende 10%-Schwel le erreicht Besonders stark ver
teuerten sich wieder die Dienstleistungen ( -M2V2%), 
vorwiegend auf Grund von Lohnbewegungen, die 
nicht durch Produktivi tätssteigerungen kompensiert 
werden konnten.. Weiters zogen die Mieten kräft ig 
an ( + 10Vs%); hier dürfte die Verschiebung von 
Mieterschutzwohnungen (Ablöse nicht berücks ich
tigt) zu frei vermieteten Wohnungen nach oben ver
zerren. Auch eine Reihe von amt l ich preisgeregelten 
Waren und Dienstleistungen ( + 10V2%) mußte ange
hoben werden, nachdem ihre Erhöhung in Zeiten der 
Hochkonjunktur hinausgeschoben worden war. 

Die Verteuerung industr iel ler und gewerbl icher Er
zeugnisse hat sich merkl ich abgeschwächt ( + 6 1 /2% 

Entwicklung der Verbraucherpreise 

Jährlicher 0 1974 0 1975 IV Q u 1975 
Durchschnitt gegen 

1960/1973 0 1 973 0 1 974 IV. Q u 1974 
Veränderung in % 

Verbrauchsgruppen 

Ernährung und G e t r ä n k e 4 1 8 3 6 4 6 2 
T a b a k w a r e n 3 5 1 9 1 0 3 7 1 
W o h n u n g 7 4 9 8 1 3 6 15 4 
Beleuchtung und Beheizung 3 3 1 5 5 1 5 4 11 4 
Hausra t 2 8 9 2 5 1 3 7 
Bekleidung 2 8 9 2 6 2 5 0 
Reinigung 4 4 11 8 15 2 12 1 
Körper-u.Gesundheitspflege 4 9 9 8 9 7 - 0 5 
Bildung Unterr icht Erholg 4 0 7 3 1 0 3 9 5 
V e r k e h r 4 8 1 3 0 7 7 6 0 

Gliederung noch Preisbildung 
und Gülerarl 

Nicht amtlich preisgeregelfe 
W a r e n und Dienstleistungen 9 6 7 6 5 7 

Nahrungsmit te l ohne 
Saison pradukte 8 7 5 0 4 7 
Fleisch und W u r s t 4 6 2 2 4 4 
Sonstige 12 2 7 1 5 0 

Industrielle und g e w e r b 
liche W a r e n 2 6 8 3 6 7 5 4 

Dienstleistungen 7 2 1 3 4 12 6 7 4 

Amtl ich preisgeregelte 
W a r e n und Dienstleistungen 4 3 11 6 1 0 6 9 5 

W a r e n 14 3 9 8 8 6 
Nahrungsmit te l 9 2 8 6 1 0 3 

Sonstige 1 9 6 11 1 7 1 
Tar i fe (Dienstleistungen) 4 7 7 6 11 7 11 0 

Mieten 6 9 5 2 1 0 6 1 5 4 
Saison produkte 3 9 4 2 7 6 5 8 

Verbraucherpreisindex 4 2 9 5 8 4 7 1 

ohne Soisonprodukte 4 2 9 7 8 5 7 2 

nach + 8 V 2 % im Vorjahr), sie bl ieb deut l ich hinter 
der von Konsumgütern im Großhandel ( + 11%) zu
rück. Das geht tei lweise auf die mäßige Nachfrage 
der Konsumenten, tei lweise auf die übl iche Verzöge
rung zwischen Großhandels- und Verbraucherpreisen 
zurück.. Die Preise für Nahrungsmittel ( + 6V2%) 

dämpften den Anstieg des Verbraucherpreis index 
etwas Die Saisonprodukte drückten die Teuerungs
rate im Jahresdurchschni t t um 0 1 % ; die Preise für 
Fleisch und Wurst bl ieben relativ stabil ( + 2%). 

Gegen Jahresende hat s ich die Teuerung merk l ich 
abgeschwächt.. Die Inflationsrate sank unter die 
7%-Marke, den niedrigsten Wert seit Herbst 1973. 
Die Dreimonats-Veränderungsrate des Verbraucher
preisindex, die im Februar 3 1 % erreicht hatte, f iel 
im Dezember auf 1%.. Nur bei Mieten, Fleisch- und 
Wurstwaren sowie amt l ich geregelten Nahrungsmit
teln (Milch) lag die Preissteigerungsrate im IV. Quar
ta! höher als im Jahresdurchschni t t . In al len anderen 
Warengruppen haben sich die Preise im Jahresver
lauf beruhigt ; auch die Steigerung des Aufwandes 
für Beleuchtung und Beheizung hat s ich dank der 
sinkenden Rohölpreise nahezu normal is iert ( + 1 1 V 2 % 

im IV Quartal nach +15 ' /2% im Jahresdurchschni t t 
1974 sowie 1975). 

In der Struktur der Teuerungsfaktoren ergaben sich 
von 1974 auf 1975 sowie im Jahresverlauf 1975 nur 
wenige Veränderungen.. Der Beitrag der Preise für 
industr ie l l -gewerbl iche Waren und Nahrungsmit tel 
zur Inflat ionsrate blieb annähernd gleich. Auf die 
Mieten entfällt ein wachsender Antei l , Dienst leistun
gen hingegen trugen im Jahresverlauf weniger zur 
Teuerung bei, wei l die Tar i f -Lohnerhöhungen wich
t iger Arbei tnehmergruppen (Friseure, Spitalsperso
nal) erst 1976 in Kraft traten 

Beiträge einzelner Gütergruppen zur Erhöhung des 
Verbraucherpreisindex 

0 1975 IV Q u 1975 

0 1974 
gegen 

iV Q u . 1974 
Prozent
punkte 

% Prozent
punkte 

% 

Nicht amtlich preisgeregelte 
W a r e n und Dienstleistungen 5 2 62 3 9 55 
Nahrungsmit te l , ohne 

Saison produkte 1 0 12 1 0 14 
Fleisch und W u r s t 0 2 2 0 4 6 
Sonstige . . . . 0 8 10 0 6 8 

Industrielle und gewerbl iche 
W a r e n 2 0 24 1 6 23 

Dienstleistungen 2 2 26 1 3 18 

Amtl ich preisgeregelte W a r e n 
und Dienstleistungen 2 3 27 2 0 28 

W a r e n . . . 1 3 15 1 1 15 

Nahrungsmit te l 0 6 7 0 6 8 

Sonstige 0 7 8 0 5 7 

Tar i fe . . . 1 0 12 0 9 13 

Mieten 0 6 7 1 0 14 

Saisonprodukte 0 3 4 0 2 3 

Verbraucherpreisindex 8 4 100 7 1 100 

ohne Soisonprodukte 8 1 96 6 9 97 
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Le ichte A b s c h w ä c h u n g d e s Lohnauf t r iebes 

Ebenso wie die Preise sind die Löhne 1975 lang
samer gest iegen als 1974. Die Abkühlung der Kon
junktur beeinflußte zwar die Ende 1974 abgeschlos
sene Lohnrunde kaum, doch wirkte sich die damit 
verbundene Verschlechterung auf dem Arbei tsmarkt 
auf die Lohndri f t aus Die Anhebung der Mindest
lohnsätze wurde in der Industr ie durch eine nega
tive Lohndri f t kompensiert Die jüngste Lohnrunde, 
die an der Jahreswende 1975/76 statt fand, wurde be
reits vom Konjunkturrückschlag beeinflußt Die Ab
schlüsse lagen entsprechend der ungünst igeren 
Arbei tsmarkt lage deut l ich unter jenen der vor igen 
Lohnrunde.. 

Das Tariflohnniveau der Gesamtwirtschaft st ieg im 
Jahresdurchschni t t 1975 mit 1 2 9 % (einschl ießl ich 
Arbei tszei tverkürzung + 1 8 6%) nahezu ebenso rasch 
wie im Vorjahr ( + 132%) Die Schemagehäl ter im 
öffent l ichen Dienst erhöhten sich 1975 ebenso wie 
1974 etwas schwächer ( + 12%) ; dagegen st iegen die 
Mindest löhne in der Land- und Forstwirtschaft bereits 
das dr i t te Jahr überdurchschni t t l ich. In der Industr ie 
s ind die Tar i f löhne auf Grund der Kol lekt ivvertrags
abschlüsse (in vielen Fällen bei verkürzter Laufzeit) 
stärker gest iegen als im vorangegangenen Jahr Die 
Steigerung des Tari f lohnniveaus in der Bauwirtschaft 

Tariflohnindex 66') 

Arbei ter Angestellte Beschäftigte 
0 IV. Q u 0 IV. Qu 0 IV. Q u 

1975 1975 1975 1975 1975 1975 
Veränderung gegen das Vor jahr in % 

G e w e r b e 12 9 12 9 1 4 4 11 7 13 1 1 2 7 
Baugewerbe 1 2 2 1 2 9 11 9 1 2 0 12 2 1 2 8 

Industrie U 2 12 Z 1 2 6 6 9 1 3 8 11 1 
Handel 1 2 3 12 3 11 5 11 5 11 a 1 1 8 
Verkehr 11 0 5 5 115=) 10 7') 11 5 1 0 0 
Fremdenverkehr . 11 4 1 4 5 8 5 12 1 11 0 1 4 1 
Geld-,. Kredi t - und V e r 

sicherungswesen 12 3 1 3 0 1 2 3 1 3 0 
Land- und Forstwirlschaft 1 4 1 1 3 3 1 3 7 11 2 1 4 1 1 3 1 
Öffentl icher Dienst 12 0") 12 3 1 ) 1 2 0 12 3 

Insgesamt , . 1 3 4 12 6 12 22) 11 0') 12 9 11 9 

ohne öffentlichen Dienst J 3 4 12 6 12 4 2 ) 10 0V) 12 1 11 a 

' ) Ohne Arbeitszei tverkürzung — ' ) Angestellte und Bedienstete. — 3 ) Be
dienstete. 

schwächte sich 1975 ab, da die im Mai 1975 abge
schlossenen Erhöhungssätze infolge der schwachen 
Baukonjunktur etwas herabgesetzt wurden Unter
schiedl iche Zuwachsraten der Tari f löhne in einzel
nen Sparten gingen tei lweise auf einen abweichen
den Rhythmus der Lohnabschlüsse zurück (so d ie 
geringere Steigerungsrate für Industr ieangestel l te 
und Verkehrsarbeiter), Im Verlauf des Jahres 1975 
bl ieben Tari f löhne z ieml ich stabi l , da die Schwer
punkte der Lohnrunde in den Herbst 1974 und in die 
ersten Monate des Jahres 1976 f ielen. 

Die in der jüngsten Lohnrunde vereinbarten Er
höhungssätze waren überwiegend um 5 % bis 7 % 
niedriger als in der vor igen Lohnrunde, sie betrugen 
bei den großen Arbei tnehmergruppen meist 9 % 
bis 1 1 % Die in den Kol lekt ivverträgen festgelegten 
Ist-Lohn-Klauseln lauteten im gewicht igen Metal l 
sektor auf 7V2%, für die Chemiearbeiter auf 8 4 % 
(für 13 Monate). Die Änderung der Arbei tsmarkt lage 
wirkte sich nicht nur in geringeren Tar i f lohnerhöhun
gen, sondern in einigen Branchen auch in einer 
längeren Laufzeit der Verträge aus (Chemie) 

Die Steigerung der Effektivverdienste hat nur wenig 
nachgelassen, obschon sich Konjunktur und Preis
auftr ieb abschwächten. Das erklärt sich hauptsäch
l ich daraus, daß die Lohnrunde 1974 von der Kon
junkturabkühlung noch kaum berührt war. Weiters 
hebt der Abbau von Arbei tskräf ten mit niedr iger 
Entlohnung (Fremdarbeiter, Frauen) das durch
schnit t l iche Lohnniveau je Beschäft igten in Industr ie 
und Bauwirtschaft. 

Bei der Beurtei lung der Leistungseinkommen, insbe
sondere der Verdienste der Arbeiter, muß weiters das 
Entgeltfortzahlungsgesetz, das am 1. September 1974 
in Kraft trat, berücksicht igt werden.. Danach behal
ten Arbei ter im Krankheitsfal l je nach Dauer des 
Arbeitsverhältnisses ihren Anspruch auf das regel
mäßige Entgelt in der Dauer von 4, 6 oder 8 Wochen.. 
Bis zum Inkrafttreten des Entgelt fortzahlungsgeset
zes hatten Arbei ter erst nach drei Tagen Anspruch 
auf Krankengeld.. Nunmehr zahlt der Dienstgeber 
dem Arbei ter den Lohn ungekürzt weiter, erhält da-

KoMektiwertragsabschlüsse 1974/75 und 1975/76 

Wichtigste Arbe i lnehmergruppen Lohnrunde 1974/1975 Lohnrunde 1.975/1976 
Ze i tpunkt Erhöhung D a u e r Jahres Zei tpunkt Erhöhung D a u e r ' ) Jahres 

in % in Monaten ra te in % in Monaten ra te 

Bauarbei ter Apr i l 1974 1 4 / , 13 1 3 / M a i 1975 1 2 ' / , 11 1 3 ' / , 
Öffentlich Bedienstete Juli 1974 10 12 10 Juli 1975 11 -
Verkehrsbedienstele Juli 1974 1 1 ' / , 12 1 1 / , Juli 1975 1 1 / , - _ 
Text i larbei ter Juli 1974 1 5 / , 14 13 Sept. 1975 8 / 12 
Industrieangeslellte Sept 1974 1 6 / , 15 13 F e b e r 1 9 7 6 10 - -
Handelsangestellte . . . Jänner 1975 1 1 / , 12 11 /» Jänner 1976 8 / 12 8 / 
Meta l la rbe i ter ( G e w e r b e ) . . . . Jänner 1975 1 7 / , 14 15 M ä r z 1976 10 — — 
Metal larbei ter ( Industrie) Jänner 1975 1 6 / 13 15 F e b e r 1 9 7 6 10 - -

Chemiearbe i ter . . M ä r z 1975 17 11 1 8 / F e b e r 1 9 7 6 10 13 9 

' ) In einigen Branchen wurde keine D a u e r festgelegt 

103 



Monatsberichte 3/1976 

Erhöhung der Löhne und Gehälter wichtiger Arbeiter- und 
Angestelltengruppen im Jahre 1975 

Arbei ter Angestellte 
Erhöhung der 

Kollektiv- Mindest
vertrags- grund-

löhne geheilter 

in % 

Jänner 

Handel 
Bergwerke . . . 

Papier- Zel lulose-, Holzstoff- und Pappeninduslrie 
Metal l industrie 
Privatkrankenanstalten . 
Geld- , Kredit - und Versicherungswesen 
Schuhindustrie 

Februar 

Bäcker . . . 

März 

Landwirtschaftliche Gutsbetriebe 
Chemisches G e w e r b e . . . . . . . 
Papier-, Zel lulose- Holzstoff -und Pappeninduslrie 

April 

Österreichische Bundesforste . . 
Stein- und keramische Industrie 
Speiseöl- und Feltindusfrie 

Mai 

Baugewerbe . . . 
Baunehen- und Bauhilfsgewerbe 

Juni 

Holzverarbeitendes G e w e r b e 
Schuhmacher 
Sägeindustrie 
Holzverarbei tende Industrie 
Zuckerindustr ie 

Juli 
Fleischer 
Fleischwarenindustrie 
Milchindustrie 
Privatbahnen 
Gutsangestellte . 

Osterreichische Bundesforsfe 
Holzverarbei tende Industrie 
Bundesbahnen 
Bund 
Länder 
Gemeinden 

August 
Brauereien 

September 

Texti l industrie ohne V o r a r l b e r g 
Tabakindustr ie 
Fleischer 
Ge ld - , Kredi t - und Versicherungswesen 

Oktober 

Papierverarbeitende Industrie 

November 

Schuhindustrie 

Dezember 
Ledererzeugende Industrie 
Lederverarbeitende Industrie 
Bekleidungsindustrie V o r a r l b e r g 
Bekleidungsindustrie . 
Texti l industrie V o r a r l b e r g 

1 2 ' / , 
1 6 / 

1 6 / 

16 

1 4 / 
17 
1 1 / 

1 0 / 
1 3 / 
1 2 / 

1 2 / 
13 

1 2 / 
15 
12 
13 
14 

17 
17 
15 
1 2 / 

8'/> 
11 

1 2 / 

9 / 
11 
1 1 / 
11 
1 1 / 

1 1 / 

6 
13 
14 

1 5 ' / 

12 

1 3 / 
11 
12 
1 4 / 

12 
12 
13 
1 1 / 

1 7 / 
1 3 / 

Effektiwerdienste 

Jährlicher 0 1 974 0 1975 IV Q u 1975 
Durchschnitt gegen 

1960/1973 0 1973 a 1974 IV Q u 1974 

Veränderung in % 

Industrie 

Brutto-Lohn- u Gehaltssumme 1 0 1 1 4 8 7 7 1 3 

Beschäftigte 0 7 - 0 5 - 5 0 - 6 6 
Brutto-Monatsverdienst je 

Beschäftigten . . 9 3 1 5 4 13 5 8 3 
ohne Sonderzahlungen 1 4 9 1 3 4 7 8 

Netto-Mona'sverdienst je 
Beschäftigten . . . 8 7 1 3 9 1 5 9 11 1 

Bezahlte Arbeitszeit pro Arbei ter - 0 6 0 2 - 4 1 - 4 1 

Bezahlte Arbeitsstunden 
(Arbeits volumen) - 0 4 - 1 9 - 1 1 0 - 1 2 1 

Brutto-S tundenverdienst je 
Arbe i te r 1 5 4 1 8 0 12 3 

ohne Sonderzahlungen 1 5 0 1 7 7 11 4 

Baugewerbe '> ') 
Brutto-Lohn- u Gehaltssumme 5 8 9 1 1 7 1 

Beschäftigte - 7 4 - 5 7 - 4 1 
Brutto-Monatsverdienst je 

Beschäftigten . . . 14 2 1 5 5 22 1 

Bezahlte Arbeitszeit pro Arbei ter - 0 5 1 2 5 8 

Bezahlte Arbeitsstunden 
(Arbeifsvolumen) - 7 6 - 5 5 0 1 

Brutto-Slundenverdienst je 
Arbe i te r 1 5 1 1 3 6 1 5 4 

für aber Erstattungsbeträge aus einem dafür e in
ger ichteten Fonds. Im Jahr 1975 wurden aus diesem 
Fonds 4 3 Mrd S an Erstattungsbeträgen gezahlt. 

' ) Durchschnitt Jänner bis N o v e m b e r — ' ) Durchschnitt O k t o b e r / N o v e m b e r . 

Berücksicht igt man, daß ein ige Arbe i tnehmergrup
pen schon bisher eine günst igere Regelung hatten, 
dann dürften sich die Leistungseinkommen auf Grund 
des Entgelt fortzahlungsgesetzes um gut einen Pro
zentpunkt, die Arbei ter löhne um zwei bis zweiein
halb Prozentpunkte erhöht haben. Das entspr icht 
etwa dem Unterschied in der Erhöhung der Mohats-
verdienste von Industr iearbeitern und -angestel l ten 
(2 7%), 

Die Effektivverdienste erhöhten sich in der Gesamt
wir tschaft um 13% nach 14% im Vorjahr, Die 
Gehälter im öffentl ichen Dienst ( + 12%) nahmen 
etwas schwächer zu als die Pro-Kopf-Verdienste 
in der Privatwirtschaft In der Industr ie erhöhten 
s ich die Monatsverdienste ( + 1 3 1 / 2 % ) nur infolge der 
Entgelt fortzahlung leicht überdurchschni t t l ich. 

Die Stundenverdienste der Industr iearbeiter st iegen 
infolge der zweistündigen Verkürzung der Normal
arbeitszeit (4 8%) und der Entgelt fortzahlung er
hebl ich ( + 18%), die Sonderzahiungen wurden 1975 
nur durchschni t t l ich ausgeweitet Die Netto-Verdienste 
je industr iebeschäft igten nahmen dank der Lohn
steuerreform um rund 2 % stärker zu als die Brutto
löhne In der Bauwirtschaft st iegen die Verdienste 
wei terhin überproport ional (auch hier wirkt sich die 
Entgelt fortzahlung aus), Die Steigerungsrate der 
Stundenverdienste je Arbeiter schwächte sich jedoch 
infolge des Konjunkturt iefs in der Bauwirtschaft auf 
1 3 1 / 2 % ab (nach 15% im Vorjahr), im IV, Quartal 
zogen die Löhne der Bauarbeiter wieder kräftig an. 

Die Abschwächung der Konjunktur ließ die Lohndrift 
in der Gesamtwirtschaft verschwinden ( + 0 % nach 
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+ 1 / 2 % im Vorjahr). In der Industrie trat eine negative 
Lohndri f t auf (— 1 /2% nach + 2 V 2 % im Vorjahr), ob-
schon die Entgelt fortzahlung für Arbei ter der nega
tiven Bruttodri f t entgegenwirkte Die Nettodrif t in der 
Industr ie (ohne Sonderzahlungen, je Arbeiterstunde) 
lag bei — 2 % ( nach + 272% im Vorjahr). 

Die Arbeitskosten je Produkt ionseinheit erhöhten 
s ich 1975 in der Gesamtwirtschaft mit + 1 5 % be
t rächt l ich stärker als im Vorjahr ( + 11 1/2%), da die 
Stundenlöhne infolge der Arbeitszeitverkürzung (und 
der Entgeltfortzahlung) verstärkt anzogen, während 
sich der Produkt iv i tätsfortschri t t mit der ger ingeren 
Kapazitätsauslastung verlangsamte.. 

In der Industr ie st iegen die Arbeitskosten im Jahres
durchschni t t 1975 um 16% (nach 10% im Vorjahr). 
Am Jahresende wurde der Auftr ieb der Arbei tskosten 
dadurch stark gebremst, daß die neuen Kollekt iv
verträge großtei ls erst zu Beginn des Jahres 1976 
wirksam wurden. Darüber hinaus ver langsamen die 
ger ingeren Tar i f lohnsteigerungen der neuen Lohn
runde den Auftr ieb der Arbeitskosten, er verr ingerte 
sich daher im IV, Quartal 1975 auf + 97a% (Industrie 
+ 6%) Im internationalen Arbei tskostenvergleich er
gab s ich durch die Aufwertung des Schi l l ing ein zu
sätzl icher Auftr ieb der Arbei tskosten (auf Dollar-
Basis). 

Masseneinkommen 

Jährlicher 0 1 974 0 1975 IV Q u 1975 
Durchschnitt gegen 

1960/1973 0 1973 0 
Veränderung 

1974 
in % 

IV. Q u 19 

Private Lohn- und Gehalts
summe brutto . . 1 0 5 1 5 7 12 2 9 0 

Öffentliche Lohn- und Gehalts
summe brutto 1 0 6 1 6 4 1 5 4 1 5 4 

Leistungseinkommen brutto 1 0 5 1 5 8 1 2 9 1 0 3 
Leistungseinkommen je Be

schäftigten brutto 9 4 13 8 1 3 1 11 1 
Lerstungseinkommen je Be

schäftigten brutto rea l ' ) 3 4 3 9 4 3 3 6 

Transfere inkommen brutto 11 0 14 7 14 5 1 5 0 

Abzüge insgesamt 1 3 6 2 3 1 2 7 0 9 

Masseneinkommen, netto 1 0 2 14 2 1 5 4 13 6 

Masseneinkommen, netto r e a l ' ) 5 7 4 2 6 5 6 0 

' ) Deflat ioniert mit dem Verbraucherpre is index 

Die Stagnat ion der Beschäft igung ließ die Zuwachs
raten der Lohn- und Gehaltssumme stark zurück
gehen, während jene der Pro-Kopf-Einkommen nur 
mäßig abnahmen. Die Leistungseinkommen erhöhten 
s ich 1975 um 13% nach 16% im Vorjahr. Die Aus
wei tung der Lohnsumme in der Privatwirtschaft ver
r ingerte s ich von 1572% im Jahre 1974 auf 1 2 % im 
Jahresdurchschni t t 1975 und 9 % im IV. Quartal 1975, 
die Expansion der Gehaltssumme im Öffentlichen 
Dienst nur von 1672% auf 1572%, wei l in diesem 
Bereich d ie Beschäft igung noch erhöht wurde.. Bei 
anhaltend starkem Wachstum der Transferein kom

men ( + 1472%) und infolge der Lohnsteuerreform 
nahezu stabi ler Abzüge ( + 2 7 % ) ergab s ich ein 
Anstieg der Netto-Masseneinkommen von 1572%, der 
dank der Lohnsteuerreform höher als im Vorjahr war.. 
Real (deflat ioniert mit dem Verbraucherpreis index) 
nahmen die Masseneinkommen um 672% zu (im 
Vorjahr 4%) . Im Jahresverlauf schwächte s ich im 
Zuge der konjunkturei len Abkühlung die Steigerung 
der Leistungseinkommen sowie der Masseneinkom
men ab; ihre Jahressteigerungsrate verr ingerte s ich 
im IV Quartal , als die Entgelt fortzahlung keinen 
Effekt mehr hatte, auf 1072% und 1 3 7 2 % . 

Ewald Walterskirchen 

Landwirtschaft 
D a z u Statistische Übersichten 3 1 bis 3 9 

Brut to -Wer tschöpfung rea l + 6 % , nomine l l + 2 V * % 

Nach ersten Berechnungen und Schätzungen war 
der Beitrag der Land- und Forstwirtschaft zum 
Brutto-Nationalprodukt 1975 dem Volumen nach (zu 
konstanten Preisen gerechnet) um 6 % höher als im 
Vorjahr. Zu laufenden Preisen erbrachte die Land-
und Forstwirtschaft eine Wertschöpfung von 341 
Mrd. S ( + 272%). Damit stehen im Agrarsektor ähn
l ich wie schon im Vorjahr gute reale Ergebnisse 
schwachen nominel len Werten gegenüber Der Grund 
hiefür ist eine starke Verschlechterung der agrar i 
schen Austauschrelat ionen. Die agrar ischen Erzeu
gerpreise sind 1975 um durchschni t t l ich 17z% ge
st iegen, landwirtschaft l iche Betr iebsmit tel wurden 
aber um 1 0 7 2 % teurer. Der kräft ige reale Anstieg 
der agrar ischen Wertschöpfung ist nur zu einem 
Drittel auf eine höhere Endprodukt ion zurückzufüh
ren; zwei Drittel des ermittel ten Zuwachses result ie
ren aus rückläuf igen Vorleistungsbezügen.. Nach Ein
sparungen in den Jahren 1973 und 1974 haben die 

Nominelle Endproduktion und Wertschöpfung der Land-
und Forstwirtschaft 

1974') 
zu jewei l igen 

in Mil l 

1975 ' ) ' ) 
Preisen 

S 

1975 ' ) ' ) 
Veränderung 

gegen 1974 
in % 

Endproduktion (Roher t rag) 
Pflanzliche 11.418 13.200 + 1 5 ' / , 
Tierische 27.089 27.800 + 2 / , 

Summe Landwirtschaft 38 507 41 000 + ä % 
Forstliche 9.245 7.600 - 1 7 % 

Summe Land- und Forstwirtschaft 47 752 48.600 + 2 
Minus Vorleistungen . . . 14.538 14.500 0 

Beitrag zum Brutto-Nat ionalprodukt 
(zu Marktpreisen) 33 214 3 4 1 0 0 + VA 

Q : Instiiutsberechnung . — ') Net to ohne Mehrwertsteuer. — ") Vorläuf ige W e r f e 

105 



Monatsber ichte 3/1976 

Bauern 1975 ihre Betr iebsmittelkäufe erneut und 
unerwartet stark (—11%) reduziert. Der sehr geringe 
Einsatz von Betr iebsmitteln ist auf den anhaltenden 
Preisauftr ieb auf den Betr iebsmit telmärkten und eine 
schwache Ertragslage der Betr iebe zurückzuführen. 

Der Antei l der Land- und Forstwirtschaft am realen 
Brut to-Nat ionalprodukt ist gest iegen (1974: 6 3%, 
1975: 6 8%), nominel l war der agrar ische Antei l rück
läufig (1974: 5 '8%, 1975: 5 6%). 

Die Endproduktion (Rohertrag) der Land- und Forst
wirtschaft war 1975 real um 172% höher als im Vor
jahr. Dieser leichte Zuwachs entspricht etwa der Ent
wick lung in den letzten zehn Jahren Eine gute Wein
ernte, günst ige Ergebnisse im Obst- und Gemüsebau 
und sehr hohe Erträge an Zuckerrüben ergaben trotz 
ger ingerer Getreideernte ein reales Rekordergebnis 
im Pflanzenbau. In der Tierprodukt ion wurden die 
guten Ergebnisse der Schweinehaltung durch Ein
bußen in der Rinderhaltung ausgegl ichen Der Holz
einschlag war der schwächste seit 1952. 

Die agrar ischen Erzeugerpreise sind 1975 im Durch
schnit t nur wenig gest iegen ( + 172%). Die Entwick
lung war von Produkt zu Produkt sehr verschieden: 
hohe Kartoffelpreise, trotz guter Ernten höhere Obst-
und Gemüsepreise sowie sinkende Weinpreise er
gaben für pf lanzl iche Produkte einen durchschni t t 
l ichen Preisanstieg um etwa 8%. Die Rinderpreise 
erholten sich 1975 nach schweren Einbußen im Vor
jahr nur wenig, der Mi lchpreis war um 6 % höher, 
Schweine, Eier und Geflügel wurden auf der Erzeu
gerstufe bi l l iger angeboten als 1974 Im Mittel waren 
die Preise t ier ischer Erzeugnisse um etwa 2 1 A % 
höher. Die Holzpreise sind stark gefal len (—14%).. 

Die leichte nominel le Expansion der agrar ischen 
Endprodukt ion ( + 2%) ist vor al lem auf Mehrerlöse 

Reale Wertschöpfung, Beschäftigung und partielle 
Produktivitäten der Land- und Forstwirtschaft 

1973') 1974') 1975' ) ' ) 
Veränderung gegen das 

Vor jahr in % 

End Produktion (Rohertrag) 
Pflanzliche + 1 0 7 - 2 1 + 9 1 
Tierische - + 2 4 + 2 3 - 0 1 

Summe Landwirfschaft + 4 '9 + 0'9 + 2 7 
Forstliche . . . . - 3 3 + 3 3 - 5 0 

Summe Land- und Forstwirtschaft + 3 6 + 1*2 + 1 6 
Minus Vorleistungen . - 1 2 - 3 5 - 1 0 8 

Beitrag zum Brutto-Nat ionalprodukt 
(zu Marktpreisen) + 5 7 + 3 2 + 6 2 

Futtermitfell mport - 3 6 - 1 9 - t 9 

Importfaereinigte Endproduktion der 
Landwirtschaft . . + 5 0 + 1 0 + 3 0 

Beschäftigte in der Land- und Forstwirtschaft - 4 5 - 2 9 - 3 5 

Arbei tsprodukt iv i tät 3 ) + 10 7 + 6 3 + 1 0 0 

Landwirtschaftliche Nutzf läche - 1 7 0 - 0 1 

Flächenproduktivifät netto*) + 7 3 + 1 0 + 3 1 

Q : Instilutsberechnung — ') Z u Preisen 1962/66 — ') Vor läuf ige W e r t e — 
3 ) Wertschöpfung der Land- und Forstwirtschaft je Beschäftigten — ' ) Impor l -
bereinigte Endproduktion der Landwirtschaft je ha 

im Pflanzenbau (Wein, Hackfrüchte, Obst, Gemüse) 
zurückzuführen Auch Schweinehal tung und Mi lch
erzeugung brachten höhere Roherträge Die Endpro
dukt ion der Forstwirtschaft ist hingegen stark gesun
ken. Auch der Getreidebau und die Rinderhaltung 
brachten nominel l ger ingere Roherträge. 

Erwerbs tä t ige in der L a n d - und Forstwir tschaf t 
— 3 V 2 % 

1975 waren im Jahresmittel rund 356.200 Personen 
in der Land- und Forstwirtschaft beschäft igt, davon 
308600 Selbständige und mitarbei tende Famil ien
angehör ige und 47.600 Unselbständige. Im Vergleich 
zu 1974 hat damit der Agrarsektor etwa 12 800 Er
werbstät ige verloren (—372%) Die Zahl der Selb
ständigen und mithelfenden Famil ienangehörigen 
nahm um 10 300 (—3 2%) ab, Lohnarbeitskräfte 
wurden um 2 500 (—5%) weniger gezählt Die 
Abnahmerate der agrar ischen Arbeitskräfte war zwar 
etwas höher als im Vorjahr, im Vergle ich zur Ent
wick lung in den vergangenen fünf oder zehn Jahren 
jedoch merkl ich schwächer. Die Arbei tsprodukt iv i tät 
in der Land- und Forstwirtschaft st ieg um 10% 
(gesamte Wirtschaft : — 1 % ) . 

R e k o r d w e r t e im P f l a n z e n b a u 

Die Endproduktion aus Pflanzenbau war 1975 real um 
9 % höher als 1974 und übertraf damit auch den bis
herigen Höchstwert 1964 Dem Werte nach stieg sie 
auf 13 2 Mrd. S ( + 1572%) Der Preisindex für 
pf lanzl iche Erzeugnisse erhöhte s ich um 8 % 

Die Getreideernte war mit 2 72 Mil l t (ohne Mais) 
durchschni t t l ich. Es gab um 15% weniger Brot
getreide und 1272% weniger Futtergetreide als im 
bisher besten Jahr 1974. Die Ertragseinbußen sind 
vor al lem auf einen starken Pilzbefall der Getreide
schläge zurückzuführen. Die Quali tät des Getreides 
ist durchschni t t l ich Körnermais brachte dank günst i 
ger Wit terung einen Rekordertrag von 980.500 t. Auf 
Grund der Abl ieferungen bis Ende Jänner ist mit 
einer Markt leistung von 621 OOOtWeizen und 246 000t 
Roggen zu rechnen. Die vorgesehenen Exporte konn
ten vorerst nicht realisiert werden, da die Weltmarkt
preise seit vergangenem Herbst nachgaben und Aus
fuhren ohne Zuschüsse nicht mögl ich waren Anfang 
März hat sich das Finanzminister ium entschlossen, 
Stützungen zu gewähren, und es wurde der Export 
von 82.0001 ( + 1 0 % ) Weizen in die Wege geleitet 
Roggen, Mais und Hafer werden voraussicht l ich nicht 
export iert werden, da hier viel höhere Zuschüsse als 
bei Weizen erforder l ich wären Um die Versorgung 
der Teigwarenindustr ie zu sichern, wurden 5 5 0 0 t 
Durumweizen aus den USA import iert Hiefür waren 
Zuschüsse von 341 S je t notwendig. Auch das un-
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zureichende Inlandsangebot an Industr iegerste macht 
Importe (etwa 50.000t) notwendig, Der Erzeugerpreis 
für Normalweizen der Ernte 1975 war mit durch
schnit t l ich 272 S je q (Roggen 253 S je q) um 
10 S (10 S) höher als im Vorjahr, Für Braugerste 
wurden etwa 295 S je q gezahlt, Die Landwirtschaft 
hat für die kommende Ernte eine Erhöhung der 
Getreidepreise (um 23 5 S je q Weizen) beantragt 
Für Durum der Ernte 1976 wurde den Bauern bereits 
eine Anhebung um 73 g je kg zugesichert. 

Die Lage auf den internationalen Getreidemärkten 
ist wei terhin labi l , Der Markt wi rd insbesondere 
durch die geringen Vorräte der Export länder und 
Spekulat ionen über die Versorgungslage der Ost
staaten verunsichert Die Weltweizenernte 1975/76 
war nach Schätzungen des Internationalen Weizen
rates etwa gleich hoch wie im Vorjahr Die USA 
haben eine Rekordernte eingebracht, in West- und 
Osteuropa ( insbesondere in der Sowjetunion) gab es 
wi t terungsbedingt Ernteeinbußen, Die Weltmarkt
preise für Getreide waren seit November 1974 rück
läufig, Ab Juni 1975 erhielten sie durch Gerüchte 
über eine Mißernte in der UdSSR neuen Auftr ieb Ab 
Herbst hat s ich die Lage auf den Getreidemärkten 
wieder beruhigt. 

Die Industr ie hat aus der Ernte 1975 3 1 3 Mi l l , t 
Zuckerrüben angekauft, 3 1 % mehr als im Vorjahr, 
Die hohe Ernte geht auf die starke Ausweitung der 
Anbauf lächen sowie auf Rekorderträge von 524 q je 
Hektar zurück. Bei einer etwas unterdurchschni t t 
l ichen Ausbeute von 15 0 2 % fielen 471 000 t Weiß
zucker an. Diese Menge übersteigt den Inlandsbedarf 
(etwa 320 000 t) und d ie zur Aufstockung der Lager 
benöt igten Mengen erhebl ich. Die Bauern erhalten 
53 S je q Rüben (1974: 52 S je q). 

Der Rübenbau wurde in den letzten Jahren unter 
dem Eindruck der „Zuckerkr ise" stark ausgeweitet.. 
Der internationale Zuckermarkt hat sich inzwischen 
wei tgehend normalisiert. Die Not ierungen an den 
wicht igsten Handelsplätzen sind unter das heimische 
Niveau gefal len, übersteigen aber die var iablen 
Kosten der Zuckererzeugung in Österreich Progno
sen über die künft ige Entwicklung sind schwier ig . 
Bauern und Industr ie streben auf mitt lere Sicht eine 
Expor tprodukt ion von 60 000 t bis 70.000 t Zucker 
jähr l ich an Damit könnte eine stärkere Redukt ion 
der Anbauf lächen vermieden werden und die A n 
lagen der Zuckerwir tschaf t würden besser ausge
lastet Der Rübenbau ist kontingentiert und hat sich 
bisher unter dem Zwang niedr iger Wel tmarktpre ise 
am Inlandbedarf or ient iert Der Inlandmarkt ist durch 
wirksame Schutzmaßnahmen der heimischen Zucker
wir tschaft vorbehal ten Anfang Februar wurde zw i 
schen den Sozialpartnern, dem Handelsminister ium 
und der Zuckerwir tschaf t ein neues „Zuckermark t 

mode l l " vereinbart : Der in ländische Zuckerpre is 
bleibt bis 31 Jänner 1978 unverändert, die Zucker
industr ie garantiert die Inlandversorgung auch im 
Krisenfal l und erhält dafür im Export wei tgehend 
Handlungsfreiheit . Aus den Exporter lösen sol len 
Kostensteigerungen im Inland ausgegl ichen werden 

Bisher wurden aus der Ernte 1975 121.000 t Zucker 
für den Export f re igegeben. Die Lieferungen gehen 
vor al lem nach Ungarn, ein ger inger Teil in die 
Schweiz. Die Exporterlöse l iegen etwas über 6 S 
je kg Über weitere Ausfuhren soll erst knapp vor 
der Ernte 1976 entschieden werden. Bauern und 
Industr ie haben für 1976 die Produkt ion von 2 66 
Mill. t Rüben vereinbart. Werden Durchschni t ts
erträge unterstel l t , entspr icht dies etwa der Anbau
f läche des Jahres 1975 Für die im Rahmen des 
Grundkont ingentes erzeugten Rüben der Ernte 1976 
gi l t der gleiche Preis wie 1975 Um Kostensteigerun
gen abzugelten, ist eine Stabi l is ierungsprämie vor
gesehen, die aus Exporterlösen gedeckt werden soll 
Für „Zusatzrüben" (500.000 t) gi l t ein Mindestpreis 
von 45 S je q 

Der Kartoffelbau ist seit Jahren stark rückläuf ig, wei l 
aus arbei tswir tschaft l ichen Gründen weniger Kar
toffeln verfüttert werden und die Nachfrage nach 
Speisekartoffeln sinkt. Die Erzeugung von Industr ie
kartoffeln konnte hingegen ausgeweitet werden. 1975 
wurden auf 69.100 ha 1"58 Mil l t Kartoffeln geerntet. 
Die Anbauf läche war um 16%, die Ernte um 2 1 % ge
ringer als 1974. Besonders stark sank d ie Erzeugung 
von Spätkartoffeln Die Industr ie hat 103 000 t Kar
toffeln zur Verarbeitung zu Stärke übernommen; etwa 
33 000 t werden zu Alkohol gebrannt, Der Anbau von 
Industr iekartoffeln basiert auf Verträgen zwischen 
Bauern und Industrie,, Der Erzeugerpreis ist vom 
Stärkegehalt abhängig. 1975 wurden bei einem etwas 
unterdurchschni t t l ichem Stärkegehalt von 16 3 % 
65 20 S je q gezahlt, Der Markt für Speisekartoffeln 
ist durch große Schwankungen gekennzeichnet 
(„Kartoffelzyklus"), Schwache Ernten im In- und 
Ausland und eine lebhafte Nachfrage führten ab 
Jahresbeginn zu einer Verknappung und zu kräft i 
gem Preisauftr ieb. 

Volumen des Feldfrucht- und Futterbaues 

1973 1974 1975') 1975 ' ) 
Veränderung 

gegen 1974 
1 000 t Getreideeinheiten in % 

Getre ide , 3 784 2 4 011 3 3.704 4 - 77 

Hackfrüchte 1 1 1 4 8 1 1 1 6 2 1 225 5 + 9 8 
Ölfrüchte 230 4 252 1 233 4 - 7 4 
Feldgemüse . 47 3 4 9 1 57 1 + 16 3 
Obsi 162 4 170 0 163 0 - 4 1 
W e i n . . 240 4 166 5 270 4 + 6 2 4 
Grünfutter . Heu u Stroh 4.315 4 4.411 8 4.658 0 + 5 6 

Insgesamt 9 894'9 1 0 1 7 7 - 0 10 3 1 1 8 + 1'3 

Cl' Österreichisches Statistisches Zent ra lamt — ' ) Vor läuf ige W e r t e 
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Die Erträge im Obstbau waren nach den guten Jah
ren 1973 und 1974 auch 1975 zufr iedenstel lend, Feld
gemüse gab es erhebl ich mehr als 1974, Die guten 
Ernten an Obst und Gemüse konnten zu günst igen 
Erzeugerpreisen abgesetzt werden, da das auslän
dische Angebot relativ knapp und teuer war, Die 
Weinernte betrug nach Angaben der Erzeuger 270 
Mill, hl und war damit die dr i t tgrößte der Nachkr iegs
zeit, Ende November hatten Produzenten, Winzer
genossenschaften, Großhändler und Verarbei tungs
betr iebe insgesamt 3 77 Mil l hl Wein auf Lager 
(1974: 3 03 Mill, hl), Auf dem Weinmarkt haben die 
Preise infolge des höheren Angebotes nachgegeben, 

E n d p r o d u k t i o n a u s T ie rha l tung rea l unveränder t 

Die Endprodukt ion aus Tierhaltung bl ieb nach ersten 
Berechnungen 1975 real unverändert, nominel l be
t rug sie 27'8 Mrd, S ( + 272%). Der Index der Erzeu
gerpreise t ier ischer Produkte stieg um 272%.. 

Der Rohertrag aus Rinderhaltung 1 ) (einschl ießl ich 
Kälber) sank real um 6 % Nach einer starken Expan
sion 1974 bl ieben die Schlachtungen im Berichtsjahr 
unverändert, der Export nahm um 6 % ab und der 
Rinderbestand wurde verr ingert Der reale Rohertrag 
aus Schweinehal tung 1 ) st ieg um 5% Die Schlach-

Produktion, Marktleistung und Absatz von Fleisch 

Entwicklung auf dem Fleischmarkt 

1974 1975 1975 
IV. Q u 

1975 1975 
IV Q u 

1.000 t 
Veränderung gegen 

1974 in % 

Gesa m Ip ro du fc tio n') 
Rindfleisch 196 7 1 8 3 1 - 6 9 
Kalbfleisch 1 8 1 17 3 - 4 4 
Schweinefleisch 329 8 347 5 + 5 4 

3 8 1 40 8 + 7 1 

Fleisch insgesamt 5 8 2 7 5 8 8 7 + T O 

Mo rk (Produktion1) 
Rindfleisch 196 7 1 8 3 1 43 6 - 6 9 - 1 5 4 
Kalbfleisch 1 7 6 1 6 9 3 9 - 4 0 - 1 5 4 
Schweinefleisch 261 8 280 5 70 6 + 7 1 + 7 8 

3 8 1 40 8 10 2 + 7 1 + 25 4 

Fleisch insgesamt 514'2 521'3 128'3 + 1'4 - 1'2 

Einfuhr 
Schlachtvieh und Fleisch 2 6 1 17 9 7 7 - 3 1 4 + 6 6 

Ausfuhr 
Schlachtvieh und Fleisch 25 3 1 2 7 2 6 - 4 9 8 

Lagerveränderung - 4 7 + 5 0 + 5 6 

Inlandabsalz 
Rindfleisch 167 7 175 7 45 6 + 4 8 - 1 3 
Kalbfleisch 19 2 1 8 6 4 6 - 3 1 - 2 3 

Schweinefleisch 2 7 8 1 288 0 76 4 + 3 6 + 7 4 
45 4 49 3 1 2 4 + 8 6 + 23 2 

Fleisch insgesamt 510-4 531'6 139"0 + 4"2 + 5'2 

Ausfuhr Zucht - und 
Nutzr inder (Stück) 5 5 7 6 4 96 582 29 514 + 7 3 2 + 3 8 2 

Lagerstand 1 ) 6'9 T 9 1 9 

Q : Institutsberechnung. — ' ) Schlachtungen insgesamt — ' ) O h n e nicht beschaute 
Hausschlachtungen. — 3 ) Z u Ende des Jahres bzw Quar ta ls . 

Schlachtungen im Inland, Exporte und Viehstockände
rungen. 

MARKTPRODUKTION: 
RINDFLEISCH 

SLATTE KOMPONENTE 
SAIS0NBEREIM6T 

H- 66 
o 64 

SS 69 70 ?A 72 

SCHWEINEFLEISCH 

73 75 

I 
y 

i * 

68 69 70 71 72 

FLEISCH INSGESAMT 

1 5 

tungen wurden ausgeweitet und der Schweinebestand 
nahm bereits das vierte Jahr h indurch zu Der Ver
kauf und Eigenverbrauch an Mi lch war knapp höher 
als im Vorjahr ( + V2%), Geflügel ( + 1 7 2 % ) und Eier 
( + 4 7 2 % ) wurden nach dem Rückschlag von 1974 
wieder mehr erzeugt, 

Das inländische Angebot an Fleisch hat seit Anfang 
1973 steigende Tendenz, 1975 wurden 589,0001 
Fleisch erzeugt, um 1 % mehr als im Vorjahr Die 
Marktprodukt ion von Schweinef leisch war um 7 % 
höher, Rindfleisch wurde um 7 % weniger vermarktet, 
Die heimische Nachfrage war bei relativ niedrigen 
Verbraucherpreisen sehr rege Es wurde um gut 
4 % mehr Fleisch verkauft als 1974, (IV Quarta l : 
+ 5%), 

Nach mehr als zwei Jahren Angebotsdruck und emp
f indl ichen Preiseinbußen hat sich der österreichische 
Rindermarkt Anfang 1976 wei tgehend normalisiert 
Ein hohes Angebot und Schwier igkei ten im Export 
ließen die Rinderpreise ab Frühjahr 1973 sinken,, 
Der Tiefpunkt wurde im Frühjahr 1975 erreicht, Seit-
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her hat s ich die Situation für die heimischen Erzeu
ger laufend gebessert. Im Februar 1976 wurden auf 
dem Wiener Markt für Stiere um 4 S je kg, für Kühe 
um 3 S je kg mehr bezahlt als im Frühjahr 1975. Die 
Rindernot ierungen haben damit das Niveau vom 
Frühjahr 1973 erreicht und überschri t ten. Die Erho
lung auf dem heimischen Rindermarkt wurde durch 
ein al lmähl ich sinkendes Angebot und eine langsame 
Besserung auf den internationalen Märkten ermög
licht. Bund, zum Teil auch Länder und Landwirt
schaf tskammern, haben die Entwicklung durch 
Stützung des Exportes und Maßnahmen zur Hebung 
der Inlandsnachfrage gefördert . 

Im Export erzwang die Importsperre der EG für 
Schlachtr inder und Rindfleisch starke Ver lagerungen 
von Schlachtvieh auf Zucht- und Nutzvieh sowie die 
Suche nach neuen Märkten. 1975 wurden 19.500 
Stück lebende Schlachtr inder ausgeführt gegen 
58.100 Stück 1974. Der Export von Rindfleisch wurde 
von 4 600 t 1974 auf 6100 t ausgeweitet. Die Ausfuhr 
von Zucht- und Nutzr indern war mit 96600 Stück um 
drei Viertel höher als 1974. Ingesamt wurden 146.500 
Stück Pinder lebend oder als Rindfleisch export iert 
gegen 137.000 Stück 1974 Ein neuer Markt für heimi
sche Rinder konnte in Libyen erschlossen werden 
(13.700 Stück). Zur Stützung des Exportes wurden 

1975 417 Mi l l . S an Bundesmitteln aufgewendet Die 
Importsperre der EG für Schlachtr inder und Rind
f leisch ist noch immer aufrecht, sie wurde jedoch 
durch eine Export- Import-Regelung gemildert. 

Die Lager an Rindf leisch waren zu Jahresende ge
r ing, und ab Dezember wird wieder Verarbei tungs
r indf leisch import iert . Für das erste Halbjahr 1976 
wurden im Viehwir tschaftsfonds Einfuhren von 8 600 t 
vereinbart Import iert w i rd vor allem Gefr ierf leisch 
aus Argent in ien. 

1976 werden in Österreich voraussicht l ich 640.000 
Stück Rinder anfal len gegen 684.000 Stück 1975 1), 
Das Landwir tschaftsminister ium hält bei g le ichble i 
bendem Inlandsverbrauch den Export von etwa 
80 000 Stück Zucht- und Nutzvieh für notwendig 
Die hohen Importe an Verarbei tungsware werden 
jedoch wei tere Exporte an Schlachtr indern erfordern 
Das Angebot an Schweinen steigt. 1975 wurden 3 34 
Mil l . in ländische Schweine vermarktet 2 ) . In der ersten 
Jahreshälf te war das heimische Angebot aus
re ichend, ab August wurden Importe notwendig Ins
gesamt wurden 90.600 Stück Schweine (einschließ
lich Schweinef leisch) import iert gegen 199 000 Stück 
1974 Die Erzeugerpreise sanken im Jahresmit tel um 
2 % . Seit Jahresbeginn 1976 übersteigt das heimische 
Angebot wieder die Nachfrage, und es werden Inter-

*) Berechnungen des Agrarwirtschaftlichen Institutes, Vieh-
zählungsjahre. 
-) Ohne Hausschlachtungen. 

vent ionskäufe getätigt. Diese saisonalen Über
schüsse werden zur Deckung der hohen Nachfrage 
in den Sommermonaten benötigt Da das Angebot 
weiter zunimmt, werden im Herbst 1976 voraussicht
l ich nur ger inge Importe notwendig sein Die Land
wirtschaft befürchtet, daß die noch immer hohen 
Ferkelpreise die Bauern zu einer übermäßigen Ex
pansion der Schweinehal tung veranlassen könnten. 

M i l c h m a r k t stabi l 

Das Mi lchangebot ist seit nunmehr vier Jahren un
erwartet stabil Ein Nachfrageüberhang dem Absatz
probleme und Preisverfall auf den Rindermärkten 
fo lgten, starke Schwankungen auf den Futtermit tel
märkten, Hochkonjunktur und Rezession im indu
str ie l l -gewerbl ichen Bereich haben die heimische 
Mi lcherzeugung bisher kaum beeinflußt Diese Erfah
rungen deuten darauf hin, daß die genannten Fakto
ren, insbesondere aber die Preisrelation Schlacht
r inder zu Mi lch, bisher in ihrer Bedeutung für die 
Steuerung des Mi lchangebotes in Österreich über
schätzt wurden oder zumindest die zei t l ichen Ver
zögerungen größer s ind als erwartet 

Entwicklung auf dem Milchmarkt 

MILCHLIEFERLEISTUNG 
GLATTE KOMPONENTE 
S AI SOfiBERE I N I ST 

ES 63 70 71 72 73 7* 75 

ERZEUGUNG VON BUTTER 

70 71 72 7} 7 t 75 

-16 
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Der Kuhbestand hat vom Dezember 1974 auf Dezem
ber 1975 um 13.700 Stück oder 1V2% abgenommen. 
Die Mi lchleistung je Kuh ist nach einer Stagnation 
1973 und 1974 um etwa 80 kg auf 3 230 kg je Kuh 
und Jahr gestiegen. Die gesamte Mi lcherzeugung 
war knapp höher als im Vorjahr, die Mi lchl iefer le i 
stung stagnierte Der Erzeugerpreis wurde ab 
15 Jul i 1975 erhöht Im Jahresmit tel er lösten die 
Bauern 1975 mit Zu - und Abschlägen 2 97 S je kg 
Mi lch gegen 2 8 0 S je kg 1974 (ohne Mehrwertsteuer). 
Anfang März 1976 hat die Landwirtschaft eine neuer
l iche Anhebung des Mi lchpreises beantragt 

Die Nachfrage nach Mi lch und Mi lchprodukten sta
gniert . Die Produkt ion von Butter wurde einge
schränkt, Käse wurde mehr erzeugt. Von der gesam
ten abgel ieferten Mi lch wurden 1975 (in Fetteinhei
ten berechnet) 84V2% im Inland abgesetzt und 
15V2% export ier t oder gelagert, 1974 waren es 
85 1 /2% und 14V2%.. Zum Jahresende meldete der 
Mi lchwir tschaf tsfonds ein Lager von 910 t Butter 
(—42%) und 5.710 t Käse (—2%).. 

Im IV. Quartal hat sich sowohl die Mi lchl iefer leistung 
als auch die Nachfrage etwas gebessert. Der Rück
gang des Buiterabsatzes ist auf eine Verbi l l igungs-
akt ion 1974 zurückzuführen. Das Mi lchangebot dürfte 
1976 leicht steigen. Eine stärkere Belebung der 
Mi lcherzeugung und -anl ieferung zeichnet s ich aber 
nicht ab. 

Kennzahlen der Milchwirtschaft 
1974 1975 ' ) 1975') 1975 1 ) 1975*) 

IV Q u IV Q u 
Veränderung gegen 

1 000 t 1974 in % 

Milcherzeugung 3 282 5 3 316 7 791 6 + 1 o + 2 0 
Mikhlieferleistung 2 1 1 5 4 2 1 1 2 3 493 0 - 0 2 + 2 5 

Erzeugung in Molkereien 
und Käsereien 

Butter 41 9 40 7 9 5 - 2 0 - 3 1 
Käse 56 8 60 2 14 1 + 3 5 + 7 7 

inlandabsalz 

Trinkvol lmi lch u Mischtru mk 495 5 492 2 120 0 - 0 3 + 0 9 
Schlagobers 11 2 11 3 2 7 + 1 4 + 3 5 
Rahm . 13 4 11 6 2 6 - 0 2 - 3 4 
But ler 3 ) 37 4 3 7 1 3 6 - 0 6 - 1 4 3 
Käse . . . 31 9 31 9 7 3 - 0 1 + 0 5 

Einfuhr 
Butter') 0 0 0 
Käse 6 0 6 8 2 3 + 1 3 0 + 2 4 6 

Ausfuhr 
Butter") . . 3 5 3 1 0 7 - 1 2 1 + 1 5 5 
Käse 31 3 30 2 8 9 + 3 5 + 2 3 4 

Q : Österreichisches Statistisches Zent ra lamt und Milchwirtschaftsfonds — 
') Vorläufige W e r t e — ' ) Vorläufige W e r t e 1975 gegen vorläufige 1974. — 
") Einschließlich Rückgabe an die Milchiieferanten — l ) O h n e V o r m e r k v e r k e h r . 

S c h w a c h e N a c h f r a g e n a c h Bet r iebsmi t te ln 

Nach leichten Einbußen 1973 und 1974 sind im 
Berichtsjahr die Bezüge der Land- und Forstwirt
schaft an Vor leistungen und Investi t ionsgütern der 

Menge nach erneut und unerwartet stark zurück
gegangen Der verminderte Einsatz von Betr iebs
mitteln und die Investit ionsunlust der Bauern sind 
vor allem auf den überdurchschni t t l ichen Preisauf
tr ieb auf den Betr iebsmit telmärkten und eine 
schwache Ertragslage der landwir tschaft l ichen Be
tr iebe zurückzuführen Die ungünst ige gesamtwir t 
schaft l iche Konjunktur hat die Investi t ionsbereit
schaft zusätzl ich gedämpft . 

Nach ersten Berechnungen und Schätzungen hat der 
Agrarsektor 1975 real um 1 1 % weniger Vorleistungen 
bezogen Die Bauern sparten insbesondere beim 
Einsatz von Düngemitteln und bei Reparaturen, Der 
Preisauftr ieb hat sich nach der Hausse auf ver
schiedenen Rohstoffmärkten in den Vorjahren (Ener
gie, Düngemit tel , Eiweißfuttermittel) 1975 etwas be
ruhigt Die Preise für agrar ische Vor leistungen sind 
aber mit 10V2% noch immer deut l ich stärker gest ie
gen als das gesamtwir tschaft l iche Preisniveau,, Han
delsdünger, Pflanzenschutzmittel und Reparaturen 
haben sich überdurchschni t t l ich verteuert. Zu lau
fenden Preisen hat die Land- und Forstwirtschaft 
Betr iebsmittel und Leistungen im Werte von rund 
14 5 Mrd. S bezogen, g le ich viel wie im Vorjahr. 

Für den Ankauf von Futtermitteln 1) hat die Landwirt
schaft 1975 rund 3 7 Mrd. S (ohne Mehrwertsteuer) 
aufgewendet, um 6 % weniger als im Vorjahr. Die 
sehr gute Getreideernte 1974 verr ingerte den Import 
von Futtergetreide Ölkuchen wurden knapp gleich 
viel , Fisch- und Fleischmeh! um 10% mehr einge
führt Auf den internat ionalen Eiweißmärkten sind 
die Verknappungserscheinungen und die Preis
hausse der Jahre 1972/73 vol l überwunden. Gute 
Ernten und eine schwache Nachfrage ließen die 
Vorräte an Sojabohnen steigen, die Preise waren 
rückläufig.. Sojaschrot war 1975 um 15% bi l l iger als 
im Vorjahr, der Preis für Fischmehl um 3 0 % niedri
ger Die Erzeugung von Fert igfutter und Eiweißkon
zentraten wurde nach einem Rückgang im Jahr 
1974 um 3 % 1975 leicht ausgeweitet. 

Der Absatz von Handelsdüngern leidet besonders 
stark unter den Preissprüngen der letzten Jahre., 
Sie haben viele Landwir te bewogen, den Einsatz 
von Phosphat- und Kal idüngern zu reduzieren Unmit
telbare Auswirkungen auf die Erträge sind dabei 
nicht zu befürchten, da Phosphor und Kali im Boden 
gespeichert werden und der Nährstoffgehalt der 
Böden ( insbesondere in den tntensivgebieten) rela
tiv hoch ist, Nach Ansicht von Experten kommen 
d ie zur Zeit aufgewendeten Düngermengen unter 
den gel tenden Preis-Kosten-Relat ionen in vielen 

*) Importe, industrielle Nebenprodukte, Kosten des inner-
landwirtschaftlichen Austausches von Futtergetreide sowie 
Bearbeitungs- und Verteilungsspanne der Mischfutter
erzeuger 
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Betr ieben dem betr iebswir tschaft l ichen Opt imum 
nahe. 

Berechnet in Reinnährstoffen wurden 1975 um ein 
Viertel weniger Düngemittel abgesetzt. Besonders 
stark schrumpften die Käufe von Phosphat- und Kal i
düngern. St ickstof fdünger wurde nur knapp weniger 
bezogen, Kalk um die Hälfte mehr Die Ausgaben 
für Handelsdünger waren mit 2 1 Mrd S (ohne Mehr
wertsteuer) um 1 4 % ger inger als 1974. 

Entwicklung auf dem Betriebsmittelmarkt 

1974 1975 1975 1975 1975 
IV Q u IV Q u . 

Veränderung gegen 
1974 in % 

Fulfermr/teleinfuhr 
1 000 t 

Futtergelreide' ) 94 2 48 '4 7 3 - 4 8 6 + 2 9 3 
Ölkuchen . . 236 2 232 5 66 5 - 1 6 + 6 5 
Fisch- und FleischmehP) . . . 49 3 54 3 1 4 1 + 1 0 1 - 4 4 

Insgesamt 3 7 9 7 335 - 2 87'9 - 1 1 7 + 6'1 

Mineraldüngerabsatz 
1.000 i 3 ) 

Stickstoff 1 1 6 2 1 1 3 9 28 3 - 2 0 - 3 5 1 

Phosphat 1 1 5 6 73 0 26 3 - 3 6 9 - 3 1 5 
Kal i 1 6 4 1 109 7 38 5 - 3 3 2 - 2 8 8 

Insgesamt 3 9 5 9 2 9 6 6 93'1 - 2 5 1 - 3 1 ' 6 

K a l k 34 3 5 3 1 26 5 + 5 4 8 + 7 1 0 

B r u Ho-Inves f i Ii onen 
Mil II. S zu jeweil igen Preisen*) 

T r a k t o r e n 1 353 7 1 .543 3 4 2 4 1 + 1 4 0 + 26 2 
2.822 6 2.682 1 649 5 - 5 0 + 0 4 

Insgesamt 4 176'3 4 225 - 4 1 .073"6 + 1'2 + 9 3 

Z u konstanten Preisen 1962 
T r a k t o r e n + 0 3 + 1 3 3 
Landmaschinen . . — 1 4 ? — 6 6 

Insgesamt — 9'6 + 0'9 

Q : Österreichisches Statistisches Zent ra lamt Österreichische Düngerberatungs
stelle und Institutsberechnungen.. — ') Einschließlich Kleie und Futtermehl — 
= ) Einschließlich Gr ieben , Blutmehl und sonstigen tierischen Abfäl len. — 
3 ) Rein näh rstoffe — *) Netto, ohne Mehrwertsteuer. 

Die Nachfrage nach Landmaschinen war 1975 sehr 
schwach, Zu konstanten Preisen berechnet, wurden 
um 9 1 / 2 % weniger Ausrüstungsgüter gekauft als im 
Vorjahr. Die Preise st iegen im Jahresmittel um 12%,. 
Der Preisauftr ieb hat jedoch im Laufe des Jahres 
nachgelassen, Zu laufenden Preisen berechnet, 
haben die Landwirte Traktoren und Landmaschinen 
im Werte von 4 2 3 Mrd S gekauft ( + 1%), einschl ieß
l ich Anhänger und Lastkraftwagen waren es etwa 
4 85 Mrd.. S, Der Marktantei l heimischer Erzeugnisse 
bl ieb bei Traktoren mit 5 1 % unverändert; auf dem 
Landmaschinensektor haben die heimischen Erzeu
ger erneut Umsatzantei le an die Importeure ver loren 
(heimische Erzeugnisse 1974: 65%, 1975: 61%), Ge
gen Jahresende hat s ich das Landmaschinengeschäft 
etwas belebt, die Anhebung des Mehrwertsteuer
satzes ab 1. Jänner 1976 und erwartete Preiserhö
hungen führten zu leichten Vorkäufen. 

Die Land- und Forstwirtschaft hat s ich in der Nach
kriegszeit sehr bemüht, Arbeitskräfte durch Maschi 
nen zu ersetzen Die Mechanisierungswel le erreichte 
Mitte der sechziger Jahre ihren Höhepunkt, Danach 
stagnierten d ie realen Ausgaben für neue Maschinen 
und Geräte, der Antei l der Netto-Investi t ionen war 
stark rückläuf ig, Überdurchschni t t l ich starke Preis
erhöhungen und ungünst ige Erträge führten dazu, 
daß in den letzten drei Jahren besonders wenig 
investiert wurde Der Kapitalstock der Land- und 
Forstwirtschaft ist analog zum Invest i t ionsvolumen 
vorerst kräft ig gewachsen und dürfte um 1975 den 
Höhepunkt überschri t ten haben. In den nächsten 
Jahren ist nur noch mit Ersatzinvesti t ionen, kaum 
aber mit einer nennenswerten Ausweitung des Land
maschinenbestandes zu rechnen. Dies schließt stär
kere Schwankungen der Maschinenkäufe von Jahr 
zu Jahr nicht aus Die Ertragslage der landwirtschaft
l ichen Betr iebe, die Maschinenpreise und die a l l 
gemeine Wirtschaftslage dürften das Investit ions
verhalten stärker beeinflussen als bisher. 

1976 könnte eine Besserung auf den Agrarmärkten 
und eine ruhigere Preisentwicklung auf den Be
tr iebsmit te lmärkten die Kaufbereitschaft der Bauern 
erhöhen,, Es ist zu erwarten, daß die Nachfrage nach 
Investi t ionsgütern und nach Vorleistungen steigt, 

Matthias Schneider 

Forstwirtschaft 
D a z u Statistische Obersichten 3 1 0 bis 3.13 

S ä g e r u n d h o l z w i r d w i e d e r s tä rker n a c h g e f r a g t , z u 
n e h m e n d e S c h w i e r i g k e i t e n auf d e m Sch le i fho l zmark t 

Nach dem Schni t tholzboom Anfang 1974 und dem 
darauf fo lgenden starken Konjunktureinbruch ze ich
nete sich bereits Anfang 1975 eine Stabi l is ierung 
des Marktes ab, Die saisonbereinigten Werte für 
Export und Inlandsabsatz haben seit Jahresbeginn 
steigende Tendenz, die Schnit tholzlager werden 
laufend verringert. Die günstige Nachfrageentwick
lung konnte jedoch bis Ende 1975 den Preisverfal l 
nicht stoppen Im Jahresdurchschni t t lagen die 
Schnit tholzpreise um 18% unter dem Vorjahrs
niveau, von Jänner bis Dezember 1975 gingen die 
Preise al lerdings nur noch um 5% zurück, Erst 
Anfang 1976 fest igten sie sich 

Die Preise für Sägerundholz stabi l is ierten sich ab 
Jahresbeginn 1975 auf niedr igem Niveau. Seit Okto
ber ziehen sie leicht an, die Not ierungen für B loch-
holz (Fichte/Tanne) lagen im Jänner 1976 um 6 % 
über den Oktober-Werten, Das Preisniveau für Na-
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Holzpreise 

Inlandpreis 
Sägerundholz ' ) Schleifholz 1) 

Güteklasse B Stärke-
Stärke 3 a klasse 1b 

Entwicklung der Holzwirtschaft 

Schnittholz') 
O - I l l Brei tware 

sägefallend 

Stmk. ' ) O . Ö . s ) S f m k * ) O Ö 1 ) Stmk. ' ) O Ö . 4 ) 

Ausfuhr
preis 

N a d e l 
schnitt
holz 5 ) 

S je fm S i e m 3 S je m 3 

0 1 9 7 3 916 871 407 401 1 911 1 852 1 .823 

0 1 9 7 4 1 010 973 533 502 2 290 2 147 2.193 

0 1 9 7 5 . 783 775 560 548 1.878 1 768 1 .575 

1974 I Q u . 1 113 1.063 485 470 2.333 2 237 2 271 
II Q u . 1 157 1 097 ') 490 2.427 2 313 2 360 

III Q u 958 915 561 513 2 317 2 110 2 183 
IV Q u 810 817 561 533 2 083 1 927 1 834 

1975 I Q u 788 783 560 540 1 890 1 807 1.613 
II Q u 790 770 560 555 1 900 1 787 1 587 

III Q u 767 760 560 555 1 873 1 757 1 571 
IV Q u 785 787 560 542 1 850 1 720 1.546 

Q : Preismeldungen der Landesholzwirlschaftsräte Steiermark und Oberöster-
reich, ohne Mehrwertsteuer — ' } Fichte, Tanne — 3 ) Frei autofahrbare Straße — 
' ) Bahnablage — *) Waggonver laden — s ) Durchschnittlicher Erlös frei Grenze 
—- *) Keine Preisnotierung. 

delsägerundholz liegt im Jahresdurchschni t t um 2 3 % 
niedr iger als 1974. 

Im Gegensatz zu Sägerundholz hat sich die Lage 
auf dem Schlei fholzmarkt im Laufe des Jahres ver
schlechtert Papier-, Zellstoff- und Plattenindustr ie 
mußten ihre Produkt ion stark drosseln, einzelne 
Werke stel l ten zei twei l ig die Übernahme von Schleif
holz ein. Im Jahresdurchschni t t zahlte die Industrie 
um 5% höhere Preise als im Vorjahr. Das garan
t ierte Preisniveau wurde aber im Oktober wieder um 
5% gesenkt. Im letzten Quartal meldete die Platten
industr ie einen kräft igen Anstieg der Exportauf
träge. 

S c h w ä c h s t e r H o l z e i n s c h l a g sei t 1952 

Nach der extrem schwachen Holznutzung in den 
ersten drei Quartalen {—10% gegen 1974) wurde im 
IV. Quartal der Einschlag leicht erhöht ( + 6%). Es 
fiel um 872% mehr Starkholz und um 372% mehr 
Schwach- und Brennholz an als im Vorjahr Der 
Einschlag entwickel te s ich regional sehr unterschied
l ich. In den west l ichen Bundesländern stieg er, da 
sich die Nachfrage nach Sägerundholz durch die 
steigenden Schnit tholzexporte in die BRD ver
stärkte: Oberösterreich + 1 2 % , Salzburg + 1 4 7 2 % 
und in Tirol + 1 6 7 2 % In Niederösterreich hingegen 
ging die Holznutzung um 372% zurück 

Holzeinschlag 
1974 1975 

1 000 fm ohne Rinde 

1975 
IV Q u 

1975 1975 
IV Qu 

Veränderung 
gegen 1974 

i n % 

Starkholz . 6 057 5 5 543 2 2 109 7 

Schwachholz und Brennholz . . . 3.966 0 4.055 7 1.647 2 

Insgesamt 10 023'5 9 598'9 3.756'9 

Q : Bundesministerium für Land., und Forstwirtschaft 

- 8 5 
-(- 2 3 

- 4 '2 + 6 1 

+ 8 4 
+ 3 4 

GLATTE KOMPONENTE 
SAISONBEREINIGT 

S G9 70 7 1 72 

SCHNITT HOLZLAGER 

7 t 7 5 

1 1 1 

1 ? 
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Der gesamte Jahreseinschlag auf Waldboden betrug 
1975 9 6 Mi l l . fm Derbholz (—4°/o gegen 1974). Es ist 
dies seit 1952 der schwächste Einschlag, der vom 
Bundesminister ium für Land- und Forstwirtschaft 
erhoben wurde. 8 Mi l l . fm (83%) entf ielen auf Nadel
holz, 1 6 Mi l l . fm (17%) auf Laubholz Den Preis
verschiebungen entsprechend (Sägerundholz — 2 3 % , 
Schlei fholz + 5 % ) wurde d ie Starkholznutzung um 
8 1 / 2 % verr ingert , die Schwach- und Brennholznut
zung leicht erhöht ( + 2Va%).. Der Schadholzantei l 
st ieg auf 3 3 % des Gesamteinschlages (314 Mil l fm, 
+ 5 0 % gegen 1974). Die unverkauften Rohholzlager 
der Waldbesitzer waren zu Jahresende kaum höher 
( + V2%) als zu Jahresbeginn.. 

Die Waldbesitzer reagierten auf den starken Preis
verfal l sehr unterschiedl ich: Die überwiegend bäuer
l ichen Waldbesi tzer mit einer Waldf läche unter 
200 ha konnten d ie Holznutzung der Markt lage an
passen. Starkholz wurde um 24 1/2%, Schwachholz 
um 7 1 A % weniger geschlagen.. Die privaten Forst
betr iebe (über 200 ha) erhöhten den Starkholzein
schlag um 8%, Schwachholz wurde um 1 7 % mehr 
genutzt. Die Zunahme des Einschlages erklärt sich 
zum Teil aus dem überdurchschni t t l ichen Schad
holzanfal l ( + 69% gegen 1974). Zum anderen bestä
t ig te sich die inverse Preisreaktion der Forstbetr iebe: 
Bei extrem schlechten Holzpreisen wi rd der Ein
schlag erhöht, um die Fixkosten und das angestrebte 
Unternehmereinkommen abzudecken. Bei guten 
Preisen wi rd der Einschlag gedrosselt , um eine zu 
hohe Einkommensteuerprogression zu vermeiden, 

Der Trend zur Vergabe der Waldarbei t an Schläge
rungsunternehmen hielt in den privaten Forstbetr ie
ben trotz schlechter Ertragslage an. 2 6 % des Ein
schlages ( + 19 1 A% gegen 1974) entfielen auf Fremd
unternehmen Der Jahreseinschlag der ös ter re ich i 
schen Bundesforste lag mit 177 Mil l . fm ( — 2 7 2 % ) 

unter dem geplanten Hiebsatz. Die Starkholznutzung 
wurde um 2 % , die Schwachholznutzung um 9 % 
eingeschränkt. Die Holzbezugsrechte (—12%) bel ie
fen s ich auf 10 1/2% des Jahreseinschlages der Bun
desforste Im Gegensatz zu den privaten Forstbetrie
ben wurde der Einschlag durch Fremdunternehmen 
um 10% eingeschränkt (37% des Jahreseinschlages) 
Vom Gesamteinschlag 1975 entfielen 43% (1974: 
48%) auf bäuerl iche Waldbesitzer, 3 9 % (34%) auf 
die pr ivaten Forstbetr iebe und 18% (18%) auf die 
Bundesforste. 

S t e i g e n d e r Schn i t tho lzabsa tz 

Die Schni t tholzkonjunktur hat sich im IV Quartal 
weiter belebt. Im Inland konnte um 9%, im Ausland 
um 32 1 /2% mehr Schnit tholz als im IV Quartal 1974 
abgesetzt werden. Die Produkt ion war um 13% 

höher, die Lager wurden bis zum Jahresende 
auf 105 Mill. m 3 abgebaut (—16 1 / 2 % gegen Ende 
1974). 

Insgesamt wurden 1975 5 0 0 Mil l . m 3 Schnit tholz 
(—12% gegen 1974) erzeugt. Der Inlandsabsatz war 
mit 2 4 4 Mil l . m 3 ( + 11/2%) etwas höher als im Vor
jahr. Die relativ günst ige Entwicklung des Absatzes 
bei einem Rückgang der realen Netto-Produkt ion der 
Bauwirtschaft um 4 1 A % kann in erster Linie auf die 
starke Verbi l l igung von Schnit tholz (—18%) zurück
geführt werden, die eine stärkere Verwendung von 
Holz als Baustoff (Verschalungen, Balkone, Dach
konstrukt ionen) anregte. Hiezu kommt, daß der holz
intensive Ein- und Zweifami l ienhausbau von der 
Rezession nicht so stark getroffen wurde wie der 
Industr iebau. 

Einschnitt, Absatz und Vorräte an Holz 

1974 1975 

1 000 m ] 

1975 
]V Qu 

1975 1975 
IV Q u 

Veränderung 
gegen 

1974 in % 

Einschnitt von Sägerundhelz ' ) 
Produktion von Schnittholz 
Schnittholzabsatz im Inland 1 ) 
Schnittholzexport 3 ) 
Schnittholzlager*) 

8 525 1 7 5 1 8 0 2 033 3 - 1 1 8 4-13 9 
5 694 3 5 001 8 1.353 4 - 1 2 2 + 1 3 0 
2 404 3 2 440 4 598 0 + 1 5 + 9 2 
3 217 0 3 054 2 889 8 - 5 1 + 3 2 4 
1 259 2 1 053 7 1 053 7 - 1 6 3 - 1 6 3 

Q : Bundesholzwirtschaftsrat — '} In 1 000 fm. — J ) Anfanglager — Endiager + 
+ Produktion + Import — Export . — ' ) N a d e l - und Laubschnittholz, bezim-
mertes Bauholz Kisten und Steigen — *) Stand Ende des Jahres bzw Quar ta ls 

Entgegen den ursprüngl ichen Befürchtungen gingen 
die Schnit tholzexporte nur um 5% auf 3'05 Mi l l . m 3 

zurück.. Die Ausfuhr von Nadelschnit tholz war mit 
2 8 8 Mi l l . m 3 (94V2% des gesamten Schni t tholzexpor
tes) um 4 % niedriger als im Vorjahr. Es mußten 
jedoch erhebl iche Preiseinbußen h ingenommen 
werden Der Durchschnit tser lös frei Grenze ist von 

Volumen der Holzeinfuhr 
(Rohholzbasis) 

1974 1975 1975 
IV. Q u . 

1975 1975 
IV Q u 

1 000 fm Veränderung 
gegen 1974 

in % 

Schnittholz') 361 8 342 1 84 4 - 5 4 + 8 1 

Rundholz 
Nadelholz 1 060 9 425 7 140 7 - 5 9 9 + 1 8 1 
Laubholz . 917 0 717 4 1 9 8 1 - 2 1 8 + 3 7 7 

Schleifholz 

Nadelholz 769 1 534 5 1 1 6 7 - 3 0 5 - 3 8 4 
Laubholz 521 7 510 7 112 0 - 2 1 + 8 9 

Brenn- und Spreißelholz 212 8 262 4 82 6 + 23 3 + 9 1 2 

Insgesamt 3 843"3 2.792"8 734-5 - 2 7 * 3 - 8'5 

Q : Bundesholzwirtschaftsrat — ' ) Nadelschnittholz (Umrechnungsfaktor auf 

Rohholz: 1'587) Laubschnilthol? (1 724) Schwellen (1 818). 

113 



Monatsberichte 3/1976 

2193 S auf 1.575 S pro m 3 gefal len (—28%). Infolge 
des starken Preisdruckes konnten nur in den Nach
barländern Marktantei le gehalten oder gewonnen 
werden. Nach Italien wurden 1 97 Mi l l . m 3 (—1 8 % 
gegen 1974), in die BRD 0 32 Mill. m 3 ( + 60%) Nadel
schnit tholz export iert . Der Antei l der übrigen Länder 
an den österreichischen Nadelschni t tholzexporten 
ist von 2 6 1 / 2 % (1974) auf 2 0 1 / 2 % gesunken. Insbe
sondere gingen die auf den Nah-Ost-Markt gesetzten 
Erwartungen nicht in Erfül lung 

Holze infuhr s ta rk gedrosse l t 

Volumen der Holzausfuhr 
(Rohholzbasis) 

Schnütholz') 
Rundholz' ) . . , 
Brenn- und Spreißelholz 3 ) 

1974 1975 1 975 1 975 1975 
IV Q u IV Q u 

1 000 fm Veränderung 
gegen 1974 

i n % 

4 743 3 4 514 4 1 310 0 - 4 8 + 3 2 2 
453 3 456 9 118 2 + 0 8 + 8 9 
1 2 8 5 100 3 2 7 4 - 2 1 9 - 1 4 6 

Insgesamt 5 325-1 5 071 '6 1 455 '6 - 4 8 + 2 8 " 7 

Q : Bundeswirtschaffsrat, — ') Nadelschnil lholz (Umrechnungsfaklor auf Roh-
holz: 1'484), Laubschniltholz (1 404) Schwellen (1 818) Kisten und Steigen. Bau
holz — s ) Grubenholz Telegrafenstangen N a d e l - und Laubrundholz , W a l d -
sfangen, Rammpfähle , Schichtnufzderbholz — 3 ) Umrechnungsfaktor: Brenn
holz 0 7 S p r e i ß e l h o l z 0 5 

Die Holzimporte s ind zwar im IV, Quartal wieder 
leicht gestiegen ( 8 1 / ; % gegen 1974), die Gesamt
einfuhr 1975 lag aber um 27 1 /2% unter dem Vor-
jahrsniveau. Besonders stark wurden die Nadel
rundholz importe verr ingert (—60%),. Die Papier indu
str ie bezog 0 53 Mil l . fm Nadelschlei fholz (—3072%) 
und 0 51 Mil l . fm Laubschlei fholz ( + 2%) aus dem 
Ausland, Umgerechnet auf Rohholzbasis betrug 1975 
das ExporWmport-Verhäl tn is 1 : 0 5 5 (1974 1 :0'72). 

W i n d w u r f k a t a s t r o p h e z u m J a h r e s w e c h s e l 

Starke Stürme Ende Dezember und Anfang Jänner 
verursachten in den Wäldern am Nordrand der 
Alpen sowie im Wald - und Mühlvierte! schwere 
Schäden. Die gesamte Schadholzmenge wurde auf 
2 Mi l l , fm geschätzt, Am schwersten betroffen ist 
Niederösterreich mit 1 1 Mi l l , fm (rund 5 0 % eines 
durchschni t t l ichen Jahreseinschlages),, Es wurden 
hauptsächl ich Bäume in äl teren, zum Teil hiebreifen 
Beständen entwurzel t ; dieses Holz kann zu Schnit t 
holz verarbeitet werden, Ein Viertel des Schadholzes 
ist Bruchholz oder fiel in Durchforstungsbeständen 
an und kann daher nur noch als Schlei fholz ver
wertet werden.. 

Wilfried Puwein 

Energiewirtschaft 
Dazu Statistische Übersichten 4 1 bis 4 5 

N e u e r l i c h e r R ü c k g a n g d e s E n e r g i e v e r b r a u c h e s 

Der Energieverbrauch 1 ) der österre ichischen Wirt
schaft, der bereits 1974 gesunken war, hat s ich 1975 
weiter verr ingert , Der Verbrauchsrückgang war ge
r ingfügig stärker als 1974 (1975 — 2 3%, 1974 
—1 '8%) , d ie Nachfrage nach Energie nahm wegen 
der unterschiedl ichen Lagerkäufe der Elektr izi täts
wir tschaft etwas deut l icher ab ( — 3 4 % gegen 
—1 2%), Der Energieverbrauch ist seit den späten 
fünfziger Jahren, seit es wieder einen funkt ionsfähi 
gen Energiemarkt gab, stets gewachsen, die durch
schni t t l iche Verbrauchszunahme betrug fast 5% jähr
l ich Seit dem Jahresbeginn 1974 sinkt der Energie
verbrauch Die „Erdö lk r i se" an der Jahreswende 
1973/74 ließ die Preise für Mineralö lprodukte unge
wöhnl ich kräft ig steigen und löste Nachfragereak
t ionen aus, insbesondere dort, wo stark verteuerte 
Energieträger nicht substi tuiert werden konnten 
Energie wurde „gespar t " , der Energieeinsatz im Pro-

l ) Das Institut hat im Einvernehmen mit den interessierten 
Stellen die Faktoren für die Umrechnung der einzelnen 
Energieträger auf Steinkohleneinheiten geändert. Bisher 
wurde der elektrische Strom nach der „Substitutions
methode" umgerechnet, künftig erfolgt die Bewertung nach 
der Äquivalenzmethode". Nach der Substitutionsmethode 
wird der aus Wasserkraft erzeugte elektrische Strom mit 
dem gleichen Wärmewert bewertet, der in kalorischen 
Kraftwerken zur Stromerzeugung erforderlich ist. Der 
durchschnittliche spezifische Wärmeverbrauch der Dampf
kraftwerke betrug zuletzt 2.500 kcal, die Umrechnung des 
elektrischen Stromes auf Steinkohleneinheiten erfolgte mit 
0'4 kg SKE je kWh Die Äquivalenzmethode berücksichtigt, 
daß die tatsächlichen Energieverluste bei der Stromerzeu
gung in Wärmekraftwerken rund 66% betragen, bei der Er
zeugung in Wasserkraftwerken dagegen nur rund 20%. 
Daher wird der Rohenergieträger Wasserkraft (bei der 
Stromerzeugung) mit 0'1543kg SKE (1.080 kcal) je kWh be
wertet und elektrischer Strom (beim Verbrauch, Import 
und Export) mit 01229 kg SKE (860 kcal) je kWh entspre
chend dem tatsächlichen Wärmeäquivalent Geändert 
wurde auch der Faktor für die Umrechnung von Erdgas 
in Steinkohleneinheiten. Der bisher übliche Faktor von 
133 kg SKE (9.310 kcal) je Nm 3 wurde auf 1'24kg SKE 
(8.680 kcal) verringert, was dem tafsächlichen Wärmewert 
des Erdgases (Mischung aus im Inland gefördertem und 
importiertem Erdgas) besser entspricht, 
Nach der bisherigen Bilanzmethode verringerte sich der 
Energieabsatz von 32 50 Mill. t SKE im Jahre 1974 um 3 3% 
auf 3143 Mill. t SKE im Jahre 1975, die neue Energiebilanz 
zeigt einen Rückgang um 3'4% von 2793 Mill t SKE auf 
26'99 Mill. t SKE. 

Seit Jahresbeginn 1975 veröffentlicht das österreichische 
Statistische Zentralamt monatlich eine reichgegliederte 
Energiestatistik mit dem Titel „Die Energieversorgung 
Österreichs". Aus Termingründen kann diese vom Institut 
bei seiner Saufenden Konjunkturbeobachtung nicht voll be
rücksichtigt werden, das Institut muß sich auf die wichtig
sten Energieträger, deren Ergebnisse auch früher vorliegen, 
beschränken. Um die Jahresmitte erstellt das Institut eine 
umfangreiche vorläufige Energiebilanz für das vorangegan
gene Jahr, die endgültige Energiebilanz für dieses Jahr 
wird ein Jahr darauf vom österreichischen Statistischen 
Zentralamt veröffentlicht 
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dukt ionsbereich rationalisiert, und die Energie
verluste g ingen zurück. Der außergewöhnl ich mi lde 
Winter, der geringe Energieeinsatz für die Strom
erzeugung dank den besonders günstigen Erzeu
gungsbedingungen für Wasserkraftwerke und nicht 
zuletzt der Abschwung der österreichischen Wirt
schaft dämpften 1974 den Energiebedarf zusätzl ich. 

1975 geriet Österreich gemeinsam mit den west
l ichen Industr iestaaten in die schwerste und längste 
Rezession der Nachkriegszeit . Erstmals schrumpfte 
das Nat ionalprodukt (—2%), besonders stark die 
Industr ieprodukt ion ( — 7 1 / 2 % ) und die Bauprodukt ion 
{—5%). Der geringere Energiebedarf der Industrie 
erklärt fast den gesamten Verbrauchsrückgang des 
Jahres 1975.. Der Energieverbrauch der Industr ie sank 
viel stärker als ihre Produkt ion, wei l die Rezession 
vor al lem energieintensive Industr iezweige traf 
(Papiererzeugung — 1 0 % , Baustoffe — 9 % ) . Beson
ders tief war der Konjunktureinbruch in der eisen
erzeugenden Industr ie (—13%), die Roheisenerzeu
gung betrug nur 3 06 Mil l . t (—11%) gegen 3 44 Mill.. t 
im Jahre 1974. 

Der Energieverbrauch der Kleinabnehmer stagnierte 
auf dem Niveau des Vorjahres, obschon die Tempe
raturen während der Heizperiode im Durchschnit t 
niedr iger waren als 1974. Der temperaturbereinigte 
Verbrauch, der bereits 1974 gesunken war, nahm 
neuerl ich ab. Da es keine Statist iken über Lager
bi ldungen bei den Haushalten gibt und die Reihen 
zum Teil auch den Bedarf des Gewerbes, der Land
wirtschaft und der Verwaltung enthalten, kann dar
aus nicht unmittelbar auf Effekte von Energiespar
bemühungen der Verbraucher geschlossen werden. 
Diese dürf ten eher gering gewesen sein. 

Nur der Energieverbrauch des Verkehrssektors nahm 
wieder zu, obschon die Nachfrage nach Güterver
kehrsleistungen konjunkturbedingt zurückgegangen 
ist Der rege Individualverkehr, begünstigt durch die 
relativ gute Reisesaison und durch wachsende Mas
seneinkommen, ließ die Benzinnachfrage kräftig stei
gen, dagegen nahm der Energieverbrauch im Schie
nenverkehr und der Dieselölverbrauch für den ge
werbl ichen Güterverkehr ab. 

Der Energieeinsatz zur Erzeugung abgeleiteter Ener
gieträger nahm im Ausmaß des Verbrauchsrückgan

ges ab. Die Entwicklung war al lerdings je nach 
Umwandlungsbetr ieb unterschiedl ich. Der Steinkoh
leneinsatz für die Kokserzeugung ging zurück, wei l 
mit der Rezession in der eisenerzeugenden Industr ie 
die Koksnachfrage sank, Der Rohöldurchsatz der 
Raffinerien verr ingerte sich sogar stärker als die 
Nachfrage nach Mineralölprodukten.. Die sehr unter
schiedl iche Produktennachfrage — steigende Ben
zin-, s inkende Heizölkäufe — schuf Verarbei tungs
probleme, und der Importantei l vergrößerte s ich. Nur 
der Brennstoffbedarf der kalor ischen Kraftwerke 
nahm zu, obschon der inländische Stromverbrauch 
stagnierte und die Wasserkraf twerke im Durchschnit t 
noch günst igere Erzeugungsbedingungen vorfanden 
als 1974. Im letzten Quartal mußte aber wegen der 
großen Trockenhei t die kalor ische Stromerzeugung 
forc ier t werden, die im Frühjahr und Sommer über
schüssigen Strommengen gingen in den Export. 

Die Verbrauchsstruktur hat sich 1975 merk l ich ver
schoben: die festen Brennstoffe, die 1974 Markt
antei le von den Mineralö lprodukten gewonnen hatten, 
ver loren diese wieder. Der Treibstoffabsatz nahm zu, 
der Energiebedarf für Wärmezwecke ab: Die Nach
frage nach Kohle und Heizöl ging zurück, der Ver
brauch von Strom und Erdgas stagnierte, und nur die 
Käufe von Gasöl für Heizzwecke nahmen kräftig zu. 
Die Strukturver lagerung auf dem Wärmesektor er
klärt sich zum Teil aus Änderungen der relativen 
Energiepreisstruktur. Die Preise für Brennstoffe paß
ten s ich 1975 wei tgehend den Preisen für Heizöl an. 
Besonders stark verteuerten sich Erdgas, Steinkohle 
und Koks, die Heizölpreise bl ieben im Jahresdurch-

Anmerkung 

Die Faktoren für die Umrechnung der einzelnen Energieträger in Steinkohlen
einheiten und der Umfang der erfaßten energetischen Erzeugnisse sowie der 
erfaßten Absatzbereiche wurden geändert . 

Umrechnungsfaktoren 
1 kg Steinkohle, Steinkohlenbriketts und 

Steinkohlenkoks (7 000 kcal) = 1 kg SKE 
1 kg Braunkohle, Braunkohlenbriketts und 

Braunkohlenschwelkoks (3 500 kcal) = 0 5 kg SKE 
1 kg Erdöl und Erdölprodukte (10 500 kcal) = 1 5 kg SKE 
1 N m 3 Na turgas {8.680 kcal) = 1 24 kg SKE 
1 k W h Elektrischer Strom erzeugt aus 

Wasserkra f t (1 080 kcal) . . . = 0 1543 kg SKE 
1 k W h Elektrischer Strom ( Impor t Export) 

(860 kcal) = 0 1 2 2 9 kg SKE 

D i e Bilanzen enthalten unter der Bezeichnung Mineralölprodukte nunmehr 

auch Flüssiggas der Erdgasverbrauch schließt den Verbrauch der Raffinerie 

ein 

Energieversorgung der österreichischen Wirtschaft 

1973 1 974 1 975 IV Q u 1975 

Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung 

1 000 t SKE i n % 1 OOOtSKE i n % 1 000 t SKE i n % 1 000 t SKE i n % 

Kohle . . . . 6 060 + 1 1 6.306 + 4 1 5.545 - 1 2 1 1.434 - 1 4 8 

Wasserkra f t . 2 766 + 11 8 3.133 + 1 3 3 3 1 0 8 _ 0 8 590 - 2 1 1 

Erdölprodukte 15 347 + 12 6 13.703 - 1 0 7 1.3 546 - 1 1 3 758 - 0 4 

Erdgas . 4.105 + 9 7 4.789 + 1 6 7 4.787 - 0 0 1.448 + 8 0 

Insgesamt 28 278 + 9-5 27 931 - 1"2 26.986 - 3"4 7 230 - 4 '2 
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Die Energiewirtschaft im Jahre 1975 
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schnitt etwa auf dem Niveau des Jahres 1974, Gasöl 
für Heizzwecke wurde sogar bi l l iger. 

Die Importabhängigkei t hat s ich 1975 verr ingert , da 
dem Verbrauchsrückgang eine Zunahme der heimi
schen Erdgasförderung sowie ein hohes St rom
angebot der Wasserkraftwerke gegenüberstanden 

Der weltweite Rückgang der Energienachfrage der 
bereits 1974 begonnen hatte, setzte sich 1975 fort. 
Dennoch kam es zu keiner Senkung des Rohöl
preises, die mögl icherweise die Rentabi l i tät der 
Erdölsuche in der Nordsee gefährdet und die Ent
wick lung von alternativen Energieträgern behindert 
hätte. Im Herbst 1975 erhöhten die in der OPEC 
vereinigten Erdölexporteure sogar den Erdölpreis, 
wegen der Markt lage al lerdings nur um 10%, ande
rerseits gewährten einzelne Erdölproduzenten Preis
nachlässe. Besonders deut l ich spiegelten die Fracht
raten die internationale Flaute auf dem Energiemarkt. 
Sie erreichten an der Jahreswende 1973/74 Höchst
werte, sanken dann rasch und bl ieben 1975 auf dem 
besonders niedrigen Niveau vom Jahresende 1974. 

Mitte März 1976 wurden in Österreich die Preise für 
Mineralö lprodukte erhöht: Der Preis für Superbenzin 
stieg von 6 5 0 S je Liter auf 7 3 0 S ( + 1 2 3 % ) , der 
Preis für Normalbenzin von 580 S auf 6 6 0 S 
( + 1 3 8 % ) , der Preis für Dieseltreibstoff von 5 3 0 S 
auf 6 1 0 S ( + 1 5 1 % ) und der Preis für steuerbegün
stigtes Heizöl von 3 00 S auf 3 20 S ( + 6 7%). Die 
letzte Preiskorrektur wurde im Februar 1974 durch
geführt, d ie Erhöhung im März 1976 war die dr i t te 
seit der „Erdö lk r ise" Ende 1973. Seit damals stieg 
der Benzinpreis um 62 2 % (Superbenzin) bzw. 69 2 % 
(Normalbenzin) und der Gasölpreis um 6 9 4 % (Die
seltreibstoff) bzw. 73 0 % (Gasöl für Heizzwecke). Die 
jüngste Preiskorrektur erklärte sich überwiegend mit 
budgetpol i t ischen Erfordernissen. Rund drei Viertel 
der Treibstof fpreiserhöhung (bei Superbenzin 62 g 
je Liter) ergaben sich durch d ie Erhöhung der Mine
ralölsteuer und der Mehrwertsteuer, aus dem verblei
benden Viertel (bei Superbenzin 18 g je Liter) mußten 
die Forderung der Tankstel len nach Anhebung der 
Handelsspanne abgegolten und die Err ichtung von 
Notstandslagern f inanziert werden sowie die mit 
Herbst 1975 erhöhten Kosten für import iertes Rohöl 
getragen werden. 

Mit dem Beschluß Österreichs der Internationalen 
Energieagentur beizutreten, ist d ie Verpf l ichtung ver
bunden, Notstandslager für den Krisenfal l zu bi lden 
Bis Herbst 1976 sol len diese Lager 5% der Importe 
(400.000 t) erreichen, bis Herbst 1980 bereits 20% der 
Importe.. Die ÖMV AG und die internationalen Mine
ralölgesel lschaften einigten sich über die Gründung 
einer Lagergesellschaft, die den Importeuren die 
Mögl ichkei t bieten w i rd , Lagerraum zu mieten oder 
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Inländisches Rohenergieaufkommen 

1973 1974 1975 IV . Q u . 1975 
Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung 

1 .000 t SKE in % 1 .0001 SKE in % 1 0001 SKE in % 1 .000t SKE in % 

Kohle 1 Q17 - 3 2 1 .815 - 0 1 1 .699 - 6 4 429 + 5 8 
Wasserkraf t 2 956 + 1 1 1 3 497 + 1 8 3 3 664 + 4 8 576 - 2 1 8 
Erdöl 3.868 + 4 1 3 357 - 1 3 2 3 055 - 9 0 731 + 0 3 
Erdgas 2.815 + 1 5 6 2.736 - 2 8 2.925 + 6 9 866 + 4 8 

Insgesamt 11.456 + 7'2 11 405 -~ 0'4 11 343 - 0 5 2 602 - 5'3 

Energieimporte 

1973 1 974 1 975 IV Q u 1975 

Veränderung Veränderung Veränderung Veränderung 
1 000 t SKE in % 1 000 t SKE in % 1.000 1 SKE i n % 1,000 t SKE i n % 

Kohle 4 344 + 2 7 4 584 + 5 5 3 919 - 1 4 5 997 -16 6 

Strom 401 + 8 5 390 - 2 8 297 - 2 3 7 130 • 1 2 7 

Erdöl und Erdölprodukte 13 864 + 1 3 9 1 2 5 7 5 - 9 3 12 225 - 2 8 3 438 - 0 3 

Erdgas 1.882 - 0 6 2.454 + 3 0 4 2.206 - 1 0 1 514 •15 8 

Insgesamt 20 491 + 9'8 20 003 - 2"4 18 647 _ 6'8 5 079 • 6'0 

Energieimporte nach Herkunftsbereichen 

Insgesamt Oststaaten') Ü b rige Staaten 

1974 1975 Veränderung 1974 1975 Veränderung 1974 1975 Veränderung 

1 000 t SKE i n % 1.000t SKE i n % 1 .0001 SKE i n % 

Kohle 4 584 3 919 - 1 4 5 3 789 3 218 - 1 5 1 795 701 - 1 1 8 

Elektrischer Strom 390 297 - 2 3 7 197 115 - 4 1 6 193 182 - 5 3 

Rohöl 9 543 9 1 2 2 - 4 4 1 320 1 732 + 31 2 8 223 1 ) 7 390 1 ) - 1 0 1 

Mineralölprodukte 3 033 3.103 + 2 3 1 323 1 039 - 2 1 5 1 710 2 064 + 20.7 

Erdgas 2.454 2.206 - 1 0 1 2.444 2.195 - 1 0 2 10 11 + 8'6 

Insgesamt 20 004 18 647 - 6'8 9.073 8.299 - 8'5 10 931 10 348 - 5'3 

Kohle 100 0 1 0 0 0 82 7 82 1 1 7 3 17 9 

Elektrischer Strom 100 0 100 0 50 5 38 7 49 5 61 3 

Rohöl 100 0 100 0 13 8 19 0 86 2 3 ) 81 0') 

Minera lö lprodukte 1DO0 100 0 43 6 33 5 56 4 66 5 

Erdgas 100 0 1 0 0 0 99 6 99 5 0 4 0 5 

Insgesamt 1 0 0 0 lOO'O 45'4 44 '5 54"6 55'5 

I h n e Jugoslawien — ' ) Davon OPEC-Staaten 1974: 8 092 640 t SKE 1975; 7.389.008 t SKE — ] ) Davon OPEC-Staaten 1974: 84 8 % 1975: 100 0 % 

selbst Lager anzulegen.. Verfügungsberecht igter über 
die Notstandslager wi rd im Krisenfal l die Internatio
nale Energieagentur bzw, das Handelsminister ium 
als Energiebehörde sein 4 0 % der Pfl ichtvorräte wer
den auf Rohöl, 60% auf Produkte entfal len Rohöl 
soll vor a l lem in Schwechat und in Lannach gelagert 
werden, Produktenlager sol len im Zentral tanklager 
Lobau und in St, Valentin aufgebaut werden Die 
ÖMV AG wird der Lagergesel lschaft Lagerraum für 
500 000 t zur Verfügung stellen, Die Lagerkapazität 
beträgt derzeit e inschl ießl ich Manipulat ionslager 
1 2 Mi l l , m 3 in Schwechat, 800 000 m 3 im Zentral tank
lager Lobau und 450.000 m 3 im Lager St, Valent in, 
das im Herbst in Betrieb genommen werden wi rd 

Erstmals ke ine Z u n a h m e d e s S t r o m v e r b r a u c h e s 

Der Stromverbrauch, der bisher stets gewachsen ist 
( langfr ist iger Trend + 6 % ) , nahm 1975 erstmals nicht 
zu, sondern sank um 0 8 % Der Rückgang erklärt 
s ich fast zur Gänze mit der Rezession in der Indu
str ie (—5 6%) und dem ger ingen Einsatz der Pump-

Erzeugung und Verbrauch elektrischer Energie 1) 

1973 1974 1975 Verände  IV. Q u . Verände
G W h rung 1975 rung 

i n % i n % 

Erzeugung 31 325 33 881 35.205 + 3 9 8 300 - 0 3 
W ä r m e k r a f t w e r k e 12 166 11.219 11 .460 + 2 1 4 569 + 2 8 8 
Wasserkra f twerke 1 9 1 5 9 22 662 23 745 + 4 8 3 731 - 2 1 8 

Laufkraf twerke 13 092 16 016 1 6 1 3 5 + 0 7 2 550 - 2 9 8 
Speicherkraftw 6 066 6 646 7 610 + 1 4 5 1 181 + 3 7 

Export 4.808 6 1 2 9 6 962 + 1 3 6 946 - 1 5 6 
Import 3 261 3 170 2.420 - 2 3 7 1.062 - 1 2 6 

Verbrauch 
mit Pumpstrom 29 778 30.921 30.663 - 0 8 8 416 + 0 0 
ohne Pumpstrom 2 9 1 9 4 30.243 30.275 + 0 1 8.389 + 1 7 

Q : Bundeslastverteiler — ' ) Gesamte Stromversorgung 

speicherwerke (—429%), Der Stromverbrauch der 
Haushalte für Heizzwecke nahm zwar zu , wegen des 
mi lden Wetters in der Heizperiode al lerdings lang
samer als im langjährigen Durchschnit t , 

Trotz s inkenden Verbrauches stieg die Stromerzeu
gung um 3 9%, Dank den besonders günst igen 
Erzeugungsbedingungen für Wasserkraf twerke bis 
zum Herbst l ieferten diese 4 8 % mehr Strom Ob-

117 



Monatsber ichte 3/1976 

schon die Importe stark eingeschränkt wurden 
(—23 7%), standen zusätzl iche Strommengen für die 
Ausfuhr ( + 1 3 6 % ) zur Verfügung, Der Absatz im 
Ausland bereitete al lerdings wegen der internatio
nalen Rezession Schwier igkei ten Erst die Trocken
heit im letzten Quartal machte auch den forc ier ten 
Einsatz der kalor ischen Kraftwerke ( + 2 1 % ) erfor
der l ich, Die Energievorräte der Wärmekraf twerke 
nahmen weiter zu, al lerdings nicht mehr so stark 
wie 1974: Ende 1975 lagen 18% mehr Braunkohle 
und 7 % mehr Heizöl bei den Kraf twerken, Die Vor
räte erreichten neue Höchstwerte: Die Braunkohlen
lager waren die höchsten seit den Krisenjahren 
1967/68, die Heizöl lager höher als je zuvor, 

Gesamte Stromerzeugung 

1973 1974 
G W h 

1975 Verände 
rung in % 

E V U ' ) 26 149 28 482 30 048 + 5 5 
Industrie-Eigenanlagen 5 ) 4 376 4 436 4 1 7 8 - 5 8 
Ö B B 800 973 979 - 1 7 

Insge samt 31 325 33 SSI 35 205 + 3'9 

Q : Bundeslastverteiler — ' ) Elektrizi lätsversorgungsunlernehmen ohne Indu
strieeinspeisung. — s ) Einschließlich Hütte Linz und Industrieeinspeisung in 
das öffentliche Netz 

Sta rker R ü c k g a n g d e s K o h l e n a b s a t z e s 

Die Nachfrage nach festen Brennstoffen, die im 
Vorjahr zugenommen hatte, sank um 1 1 % , Al le Ab
nehmer bezogen weniger Kohle, der Absatzrückgang 
traf alle Kohienarten sowie Kohle inländischer 
und ausländischer Herkunft, Der Verbrauchsrück-
gang erklärt s ich zum Großteil aus der Rezession in 
der eisenerzeugenden Industr ie sowie der Verteue-

Kohlenbezüge der Hauptverbrauchergruppen 

1973 1974 1975 V e r ä n d e  IV Q u Veränd' 
1.000 t SKE rung 1975 rung 

in % i n % 

Verkehr 357 281 275 „ 2 , 45 + 1 2 
Stromerzeugung 1 210 1 243 1 .063 - 1 4 5 254 - 2 5 7 
Fernheizwerke 237 303 284 - 6 4 83 - 1 3 8 
Kokere i Linz 2 249 2 286 2 189 - 4 2 564 - 2 6 
Industrie') 2 204 2 568 2 1 3 5 - 1 6 9 525 - 1 6 7 

1.461 1.343 1.177 - 1 2 4 360 - 1 2 5 

Insgesamt 7 718 8 024 7 1 2 3 - 1 1 ' 2 1 831 - 1 2 ' 9 

Qr Oberste Bergbehörde — ' ) Einschließlich Hochöfen 

Absatz in- und ausländischer Kohle 

1973 1974 
1 OOOt 

1975 Verände 
rung 
1 « % 

Braunkohle insgesamt 4 278 4 362 3 928 - 9 9 

davon inländische 3.431 3 44J 3 251 - 5 6 
ausländische 847 9 ) 7 677 - 2 6 2 

Steinkohle ausländische 2 865 2 933 2.613 - 1 0 9 

Koks 1.056 1.192 968 - 1 8 8 

Gesamtkohlenabsafz (SKE) 6.060 6 306 5 545 - 1 2 - 1 

davon inländischer 1 715 1 722 1 626 - 5 6 

ausländischer 4 345 4 384 .3 919 - 1 4 5 

Q : Oberste Bergbehörde 

rung der festen Brennstoffe und deren Subst i tut ion 
durch andere Energieträger. Die Nachfrage der 
Industrie nach festen Brennstoffen sank insgesamt 
um 17%, d ie Nachfrage der Eisenhütten nach Koks 
um 14%, Die Haushalte kauften insgesamt um 1 2 % 
weniger Kohle, wei l Steinkohle um 19% und Koks 
um 2 8 % teurer wurden, Strom dagegen nur um 8 % 
und Gasöl für Heizzwecke sogar um 2 % bi l l iger 
Die Elektr izi tätswirtschaft mußte ihre Braunkohle
bezüge einschränken, weit ihre Kohlenlager vol l 
waren und der Energiebedarf der Wärmekraf twerke 
wegen des hohen Stromangebotes der Wasserkraft
werke nur wenig zunahm, 

Kohleneinfuhr nach Herkunftsländern 

1973 1 974 1975 
1 OOOt % 1 OOOt % 1 OOOt % 

Polen 1 253 28 8 1 365 29 8 1.190 30 4 
BRD . 496 11 4 466 10 2 411 10 5 
UdSSR 827 1 9 0 859 1 8 7 820 20 9 
CSSR 1 290 29 7 1 419 31 0 1 207 30 8 
Übr ige Länder 478 11 1 474 1 0 3 291 7 4 

Insgesamt . 4 344 100-0 4 584 1 0 0 0 3 919 1 0 0 0 

davon Steinkohle 2 865 66 0 2 933 64 0 2 6 ( 3 66 7 

Braunkohle 424 9 7 459 10 0 338 8 6 

Koks . . 7.055 24 3 1 192 26 0 968 24 7 

Q : Oberste Bergbehörde 

S c h w a c h e Z u n a h m e d e s M i n e r a l ö l v e r b r a u c h e s 

Der Verbrauch von Mineralölprodukten, der nach der 
„Erdö lk r ise" 1973/74 und den starken Preiserhöhun
gen für Mineralö lprodukte im Vorjahr rasch zurück
gegangen ist, nahm 1975 wieder ger ingfügig ( + 1%) 
zu. Dazu trug wesent l ich bei, daß sich die Tre ib
st off nach frage wieder belebte und die relative Preis
struktur zugunsten der Mineralölprodukte verschob. 
Im Gegensatz zum Verbrauch erreichte der Absatz 
von Mineralö lprodukten nicht ganz das Niveau des 
Vorjahres (—1%).. Die Elektr izi tätswirtschaft baute 
1974 hohe Heizölvorräte auf, heuer waren d ie Heizöl
lager nur wenig höher als am Jahresbeginn 

Der Benzinabsatz stieg um 5%, wei l die Reisesaison 
relativ günst ig war und mit ste igendem Einkommen 
die Preiselastizität der Benzinnachfrage geringer 
wurde. Dagegen sank der Absatz von Dieseltreibstoff 
um 2 % , wei l die Nachfrage nach Güterverkehrslei
stungen mit der gesamtwir tschaft l ichen Rezession 

Absatz von Mineral öl Produkten 

1973 1974 1975 V e r ä n d e  IV Q u V e r ä n d e 
1 000 t rung 1975 rung 

i n % i n % 

Benzin 2 218 2 030 2 1 4 0 + 5 4 520 -f- 6 0 
Dieselöl 2 374 2 182 2 322 + 6 4 672 + 5 8 
Petroleum . . . 13 9 8 - 5 7 3 + 2 8 3 
Heizöl 5 517 4.802 4 459 - 7 1 1 .283 - 5 4 
Flüssiggas 110 112 102 - 8 9 28 - 1 1 4 

Insgesamt 10.232 9 1 3 5 9 031 — 1'1 2 506 - 0 4 

Q : Pressestelle des Bundesministeriums für Handel G e w e r b e und Industrie 
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zurückging. Die Heizölkäufe verr ingerten s ich insge
samt um 3 % (Gasöl für Heizzwecke + 1 8 % , Heizöle 
— 7 % ) , wei l heuer keine Lager aufgebaut wurden 
und der Verbrauch stagnierte 

Der Rohöldurchsatz der heimischen Raffinerien 
(—5%) sank stärker als der Absatz (—1%), die 
Produkt importe nahmen um 2 % zu Da der Benzin
absatz um 5 % stieg, der Heizölabsatz aber um 7 % 
sank und der Flexibi l i tät der Raffinerie Grenzen 
gesetzt s ind, mußte sich die Verarbei tung stärker am 
Heizölabsatz or ient ieren. Durch die Inbetr iebnahme 
der Kapazitätserweiterung in der Raffinerie Schwe
chat im Herbst 1975 kann künft ig den Nachfrage
schwankungen besser Rechnung getragen werden. 

Erdöl- und Erdgasförderung 

1973 1974 1975 Verände 
rung in % 

Erdölförderung 1 000 ( 2 578 5 2 2 3 8 1 2 036 8 - 9 0 
Niedsrösterreich und W i e n . 2 231 5 1 913 6 1 714 7 - 1 0 4 

OberÖsfer reich 347 0 324 5 322 1 - 0 7 

Erdgasförderung Mill N m 3 2 270 0 2 206 7 2.358 9 + 6 9 
Niederosterreich und W i e n 1 .639 2 1 508 7 1.585 6 + 5 1 

Oberösterreich 630 8 698 0 773 3 + 1 0 8 

Der Erdgasabsatz stagnierte, wei l Industr ie, Elektr i 
zi tätswirtschaft und Raffinerien weniger Erdgas be
nötigten Nur die petrochemische Industr ie, die Erd
gas zur Erzeugung von Primärstickstoff einsetzt, 
erhöhte ihre Bezüge kräft ig Auch die Haushalte 
verbrauchten mehr Erdgas, obschon die Gaspreise 
seit dem Vorjahr stark erhöht wurden. 

Erdgasverbrauch 

1973 1974 1975 Ve rände IV. Q u Verände 
Mill N m rung 1975 rung 

l n % i n % 

G a s w e r k e 458 388 322 - 1 7 0 109 - 1 6 8 
E-Werke 817 857 800 - 6 6 210 + 1 6 7 
Fernhe i iwerke 61 58 58 + 0 0 23 + 1 2 9 
Industrie 1 570 1 723 1 639 - 4 9 471 - 1 0 
Petra-Chemie 154 219 319 + 4 5 5 86 + 32 0 
Hausbrand 250 347 476 + 37 2 184 + 3 5 4 

233 270 246 - 8 8 84 + 1 5 6 

Insgesamt 3 543 3 862 3 860 - 0"0 1 167 + 8'0 

Q : Oberste Bergbehörde 

Karl Musll 

Industrieproduktion 
D a z u Statistische Übersichten 5 1 bis 5.27 

Die Industr ieprodukt ion ist 1975 insgesamt um 8 % 
und je Arbeitstag um 7 1 A % gesunken. Das war nicht 
nur der erste Rückgang des realen Produkt ions
volumens seit 1955 (in der Rezession des Jahres 
1967 stieg die Industr ieprodukt ion um 1%), der 

Rückgang war auch stärker als der Produkt ions
zuwachs des Vorjahres Die Produkt ion ist damit 
(saisonbereinigt) zu Jahresende auf das Niveau zu
rückgefal len, das sie schon vor zweieinhalb Jahren, 
im Sommer 1973, erreicht hatte. Auch die Auslastung 
der Industr iekapazitäten war mit rund 8 1 % niedriger 
als in anderen Konjunktur t iefpunkten, Der Abstand 
zu den Minimalwerten von 1958 und 1967 beträgt 
nur 1 bis 2 Prozentpunkte, al lerdings waren diesen 
Jahren schwächere Konjunktur jahre vorangegangen, 
während diesmal die Kapazitätsauslastung in wenig 
mehr als einem Jahr von einem Rekordwert (1, Jah
reshälfte 1974) zum Minimum abfiel,. 

Produktion 1), Beschattigte, Produktivität 

0 1 973/74 1 974/75 3 ) IV. Qu. 
1960/73 1974/75») 

Veränderung gegen das Vor johr in % 

Produktion ohne 
Energieversorgung + 5 8 + 4 7 — 7 5 — 4 4 

Beschäftigung + 0 7 - 0 5 —5 1 - 6 6 
Produktivität 3 ) + 5 1 + 5 2 - 2 5 + 2 4 

' ) Nach Arbeitstagen bereinigt — 2 ) Vor läuf ige Ergebnisse — 3 ) Produktion 
ohne Energieversorgung je Beschäftigten 

Der Rückgang der Industr iebeschäft igung erreichte 
mit 5% im Jahresdurchschni t t ebenfal ls einen nega-

Entwicklung von Industrieproduktion und Beschäftigung 
1960 bis 1975 

50 I i i i I i i i I i i i I i i i I i i i I n i t i i t I • n I • • > I n • I i • • 1 • i i I • n I ri • I . n I m 
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t iven Rekordwert Es wurden durchschni t t l ich knapp 
634.000 Unselbständige beschäft igt, das ist weniger 
als 1971 Dabei ist noch zu berücksicht igen, daß das 
Beschäft igtenpotent ial zu einem großen Teil über 
eine Verr ingerung der Arbei terstunden an den Nach
f ragerückgang angepaßt wurde: Die geleisteten 
Arbei terstunden sanken um mehr als 1 2 1 / 2 % und 
lagen somit um fast 15% unter der Vergleichszahl 
von 1971 Die überproport ionale Verr ingerung der 
Arbei terstunden erklärt die unterschiedl ichen Ten
denzen in den Berechnungen der stat ist ischen Pro
dukt iv i tätszahlen: Die Produkt ion je Beschäft igten 
(Arbeitsproduktivi tät) ist um 2 1 A % gesunken, die 
Produkt ion je geleisteter Arbei terstunde (Stunden
produktivi tät) hingegen fast im mittel fr ist igen Trend 
gest iegen (1975 + 4 ' / 2 % , 0 1971/1975 + 6 % ) . 

Der Rückgang der Arbei tsprodukt iv i tät bewirkte ge
meinsam mit den noch von der vorletzten Gehalts
runde induzierten Lohnsteigerungen ( + 1 3 1 / 2 % für 
die Lohn- und Gehaltssumme je Beschäft igten) den 
bisher höchsten Anst ieg der Arbei tskosten (1975 
+ 16 1 A%; früheres Maximum + 1 0 % im Jahre 1973), 
Der daraus entspr ingende Kostendruck wi rd in der 
Preisentwicklung nicht vol l widerspiegel t : Die 
Preise für industr iel le Güter dürften um etwa 6 % 
gestiegen sein Zur Entlastung des f inanziel len Druk-
kes wurden die Lager reduziert und die Investit ionen 
gedrosselt . Nach vorläuf igen Ergebnissen sind die 
Industr ieinvesti t ionen 1975 um rund ein Fünftel e in
geschränkt worden 

Die Heft igkeit des Rückschlages 1 ) der Industr iepro
dukt ion erklärt sich aus der Abschwächung al ler 

*) Vgl.: Zum Rückschlag der Industriekonjunktur, Monats
berichte 11/1975. 

Nachfragekomponenten: Der Welthandel sank 1975 
um real 7%, die Investi t ionsnachfrage ging um 6 % 
zurück, der private Konsum stieg mit 2V2% schwä
cher als in al len anderen Jahren. Ferner hatte die 
spekulative Nachfrage nach der Erdölkrise 1974 die 
Lager gefül l t , die man 1975 wieder abbauen wollte.. 
Überdies ver lor Österreich 1975 besonders in den 
west l ichen Industr iestaaten Marktantei le Daß die 
Industr ieprodukt ion viel stärker sank als das Brut to-
Nat ionalprodukt {BNP ohne Landwirtschaft —2Vz%), 
ging vor al lem darauf zurück, daß die von der Indu
str ieprodukt ion erstel l ten maschinel len Investi t ionen 
noch stärker abnahmen als die Bauinvest i t ionen, daß 
ein erhebl icher Teil der Konsumsteigerung impor-

Industrieproduktion nach Gruppen und Untergruppen 
(Nach Arbeitstagen bereinigt) 

0 1973/74 1 974/75 ' ) IV. Q u . 
1960/73 1974/75 ' ) 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Insgesamt mif Energieversorgung + 5 7 + 5 0 - - 6 4 - 4 0 

Insgesamt ohne Energieversorgung + 5 8 + 4 7 - 7 5 - 4 4 

Bergbau und Grundstoffe + 5 4 + 1 7 - 5 1 - 0 3 

Bergbau und Magnesit - 0 1 + 6 3 - 9 8 - 2 3 2 

Grundstoffe + 7 2 + 0 6 - 4 0 + 5 9 

Energieversorgung + 5 4 + 1 0 

Elektriziläls wirfschaff + 5'5 + 8 6 + 5 6 + 0 7 

Gaswerke + 4 6 + 2 8 + 3 8 

Investitionsgüter + 5 2 + 7 1 - 6 8 - 5 4 

Vorprodukte + 3 6 + 7 7 - 1 3 1 - 1 6 9 

Baustoffe . . + 6 8 + 2 6 - 8 7 - 8 0 

Fertige Investitionsgüter + 5 8 + 8 5 - 2 5 + 1 5 

Konsumgüter + 6 3 + 3 2 - 8 8 - 4 5 

Nahrungs- und Genußmit le i + 4 2 + 0 4 + 0 7 + 5 2 

Bekleidung + 5 4 - 2 3 - 1 0 5 - 6 9 

Verbrauchsgüter + 8 1 + 7 7 - 9 4 - 6 7 

Langlebige Konsumgüter + 7 3 + 7 3 - 1 5 0 - 9 5 

') Vor läuf ige Ergebnisse 

Vergleich der Industriekonjunktur 1) — Österreich : BRD nach Branchen 

1973 1 974 1975 
I Q u II Qu I I I Q u IV Q u I Qu I I . Q u I I I Q u IV Q u I Q u II Qu I I I Q u IV Q u . z 

Veränderung gegen das Vor jahr 

Dsterreich 
Industrie insgesamt . . + 6 7 + 6 7 + 6 9 0 + 9'1 + 6 7 + 3 8 - 0 4 - 5 4 - 1 0 4 - 9 8 - 4 4 - 75 
Investitionsgüter + 5 8 + 6 4 + 6 8 - 5 7 + 11 1 + 8 0 + 5 8 + 4 4 - 2 8 - 9 2 - 9 7 - 5 4 - 6 8 
Konsumgüter . . . + 7 0 + 5 8 + 6 2 + 4 4 + 8 2 + 5 8 + 2 3 - 2 9 - 8 1 - 1 2 4 - 1 0 3 - 4 5 - 8 8 
Eisenhütten + 6 9 + 1 0 0 + 3 6 + 2 5 + 8 3 + 8 4 + 1 2 8 + 8 6 + 3 2 - 1 4 3 - 2 2 3 - 1 8 6 - 1 3 3 
Chemische Industrie + 9 0 + 6 4 + 8 2 + 6 5 + 1 3 6 + 1 3 8 + 7 0 - 5 9 - 6 3 - 1 0 0 - 6 5 + 4 3 - 4 8 
Texti l industrie + 6 7 + 6 2 + 9 1 + 3 0 + 1 1 - 1 4 - 5 7 - 1 0 7 - 1 4 6 - 2 0 7 - 1 5 S - 7 5 - 1 4 8 
Masch inenindustrie - 4 4 + 1 2 + 7 5 - 1 4 1 + 1 8 2 + 1 1 6 + 6 9 + 1 0 2 - 0 3 - 6 1 + 0 4 - 0 0 - 1 5 
Elektroindustrie . . + 1 8 1 + 1 5 7 + 1 2 7 + 1 2 8 + 1 6 9 + 1 1 0 + 3 8 - 2 4 - 1 5 9 - 1 0 1 - 1 2 6 - 2 4 - 1 0 0 

i R D 
Industrie insgesamt. + 8 5 + 6 6 + 5 6 + 4 6 0 - 0 5 - 1 0 - 6 5 - 1 1 4 - 9 0 - 8 7 - 1 9 - 7 6 
Investitionsgüter + 8 9 + 6 8 + 7 6 + 1 2 - 0 8 - 1 6 - 1 5 - 8 0 - 1 1 7 - 5 9 - 5 1 _ 1 i - 5 6 
Konsumgüter + 6 1 + 4 6 + 2 7 - 0 5 - 4 4 - 3 6 - 6 2 - 5 7 - 8 0 - 1 1 0 - 6 9 + 0 2 - 6 2 
Eisenhütten + 2 0 6 + ! 1 4 + 1 4 7 + 1 6 3 + 1 2 8 + 9 0 + 7 8 + 2 5 - 1 5 5 - 2 0 7 - 2 9 5 - 2 6 1 - 2 2 8 
Chemische Industrie + 1 3 3 + 1 3 7 + 1 3 5 + 9 8 + 7 1 + 7 9 + 5 2 - 9 4 - 1 6 7 - 1 8 8 - 1 8 2 + 2 6 - 1 4 0 
Textil industrie + 4 6 + 3 5 + 0 9 - 7 8 - 8 2 - 5 4 - 6 9 - 1 2 - 7 0 - 8 4 - 1 9 + 2 8 - 4 0 
Elektroindustrie . + 12 0 + 9 6 + 1 3 0 + 1 4 6 + 4 8 + 4 2 + 2 8 - 8 9 - 9 0 - 1 0 0 - 9 0 - 3 4 - 7 9 
Maschinenindustrie + 1 6 + 3 7 + 2 8 + 4 2 + 2 5 + 8 3 + 1 6 - 2 7 - 7 0 - 7 5 - 7 0 - 6 8 - 7 0 

Qr Statistisches Bundesamt Wiesbaden nach Veröffentlichungen des IFO-Institutes; Österreichischer Produktionsindex Österreichisches Statistisches Z e n t r a l e m ! 
W i e n — ') Industrieproduktion ohne Energiewirtschaft 
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t ierten Gütern zugute kam (Personenkraftwagen, 
opt ische Geräte, Bekleidung) sowie daß Lagerspe
kulat ionen vor allem d ie Industr ie t rafen. 

Während bisher die Rezessionen in der österre ichi 
schen Industr ie schwächer waren als in der BRD, 
erreichte der Rückschlag diesmal mit jewei ls knapp 
unter 8 % das g le iche Ausmaß. Al lerd ings folgte der 
Rückgang in Österreich einem industr iel len Wachs
tum von 4 1 / 2 % ( „Zusatzgipfe l " ) im Vorjahr, in der 
BRD war hingegen die Industr ieprodukt ion schon 
1974 um 2 % zurückgegangen Die Industr iebeschäf
t igung ist in der BRD auch diesmal stärker gesunken 
(—7%), erhebl ich günst iger war dort aber die Ent
wick lung der Arbei tskosten (BRD + 8 7 2 % ) und ge
ringer der Rückgang der Industr ieinvest i t ionen (real 
— 6 % ) . 

Das Branchenmuster verl ief international sehr ähn
l ich, Die Entwicklung war aber im Vergleich zu bis
herigen Erfahrungen in Konjunktur t iefpunkten un
typ isch: Der Rückgang im Konsumgüterbereich fiel 
(besonders in der ersten Jahreshälfte) deut l icher aus 
als im Invest i t ionsgüterbereich, die Wachstumsbran-

Industriekonjunktur und Indikatoren 
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chen des Grundstoffbereiches (Erdöl- und Chemie
industrie) mußten diesmal empf indl iche Rückgänge 
hinnehmen,. Die posit ive Sonderentwick lung im Inve
st i t ionsgüterbereich wurde in der BRD und in Öster
reich von verschiedenen Branchen get ragen: Die 
Erholung der Personenkraftwagen-Nachfrage belebte 
in Deutschland die Autoindustr ie, in Österre ich 
konnte die Maschinenindustr ie dank erhebl icher 
Exportaufträge ihr Produkt ionsniveau annähernd 
halten, 

A n z e i c h e n e iner K o n j u n k t u r w e n d e z u m 

J a h r e s w e c h s e l 

Schon die Quartalsergebnisse deuten darauf hin, 
daß der Produkt ionseinbruch in den beiden Som
merquartalen 1975 die Talsohle erre ichte: Nach 
einem Rückgang der Produkt ion im I, Quartal um 
5 V 2 % ( jewei ls arbeitstägig bereinigt, vergl ichen mit 
dem gleichen Vorjahrsquartal) , sank die Produk
t ion im II Quartal und im III. Quartal um 1072% 
und 93/4%.. Das Produkt ionsvolumen des letzten 
Quartals lag nur noch um 4 7 2 % unter dem IV. Quar
tal von 1974. Der saisonbereinigte Produkt ionsindex 
ist ab September gest iegen, die Werte des IV Quar
tals l iegen um 2 % höher als die des III. Quartals 1 ) 

Beurteilung der Kapazitätsauslastung im Konjunkturtest 

Industrie G r u n d - Investitions- Konsum-
insgesaml sioffe guter guter 

% der meldenden Firmen die m i l d e n vorhandenen 
Produktionsmitteln mehr produzieren könnten 

Z 1974 39 24 39 43 
0 1975 76 55 84 78 

1975 iänner 63 49 70 63 
A p r i l 75 52 81 81 
Juli 82 60 90 84 
Oktober 83 58 94 83 

1976. Jänner 76 51 88 76 

Beurteilung der Auftragslage im Konjunkturtest 

Industrie G r u n d - Investitions- Konsum-
insgesamt stoffe guter guter 

Salden aus den Prozentanteilen der Firmen, die hohe 
bzw. niedrige Auftragsbestände melden 

0 1974 + 6 + 1 5 + 13 - 3 
0 1975 - 5 2 - 2 9 - 5 7 - 5 7 

1975 Jänner - 3 6 - 1 4 - 3 8 - 4 3 
Apr i l - 5 9 - 3 7 - 6 2 - 6 6 
Juli . . - 5 9 - 3 0 - 6 7 - 6 3 
O k t o b e r - 5 5 - 3 6 - 6 2 - 5 6 

1976 Jänner - 4 5 - 1 8 - 5 8 - 4 4 

A n m e r k u n g : + = H o h e Auftragsbestände 
— = N iedr ige Auftragsbestände. 

*) Die saisonbereinigte Belebung der Produktion im 
IV Quartal war damit in Österreich schwächer als in 
anderen Ländern: Nach vorläufigen Berechnungen der 
OECD erreichte der Zuwachs in der deutschen Industrie 
fast 4%, in Italien 7 1/!%, in den USA 3% und in Frankreich 
2Va°/o 
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Beurteilung der Exportauftragslage im Konjunkturtest 

Industrie G r u n d - Investitions- Konsum-
insgesamt sloffe guter guter 

Salden aus den Prozentanteilen der Firmen, die hohe 
bzw. niedr ige Exporfauftragsbestände melden 

0 1974 . . . + 3 + 23 + 12 - 9 
0 1975 - 5 9 - 6 2 - 5 4 - 6 4 

1975 Jänner - 3 9 - 1 6 - 3 7 - 4 9 
A p r i l - 6 0 - 6 9 - 5 6 - 6 3 

Juli - 6 8 - 7 3 - 6 2 - 7 5 
Oktober - 6 7 - 9 1 - 5 9 - 7 0 

1976, Jänner - 6 1 - 5 2 - 6 4 - 5 7 

A n m e r k u n g : + = Hohe Exportauftragsbestände 

— = N iedr ige Exportauftragsbestände. 

Der Konjunkturtest ergab im Oktober eine leichte 
Besserung in der Lagebeurtei lung durch d ie Unter
nehmer, die jüngste Erhebung von Ende Jänner zeigt 
opt imist ische Produkt ionserwartungen Erstmals seit 
Jul i 1974 rechnen mehr Unternehmer mit einer stei
genden als mit einer s inkenden Produkt ion Auch 
die Erwartung steigender Verkaufspreise (von fast 
der Hälfte der Industr ieunternehmen) deutet auf die 
Zuversicht hin, den Kostendruck zufolge einer Nach
fragebelebung in höherem Maße als bisher über
wälzen zu können. Leicht gebessert hat s ich auch 
die Einschätzung der Kapazitätsauslastung, der Auf
t ragslage und der Fert igwarenlager, doch bl ieb sie 
in al len Fällen noch unter dem t iefsten Wert der 
letzten Rezession (1967). 

Die Auftragsstat ist ik des Stat ist ischen Zentralamtes 
bestät igt die Tendenz einer Nachfragebelebung seit 
dem Herbst. Zwischen März und August lagen die 

Beurteilung der Produktionserwartungen im Konjunkturtest 

Industrie G r u n d - Investitions- Konsum-
insgesamt stoffe guter guter 

Salden aus den Prozentanieilen der Firmen, die 
steigende bzw fal lende Produktion e r w a r t e n 

0 1974 + 1 - 2 + 1 + 2 
0 1975 - 1 7 - 4 - 2 7 - 1 3 

1975 Jänner - 1 4 - 4 - 1 7 - 1 7 
Apr i l - 2 1 - 5 - 2 9 - 2 0 
Juli - 1 9 + 3 - 3 2 - 1 5 
O k t o b e r - 1 3 - 1 0 - 2 8 - 1 

1976 Jänner + 5 _ 2 0 + 1 0 

A n m e r k u n g : + = Steigende Produktion 
— = Fallende Produktion 

Beurteilung der Fertigwarenlager fm Konjunkturtest 

Industrie G r u n d - Investitions- Konsum-
insgesamt stoffe guter guter 

Salden aus den Prozenfanteilen der Firmen, die hohe 
bzw niedrige Lagerbestände melden 

0 1974 + 4 - 9 - 3 + 1 2 
a 1975 + 4 8 + 3 5 + 5 3 + 43 

1975 Jänner . . + 3 7 + 2 0 + 3 9 + 3 9 
A p r i l + 5 3 + 4 0 + 6 1 + 51 
Juli + 5 4 + 4 0 + 6 6 + 47 

O k t o b e r . + 4 7 + 4 1 + 6 7 + 3 5 

1976 Jänner + 3 9 + 8 + 5 9 + 3 3 

A n m e r k u n g : + = H o h e Lagerbeslände 
— = N iedr ige Lagerbestände 

Auftragseingänge (ohne Maschinenindustr ie) immer 
(auch nominell) unter den Vorjahrs wer ten, im Sep
tember um 5% darüber, dann schwankten sie zwei 
Monate um das Vorjahrsniveau und übertrafen die
ses schl ießl ich im Dezember um 7% Zunächst st ieg 
nur die Auslandsnachfrage, im Dezember erholte 
s ich die Inlandsnachfrage stärker. Die Auftrags
bestände, in denen sich eine Konjunkturwende erst 
später abzeichnet, lagen zur Jahreswende nominel l 
um rund 4 % unter dem sehr guten Vorjahrsstand, 
wobei in der Gesamtindustr ie (ohne Maschinen) 
Inlands- und Exportaufträge gleich abschni t ten 

Die Branchen, in denen sich das Konjunkturb i ld 
gegen Jahresende besserte, lassen sich in zwei 
Gruppen einte i len: einmal sind es die Branchen, 
deren Nachfrage nach dem spekulat iven Lagerzyklus 
ungewöhnl ich schwere Einbrüche zu verzeichnen 
hatten, zum anderen Branchen, die von einer hohen 
heimischen Jahresendnachfrage nach Investit ions
gütern prof i t ierten. Zur ersten Gruppe gehören die 
Chemieindustr ie, die Metal ihütten, der Papierbereich 
und die Text i l industr ie In al len diesen Branchen 
lag das Ergebnis des IV. Quartals deut l ich über dem 
Jahresdurchschni t t , die Belebung kam von der Nor
malisierung der Auslandsnachfrage und wi rd daher 
bei einer weiteren Stabi l is ierung der internat ionalen 
Konjunktur anhalten 

Die Zunahme der heimischen Invest i t ionsnachfrage, 
der die zweite Gruppe die Belebung vom IV. Quartal 
verdankt, geht einerseits auf erhöhte Ausgaben des 
Bundes zurück, die gegen Jahresende wi rksam wur
den (die Nachfrage des Bundes nach Industr ie
gütern stieg 1975 um fast 50%), andererseits auf d ie 
schon früher übl ichen, aber 1975 etwas überraschen
den Käufe von maschinel len Investi t ionsgütern vor 
der Jahreswende, d ie kurzfr ist ig, je nach Liquidi tät 
disponiert werden Dabei spiegeln s ich die Produk
t ionssteigerungen im Investi t ionsbereich von Fahr
zeug- und Elektroindustr ie nur zum Tei l in der 
Auftragsstat ist ik und im Konjunkturtest Zu den 
beiden genannten Gruppen kommt noch die Produk
t ionssteigerung in der Erdöl industr ie, wo der ver
mehrte Benzinabsatz und der kältere Winter d ie 
heimische Nachfrage nach Erdölprodukten nach fast 
zwei/ähr iger Stagnat ion wachsen ließ 

Noch keine Tendenzwende zeichnet s ich in den 
Eisenhütten, Gießereien und der Magnesi t industr ie 
ab : Hier hat der Konjunkturrückschlag — infolge 
eines großen Auftragspolsters — erst später begon
nen, die Besserung einiger Frühindikatoren schlug 
sich aber im IV Quartal noch nicht in der Produkt ion 
nieder 

In den übrigen Branchen gab es 1975 keine einheit
l iche Tendenz Typisch für sie ist, daß ihr Antei l an 
der Wertschöpfung der Industrie tendenziel l s i n k t 
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im Bergbau ging die Produkt ion 1975 deut l ich zu
rück, ebenso in der Ledererzeugung, die Lederver
arbei tung bl ieb knapp, die Bekleidungsindustr ie 
deut l icher unter dem Vorjahrsniveau, in keiner 
dieser Branchen gab es im Laufe des Jahres einen 
eindeut ig ste igenden oder s inkenden Trend. Das 
bessere Ergebnis der Nahrungs- und Genußmit tel
industr ie im letzten Quartal ist auf die höhere Zuk-
kerernte zurückzuführen, Diese Sonderentwick lung 
erklärt auch zum Teil die Besserung im gesamten 
Konsumgüterbere ich, zum anderen t rug dann eine 
Belebung des Exportes in der Papier- und Text i l 
industr ie sowie von Elektrowaren bei, von der hei
mischen Konsumnachfrage kamen nur bei wenigen 
Gütern stärkere Impulse 

D a s Jahr 1975 in d e n e i n z e l n e n B r a n c h e n 

Die Produkt ion der Bergwerke ging 1975 um 8 7 2 % 

zurück, damit lag sie deut l ich unter dem Niveau von 
1971, Der Beschäft igtenstand mußte um rund 5 % 
verr ingert werden Ursache der Produkt ionsein
schränkung war, daß die Nachfrage nach Kohle nach 
einer vorübergehenden Belebung im Vorjahr wieder 
sank, auch die Kohienimporte wurden stark einge
schränkt, Außerdem wurde der Abbau von Eisenerz, 
w ie immer in Zeiten schwacher Stahlnachfrage, und 
von Kupfererzen verringert,, Nur die Gewinnung von 
Blei - und Zinkerzen nahm zu, 

Die Produktion in 24 Industriezweigen 
(Nach Arbeitstagen bereinigt) 

0 1 973/74 1974/75 ' ) IV Q u 
1960/73 1974/75') 

Ve ränderung gegen das Vor jahr in % 

Insgesamt mit Energieversorgung + 5 7 + 5 0 - 6 4 - 4 0 
insgesamt ohne Energieversorgung + 5 B + 4 7 - 7 5 - 4 4 

B e r g w e r k e - 1 1 + 1 4 - 8 6 - 8 5 
Magnesitindustrie + 1 8 + 1 0 3 - 1 0 7 - 3 3 6 
Erdölindustrie + 6 0 - 9 5 - 4 5 + 0 6 
Eisenhütten + 3 1 + 9 4 - 1 3 3 - 1 8 6 
Metallhütten . . . . + 4 4 + 3 2 - 1 2 7 - 7 5 

Stein- und keramische Industrie + 6 1 + 3 2 - 7 8 - 5 2 
Glasindustrie + 4 6 + 8 2 - 1 6 4 - 2 9 2 

Chemische Industrie + 9 6 + 7 0 - 4 8 + 4 3 

Papiererzeugung + 5 6 + 6 6 - 1 0 0 - 7 4 
Papierverarbei tung + 7 8 + 11 7 - 9 2 - 1 0 1 
Holzverarbei tung . . . + 9 3 + 3 1 - 7 3 + 2 3 
N a h r u n g s - und Genußmittel industrie + 4 4 + 0 2 + 1 4 + 6 0 
Tabakindustr ie + 2 9 + 2 8 - 8 2 - 5 3 
Ledererzeugung - 0 3 - 0 8 - 1 4 3 - 1 6 1 
Lederverarbei tung + 5 1 - 1 2 - 0 6 - 3 8 
Texti l industrie + 5 5 - 4 2 - 1 4 8 - 7 5 
Bekleidungsindustrie . . . + 5 3 + 1 9 - 5 2 - 5 1 
Gießerei industr ie + 1 6 + 3 4 - 7 0 - 1 1 0 
Maschinenindustrie . + 6 1 + 11 4 - 1 5 - 0 0 
Fahrzeug industrie + 2 7 + 3 8 - 1 3 3 - 5 8 
Eisen- und Metal lwarenindustr ie + 5 9 + 7 9 - 1 2 5 - 1 5 2 

Elektroindustrie , + 8 6 + 7 1 - 1 0 0 - 2 4 
E1 e kt r izi iäis wi rts c h aft + 5 5 + 8 6 + 5 6 + 0 7 
Gaswerke . . . . + 4 6 + 2 8 + 3 8 

' ) Vor läuf ige Ergebnisse. 

Die Magnesitindustrie entwickel te s ich in der gegen
wärt igen Rezession nach dem bisher bekannten 
Muster: Sie trat mit einer Verzögerung von ein bis 
zwei Quartalen gegenüber der al lgemeinen Kon
junktur in das Konjunkturt ief ein, der Produkt ions
einbruch war hier besonders heft ig, Im 1 , Halb
jahr 1975 konnte noch das hohe Vorjahrsniveau um 
3 % übertroffen werden, im 2 Halbjahr lag die Pro
dukt ion um rund 2 5 % darunter, 

Die Erdölindustrie hatte ihre Produkt ion bereits 1974 
gedrosselt , 1975 mußte sie wei ter eingeschränkt 
werden (—4 7 2 % ) . Die Erdöl förderung wurde ver
ringert (—9%), die Erdgasgewinnung dagegen erhöht 
( + 7%). Die Produkt ion von Erdölprodukten (Benzin, 
Heizöl) war ebenfal ls niedr iger als im Vorjahr, Ben
z in- und Gasölverbrauch zeigen jedoch schon wieder 
steigende Tendenz So lag auch die Produkt ion der 
gesamten Branche im letzten Quartal über dem 
Vorjahrsniveau und liegt al lerdings nur wenig höher 
als 1971, die erweiterten Kapazitäten sind bei weitem 
nicht ausgelastet. 

Die chemische Industrie mußte die Produkt ion erst
mals reduzieren (—5%), in diesem längerfr ist ig stark 
expandierenden Zweig war bisher ein Wachstum 
von 4 % (1956) das schlechteste Jahresergebnis 
gewesen, Der Rückgang war al lerdings nicht so 
kräftig wie die Zunahme im vorangegangenen Jahr, 
und im mit tel fr ist igen Trend hat s ich der Abstand 
der chemischen Industrie vom Industr iedurchschni t t 
wei ter vergrößert, Der Konjunkturrückschlag wurde 
durch die schwache internat ionale Nachfrage verur
sacht: Die Exporte der chemischen Industr ie, die im 
Vorjahr nominel l um 5 9 % gest iegen waren, sanken 
1975 um 52%,, Die Exporte konnten s ich in den 
letzten Monaten 1975 erholen, Dementsprechend ist 

Zahl der EndustriebeschäUigten nach Branchen 
im Vergleich zu 1971 

Industriezweig Veränderung 
1975/1971 in % 

B e r g w e r k e und Magnesitindustrie —11 87 
Erdölindustrie + 5 45 
Eisenhütten + 5 50 
Metallhütten . . . . — 2 35 
Ste ine-Keramik — 1 97 
Glasindustrie —17 81 
Chemische Industrie . . + 1 41 
Papiererzeugende Industrie — 9 51 
Papierverarbei fende Industrie — 7 42 
Holzverarbei tende Industrie + 0 87 
Nahrungsmittel industr ie — 0 89 
Ledererzeugende Industrie . . . . —43 92 
Lederverarbei tende Industrie —19 43 
Texti l industrie —19 22 
Bekleidungsindustrie — 4 3 3 
Gießerei industr ie —10 06 
Maschinenindustrie + 7 33 
Fahrzeugindustrie . . . . + 4 1 7 
Eisen- und Metal lwarenindusfr ie . . + 1 13 

Elektroindustrie + 1 1 87 

Insgesamt — 1 47 
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im IV Quartal die Produkt ion wieder um 4 1 /2% 

gest iegen, wobei im Grundstof fbereich mit 10% 
bereits das Trendwachstum erreicht wurde Der Kon
junkturtest vom Jänner fiel etwas besser aus als die 
letze Befragung, doch w i rd die Auftragslage noch 
immer skept isch beurtei l t . 

In der ebenfal ls exportor ient ier ten papiererzeugen
den Industrie ergibt sich ein ähnl iches Bi ld . Der 
Produkt ionsrückgang von 10% nach einem guten 
Vorjahr wurde von der mäßigen Export nachfrage 
(Exporte —18%) bewirkt, im IV Quartal besserte 
s ich die Lage etwas. Die Auftragsstat ist ik zeigt im 
Dezember steigende Auftragseingänge, auch die 
Kapazitätsauslastung hat s ich nach dem jüngsten 
Konjunkturtest leicht erhöht Al lerd ings liegt die 
Produkt ion noch unter dem Vorjahresniveau, die 
Aufträge werden noch als unbefr iedigend, d ie Lager 
als zu hoch beurtei l t Die papierverarbeitende Indu
strie produzierte um 9 % weniger, die Indikatoren 
deuten im letzten Quartal ebenfal ls auf eine Besse
rung hin, wenn auch hier d ie Produkt ion noch unter 
dem Vorjahrsniveau bl ieb Der Rückgang der Be
schäf t igung war in dieser Sparte mit 7 V 2 % stärker 
als im Industr iedurchschnit t 

Die Metallindustrie mußte ihre Produkt ion 1975 sogar 
um 1272% einschränken, das Wachstum seit 1971 
liegt deut l ich unter dem Industr iedurchschnit t , der 
Beschäft igtenstand ist um 272% ger inger als damals. 
Auch hier besserte sich die Lage gegen Jahresende, 
im Konjunkturtest wi rd ein Anstieg von Produkt ion 
und der Preise erwartet, die Auftragseingänge so-

Intandbezug und Export von Edelstahlwalzmaterlal 

1975 
I Qu II Q u . III Q u . IV Q u l./IV Q u . 

in 1 

Inlandbezug 26 608 22 990 16 769 1 2.695 79 062 
Export 3 4 1 1 5 35 751 28 040 32 586 130 492 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Inlandbezug - 1 7 - 1 0 3 - 3 6 2 - 5 2 0 - 2 5 0 
Export - 1 7 7 - 3 1 4 - 3 9 9 - 2 3 2 - 2 8 5 

Q : Walzstah lbüro 

wohl aus dem Ausland als auch aus dem Inland 
wuchsen schon im Dezember, die Kapazitäten sind 
al lerdings noch sehr schwach ausgelastet. 

Die Produkt ion der Eisenhütten sank 1975 um 1372% 
Das war der bisher stärkste Rückschlag (1967 — 6 % ) , 
wodurch die Erzeugung auf das Niveau von 1971 
zurückf iel Die Produkt ionseinbrüche und Export
verluste konzentr ierten s ich auf die zweite Jahres
hälfte, im I Quartal hatten Produkt ion und Exporte 
das Vorjahresniveau noch deut l ich übertroffen Die 
Beschäft igungszahl stieg im Jahresdurchschni t t noch 
um ein halbes Prozent; dadurch ging die Beschäf
t igtenprodukt iv i tät um 1372% zurück, und die Ar
beitskosten schnel l ten um 317a% hinauf Die Kon
junktureinschätzung bl ieb auch im letzten Konjunk
turtest negativ, obwohl in einzelnen Sparten (Walz
ware) wieder höhere Auslandsaufträge gemeldet 
werden Die Produkt ion der Gießereien ging um 
7% zurück Auch hier verschlechterte s ich d ie Lage 
im 2. Halbjahr. Die Beschäft igung nahm um 3 7 z % 
ab und liegt um 10% unter dem Niveau von 1971 
Die letzten Ergebnisse im Konjunkturtest s ind groß-
teils noch ungünstiger als bei den vorangegangenen 
Befragungen 

Im Bereich der fert igen Investit ionsgüter hielt s ich 
der Produkt ionsrückgang mit — 2 7 2 % in sehr engen 
Grenzen, wenn man berücksicht igt , daß die he imi 
schen Ausrüstungsinvest i t ionen um rund 8 % zurück
gegangen sind Die ger ingen Verluste sind vor al lem 
auf eine Steigerung der Maschinenexporte zurück
zuführen, gegen Jahresende belebte s ich aber auch 
die Nachfrage im Bereich der Elektroindustr ie und 
der Eisen- und Metal lwaren. 

Die Produkt ion der Elektroindustrie ist im Jahr 1975 
um 10% gesunken. Die Investit ionsgüter (—72%) 
schnit ten viel besser ab als der Konsumgüterbereich 
(—21%) Das ist sowohl auf Auf t räge der öffent
l ichen Hand zurückzuführen als auch auf die Te i l 
nahme an internationalen Großprojekten. Im Export 
st iegen etwa die Lieferungen in der Posit ion „Elek
trotechnische Maschinen, Apparate und Geräte" um 

Auftragseingänge und Auftragsbestand von Kommerzwalzwaren 

Auftragseingänge 
Insgesamt 
Inland 
Export 

Auftragsbestand') 
Insgesamt 
Inland . . 
Export 

1 000 t 
Q u a r t a l 

Ve ränderung 
gegen 

das Vor jahr 
in % 

653 4 
234 1 
299 9 

703 7 
412 4 
291 3 

- 1 6 2 
- 3 7 6 
+ 5 2 

- 1 8 6 
- 2 4 0 
- 9 4 

II Q u a r t a l I. Q u a r t a l 

1 000 t V e ränderung 1 000 t Veränderung 
gegen gegen 

das Vor jahr das Vor jahr 

680 4 
178 7 
435 2 

614 8 
247 7 
367 1 

in % 

- 5 7 645 5 
- 5 4 3 178 6 
+ 7 3 8 417 1 

- 2 8 7 
- 5 5 3 
+ 1 8 9 

566 5 
182 2 
384 3 

in % 

- 9 7 
- 5 0 5 
+ 4 8 6 

- 3 3 6 
- 6 6 4 
+ 23 5 

IV Q u a r t a l 
1 000 t Veränderung 

gegen 
das Vor jahr 

i n % 

749 1 
263 4 
433 3 

624 5 
195 3 
429 2 

+ 2 0 3 
+ 1 5 3 
+ 3 8 5 

- 1 7 2 
- 5 7 5 
+ 4 5 6 

/ I V Q u a r t a l 
1.000 t 

2 728 4 
854 8 

1 585 5 

627 4 
259 4 
368 0 

Veränderung 
gegen 

das Vor jahr 
i n % 

- 3 9 
- 3 6 9 
+ 4 0 4 

- 2 4 7 
- 5 0 5 
+ 1 9 1 

Q : Walzs tah lburo . — ') Durchschnitt der Auftragsbestände I U den Monatsenden 
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Konjunkturindikatoren für die Maschinenindustrie 

1974 1 975 
I Q u I I Q u I I I Q u IV Q u I Q u I I Q u I I I . Q u IV Q u 

Veränderung gegen das Vor jahr i n % 

Produktionsindex ( real ) . . + 1 8 2 + 1 1 6 + 6 9 + 1 0 2 + 2 5 4 + 12 4 + 5 9 + 8 6 
Produktionswert (nominell ) + 25 2 + 24 4 + 22 4 + 22 5 + 1 2 3 + 9 1 + 1 1 4 + 2 6 
Exporte SITC 71 (nominell ) + 45 7 + 2 1 4 + 27 0 + 2 4 6 + 8 9 + 1 7 4 + 1 8 7 + 1 2 7 
Importe SITC 71 (nominell ) + 1 9 1 + 4 4 + 14 9 - 3 9 - 9 8 - 6 2 - 1 2 3 + 8 9 
Auftragseingänge — Inland (nominell ) . + 22 6 - 2 0 3 + 20 9 - 2 9 0 - 1 6 0 + 1 5 5 - 5 3 + 1 2 8 

Auftragseingänge — Ausland (nominell ) + 8 4 + 8 7 5 + 1 3 7 1 + 4 5 9 + 7 3 4 - 2 5 2 + 2 1 + 3 7 
Auftragsbestände — Inland (nominel l ) + 29 9 + 1 2 7 + 9 6 + 1 1 7 + 2 5 + 1 7 + 1 9 - 0 5 

Auftragsbestände — Ausland (nominell ) + 1 3 4 + 18 2 + 48 4 + 83 5 + 8 4 5 + 66 7 + 4 6 6 + 39 5 

Arbei ierstunden + 0 3 - 0 4 - 1 8 - 0 1 - 9 0 - 6 2 - 8 0 - 8 7 

Beschäftigte + 2 9 + 2 1 + 1 8 + 1 8 + 0 3 - 0 6 - 1 4 - 3 5 

Z u m Verg le ich: 
Gesamtindustrieproduktion Österreich ( rea l ) + 9 1 + 6 7 + 3 8 - 0 4 - 5 4 - 1 0 4 - 9 8 - 4 4 

Maschinenindustrieproduktion BRD ( rea l ) + 2 5 + 8 3 + 1 6 - 2 7 - 7 0 - 7 5 - 7 0 - 6 8 

6%, dagegen mußte etwa unter den Konsumgütern 
der Export von Plattenspielern und Tonbandgeräten 
um mehr als ein Viertel e ingeschränkt werden, Die 
Beschäft igung wurde um 5 % verr ingert, l iegt aber 
um 1 2 % höher als 197t. Sie hat damit mit tel fr ist ig 
stärker expandiert als in al len anderen Branchen 
Auch das mit tel fr ist ige Produkt ionswachstum der 
Elektroindustr ie liegt noch knapp vor der chemi
schen Industr ie an der Spitze, Die Konjunkture in
schätzung der Unternehmer hat s ich im Jänner 
gebessert, die Aufträge sind höher als vor einem 
Jahr. 

Die Eisen- und Metallwarenindustrie schränkte ihre 
Produkt ion um 12V2%, die Beschäft igung um 6 % 
ein, Gegen Jahresende konnte im Bereich der lang
lebigen Konsumgüter das Vorjahresniveau wieder 
erreicht werden, der Konjunkturtest ist im Jänner 
vor al lem im Konsumbereich opt imist ischer als bei 
den letzten Erhebungen., 

Kurz- und mit te l f r ist ige En t w ick lu n g in d e r 
M a s c h i n e n i n d u s t r i e 

Ein von der al lgemeinen Entwicklung stark abwei 
chendes Bi ld ergibt sich 1975 für die Maschinen
industrie Obwohl d ie Investi t ionstät igkeit sowohl in 
Österreich als auch bei unseren wicht igsten Han
delspartnern stark rückläuf ig war, konnte die Ma
schinenindustr ie fast das reale Produkt ionsvolumen 
von 1974 halten (—172%), der nominel le Produk
t ionswert expandierte um 8%., Dabei war die Er
zeugung auch im Vorjahr kräft ig ausgeweitet wor
den ( + 11V2% und + 2 3 1 A % ) Die Exportstat ist ik 
zeigt ebenso wie die Auftragsstat ist ik, daß diese 
Sonderentwick lung vom Ausland getragen wurde : 
Die Exporte st iegen 1974 nominel l um 3 1 % und 1975 
um weitere 17 1 /2%, Besonders stark wuchs der Ab
satz in den Oststaaten ( + 26 1 /2%), wobei s ich die 
Exporte nach Bulgarien 1975 mehr als verdoppel ten, 
nach Polen wurde um 6 0 % mehr export iert , in d i e 

Mittelfristige Entwicklung in der Maschinenindustrie 

Produktionsindex Exporte Importe Produktionswert Antei l der 
1 9 7 1 = 1 0 0 V e r  Mil l S V e r  1 9 7 1 = 1 0 0 M i l l .S V e r  1 9 7 1 = 1 0 0 Mill S V e r  1 9 7 1 = 1 0 0 M a 

änderung änderung änderung änderung schinen
gegen das gegen das gegen das gegen das industrie 

Vor jahr Vor jahr Vor jahr Vor jahr an der 
i " % i n % W e r t -

schopfung 
der 

Industrie 
( r e a l ) 

1964 . . 5 6 1 6 + 5 5 4 950 - 41 08 7.097 - 42 94 9 298 + 1 0 9 48 63 10 66 

1965 6 2 1 9 + 1 0 7 5 428 + 9 7 45 05 8 293 + 1 6 9 5 0 1 8 10 059 + 8 2 52 61 11 34 

1966 64 07 + 3 0 5 517 + 1 6 45 78 9 205 + 1 1 0 55 70 10 887 + 8 2 56 94 11 31 

1967 68 30 + 6 6 6 420 + 1 6 4 53 28 9.086 - 1 3 54 98 12 111 + 11 2 63 34 11 90 

1968 68 29 - 0 0 6 742 + 5 0 55 95 8.936 - 1 6 54 07 11.912 - 1 7 62 30 11 19 

1969 82 87 + 21 3 8 493 + 2 6 0 70 48 10 424 + 1 6 7 63 08 14 426 + 2 1 1 75 45 12 07 

1970. 90 72 + 9 5 10 493 + 2 3 5 87 08 13.572 + 3 0 2 8 2 1 3 16.336 + 1 3 2 85 44 1 2 1 9 

1971 100 07 + 1 0 3 12 050 + 1 4 8 100 00 16 526 + 2 1 8 100 00 1 9 1 2 0 + 1 7 0 100 00 12 53 

1972 109 35 + 9 3 13 934 + 1 5 6 115 63 19.830 + 2 0 0 119 99 22 047 + 1 5 3 115 31 12 23 

1973 105 26 - 3 7 14.170 + 1 7 117 59 20 720 + 4 5 125 38 24 007 + 8 9 125 56 12 09 

1974 117 26 + 1 1 4 18 554 + 3 0 9 153 98 22 351 + 7 9 135 25 29 676 + 2 3 6 155 21 12 S6 

1975 115 09 - 1 5 21 759 + 1 7 3 160 57 21.446 - 4 1 129 77 32.023 + 7 9 167 48 13 69 
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CSSR um 27%, in die Sowjetunion und nach Ungarn 
jewei ls rund 20% mehr. Nur die DDR und Rumänien 
bezogen 1975 weniger Maschinen als im Vorjahr. 
Die Exporte in die Entwicklungsländer st iegen um 
3 4 % und machen nun schon fast 3 0 % unserer Ma
schinenausfuhr aus. Sogar in die BRD konnten um 
8 % mehr Maschinen export iert werden, obwohl die 
deutsche Maschinenindustr ie ihre Produkt ion real 
um 7 % verr ingern mußte 1). Zuwächse konnten auch 
in anderen Industr iestaaten erzielt werden : Belgien 
und Luxemburg ( + 7 2 1 / 2 % ) , Italien ( + 27%), Schwe
den ( + 15%) und Finnland ( + 31%). 

Seit 1964 haben sich die Exporte der Maschinen
industr ie (zu laufenden Preisen) mehr als vervier
facht (Gesamtexporte +271V2%), die Entwicklung 
der Importe hat sich nicht so dynamisch entwickelt . 
1975 konnten die Exporte erstmals die Importe über
treffen und führten zu einem für ein entwickel tes 
Industr ieland charakter ist ischen Exportüberschuß. 
Die langfr ist igen Erfolge der heimischen Maschinen-
Exporte der Maschinenindustrfe (SITC 71) nach Ländern 

und Ländergruppen 

Exporte 1975 Veränderung 
Mi l l . S gegen das 

V o r j a h r in % 

Schweiz 607 4 - 2 4 1 
Spanien 212 7 - 23 2 
N o r w e g e n 1 4 8 9 + 4 3 
BRD 3 630 2 + 7 9 
Italien 707 4 + 27 3 
USA 502 3 - 26 3 
D ä n e m a r k 196 3 + 5 3 
I r land 33 1 - 28 0 
Schweden 622 6 + 1 4 9 
Island 1 9 78 9 
N ieder lande 336 5 + 6 5 
Großbr i tannien 515 8 - 15 6 
Portugal 3B 9 - 64 0 
Finnland 255 6 + 30 9 
Belgien-Luxemburg 437 8 + 72 5 
Frankreich 527 1 - 2 4 
A lban ien 6 9 + 1 050 0 
D D R 379 0 - 8 3 
U n g a r n 493 7 + 21 5 
UdSSR 888 7 + 19 8 
Bulgarien 311 3 + 126 6 
Polen 1 033 8 59 2 
Rumänien 216 3 - 25 7 
CSSR 921 5 + 27 1 
Griechenland 387 3 + 6 8 
T ü r k e i 184 7 + 35 0 
Malta Gozzo 1 2 4 629 4 
Z y p e r n 5 2 - 46 9 
Japan 125 7 - 40 0 

Konada 383 7 + 3 8 

Entwicklungsländer 5 750 1 + 34 1 

E W G - 1972 5 . 6 3 9 1 + 12 1 

EFTA - 1972 . . 2 387 4 - 8 0 

Osteuropa 4 251 1 + 26 3 

Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, daß 
sich zu einem guten Teil um Zulieferungen zu deutschen 
Exporten in die Entwicklungsländer oder in die Oststaaten 
handelte und diese Exporte somit letztlich nicht von der 
schwachen deutschen Inlandsnachfrage abhängig waren. 

industr ie zeigen s ich auch im Vergleich zur Dynamik 
anderer Branchen: Der Antei l der Maschinenindustr ie 
an der heimischen Wertschöpfung ist zwischen 
1964 und 1975 von 10V2% auf 1 3 1 / 2 % gestiegen. 
Auch der Antei l der Maschinenindustr ie an der 
Industr iebeschäft igung nimmt deut l ich zu. Das Be
schäft igtenwachstum dieser Branche liegt seit 1971 
mit 7Vz% an zweiter Stelle aller Industr iebranchen 
(Spitzenreiter ist auf Grund zahlreicher Neugründun
gen die Elektroindustr ie), das Wachstum der Pro
dukt ion je Beschäft igten liegt al lerdings unter dem 
Industr iedurchschnit t . 

Die Konjunktur lage hat s ich während des Jahres 
kaum verändert. Die Auftragsbestände waren auch 
zur Jahreswende noch deut l ich höher als vor einem 
Jahr, Großbetr iebe sind besser ausgelastet als Klein-
und Mit telbetr iebe. Die jüngsten Ergebnisse im 
Konjunkturtest sind besser als in der Oktobererhe
bung, aber (mit Ausnahme der Produkt ionserwar
tungen) pessimist ischer als vor einem Jahr. Sowohl 
in der Auftragseingangsstat ist ik des öster re ich ischen 
Statist ischen Zentralamtes als auch im Konjunktur
test zeigt s ich zuletzt eine Verschiebung zugunsten 
der Inlandsaufträge, die während des Jahres 1975 
sehr schwach waren. 

Die Fahrzeugindustrie mußte 1975 ihre Produkt ion 
viel stärker e inschränken als die Gesamtindustr ie 
(—13Vz%) Das ging auf den Konsumbereich zurück 
(—29%), im Invest i t ionsgüterbereich hingegen muß
ten nur geringe Einbußen hingenommen werden 
( — 1 ' / 2 % ) , im IV. Quartal konnte sogar ein deut l icher 
Zuwachs ( + 12%) erzielt werden.. Auch der Konjunk
turtest registr ierte in diesem Bereich günst ige Ergeb
nisse. Längerfr ist ig hatte zunächst der Investit ions
güterbereich schwächer expandiert (1964 bis 1971 
33%, gegen 5 8 % im Konsumbereich), seit 1972 ver
liert der Konsumbereich immer stärker an Boden. 
Die Fahrradprodukt ion ist auf ein Viertel gesunken. 
Die Produkt ion von Kraft fahrzeug-Bestandtei len und 
die Reparaturen können den Produkt ionsrückgang 
der Branche nur mi ldern Die seit 1972 deut l ich 
steigenden Exporte der Fahrzeugindustr ie werden 
vom Invest i t ionsgüterbereich getragen, der mit te l
fr ist ig kräft ige Anstieg des nominel len Produkt ions
wertes weist darauf hin, daß der Produkt ionsindex 
(1971 bis 1975 + 4 1 A % ) die Entwicklung etwas unter
schätzt. Dennoch ist der Antei l der Fahrzeugindu
strie an der gesamtwir tschaft l ichen Wertschöpfung 
tendenziel l rückläufig (1964: 3 '9%, 1975: 3 4%) . 

Die Stein- und keramische Industrie schränkte ihre 
Produkt ion etwa paral lel zur Bauprodukt ion um 8 % 
ein, der Beschäft igtenstand wurde um 6 % verringert. 
Gegen Jahresende wurde der Produkt ionsrückgang 
etwas schwächer, im Konjunkturtest werden die 
Lager als zu hoch, die Aufträge als gering ange-
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Mittelfristige Entwicklung in der Bekleidungsindustrie 

Produktions
index 

Produktions wer t Importe Exporte Antei l 
der Be

kleidungs
industrie 

an der 
W e r t 

schöpfung 
der 

Industrie 

Beschäftigte 

1 9 7 1 = 1 0 0 % Mil l S % 1 9 7 1 = 1 0 0 Mi f l .S % 1 9 7 1 = 1 0 0 Mi l l . S % 1 9 7 1 = 1 0 0 ( real ) 3 ersonen % 1 9 7 1 = 1 0 0 

1964 82 80 + 8 6 4 376 + 7 4 64 73 348 24 72 780 48 09 3 86 36 333 + 6 4 9 4 78 

1965 88 21 + 6 5 4.862 + 1 1 1 71 92 446 + 2 8 3 31 68 908 + 1 6 3 55 98 3 93 36.618 + 0 8 95 52 

1966 91 74 + 4 0 5 264 + 8 3 77 87 583 + 3 0 8 41 41 1.017 + 30 4 62 70 3 91 38.127 + 4 1 99 46 

1967 89 96 - 1 9 5.269 + 0 1 77 94 690 + 1 8 4 4 9 0 1 1 029 + 1 2 63 44 3 78 37.147 - 2 6 96 90 

1968 93 72 + 4 2 5 639 + 7 0 83 42 860 + 2 4 6 61 08 1 161 + 1 2 8 71 58 3 67 36.236 - 2 5 94 52 

1969 99 32 + 6 0 6.368 + 1 2 9 94 20 1.059 + 2 3 1 75 21 1 343 + 1 5 7 82 80 3 47 38 037 + 5 0 99 22 

1970 . . . . 95 59 - 3 8 6 410 + 0 7 94 82 1.154 + 9 0 81 96 1 493 + 11 1 92 05 3 09 38 374 + 0 9 1 0 0 1 0 

1971 1 0 0 0 0 + 4 6 6.760 + 5 5 100 00 1 408 + 2 1 9 100 00 1 .622 + 8 7 100 00 3 02 38 335 - 0 1 100 00 

1972 109 46 + 9 5 7 757 + 1 4 8 114 75 1 861 + 3 2 2 132 17 1 .785 + 1 0 0 110 05 3 09 40 396 + 5 4 105 38 

1973 113 92 + 4 1 9 409 + 2 1 3 1 3 9 1 9 2 429 + 3 0 6 172 51 1 937 + 8 5 119 42 3 02 39 755 - 1 6 103 70 

1974 116 07 + 1 9 10.123 + 7 6 149 75 3.115 + 2 8 2 221 24 2.278 + 1 7 6 140 44 2 94 5 ) 38 288 - 3 7 99 88 

1975 105 35 ' ) - 5 2 9.550') - 5 7 141 27 3.595 + 1 5 4 255 33 2 376 + 4 3 146 49 3 01=) 36 677' ) - 4 2 95 67 

' ) Vor läuf ige Ergebnisse. — ' ) Schätzungen 

sehen, d ie Produkt ionserwartungen sind al lerdings 
opt imist ischer als vor einem Jahr. 

Die Glasindustrie entwickel te s ich in der ersten 
Jahreshälf te günstiger als die meisten anderen 
Branchen, in der zweiten Jahreshälf te erl i t t s ie den 
größten Produkt ionsrückgang al ler Branchen.. Bei 
den Verbrauchsgütern (vor al lem Glasschmuck) g ing 
die Produkt ion um fast 4 0 % zurück.. Die Exporte der 
Glasindustr ie sind 1975 um mehr als 20% gesunken. 
Der Konjunkturtest vom Jänner ist wei terhin 
schwach, besonders ungünst ig s ind die Meidungen 
im Konsumgüterbereich. Die holzverarbeitende Indu
strie mußte ihre Produkt ion um 7 % kürzen, wobei 
in al len Untergruppen Produkt ionsrückgänge zu ver
zeichnen waren Im IV, Quartal konnte jedoch in 
al len Gruppen eine deut l iche Belebung festgestel l t 
werden, bei Grundstoffen wurde die Vor jahrespro
dukt ion schon um 12%, bei Baustoffen um 7 % und 
bei Verbrauchsgütern um 4 % übertroffen, Der Be
schäft igtenstand wurde im Jahresdurchschni t t um 
5 1 / 2 % verr ingert und lag nur knapp über dem Niveau 
von 1971, die Exporte sanken nominel l um 8 1/2%, 

Der Konjunkturtest ergab zwar im Jänner günst igere 
Produkt ionserwartungen und eine etwas höhere 
Kapazitätsauslastung, bleibt aber im al lgemeinen 
eher pessimist isch, 

Die einzelnen Sparten des Bekleidungsbereiches 
melden für 1975 durchwegs Produkt ionsrückgänge, 
das Ausmaß wurde mit zunehmender Konsumnähe 
geringer, So produzierte die Ledererzeugung um 
14%, d ie Lederverarbeitung aber nur um 1 % weni 
ger, die Text i l industr ie mußte ihre Produkt ion um 

15% einschränken, die Bekleidungsindustr ie um 5%, 
Al le Bekleidungssparten haben in den letzten Jahren 
ihren Beschäft igtenstand stark verringert.. Die leder
erzeugende Industr ie beschäft igte 1975 um 4 4 % 
weniger Arbei tskräf te als 1971 (Rückgang von 1974 
auf 1975 —26%) , die Lederverarbeitung um 19 1/2% 

(—12%), die Text i l industr ie um 19% (•—12V2%) und 
die Bekleidungsindustr ie um 4 1 A % (—4%). Durch 
diese Beschäft igtenanpassung an den offensicht
l ich als längerfr ist ig eingeschätzten Trend rück läu
figer Produkt ion entwickel te s ich die Produkt iv i tät 
im Bekle idungsbereich größtentei ls besser als in der 
Gesamtindustr ie, Die Importe schnit ten in al len die
sen Sparten günst iger ab ais die Exporte und ent
zogen den inländischen Erzeugern einen Teil der 
steigenden heimischen Nachfrage: In der Beklei 
dungsindustr ie wurde um 1 5 7 2 % mehr import iert , 
die Exporte erhöhten s ich nur um 4 1 / 2 % , in der 
Lederverarbeitung st iegen die Importe um 15 1/2%, 

die Exporte nur um 1 0 1 / 2 % , in der Ledererzeugung 
st iegen beide Handelsströme, der Importüberschuß 
erhöhte sich auch hier, 

Die Nahrungs- und Genußmittelindustrie konnte ihre 
Vor jahresprodukt ion auf Grund der hohen Zucker
ernte halten, in den ersten neun Monaten waren auch 
hier die Vorjahrsergebnisse nicht ganz erreicht 
worden. Auf Grund der relativ wenig konjunktur
empf indl ichen Nachfrage kann diese Branche ihren 
Antei l an der Industr ieprodukt ion in Zeiten eines 
gesamtwir tschaft l ichen Konjunkturt iefs erhöhen, 
langfrist ig sank ihr Antei l jedoch von 1 3 1 / 2 % im 
Jahr 1964 auf 1 2 % (1975), 

Karl Aiginger 
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Bauwirtschaft 
D a z u Statistische Übersichten 6^ bis 6 3 

R e a l e B a u p r o d u k t i o n 1975 deut l i ch g e s u n k e n 

Die reale Bauprodukt ion ist im Berichtsjahr erstmals 
seit sechs Jahren geschrumpft , und die Bauwirtschaft 
geriet 1975 in die schwerste Rezession der Nach
kriegszeit, Schon im Laufe des Jahres 1973 hatte 
sich eine Abschwächung der Bauwirtschaft abge
zeichnet, die zunächst zur Dämpfung der über
hitzten Konjunktur und insbesondere der rasch 
steigenden Baupreise erwünscht kam Seit Beginn 
1974 beschleunigten s ich Tempo und Ausmaß der 
Talfahrt,, Im II Quartal 1975 erreichte der Abschwung 
seinen Tiefpunkt (—8% gegen Vorjahr, nach — 2 % 
im I, Quartal), Im 2 Halbjahr konnten Konjunktur-
beiebungsmaßnahmen des Bundes den Rückschlag 
mi ldern (III Quartal — 4 % , IV Quartal — 3 % ) , Zu 
sätzl iche Mittel aus dem Konjunkturausgle ichsbudget 
von rund 3 Mrd, S wurden in der zweiten Jahreshälf te 
zur Stützung der Bauwirtschaft f re igegeben Im Jah
resdurchschni t t lag die reale Bauprodukt ion um 
4 5% unter dem Vorjahrsniveau 

Von der Rezession wurde in erster Linie das Bau
hauptgewerbe, und hier insbesondere d ie mitt leren 

Beitrag der Bauwirtschaft zum Brutto-Nationalprodukt 
(Zu Preisen 1964) 

l Qu JJ Q u I I I Q u IV Q u 

Umsatzentwicklung der Bauindustrie und des Bauhaupt
gewerbes 

Jahres
durch
schnitt 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

1972 + 1 4 8 + 9 8 + 1 0 7 + 1 4 8 +12 3 
1973') + 96 + 8 7 + 8 9 + 4 9 + 7 7 
1974') + 3 0 + 3 0 + 1 o + 1 0 + 1 8 
1975') . - 20 - 8 0 - 4 0 - 3 0 - 4 5 

' ) Vor läuf ige W e r t e 

Beitrag der Bauwirtschaft zum Brutto-Nationalprodukt 

GLEIT. DftEI-QUARTALSDURCHSCHNITTE 
2 Q o BAUIIRTSCHAFT 

' • • I i , , 1 , , i I 

G9 7 0 7 1 72 73 7<t 75 
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und kleineren Betr iebe, betroffen, Die Nachfrage 
nach Baunebenleistungen entwickel te s ich etwas 
günstiger Gegen Jahresende prof i t ierte vor allem 
das Bauinstal lat ionsgewerbe von den Förderungs
maßnahmen der Regierung zur Wohnungsverbesse
rung und Althaussanierung, 

Die jüngsten Ergebnisse des Konjunkturtestes für 
die Bauwirtschaft lassen für 1976 eine leichte Bes
serung der Lage erwarten,. Die posit iven Anzeichen 
sind aber noch nicht so stark ausgeprägt, daß man 
einen raschen Aufschwung der Bauwirtschaft erwar
ten könnte Das weitere Baugeschehen wi rd vorwie
gend von der öffentl ichen Auftrags vergäbe und der 
St imul ierung der pr ivaten Nachfrage abhängen. Zur 
Konjunkturbelebung der Bauwirtschaft hat die Regie
rung Förderungsmaßnahmen vorgesehen, Die Ein
führung der vorzeit igen Abschreibung der Bauinve
sti t ionen in den Jahren 1976 und 1977 wi rd voraus
sicht l ich Nachfrageimpulse von den gewerb l ichen 
und industr iel len Investoren auslösen Die öffent
l ichen Mitteln für den Straßenbau (Ausbau von Auto
bahnen, Bundes- und Schnellstraßen) sowie für den 
Bundeshochbau werden im kommenden Jahr die 
Bauwirtschaft gleichfal ls anregen, 

S c h r u m p f e n d e U m s ä t z e in d e r Bau indust r ie und i m 
B a u h a u p t g e w e r b e 

Die Unternehmer des Hoch- und Tiefbaues spürten 
die Rezession besonders stark, Die nominel le Pro
dukt ion stagnierte im Jahresdurchschni t t auf dem 
Niveau 1974 ( + 0 6 % ) Erstmals seit der letzten 
Baurezession von 1969 bl ieben die Umsätze der Bau-
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industr ie und des Bauhauptgewerbes zeitweise unter 
jenem des Vorjahres. Bereits im l. Quarta! hatte 
sich der nominel le Zuwachs der Bauprodukt ion stark 
verr ingert ( + 4%) , im II. wirkte s ich der Konjunktur
e inbruch in einem Umsatzrückgang aus {—4%).. 
Im Verlauf des 2. Halbjahres wurde wieder an
nähernd die nominel le Produkt ion des Vorjahres 
erreicht. 

Umsatzentwicklung in der Bauindustrie und im Bauhaupt
gewerbe 

0 0 0 V e r ä n  0 V e r ä n 
1973 1974 1975 derung IV. Q u derung 

gegen 1975 gegen 
das das 

Vor jahr Vor jahr 
Mill S i n % Mil l S i n % 

3 634 3 972 3 996 + 0 6 3 368 + 3 9 
1 8 6 4 1 984 1 948 - 1 8 1 612 + 3 4 
1 557 1 689 1 774 + 4 5 1 522 + 5 9 

213 290 274 - 5 3 234 - 4 3 

Insgesamt 
davon Hochbau 

T ie fbau 
Adapt ierungen 

Q : Österreichisches Statistisches Zenf ra lamt 

Der starke Produkt ionsrückgang wurde vorwiegend 
durch die extrem schwache private Nachfrage ver
ursacht. Die zusätzl iche Auftragsvergabe des Bundes 
in der zweiten Jahreshälfte verhindere ein noch 
weiteres Absinken der Bauprodukt ion und führte zu 
einer Verschiebung der Nachfrage nach Bauleistun
gen vom Hochbau zum Tiefbau. Dementsprechend 
waren die Bauleistungen für die öffentl ichen Auf
t raggeber 1975 um 6 % höher, für pr ivate Auf t rag
geber um 4 % niedriger als im Vorjahr. 

Die nominel le Produkt ion im Hochbau war um 1 8 % 
geringer als 1974 (Wohnhaus- und Siedlungsbau 
— 1 8 % , sonstiger Hochbau — 2 3%), der Tiefbau 
erreichte im Jahresdurchschni t t einen Zuwachs von 
4 5% (Straßenbau + 2 '9%, Brückenbau — 2 2 % , 
Kraftwerksbau — 9 0%, sonstiger Tiefbau + 1 2 1 % ) . 

S t a r k e D ä m p f u n g d e s Pre isauf t r iebes 

Der drast ische Rückgang der Nachfrage nach Bau
leistungen hat den Preisauftr ieb stark verr ingert Die 
Jahressteigerungsrate des Baupreis index im Wohn
haus- und Siedlungsbau sank von + 1 2 1 % im 
I. Quartal auf + 4 4 % im IV. Quartal und betrug im 
Jahresdurchschni t t + 7 2 % . Die Rohbaupreise (Tei l
index für Baumeisterarbeiten) waren 1975 um 5 4 % 

Preisentwicklung im Wohnhaus- und Siedlungsbau 

Insgesamt Baumeisterarbeiten Sonstige Bauarbeiten 
0 V e r ä n  0 Ve r ä n  0 V e r ä n 

1971/72 derung 1971/72 derung 1971/72 derung 
= 100 gegen das = 100 gegen das = 100 gegen das 

Vor jahr Vor jahr Vor jahr 
i « % i n % i n % 

1973 130 5 + 2 0 3 131 9 + 2 1 3 128 4 + 1 8 9 
1974 150 9 + 1 5 6 149 5 + 1 3 3 152 9 + 1 9 1 
1975 161 8 + 7 2 157 6 + 5 5 1 6 8 1 + 9 9 
IV Qu 1975 162 6 + 4 4 158 5 + 3 3 168 9 + 6 2 

höher als im Vorjahr, die Preise für Arbei ten der 
Professionisten, die vorwiegend Baunebenleistungen 
betreffen, st iegen um 9 9 % . Auf Grund des scharfen 
Wettbewerbes um Bauaufträge wi rd der dämpfende 
Einfluß auf die Preisentwicklung im Hoch- und Tief
bau anhalten 

A b b a u von Arbe i tskrä f ten 

Die Abschwächung der Baukonjunktur führte zu 
einem deut l ichen Beschäft igtenrückgang in der Bau
wirtschaft . Die Zahl der unselbständig beschäft igten 
bl ieb laut Sozialversicherungsstat ist ik um rund 4 ' 5% 
(oder 12.000) unter dem Vorjahrswert, Der Beschäf
t igtenrückgang beschränkte sich al lerdings auf Gast
arbeiter (—13.500). Die Zahl der Beschäft igten hatte 
bis zum Sommer sinkende Tendenz. Seither ist der 
Rückstand gegen das Vorjahr etwas kleiner gewor
den. Die schwache Beschäft igung war insbesondere 
auf die f laue private Nachfrage vor al lem im Hoch
bau zurückzuführen. Im Jahresdurchschni t t gab es 
Im Hoch- und Tiefbau insgesamt 6 % weniger 
Beschäft igte als im Vorjahr (im 1. Halbjahr — 6 6%, 
im 2. Halbjahr —5 2%), Vom Arbei tskräf terückgang 
war das Bauhauptgewerbe viel stärker betroffen 
als das Baunebengewerbe, das s ich dank der gün
stigeren Auftragslage etwas besser behaupten 
konnte 

Beschäftigte in der Bauindustrie und im Bauhauptgewerbe 

0 0 0 V e r ä n  0 V e r ä n 
1973 1974 1975 derung IV, Qu derung 

gegen das 1975 gegen das 
Vorj ahr Vor jahr 

i n % i n % 
Personen Personen 

147.747 136.883 128 888 - 5 8 98 292 - 5 0 
88.828 7 9 1 4 2 72,090 - 8 9 54 497 - 6 4 
46 383 43.461 43 492 + 0 1 33 609 - 1 1 

12 536 14 280 13 306 - 6 8 1 0 1 8 6 - 9 0 

Insgesamt 
davon Hochbau 

T ie fbau 
Adapt ie 

rungen 

Q : Österreichisches Statistisches Zent ra lamt . 

Die Zahl der Arbei ts losen betrug im Jahresdurch
schnitt 8,000, Vergl ichen mit dem Vorjahr st ieg sie 
um 80% (oder um 3,500) Wie bei den Beschäft igten 
war im II . Quarta! der Abstand am größten. Seither 
hat er s ich al lmähl ich verr ingert , Das gleiche gi l t 
für die Entwicklung der offenen Stel len. Im Jahres
durchschnit t waren um die Hälfte weniger ausge
schr ieben als 1974 Insgesamt betrug die Zahl der 
Stel lenangebote in der Bauwirtschaft im Durch
schnitt 3.300. 

Offene Stellen und Arbeitsuchende in der Bauwirtschaft 

0 1973 0 1974 0 1975 

Q : Österreichisches Statistisches Zen t ra lamt 
Arbeitslose . . 
Offene Stellen 

3 980 
8.831 

0 1974 
Personen 

4 487 
7.193 

8 052 
3.344 
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E i n s c h r ä n k u n g der Baustof fprodukt ion Derzeitige Geschäftslage 

Die Baustofferzeugung ging im Laufe des Jahres 
1975 stark zurück. Die reale Produkt ion lag im 
Jahresdurchschni t t um rund 9 % unter dem Vorjahrs
wert. Die Erzeugung von Rohbaumaterial ien wurde 
stärker eingeschränkt als die von Material ien für 
das Ausbau-, Bauhilfs- und instal lat ionsgewerbe. Die 
Baustahlprodukt ion mußte 1975 empf indl ich gedros
selt werden.. Es wurde um 3 0 % weniger abgesetzt 
als 1974 Die Bauwirtschaft produzierte vorwiegend 
mit den auf Lager gelegten Baumaterialien.. 

Bau
hauptgewerbe davon 

insgesamt Hochbau T ie fbau 
Salden aus den Prozentanteilen der Firmen, 

die die Geschäftslage günstiger oder ungünstiger 
als saisonüblich beurteilen 

0 1974 - 6 2 - 5 5 - 7 2 
0 1975 - 8 0 - 7 6 - 8 7 

1975.Jänner - 8 1 - 7 5 - 8 8 
Apr i l - 8 0 - 7 6 - 8 7 

Juli . - 8 1 - 7 5 - 8 9 
O k t o b e r - 7 9 - 7 8 - 8 2 

1976,Jänner - 7 4 - 6 9 - 8 3 

Nachfrage nach Baustahl 

1973 1974 1975 IV. Q u 
Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Zukünftige Geschäftslage 

Auffragseingänge 
Baustahlliefe rungen 

Q : Walzstah lbüro 

+ 3 7 8 
+ 9 7 

- 2 4 0 
- 6 6 

- 3 4 3 
- 3 0 2 

+ 32 5 
- 5 3 2 

Auch die Stein- und keramische Industr ie schränkte 
infolge der anhaltenden Baurezession ihre Produk
t ion weiter ein Laut Konjunkturtest der Industr ie war 
die Auslastung der Produkt ionskapazitäten im abge
laufenen Jahr extrem niedrig. 83% der befragten 
Unternehmer hatten während des Jahres freie Kapa
zitäten. Gegen Jahresende besserte s ich die Auf
tragslage nur ger ingfügig, Im Jahresdurchschni t t 
klagten 67% der Unternehmer über zu niedr ige Auf
t ragsbestände. 

Konjunk turbeur te i lung bis Jahresmi t te s tark 
ve rsch lech te r t 

Der Produkt ionsrückgang der Bauwirtschaft spiegelt 
sich auch in der Konjunkturbeurtei lung der Unter
nehmer, Bereits die ersten Befragungen im Jänner 
1975 zeigten einen Konjunkture inbruch, der s ich bis 
Sommer verstärkte. Danach meldeten die Bauunter-

Unternehmermeldungen im Konjunkturtest 

Auftragslage 

Bau
hauptgewerbe 

insgesamt 
Salden aus den Prozenlanfeilen der Firmen, 

die hohe bzw niedrige Auftragsbestände melden 

davon 
Hochbau T i e f b a u 

0 1974 
0 1975 

1975.Jänner 
Apr i l 
Juli 

O k t o b e r 

1976,Jänner 

- 6 4 
- 7 8 

- 7 3 
- 8 3 
- 7 5 
- 8 1 

- 7 8 

- 6 1 
- 7 4 

- 6 7 
- 8 3 
- 7 0 
- 7 7 

- 7 0 

- 6 9 
- 6 5 

- 8 5 
- 8 7 
- 8 4 
- 8 5 

- 9 0 

0 1974 
0 1975 

1975, Jänner 
A p r i l 
Juli 

O k t o b e r 

1976,Jänner 

0 1974 
0 1975 

1975 ,Jänner 
Apr i l 
Juli 

O k t o b e r 

1976 Jänner 

Bau
hauptgewerbe davon 

insgesamt Hochbau T ie fbau 
Salden aus den Prozentanteilen der Firmen, 

die im nächsten halben Jahr mite iner günstigeren 
oder ungünstigeren Entwicklung der Geschäfts
lage rechnen, als es saisongemäß zu e rwar ten 

w ä r e 

- 6 7 
-a i 
- 7 8 
- 7 8 
- 8 5 
- 8 3 

- 7 2 

- 6 1 
- 7 8 

- 7 5 
- 7 5 
- 8 0 
- 8 2 

- 6 4 

- 7 7 
- 8 6 

- 8 5 
- 8 3 
- 9 1 
- 8 5 

davon 

Zukünftige Preisentwicklung 

Bau
hauptgewerbe 

insgesamt Hochbau T ie fbau 
Salden aus den Prozentanteiten der Firmen, 

die für die nächsten 3 bis 4 Monate steigende 
bzw fal lende erz ie lbare Baupreise e rwar ten 

- 2 1 
- 4 2 

- 3 9 
- 2 8 
- 5 1 
- 5 0 

- 3 2 

- 5 
- 3 3 

- 3 0 
- 1 5 
- 4 4 
- 4 4 

- 5 0 
- 5 9 

- 5 7 
- 5 7 
- 6 4 
- 5 8 

- 5 1 

nehmer keinen weiteren Rückgang der Baukonjunk
tur, aber auch keine merkl iche Belebung, Im Jahres
durchschnit t hielten per Saldo 7 8 % der Firmen ihre 
Aufträge für zu niedrig (nach 6 4 % im Vorjahr), 8 0 % 
bezeichneten die derzeit ige Geschäfts lage und 8 1 % 
die künft ige Geschäftslage für ungünst iger als sai 
sonübl ich Der starke Preisverfal l wurde auch durch 
die Unternehmerbefragung bestätigt, 4 2 % der Firmen 
rechneten für d ie nächsten Monate mit s inkenden 
Baupreisen,. Ende Jänner wurden alle Konjunktur
indikatoren etwas besser beurtei l t als 1975, aber 
noch immer ungünstiger als 1974, 

Margarethe Zinegger 
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Handel und Verbrauch 
D a i u Statistische Obersichten 7 1 bis 7 3 

G e r i n g e r Z u w a c h s d e s pr iva ten K o n s u m s 

Der kräft ige Konjunktureinbruch der Österreichischen 
Wirtschaft im Jahr 1975 geht zum Teil auf die 
schwache Nachfrage der privaten Haushalte zurück.. 
Die Konsumausgaben nahmen zwar real noch um 
2 1 A % zu (nominell um 11%), damit war aber die 
Zuwachsrate mit Abstand die niedrigste der letzten 
zwanzig Jahre. Selbst im Rezessionsjahr 1967 ist der 
private Konsum real um 3 V 2 % gewachsen. Aber 
auch dieser ger inge Konsumzuwachs beruht haupt
sächl ich auf der Belebung der Nachfrage, insbeson
dere nach dauerhaften Konsumgütern, gegen Ende 
des Jahres, vor al lem wegen der Erhöhung der 
Mehrwertsteuer ab 1. Jänner 1976. Im IV. Quartal 
war der private Konsum real um 4V2% höher als 
im Vorjahr, in den ersten drei Quartalen nur um 
11A%.. Al lerd ings waren d ie Konsumausgaben im 
IV. Quartal 1974 schon sehr niedrig ( + 7 i % nach 
durchschni t t l ich + 5 % in den Vorquartalen). Die 
zwei jähr ige Zuwachsrate (1975 gegen 1973) war des
halb im IV. Quartal noch immer geringer ( + 5%) als 
in den ersten drei ( + 7%). 

Privater Konsum, Masseneinkommen, Spareinlagen und 
Teilzahlungskredite 

Privater Netto-Ein- Spareinlagen') Te i l -
Konsum kommen der zahlungs-

Unselbständigen kredi te 1 ) 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

0 1 9 6 0 / 1 9 7 3 + 8 9 + 1 0 2 + 15 4 ' ) + 7 9 

1974 + 1 3 5 3 ) + 1 4 2 1 ) + 1 0 7 + 8 1 

1975 + 1 0 8*) + 1 5 4 1 ) + 42 3 + 1 6 

IV Qu 1975 + 1 1 4=) + 1 3 6 J ) + 34 9 + 1 6 

') Dif ferenz der Spareinlagenstände von Wirlschaftsunternehmungen und Priva
ten bei den Kreditinstituten, einschließlich Zinsgutschriften — 2 ) Aushaftende 
Kredite der Teilzahlungsinstifufe für Konsumgüter zu Ende des Zeitabschnittes 
Einschließlich Barkredite für Investitionsgüter — ') Vor läuf ige Zah len — 
*) 01961 /1973 

Der schwache Zuwachs des privaten Konsums ist 
zum Teil darauf zurückzuführen, daß die realen 
Masseneinkommen seit 1974 langsamer zunahmen 
als vorher, vor al lem aber auf die erhöhte Sparnei
gung der Konsumenten 1974 ist das Nettoeinkommen 
der unselbständig Beschäftigten real (bereinigt mit 
dem impl iz i ten Preisindex des privaten Konsums) 
um 4V2%, 1975 um etwa 6Va% gest iegen, gegen 
durchschni t t l ich 8 7 2 % seit Anfang der siebziger 
Jahre. Gleichzeit ig sparten die Konsumenten immer 
größere Tei le ihres Einkommenszuwachses. Dafür 

spricht vor al lem die starke Zunahme der Spar
einlagen, die al lerdings nur zum Teil von Privat
haushalten stammen Von Wir tschaf tsunternehmun
gen und Privaten wurden 1975 per Saldo rund 
45 Mrd. S auf Sparkonten eingelegt, um 4 2 1 A % mehr 
als im Vorjahr und um 57 1 A% mehr als zu Beginn 
der Sparförderung im Jahre 1973 Anderersei ts nahm 
die Verschuldung der Haushalte immer weniger zu 
Die bei den Tei lzahlungsinst i tuten aushaftenden 
Kredite für die Anschaffung von dauerhaften und 
nichtdauerhaften Konsumgütern waren Ende 1975 
nur um 1 V 2 % höher als im Vorjahr, nach 2Vz% 
Ende September und 8 % Ende Dezember 1974., 
Zwar wuchsen die aufgenommenen Kredite wieder 
rascher ( + 6 1 / 2 % ) als im Vorjahr ( + 3%), gleichzeit ig 
nahmen aber auch die Rückzahlungen stärker zu. 
Die hohe Sparneigung der Konsumenten hängt zwei
fel los zum Teil mit der wachsenden Sorge um d ie 
Sicherheit der Arbeitsplätze zusammen,, Nach Erhe
bungen des Instituts für empir ische Sozial forschung 
(IFES) im Auftrag der Oesterreichischen Nat ional
bank war der Antei l der Befragten, d ie die Arbei ts
plätze für nicht ganz sicher ansehen, im Durchschnit t 
des Jahres 1975 etwa doppelt so hoch wie 1974, 

Lebhaf te N a c h f r a g e n a c h d a u e r h a f t e n K o n s u m g ü t e r n 

Vom geringen Konsumzuwachs 1975 entfiel ein 
außergewöhnl ich hoher Teil auf dauerhafte Konsum
güter. Während im Durchschnit t der Jahre 1970 bis 
1974 der Antei l der dauerhaften Konsumgüter an den 
zusätzl ichen realen Konsumausgaben (marginaler 
Ausgabenantei i ) knapp 24% betrug, erreichte er 1975 
40 1/2%, Dementsprechend wuchsen die Konsum
ausgaben für langlebige Waren real um 7 % (nomi
nell um 12%), die für die übrigen Güter und Leistun
gen aber nur um 1 1/2% (10 1 A%) Der relativ hohe 
Zuwachs der Käufe von dauerhaften Konsumgütern 
geht hauptsächl ich auf die lebhafte Nachfrage im 
IV. Quartal zurück. Von Oktober bis Dezember 1975 
wurde real um 16% mehr für dauerhafte Konsum
güter ausgegeben als im Vorjahr (um 10% mehr als 
1973), in den ersten drei Quartalen aber nur um 
3 % (6%), Besonders kräft ig nahmen die Käufe von 
Personenkraftwagen und Fotogeräten zu.. Die realen 
Ausgaben für Neuanschaffungen von Personenkraft
wagen für Privatzwecke waren 1975 um 15 1/2% 

(im IV. Quartal um 36%) höher als im Vorjahr, tei ls 
wei l die Zahl der gekauften Fahrzeuge stieg ( + 1 1 % 
bzw. + 2 4 % ) , tei ls wei l sich die Nachfrage zu größe
ren und teureren Typen verlagerte, Die Einzelhan
delsumsätze von opt ischen und fe inmechanischen 
Erzeugnissen wuchsen real um 17% (19%), Auch 
Einr ichtungsgegenstände und Hausrat ( + 12%), Mo
peds ( + 22%), Uhren und Schmuckwaren ( + 8%) 

wurden im IV, Quartal viel mehr gekauft als im Vor-
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Entwicklung des privaten Konsums 

1960/1973 1974 1 ) 1975') IV. Qu 
0 1975') 

Reale Veränderung gegen das Vor jahr 
i n % 

Nahrungsmit te l und Ge l ränke + 2 1 + 2 3 + 1 7 + 2 3 
T a b a k w a r e n + 5 8 + 0 7 - 3 7 + 1 0 9 
Kleidung + 5 3 + 3 2 + 2 3 + 4 4 
Wohnungsnufzung + 3 1 + 3 0 + 3 0 + 3 0 
Heizung und Beleuchtung + 6 1 - 0 6 + 0 5 + 3 1 
Einrichtungsgegenstände und Hausrat ' ) + 7 1 + 4 8 + 2 7 + 1 0 8 
Körper - und Gesundheitspflege + 4 6 + 3 3 - 0 7 - 0 0 
Verkehr und Nachrichten + 7 6 + 0 4 + 8 1 + 1 2 6 
Bildung, Unterhal tung Erholung . . . + 9 1 + 1 3 4 + 1 9 - 2 5 

Privater Konsum insgesamt . . . + 4 " 8 + 3 7 + 2 ' 5 + 4"6 

') Vor läuf ige Schätzung — ' ) Einschließlich Haushaltsführung. 

jähr; das Jahresergebnis war aber wegen der 
schwachen Nachfrage in den ersten drei Quartalen 
nur wenig besser oder sogar schlechter als jenes 
für 1974. 

Von den übr igen Gütern und Leistungen hatten 
hauptsächl ich Betrieb und Erhaltung von Personen
kraftwagen (real + 7 % ) , öffent l iche Verkehrsmit tel 
( + 6%), Ofenheizöl ( + 14V2%) überdurchschni t t l ich 
hohe Ausgabensteigerungen Im Gegensatz zu den 
Vorjahren wurde dagegen für Urlaube real nur knapp 
so viel aufgewendet wie vor einem Jahr (nominel l 
um 3 1 /2% mehr). Niedriger als im Vorjahr waren die 
realen Ausgaben für Tabakwaren (—3 1/2%), da der 
Zigaret tenverbrauch seit der Preiserhöhung im 
November 1974 bis Oktober 1975 rückläufig war Erst 
seit November 1975 konnte die Tabakregie höhere 
reale Umsätze erzielen als im Vorjahr 

S c h w a c h e r G e s c h ä f t s g a n g im H a n d e l 

Während der private Konsum 1975 schwächer wuchs 
als im Vorjahr, konnte der Einzelhandel den relativ 
ger ingen realen Umsatzzuwachs des Vorjahres sogar 
etwas übertreffen ( + 3%).. Nominel l wurde infolge 
des schwächeren Preisauftr iebes 1) nur um 10% mehr 
verkauft als im Vorjahr, nach 1 3 1 / 2 % im Jahre 1974 
Die relativ günst ige Entwicklung geht auch hier wei t 
gehend auf die kräft ige Umsatzsteigerung im 
IV. Quartal ( insbesondere im Dezember) als Folge 
des schlechten Ergebnisses im Vorjahr zurück. Im 
IV. Quartal waren die Einzelhandelsumsätze real um 
6 V 2 % höher als im Vorjahr (im Dezember um 12%), 
in den ersten drei Quartalen aber nur um 1V2%. 

Der Zwei jahreszuwachs (1975 gegen 1973) war j e 
doch real im IV Quartal ( + 4 ' / 2 %) niedriger als vor
her ( + 7%) Wie in den Vorjahren expandierten die 
Konsumgenossenschaften stärker als der übr ige Ein
zelhandel , der Abstand wurde jedoch merk l ich ger in
ger. Ihre Umsätze (ohne Kaufhäuser) nahmen nomi-

l ) Der implizite Preisindex des Einzelhandeis (mit variabler 
Gewichtung) hat 1975 um 7% zugenommen, 1974 aber 
um mehr als 10%. 

nell um 12Vz% zu nach 2 1 % im Vorjahr, der Vor
sprung gegenüber den Gesamtumsätzen des Einzel
handels sank von 7% auf 2V2 Prozentpunkte Obwohl 
die Zahl der Läden neuerl ich um 2 % verr ingert 
wurde, konnten die Konsumgenossenschaften ihren 
Marktantei l weiter leicht steigern.. Er betrug 1975 
gemessen an den Gesamtumsätzen des Einzelhan
dels fast 7%, bezogen auf die Umsätze des Einzel
handels mit Lebensmitteln und Gemischtwaren 
22VJ%. 1964 lagen diese Antei le erst bei 5% und 
12 1/2% Waren- und Versandhäuser entwickel ten s ich 
zwar wie in den letzten Jahren unterdurchschni t t l ich, 
sie schnit ten aber real besser ab als im Vorjahr, ihre 
Umsätze waren nominel l um 7 1/2%, real um 1 % 
höher als im Vorjahr, nach + 7 1 A % und — 2 % im 
Jahre 1974 Auch in den einzelnen Bundesländern 
war der Geschäftsgang sehr unterschiedl ich, Über
durchschni t t l ich gut ging der Einzelhandel in Vorar l 
berg (nominel l + 1 6 % ) und in der Steiermark 
( + 13Vz%), wogegen Kärnten ( + 6V2%), Burgenland 
( + 7V*%), Niederösterreich ( + 8%) und Tirol ( + 8%) 
unterdurchschni t t l iche Zuwachsraten erzielten Das 
dürf te tei lweise mit der Entwicklung des Fremden
verkehrs und mit seiner Bedeutung für den Einzel
handel der einzelnen Bundesländer zusammen
hängen,, 

Einzelhandelsumsätze nach Branchen 1) 

1974 1975 IV, Q u . 1974 1975 IV. Q u . 
1975 1 975 

nominell rea l 
Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Nahrungs- u GenuBmittel + 8 0 + 7 3 + 7 8 - 1 1 + 0 1 + 1 2 
T a b a k w a r e n . . . - 1 3 + 8 3 + 14 3 - 3 1 - 4 0 + 5 0 
Text i lwaren u Bekleidung + 1 0 2 + 8 2 + 7 4 - 0 2 + 2 4 + 3 5 
Schuhe + 4 4 + 9 4 + 1 4 0 - 3 5 + 2 8 + 7 6 
Leder- u Lederersatzwaren + 1 6 5 + 1 0 9 + 1 4 6 + 3 5 + 0 8 + 3 3 
Heilmittel . . + 15 2 + 1 6 1 + 1 4 1 + 8 0 + 4 4 + 8 6 
Kosmetische Erzeugnisse. 

Waschmittel u a . + 1 0 6 + 8 6 + 8 8 + 2 4 _ 3 6 - 1 1 
Möbel u Heimtext i l ien + 29 1 + 9 8 + 1 6 6 + 1 9 4 + 6 4 + 1 4 3 

Haushalts- u. Küchengeräte + 1 4 4 + 7 5 + 1 0 5 + 4 7 „ 2 1 + 3 1 
G u m m i - u Kunststoffwaren + 22 8 - 2 5 3 - 1 6 5 + 2 1 - : 2 8 9 - 1 9 9 

Fahrzeuge + 2 6 + 2 4 5 + 3 5 0 - 3 5 + 15 8 + 26 4 
N ä h - , Strick- u 

Büromaschinen . , . + 27 6 - 1 2 8 + 8 1 + 1 9 6 I 5 5 + 6 9 
Optische u feinmechanische 

Erzeugnisse + 3 6 4 + 2 0 8 + 2 4 0 + 2 9 0 + 1 7 0 + 1 9 1 
Elektrotechn Erzeugnisse . + 27 2 + 7 6 + 1 8 1 + 2 3 5 + 5 0 + 1 4 9 
Papierwaren u Bürobedarf + 1 5 0 + 7 9 + 9 2 - 3 2 - 2 8 + 5 2 
Bücher, Ze i tungen, Ze i t 

schriften + 24 3 + 1 2 0 + 1 8 6 + 1 0 7 1 0 + 6 6 
Uhren u Schmuckwaren + 1 2 1 + 6 2 + 8 9 - 8 1 + 2 7 + 8 2 
Spie lwaren, Sportart ikel 

u Musikinstrumente + 15 0 + 8 0 + 7 7 + 9 0 + 4 5 + 3 5 
Brennstoffe . . + 3 4 0 + 1 0 7 + 0 6 + 1 0 7 + 0 9 - 7 3 

Treibstoffe + 39 8 + 6 4 + 5 4 - 2 6 + 3 7 + 5 4 
Blumen u Pflanzen + 1 5 7 + 1 4 0 + 1 9 1 
W a r e n - u Versandhäuser + 7 5 + 7 4 + 5 5 - 2 1 + 1 2 + 0 7 
Gemi seht w a r e n handel + 2 1 9 + 1 7 1 + 1 1 7 + 1 1 3 + 9 3 + 5 4 
Übr ige W a r e n + 1 0 5 - 0 2 + 1 3 5 

Einzelhandel insgesamt + 1 3 ' 5 + 10'0 + 1 1 7 + 2 T + 3"1 + 6"4 
Dauerhaf te Konsumgüter + 1 5 B + 1 3 9 + 20 9 + 8 3 + 8 2 + 1 6 3 
Nichtdauerhafte 

Konsumgüter + 1 2 8 + 8 9 + 8 9 + 1 4 + 1 4 + 3 1 

' ) N a c h den Indizesdes Österreichischen Statistischen Zentra lamtes ( 0 1 9 7 3 = 1 0 0 ) 
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Der Großhandel expandierte viel schwächer als im 
Vorjahr. Seine Umsätze waren bei stark nachlassen
dem Preisauftr ieb 1) nominel l um 5%, real um 7 2 % 
höher als im Vorjahr, nach 2172% und 7 % im 
Jahr 1974. Aber auch dieser geringe Zuwachs war 
nur dem guten Ergebnis des IV. Quartals ( insbeson
dere im Dezember) zu danken. Im IV. Quartal ver
kaufte der Großhandel nominell um 1072%, real 
um 7 % mehr als im Vorjahr (im Dezember + 2 2 7 2 % 
und +1872%) , in den ersten drei Quartalen aber 
nominel l nur um 3 % mehr, real um 2 % weniger. 
Al le Branchengruppen entwickel ten s ich 1975 ungün
st iger als im Vorjahr. Das schwächste Ergebnis er
zielten Rohstoffe und Halberzeugnisse (real — 5 % 
nach — 1 % im Vorjahr). Die Umsätze von Fert igwaren 
waren real nur knapp so hoch wie im Vorjahr (1974 
+ 872%), Agrarprodukte wurden um 372% mehr ver
kauft als vor einem Jahr, 1974 um 1272% mehr. 

Umsätze des Großhandels nach Branchen 1) 

1974 1975 IV. Q u 1974 1975 IV Qu 
1975 1975 

nominel l real 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Landwirtschaftliche Produkte + 18 2 + 5 6 + 1 2 3 + 1 6 4 + 4 0 + 10 2 
Texti l ien - 5 7 - 2 5 + 1 2 2 - 2 0 2 - 7 4 + 13 7 
Häute . Felle u Leder + 1 9 5 - 3 5 + 1 9 + 3 6 9 - 0 6 — 7 6 
Holz u Ho lzha lbwaren + 3 8 3 - 1 5 6 - 0 7 + 1 4 3 - 0 0 + 9 4 
Baumater ia l ien u. Flachglas + 23 6 + 5 9 + 1 6 1 + 8 3 - 3 1 + 6 7 
Eisen u NE-Meta l le + 1 4 6 - 1 3 7 - 8 9 - 1 3 0 - 1 4 9 + 0 2 
Feste Brennstoffe + 2 5 5 + 1 6 5 + 5 2 + 7 3 + 0 8 - 2 9 
Mineralölerzeugnisse + 4 2 6 - 1 2 - 0 3 - 2 5 - 3 9 - 0 2 
Übr ige Rohstoffe 

u H a l b w a r e n . . + 4 2 8 - 4 8 + 1 1 9 - 1 6 - 7 5 + 1 6 9 
Nahrungs- u. Genußmittel + 1 2 4 + 1 3 4 + 1 4 2 + 7 6 + 2 7 + 4 3 
W e i n u. Spirituosen + 1 0 6 + 1 3 0 + 6 4 + 3 9 + 7 3 + 1 8 
T a b a k w a r e n , - 1 7 9 + 0 6 + 0 3 - 1 9 6 - 1 0 7 - 7 9 
Bekleidung, St ickwaren 

u Bettwäsche + 1 2 4 - 1 5 + 4 3 + 2 0 - 7 0 + 0 6 
Schuhe u. Lederwaren + 1 1 6 + 2 2 + 8 1 + 6 9 - 0 3 + 4 4 
Hei lmit te l + 1 9 1 + 1 2 9 + 1 8 9 + 9 9 + 6 3 + 1 4 4 
Kosmetische Erzeugnisse 

Waschmittel u. a . + 1 2 1 + 1 9 7 + 2 8 6 + 6 9 + 1 0 0 + 21 0 
Landwirtschaft! Maschinen + 32 8 + 6 9 + 2 8 4 + 1 3 7 - 6 3 + 1 6 6 
Elektrotechn. Erzeugnisse + 17 0 + 0 2 + 6 5 + 6 4 + 0 8 + 4 0 
Fahrzeuge . . + 3 7 + 1 3 0 + 2 4 0 - 4 7 + 4 7 + 14 6 
Maschinen feinmechanische 

Erzeugnisse + 32 7 + 1 4 1 + 2 0 1 + 1 8 4 + 6 1 + 16 2 
Möbel u. Heimtext i l ien + 1 6 0 + 4 0 + 1 8 7 + 7 5 + 0 7 + 1 6 8 
Meta l twaren , Haushalts-

u, Küchengeräte + 3 0 0 + 3 2 + 1 4 6 + 1 0 0 - 7 8 + 7 5 
Papierwaren u Bürobedarf + 43 3 - 1 0 5 - 1 3 4 + 1 8 6 - 2 1 7 - 1 8 2 
Vermitt lung von 

Hande lswaren + 31 6 + 1 6 9 + 2 2 1 
Bücher, Ze i tungen. 

Zeitschriften + 9 2 + 0 1 + 3 3 + 1 4 - 1 8 1 - 7 9 
+ 1 8 1 + 16 2 + 1 3 0 + 1 5 9 + 1 2 7 + 7 6 

Großhande l insgesamt + 2 1 7 + 5'0 + 1 0 ' 3 + 7'1 + 0'3 + 7"1 
Agrarerzeugnisse, Lebens-

u Genußmittel + 1 5 3 + 8 9 + 1 2 8 + 1 2 3 + 3 4 + 7 4 
Rohstoffe u. Halberzeugnisse + 30 0 — 2 7 + 1 5 _ 0 8 - 4 9 + 2 5 
Fert igwaren + 21 1 + 7 2 + 1 5 0 + 8 4 - 0 1 + 9 6 

' ) N a c h den Indizes desösterreichischen Statistischen Zentra lamtes ( 0 1 9 7 3 = 100). 

*) Der implizite Preisindex des Großhandels war im Durch
schnitt des Jahres 1975 nur um 4 1/2% höher als im Vorjahr, 
1974 um 13Vz%. 

Infolge des f lauen Geschäftsganges disponier te der 
Handel vorsicht ig und baute seine Lager ab Wie 
die Umsätze nahmen auch die Wareneingänge des 
Einzelhandels ( + 8%) stärker zu als die des Groß
handels ( + 372%)., Die Zuwachsraten waren aber 
niedr iger als im Vorjahr ( + 1 2 % und + 2 2 % ) und 
auch niedr iger als die der Umsätze ( + 10% und 
+ 5%), 

Entwicklung der Umsätze und Wareneingänge im Groß-
und Einzelhandel 1) 

1974 1975 IV Q u 1975 
Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Großhande l 
Umsätze + 21 7 + 5 0 + 1 0 3 

W a r e n e i n g ä n g e + 21 9 + 3 3 + 6 9 

Einzelhandel 
Umsätze + 1 3 5 + 1 0 0 + 1 1 7 

Warene ingänge + 1 2 2 + 8 2 + 1 0 0 

' ) N a c h den Indizes des Österreichischen Statistischen Zentra lamtesf 0 1 973 = 100). 

Z u n a h m e d e s V e r b r a u c h s von G r u n d n a h r u n g s m i t t e l n 

Während in den Vorjahren die realen Ausgaben für 
Ernährung meist stärker wuchsen als der Verbrauch 
von Grundnahrungsmit te ln, war es 1975 umgekehrt, 
Getreideprodukte, Fleisch, Fette, Zucker, Mi lch, Eier, 
Gemüse, Obst einschl ießl ich Südfrüchte und Kar
toffeln wurden zusammen um 272% mehr verbraucht 
als im Vorjahr 2 ) , d ie realen Konsumausgaben für 
Nahrungsmittel und Getränke nahmen nur um 172% 
zu, Dieser Unterschied dürf te kaum auf die Entwick
lung des Fremdenverkehrs zurückzuführen sein 3 ) , 
sondern läßt eher darauf schl ießen, daß sich die 
Nachfrage der Konsumenten infolge der erhöhten 
Sparneigung zu bi l l igeren Quali täten und weniger 
verarbeiteten Produkten verschoben hat, 
Der Verbrauchszuwachs erstreckte sich nicht auf 
alle Nahrungsmit tel , Am stärksten stieg der Ver
brauch von Gemüse ( + 1272%) und Obst ( + 7%), 
aber auch Eier ( + 4 7 2 % ) , Zucker ( + 3 7 2 % ) und 
Fleisch ( + 3 % ) wurden mehr verbraucht als im Vor
jahr Der zusätzl iche Fleischkonsum entfäl l t zu mehr 
als der Hälfte auf Rindf leisch 4 ) , zumal die Nachfrage 
durch Verbi l l igungsakt ionen angeregt wurde, Rind
f leisch wurde um 5 % mehr verbraucht als im Vor-

2) Der Index des Verbrauches von Grundnahrungsmitteln 
wird durch Gewichtung der verbrauchten Mengen der 
erfaßten Nahrungsmittel mit den Verbraucherpreisen 1964 
(für Erzeugnisse mit starken erntebedingten Schwankungen 
mit den durchschnittlichen Verbraucherpreisen 1964/66) 
berechnet. Dieser Index weicht zum Teil von der Kalo
rienberechnung in den amtlichen Ernährungsbilanzen ab, 
da das Gewicht der einzelnen Nahrungsmittel nach Kalo
rien und Wert verschieden ist, 
3) Im Verbrauch von Grundnahrungsmitteln ist auch der 
Konsum ausländischer Touristen enthalten, der private 
Konsum wird dagegen nach dem Inländerkonzept abge
grenzt (ohne Konsum von Ausländern). 
4) Vom gesamten Fleischverbrauch (ohne Geflügel) ent
fiel 1974 dagegen nur etwa ein Drittel auf Rindfleisch. 
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Verbrauch wichtiger Nahrungsmittel 

1974' ) 1975 ' ) 
Insge Je Kopf davon Insge Je Kopf davon 
samt aus der samt aus der 

In land- In land
produk- produk

t ion' ) t ion 1 ) 
1 OOOt kg % 1 OOOt kg % 

Mehl 3 ) 600 0 79 1 99 7 560 0 73 6 99 8 
Fleisch 1) 4 7 9 1 63 2 96 7 493 9 64 9 98 8 
Fel le 5 ) . 166 3 22 2 42 5 164 0 21 6 4 4 5 
Zucker* ) 311 0 41 0 9 8 1 321 5 42 3 91 8 

Mi lch 7 ) 1 009 0 1 3 3 1 100 0 994 9 130 8 100 0 
Eier, Mill Stück 1 775 6 2 3 4 1 83 3 1 859 4 244 4 83 3 
Kartoffeln 460 0 60 6 96 7 460 0 60 5 96 0 
Gemüse . . 585 4 77 2 84 5 658 2 86 5 86 0 

Obst einschl Südfrüchte 684 7 90 3 51 7 733 5 96 4 46 9 

' ) Vor läuf ige Zah len — ! ) Bei lagerfähigen W a r e n insbesondere Mehl und 
Zucker , w i rd unter Inlandprodukf ion die im entsprechenden Ze i l raum aus der 
inländischen Erzeugung (auch verschiedener Jahre) tatsächlich verbrauchte 
Menge ausgewiesen, Infolge der starken Lagerbewegung inländischer und ein
geführter W a r e decken sich diese Zah len nicht mit der Inlandprodukt ion des 
gleichen Jahres — 3 ) W e i l e n und Roggen umgerechnet auf Mehl — *) Rind-
Ka lb - Schweine- und Schaffleisch — 5 ) Reinfett — 6 ) Angaben für Wirtschafts
jahre einschließlich Z u c k e r für verarbei tende Industrien und G e w e r b e — 
' ) Tr inkmi lch (Vol lmi lch und Mischgelränke) 

jähr, Schweinef le isch nur um 2 1 /2% mehr und Kalb
f leisch um 3 % weniger Der Verbrauch von Schaf
f leisch, der schon in den letzten Jahren im Zusam
menhang mit der Zunahme der Fremdarbeiter gest ie
gen war, erhöhte s ich abermals um 14V2%.. Getre ide
produkte (—6V2%), Fette (—2 1 / 2 %) und Mi lch 
(—1 1 /2%) wurden dagegen weniger verbraucht als 
vor einem Jahr. Der Rückgang des Fettverbrauches 
beschränkte s ich auf Pflanzenfette und Speiseöle, 
Butter und Margar ine wurden etwa gleich viel ver
braucht wie im Vorjahr, Schlachtfette mehr, 

Struktur und Deckung des Nahrungsmittelverbrauches 1) 

0 1975 in % 
1960/1973 1974 3 ) 1975 ' ) von 1974 

' ) Berechnet durch Gewichtung der verbrauchten Mengen mit den Verbraucher 

preisen 1964 bzw 01964 /1966 — 2 ) Vor läuf ige Zah len 

Trotz der unterschiedl ichen Entwicklung des Ver
brauches einzelner Nahrungsmittel ist der Anteil 
tierischer und pflanzlicher Produkte am Gesamt
verbrauch gleich wie im Vorjahr gebl ieben (55 1/2% 

und 44 1/2%). Auch die Inlandversorgung war g le ich 
hoch wie 1974 (85 1/2%). Dennoch haben sich die 
Eigenversorgungsquoten für manche Nahrungsmit tel 
geändert So wurde 1975 ein etwas größerer Teil des 
Verbrauches von Fleisch (99%), Fetten (44V2%) und 
Gemüse (86%) als im Vorjahr ( 9 6 1 / 2 % , 42Va%, 
84V 2 %) aus der In landprodukt ion gedeckt Der 
Selbstversorgungsgrad von Obst einschl ießl ich Süd
früchten (47%) und Zucker (92%) war dagegen 

etwas geringer als vor einem Jahr (51V2% und 98%), 
der der übrigen Nahrungsmitte! bl ieb etwa g le ich, 

Grete Kohlhauser 

Arbeitslage 
D a z u Statistische Übersichten 8 1 bis 8,14 

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt, d ie sich schon 1974 
spürbar entspannt hatte, verschlechter te s ich 1975 
deut l ich Anfang des Jahres übertraf die Zahl der 
unselbständig Beschäft igten noch das Vorjahrs
niveau, ab dem II, Quartal sank sie darunter, wobei 
sich der Abstand ständig vergrößerte Jm Jahres
durchschni t t wurde aber noch annähernd der Be
schäft igtenstand des Vorjahres erreicht,, Die Zahl 
der Arbei ts losen ist zwar im Laufe des Jahres ge
st iegen, die Zunahme war jedoch infolge des star
ken Abbaues von ausländischen Arbei tskräf ten rela
tiv ger ing, Dementsprechend bl ieb die Arbei ts losen
rate mit 2 % im Jahresdurchschni t t in Hinbl ick auf 
die internat ionale Rezession im Vergleich zum Aus
land sehr niedrig,, Die relativ günst ige Entwicklung 
des Arbei tsmarktes war neben der starken Verr inge
rung des Gastarbeiterstandes vor allem auf eine Ver-

Der Arbeitsmarkt 1975 

in % des Verbrauches 

Tierische Erzeugnisse 53 6 55 4 55 4 102 4 2 700 

Pflanzliche Erzeugnisse 46 4 4 4 6 44 6 102 4 

Insgesamt 1 0 0 0 1 0 0 0 100'0 1 0 2 4 

davon Inlandproduklion 85 0 85 6 85 5 102 3 2600 

Einfuhr 15 0 14 4 14 5 103 4 

. G e s a m t -
beschofl igte 

i ) I i i I i i I i | 

A r b e i t s k r ä f l e -
. angebot 

2.600 

Offerte Stellen 

I I I I I I M I I | 

I II 11] IV V VI VII Vlfi K * XIXII I II III IV V VI Vfl Vii| IX X XI X ! 

1 9 7 3 1974 1 9 7 5 
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Bevölkerungsentwicklung 

Männlich Weibl ich Z u s a m m e n 
Stand Veränderung gegen Stand Veränderung gegen Stand Veränderung gegen 

Vor jahr Vor jahr Vor jahr 
absolut in % absolui in % absolut in % 

Wohnbevölkerung insgesamt 

0 1971 3 503 600 3 957 900 7 ,461700 
0 1972 3 5 0 9 3 0 0 + 5 500 + 0 2 3 959 700 + 1 900 + 0 0 7 ,469000 + 7 4 0 0 + 0 1 
0 1973 3 511 700 + 2 400 + 0 1 3,958 200 - 1 500 - 0 0 7 469 900 + 900 + 0 0 
3 1974 3 511 600 - 100 - 0 0 3 953 900 - 4 300 - 0 1 7 465 500 - 4 400 - 0 1 
0 1975 3 5 0 9 6 0 0 - 2 000 - 0 1 3 947 300 - 6 6 0 0 - 0 2 7,456 900 - 8 600 - 0 1 

Davan im Aller von 15 bis unter 65 (60) Jahren 

CM 971 2 1 6 7 7 0 0 . 2 1 4 6 3 0 0 4 .314000 

c 1972 2 175 600 + 7 900 + 0 4 2 144 200 — 2 100 - 0 1 4 319.800 + 5 800 + 0 1 
0 1973 2 1 8 5 600 + 1 0 000 + 0 5 2 143 200 - 1.000 - 0 0 4.328 800 + 9 000 + 0 2 
0 1 974 2 197 300 + 1 1 . 6 0 0 + 0 5 2 145 100 + 1 900 + 0 1 4,342 300 + 1 3 500 + 0 3 
0 1 975 2 210 900 + 1 3 600 + 0 6 2 155 300 + 1 0 . 2 0 0 + 0 5 4.366 200 + 23 900 + 0 5 

Q : Vorausschätzung des Institutes für Versicherungsmathematik, Technische Hochschule W i e n (umgeschätzt auf Jahresdurchschnitte) 

Schiebung der Beschäft igtenstruktur vom sekundären 
zum arbeitsintensiveren tert iären Sektor und auf die 
gesetzl iche Arbeitszeitverkürzung zurückzuführen 
Im niedr igen Stel lenangebot spiegelt s ich die 
Abschwächung im industr ie l l - gewerbl ichen Bereich.. 

Rück läu f ige Beschäf t igung 

Das Aufsteigen der geburtenstarken Jahrgänge in 
das erwerbsfähige Alter erhöhte 1975 die erwerbs
fähige Bevölkerung um 23900 Das inländische Ar
beitskräfteangebot st ieg aber nur um etwa 11 800, 
weil sich d ie Erwerbsbetei l igung konjunkturbedingt 
verr ingerte, Weiters vermehrte die Rückwanderung 
von Österreichern aus der Bundesrepubl ik Deutsch
land und der Schweiz das Angebot an Arbei tskräf ten 
um etwa 15,000, Dem stand ein verstärkter Abbau 
von Fremdarbei tern, bereinigt um Arbeits lose, um 
29700 gegenüber, Damit ist das gesamte Erwerbs
potential um 2,900 gesunken Auf der Nachfrageseite 
ist die Zahl der unselbständig Beschäft igten unter 
Berücksicht igung der Zunahme der Karenzur iaube-
rinnen um 5.000 gesunken, selbständig Erwerbs
tätige in Landwirtschaft und Gewerbe gab es um 
12100 weniger Daraus ergibt sich bei einer Zu
nahme der Arbei ts losigkei t um 14200, ebenfal ls als 
Saldo der Rückgang des Erwerbspotent ials um 
2,900 

Die in den Arbei tsmarkt e inströmenden stärkeren 
Geburtenjahrgänge erhöhten insbesondere das An
gebot an Lehrl ingen kräft ig Im Juni ergab s ich ein 
Überhang von Lehrstel lensuchenden über das An
gebot an Lehrstel len, der zwar höher als saisonübl ich 
war, im August entsprach aber d ie Zahl der offe
nen Lehrstel len (17466) wieder der Zahl der Lehr
stel lensuchenden (17 244), Ende Dezember 1975 
übertraf die Zahl der offenen Lehrstel len in al len 
Lehrberufen die Zahl der Lehrstel lensuchenden, 
Durch den großen Andrang erreichte der Lehr l ings

stand im Jahresdurchschni t t mit 169 500 sein bisher 
höchstes Niveau. Der Zuwachs war bei den männ
l ichen Lehrl ingen absolut etwa doppel t so groß wie 
bei den weiblichen,, Die Sektoren Gewerbe, Indu
strie, Handel und Fremdenverkehr haben ihren 
Lehrl ingsstand erhöht, die Sekt ionen Geld-, Kredit-
und Verkehrswesen sowie die Nichtkammermi tg l ie
der schränkten ihn zum Teil beträcht l ich ein, 

Entwicklung des Lehrlingsstandes 

Lehrlinge am 31 Dezember 
männlich 

Stand Verände 
rung ge
gen das 
Vor jahr 

1971 
1972 
1973 
1974. 
1975 1 ) 

99 492 
102 812 

+ 4 040 
+ 3 320 

109 563 + 6 751 
1 1 4 9 6 7 + 5 404 
1 1 9 0 8 2 + 4 1 1 5 

Q : Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 

weiblich 
Stand V e r ä n d e 

rung ge
gen das 
Vor jahr 

42 792 + 799 
44 283 + 1 491 
46 293 + 2 010 
48 584 + 2 291 
50 409 + 1 825 

insgesamt 
Stand Verände 

rung ge
gen das 
Vor jahr 

142 284 + 4 839 
147 095 + 4 811 
155 856 + 8 761 
163 551 + 7 695 
169 491 + 5 940 

) Vor läuf ige Zah len 

Die Beschäft igung ist zwar im Jahresdurchschni t t 
1975 nur um 500 bzw. bereinigt um die erhöhte Zahl 
der Karenzurlauberinnen um 5000 zurückgegangen. 
Im Jahresverlauf war jedoch ein deut l ich s inkender 
Trend zu beobachten, Im I Quartal wurden noch 
um 22500 Beschäft igte mehr gezählt als im Vorjahr, 
seither ist der Stand ständig niedriger,, Bis zum 
IV Quartal vergrößerte sich der Vorjahrsabstand auf 
—16 900, Das bedeutet aber erst eine Abnahme um 
0 6%. Diese angesichts des starken Konjunkture in
bruches relativ günst ige globale Beschäft igungslage 
verdeckt al lerdings unterschiedl iche Entwick lungen 
Nach der Grundzählung des Hauptverbandes der 
Soziaiversicherungsträger von Ende Jul i 1975 sank 
die Beschäft igung in der Sachgüterprodukt ion seit 
dem Vorjahr um 33 900 und in der Bauwirtschaft um 
9.300, im Dienst leistungssektor h ingegen nahm sie 
um 44.100 zu. Diese Entwicklungstendenzen hielten 
auch bis Jahresende an. 
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Der Arbeitsmarkt 1975 

£• 1971 
0 1972 
0 1973 
0 1974 
0 1975 

1975 0 I Q u 
0 I I . Q u 
0 III Q u 
0 (V Q u 

Beschäftigte 
Stand V e r ä n d e 

rung gegen 
das 

Vor jahr 

2 454.900 + 65 700 
2 512 700 + 5 7 900 
2,608 300 + 9 5 600 
2 656 900 + 4 8 . 6 0 0 

2 656 400 - 500 

2 624 900 + 2 2 500 
2 642 400 - 3 1 0 0 
2 688 600 - 4 400 
2,669.800 - 1 6 900 

Arbeitslose 
Stand V e r ä n d e 

rung gegen 
das 

Vor jahr 

52.000 - 6 400 
4 9 1 0 0 - 2 900 
41 300' ) - 1 900 
41 300 - 20 
55 500 + 1 4 . 2 0 0 

69 400 + 8 100 
46.100 + 1 3 500 
37 600 + 1 3 900 
68 800 + 21 200 

Offene Stellen 
Z a h l V e r ä n d e 

rung gegen 
das 

V o r j a h r 

55 900 + 1 0 . 6 0 0 
62 000 + 6 1 0 0 
6 6 1 0 0 + 4 1 0 0 

57 600 - 8 500 
31 200 - 2 6 . 4 0 0 

36 400 - 1 8 300 
36 900 - 3 1 700 
30 000 - 31.300 
21 500 - 24.300 

Q : Hauptverband der österreichischen Soiialversicherungslräger und Sundes
ministerium für soziale Verwal tung — ') A b 1973 vorgemerkte Arbeitslose ohne 
Pensionsbewerber. 

Männl iche Arbeitskräfte wurden bereits seit Beginn 
des Jahres 1975 weniger beschäft igt als im Vorjahr. 
Davon sind Gastarbeiter überproport ional betroffen.. 

Die Struktur der Beschäftigung 

%-Ante i l e Beschäf- Veränderung gegen 
tigte Ende das Vor jahr 
Juli 1975 

1974 1975 absolut i n % 

Land- und Forstwirtschaft 1 86 1 77 47 635 - 2 477 - 4 9 

Bergbau.. Industrie und 
Gewerbe 47 79 46 21 1 241 030 _ 43 228 - 3 4 
Energ ie -und Wasser 

versorgung . . 1 17 1 18 31 814 + 468 + 1 5 
Bergbau Steine u. Erden 1 13 1 10 29 676 - 679 - 2 2 
Nahrungsmit te l , Get ränke 

und T a b a k 4 07 4 08 109 582 + 243 + 0 2 
Text i l ien 2 56 2 31 61 981 - 6 932 - 1 0 1 
Bekleidung und Schuhe 2 80 2 67 71.817 - 3 404 - 4 5 
Leder und -ersatzstoffe 0 23 0 21 5 689 _ 425 - 7 0 
Holzverarbei tung 3 07 3 00 80.564 - 1 886 - 2 3 
Papiererzeugung und 

-Verarbei tung 1 08 1 03 27 750 _ 1 259 - 4 3 
Graphisches G e w e r b e 

Verlagswesen 1 37 1 37 36 755 + 15 + 0 0 
Chemie . . . . 2 97 2 87 77 081 - 2 813 - 3 5 
Stein- und G l a s w a r e n 1 66 1 57 4 2 1 2 8 - 2 582 - 5 8 
Erzeugung und V e r a r b e i 

tung van Metal len 15 34 14 80 397.446 _ 4 681 - 3 6 
Bauwesen 1 0 3 5 10 01 268 747 - 9 293 - 3 3 

Dienstleistungen 50 35 52 02 1,397 083 + 44 073 + 32 

Handel . . 12 34 12 63 339.209 + 7 519 + 2 3 
Beherbergungs- und Gast

stättenwesen 3 80 3 99 107.185 + 4 931 + 4 8 
Verkehr . . 5 90 5 89 158.268 - 205 - 0 1 
G e l d - und Pr ivat 

versicherung . . . . 2 72 2 82 75 752 + 2 656 + 3 6 
Rechts- und Wirtschaffs

dienste 1 89 2 00 53,615 + 2 902 + 5 7 
Korperpf lege und 

Reinigung. 1 35 1 39 37 454 + 1 092 + 3 0 
Kunst, Unterhal tung 

Sport 0 62 0 65 17 351 + 689 + 4 1 
Gesundheits- und Für

sorgewesen . . . 2 18 2 34 62 778 + 4.120 + 7 0 
Unterr icht und Forschung 1 25 1 39 37 285 + 3 751 + 1 1 2 
Öffentliche K ö r p e r 

schaften 16 53 1 7 1 5 460.722 + 16 429 + 3 7 
Haushaltung 0 42 0 42 11 233 - 131 - 1 2 
Hauswartung 1 34 1 35 36.231 + 320 + 0 9 

Insgesamt 100'00 100 00 2 685 751 - 1.632 - 0'1 

Männer 61 67 61 26 1 645.194 - 1 2 . 1 7 7 - 0 7 
Frauen 38 33 38 74 1 ,040 557 + 1 0 545 + 1 0 

Die Frauenbeschäft igung hingegen war auch zu 
Jahresende noch höher als 1974. Die Beschäft i 
gungsexpansion ging al lerdings leicht zurück., Die 
günst ige Entwicklung der Frauenbeschäft igung er
klärt sich tei lweise aus der Erhöhung des Standes 
der Karenzurlauberinnen ( + 4 500), d ie als Beschäf
t igte geführt werden, vor al lem aber aus der Be
schäft igungsexpansion des tert iären Sektors, ins
besondere im Handel, Fremdenverkehr und im 
öffentl ichen Dienst, die weib l ichen Arbei tskräf ten 
stärker zugute kommt. 

Der langfr ist ige Trend einer Erhöhung des Antei les 
der Angestel l ten am Gesamtbeschäft igungsvolumen 
hielt auch 1975 an. Die Zahl der Angestel l ten nimmt 
kont inuier l ich zu, der Rückgang der Arbei ter hat sich 
1975 vorwiegend konjunkturbedingt verstärkt 

Die Zahl der Gastarbeiter war im Jahresdurchschni t t 
mit 185.200 um 33 200 oder 15 2 % niedr iger als 
1974.. Die rückläuf ige Tendenz in der Ausländer
beschäft igung setzte in der zweiten Jahreshälf te 
1974 ein und verstärkte sich im Laufe des Jahres 
1975 Dazu t rug insbesondere bei, daß Fremdarbei ter 
in erster Linie in jenen Sektoren beschäft igt werden, 
die am stärksten von der Rezession betroffen wur
den. Die Ausländerbeschäft igung sank vor a l lem in 
der Text i l industr ie, der lederverarbei tenden Indu
str ie, der Eisen- und Metal lwarenindustr ie so
wie in der Bauwirtschaft Der Abbau der ausländi
schen Arbei tskräf te erfolgte vor al lem durch ger in
gere Ertei lungen bzw., durch die NichtVerlängerung 
von Beschäft igungsgenehmigungen, Der Antei l der 

Die Ausländerbeschäftigung 1973 bis 1975 

Q : Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

In 1000 

1GQ J L 

WIFO-1J 
II III IV V VI VII Vilf IX X XI XII. 
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Beschäftigte ausländische Arbeitskräfte 

Beschäftigte Veränderung gegen das Vor ja 
Ausländer absolut in % 
insgesamt 

0 1971 ' ) 148.500 + 39 400 + 36 1 

0 1972 186.500 + 37 900 + 25 5 

0 1973 226.400 + 3 9 900 + 21 4 
0 1974 218 300 - 8 000 - 3 6 

0 1975 185.200 - 3 3 200 - 1 5 2 

1975 0 I Q u _ _ — 

0 II Q u . 189.800 - 2 9 . 1 0 0 - 1 3 3 

0 I I I . Q u . . 187.300 - 3 6 1 0 0 - 1 6 2 

0 IV Q u . 180 200 - 3 9 900 - 1 8 1 

Q : Bundesministerium für soziale Verwal tung — ' ) Schätzung 

ausländischen Arbei tskräf te an den unselbständig 
Erwerbstät igen sank im Jahresdurchschni t t auf 7 % 
(der höchste Antei l betrug im November und Dezem
ber 1973 9'4%). 

R ü c k g a n g der Beschäf t igung in Industr ie und B a u 
wir tschaf t 

Eine Beschäft igungsexpansion konnte im Laufe des 
Jahres 1975 nur im Dienst ieistungsektor beobachtet 
werden; das gi l t vor al lem für den öffentl ichen Dienst 
(Polizei, Bundesheer), den Handel und den Fremden
verkehr. In der Bauwirtschaft h ingegen, wo die Ab-
schwächung der Baukonjunktur schon 1974 zu einem 
deut l ichen Beschäf t igungsrückgang geführt hatte, 
setzte s ich der Schrumpfungsprozeß fort. Der Be
schäft igtenstand war im Jahresdurchschni t t 1975 mit 

Die Industriebeschäftigung 1975 

Indusiriebeschäftigte 
insgesamt 

Veränderung 
0 1 9 7 4 / 7 5 

0 1 9 7 4 0 1 9 7 5 absolut i n % 

Bergwerke . . . 17 491 16 693 - 798 - 4 6 

Eisenerzeugende Industrie 43 057 43 234 + 177 + 0 4 

Erdölindustrie 8 358 8 417 + 59 + 0 7 
Stein- u keramische Industrie 30 232 28 474 - 1 758 - 5 8 

Glasindustrie 9 953 8 094 - 1 859 - 1 8 7 

Chemische Industrie , . 64.242 61 847 - 2.395 - 3 7 

Papiererzeugende Industrie 16.228 15 955 - 273 - 1 7 

Papierverarbeitende Industrie 10.422 9.644 - 778 - 7 5 

Filmindustrie 1 655 2.058 + 403 + 2 4 4 
Holzverarbei tende Industrie 29191 27.631 - 1 560 - 5 3 
N a h r u n g s - u Genußmit te l 

industrie . . . 52 572 51 396 — 1 176 „ 2 2 

Ledererzeugende Industrie 1.829 1 359 - 470 - 2 5 7 
Lederverarbeitende Industrie 15 588 13.699 - 1.889 - 1 2 1 
Gießerei industrie 11 929 11 478 - 451 - 3 8 
Metall industrie 8 863 8 373 - 490 - 5 5 
Maschinen- und Stahlbau

industrie 75 944 74 934 - 1.010 - 1 3 
Fahrzeugindusirie . , 33 057 30 534 - 2 523 - 7 6 
Ei sen-u.. Metal l warenindustr ie 66 930 62 845 - 4.085 - 6 1 
Elektroindustrie . . 73 047 69.348 - 3 699 - 5 1 
Texti l industrie 60.649 5 3 1 3 0 - 7 519 - 1 2 4 
Bekleidungsindustrie 38 288 36 649 - 1 639 - 4 3 
Gaswerke 3.464 3.508 + 44 + 1 3 

Insgesamt 672.990 639 300 - 3 3 . 6 9 0 - 5 0 

Männer 442.074 426 770 - 1 5 304 - 3 5 
Frauen . 230 917 212 530 - 1 8 387 - 8 0 

Q : Österreichisches Statistisches Z e n t r a l a m t . Industrie insgesamt ohne Bau
industrie, Sägeindusirie und Elektr izi tätswerke. 

256,100 Arbeitskräften um 12,100 oder 4 5% niedr iger 
als 1974 Der Abbau traf per Saldo ausschl ießl ich 
Fremdarbeiter Die Zahl der in ländischen Bauarbei 
ter hat sogar leicht zugenommen,, Diese Entwick lung 
erklärt auch die relativ ger inge Zahl an arbei ts losen 
Bauarbei tern. In der Sachgüterprodukt ion wurde der 
Beschäft igtenstand in ähnl ichem Maß einge
schränkt Im Jahresdurchschni t t sank die Industr ie
beschäft igung um 33.700 oder 5 % auf 639.300 Ar
beitskräfte. Der Beschäf t igungsrückgang hat sich im 
Laufe des Jahres verstärkt. Relativ am größten war 
die Abnahme in der ledererzeugenden Industr ie, 
Glasindustr ie, Text i l industr ie sowie in der lederver
arbei tenden Industr ie, absolut wurde der Beschäf
t igtenstand in der Text i l industr ie, Eisen- und Metal l 
warenindustr ie sowie in der Elektroindustr ie am 
stärksten eingeschränkt. Die Zahl der Frauen sowie 
der Fremdarbeiter sank überproport ional , da beide 
Gruppen vorwiegend als Anlernarbei ter tät ig s ind. 

Die effektive Arbeitszeit je Industr iearbeiter wurde 
gegenüber 1974 relativ stark, um 5 7%, einge
schränkt. Dieser Rückgang erklärt sich durch das 
Zusammenwirken der gesetzl ichen Arbeitszeitver
kürzung von 42 auf 40 Wochenstunden, mit dem 
Abbau von Überstunden und verstärktem Einsatz von 
Kurzarbeit. Die Beschränkung der Arbeitszeit war 
im I Quartal am stärksten, sie setzte sich bis zum 
Jahresende abgeschwächt fort. Ab dem IL Quartal 
verschob sich die Anpassung an die Produkt ionsein
bußen von der Kürzung der Arbeitszeit auf den 
Abbau von Beschäft igten. Das Arbei tsvolumen ist im 
Jahresdurchschni t t um 1 0 4 % und damit deut l ich 
stärker gesunken als die Zahl der Beschäft igten in 
der Industr ie. Die Steigerung der Stundenprodukt iv i 
tät betrug 4 5%. 

Die Kurzarbeit erreichte im II. Quartal mit 8.200 Kurz
arbeitern ihren Höhepunkt und zeigte bis zum Jah
resende eine fa l lende Tendenz. Sie wurde zwar stär
ker als in der Rezession 1967/68 eingesetzt, hat 
jedoch noch immer relativ geringe Bedeutung Im 
Jahresdurchschni t t waren 4.100 Arbei tskräf te in 
Kurzarbeit. Als arbei tsmarktpol i t isches Instrument 

Entwicklung der Arbeitszeit je Arbeiter in der Industrie 

Geleistete 
monatliche 

Arbeitsstunden 
je Arbe i te r ' ) 

Veränderung gegen 
das Vor jahr 

absolut in % 

0 1971 160 6 - 1 6 - 1 0 
0 1972 157 5 - 3 1 - 1 9 
0 1973 156 0 - 1 5 - 1 0 
0 1974 155 8 - 0 2 - 0 1 
0 1 975 . . . . 146 9 - 8 9 - 5 7 

1975 0 l Q u 148 5 - 1 2 8 - 7 9 
0 [ I . Q u 147 3 - 7 6 - 4 9 
0 I I I . Q u 141 1 — 8 4 - 5 6 
0 IV Qu . . 150 7 - 6 7 - 4 3 

Q : Österreichisches Statistisches Zent ra lamt — ' ) Ohne Heimarbe i ter 
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wurde die Umschulung bevorzugt, die 1975 verstärkt 
eingesetzt wurde.. 

S t e i g e n d e Arbe i ts los igke i t 

Die Zahl der vorgemerkten Arbei ts losen war im Jah
resdurchschni t t mit 55 500 um 14 200 oder 34 3 % 
höher als 1974. Die konjunkturel l relevante Zahl der 
vol lvermit t lungsgeeigneten Arbei ts losen ist stärker 
gest iegen, um 15.600 oder 8 0 6 % auf 34.900. Vom 
starken Zuwachs waren vor al lem männl iche Arbei t 
suchende betroffen. 

Die Arbeitslosigkeit 1975 

Vorgemerk te Arbeitslose 
Männer Frauen Insgesamt 

Stand Verände  Stand V e r ä n d e  Stand Verände 
rung ge rung ge rung ge
gen das gen das gen das 
Vor jahr Vor jahr Vor jahr 

0 1971 . 17 300 - 6.400 34 700 + 10 52,000 - 6 400 

0 1972 14 800 - 2 500 34 300 - 400 49 100 - 2 900 

0 1973') 10 500 - 1 100 30 800 — 800 41 300 - 1 900 

0 1974 12.800 + 2 300 28 500 - 2 300 41 300 - 20 

0 1975 25 400 + 1 2 700 30 000 + 1 500 55.500 + 1 4 200 

1975, 0 I Q u 37 700 + 1 4 400 31 700 - 6 300 69 400 + 8.100 

0 II Q u 19 500 + 1 3 000 26 700 + 400 46.100 + 1 3 500 

3 I I I Qu 14.000 + 9 200 23 600 + 4 700 37 600 + 1 3 900 

0 IV Q u 30.600 + 1 4 000 3 8 1 0 0 + 7 1 0 0 68 800 + 2 1 200 

Q : Bundesministerium für soziale Verwa l tung — ') A b 1973 Arbeitslose ohne 
Pensionsbewerber 

Die Arbei ts losigkei t st ieg bereits im l„ Quartal über 
das Vorjahrsniveau, obwohl die Gesamtbeschäft i 
gung in den ersten Monaten des Jahres 1975 noch 
zunahm und die Zahl der Gastarbeiter stark zurück
ging Das erklärt sich aus der Entwicklung des in
ländischen Arbei tskräf teangebotes (Anstieg der er
werbsfähigen Bevölkerung, Verschiebung von den 
selbständig Erwerbstät igen zu den Unselbständigen, 

Die Arbeitslosigkeit 1975 in einzelnen Berufsobergruppen 

V o r g e m e r k t e 
Arbeitslose 

im 
0 1975 

Veränderung gegen 
das Vor jahr 

V o r g e m e r k t e 
Arbeitslose 

im 
0 1975 absolut i n % 

Land- und forstwirtschaftliche Berufe 3 426 + 326 + 10 5 

Steinarbeiter 1 169 + 520 + 80 1 

Bauberufe . . . . 8 053 + 3.566 + 79 5 

Metal larbeiter , Elektr iker 6 035 + 3 638 + 151 8 

Holzverarbe i ter . 1.152 + 563 + 95 6 

Texl i lberufe . . . 1 282 + 305 + 31 2 

Bekleidungs- und Schuhhersteller 3.081 - 101 - 3 2 

N a h r u n g s - und Genußmittelhersteller 763 + 223 + 41 3 

Hilfsberufe al lgemeiner A r t 4 203 + 1 562 + 59 1 

Handelsberufe 3 828 + 250 + 7 0 

Hotel - , Gaststätten- und Küchenberuf e 6 966 + 541 + 8 4 

Reinigungsberufe . 2 187 + 309 + 16 5 

Al lgemeine Verwal tungs- und 
Büroberufe . . 5.396 + 517 + 1 0 6 

Sonstige . . . • 7.923 + 1.938 + 32 4 

Insgesamt 55.464 + 14 158 + 34 '3 

Männer 25 433 + 1 2 668 + 99 2 

Frauen 30 032 + 1 491 + 5 2 

Q : Bundesministerium für soziale Verwal tung 

Rückwanderung von Österreichern aus der BRD und 
der Schweiz). Der Abstand hat sich im Laufe des 
Jahres wei ter vergrößert, b l ieb aber in engeren 
Grenzen als befürchtet Die Zahl der vorgemerkten 
arbei tsuchenden Jugendl ichen (15- bis 19jährigen) 
war im Jahresdurchschni t t relativ ger ing, wenn auch 
im Jahresverlauf eine leicht steigende Tendenz 
festzustel len war, Ende Dezember wurden 3,400 
arbei tsuchende Jugendl iche gemeldet 

Die Arbei ts losenrate betrug im Jahresdurchschni t t 
2 0 % ; sie bl ieb deut l ich unter der Rate der Rezes
sion 1967/68, die damals bereinigt 2 5 % betrug, 

Vergl ichen mit dem Vorjahr stieg die Zahl der vor
gemerkten Arbei ts losen 1975 in allen Berufsober
gruppen Am stärksten war der Anstieg sowohl ab
solut als auch relativ bei den Metal larbei tern, Elek
t r ikern und in den Bauberufen. Stärker betroffen 
waren ferner Steinarbeiter, Holzverarbeiter und Hil fs
berufe al lgemeiner Art, 

Das Stellenangebot 1975 

Offene Stellen 

Männer Frauen Insgesamt 
Z a h l Verände

rung ge
gen das 
Vor jahr 

Z a h l Ve rände 
rung ge
gen das 
Vorj ahr 

Z a h l Ve rände 
rung ge
gen das 
Vor jahr 

0 1971 35 500 + 9 200 20 400 + 1 400 55 900 + 1 0 600 

0 1972 39 500 + 4.O0O 22 500 + 2 1 0 0 62 000 + 6 1 0 0 
0 1973 41 700 + 2 200 24 300 + 1 800 66 100 + 4 1 0 0 
0 1974 . 35 600 - 6 1 0 0 22.000 - 2 400 57 600 - 8 500 
0 1975 16 700 - 1 8 900 14 500 - 7 400 31 200 - 2 6 400 

1975 0 I Q u 21.000 - 1 4 800 15 300 - 3 500 36 400 - 1 8 300 

0 II Qu 1 8 1 0 0 - 2 2 600 18 900 - 9 1 0 0 36 900 - 3 1 700 

0 III Q u . 16 200 - 2 2 200 13 800 - 9 1 0 0 30.000 - 3 1 300 

0 IV Q u 11 400 - 1 6 200 1 0 1 0 0 - 8 1 0 0 21 500 - 2 4 300 

Q : Bundesministerium für soziale Verwal tung 

Das Stellenangebot 1975 in einzelnen Berufsobergruppen 

Offene Veränderung gegen 
Stellen 

im 
0 1975 

das Vor jahr Stellen 
im 

0 1975 absolut i n % 

Land- und forstwirtschaftliche Berufe 510 - 147 - 22 4 

Steinarbeiter . . . 311 - 426 - 57 8 

Bauberufe . . . 3 344 - 3 849 - 53 5 

Meta l larbei ter . Elektr iker 4 888 - 9 456 - 65 9 

Holzverarbe i ter 1 249 - 1 027 - 45 1 

Text i lberufe . . . . 331 - 404 - 55 0 

Bekleidungs- und Schuhhersteller 2 710 - 1 144 - 29 7 

N a h r u n g s - und Genußmittelherstel ler 762 - 310 - 28 9 

Hilfsberufe a l lgemeiner A r t 744 - 1 339 - 64 3 

Handelsberufe 2 598 - 386 - 12 9 

Hote l - , Gaststätten- und Küchenberufe 4 306 - 499 - 10 4 

Reinigungsberufe 1 .861 - 821 - 30 6 

A l lgemeine Verwal lungs- und 
Büroberufe 2.186 - 1 906 - 46 6 

Sonstige . 5.409 - 4.677 - 46 4 

Insgesamt 31.209 - 2 6 390 - 45"8 

Männer 16 692 - 1 8 . 9 4 6 - 53 2 

Frauen 14 518 - 7 443 - 33 9 

Q : Bundesministerium für soziale Verwal tung 
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Niedriges Stellenangebot 

Nach dem starken Rückgang der Stei lenangebote im 
Jahre 1974 sind sie 1975 wei ter gesunken. Ihre Zahl 
war im Jahresdurchschni t t mit 31 200 um 26 400 
{—46%) niedr iger als im Vorjahr Der Abstand hat 
s ich zwar im letzten Quartal verr ingert, jedoch vor 
al lem deshalb, wei l die Zahl der offenen Stel len im 
entsprechenden Vorjahrsquartal besonders stark ge
schrumpft war. 

Die Rate der offenen Stel len im Verhältnis zur Ge
samtnachfrage (Beschäft igung und offene Stellen) 
zeigt von Quartal zu Quartal eine fa l lende Tendenz. 
Der Nachfrageausfal l betraf Männer überproport io
nal, insbesondere Metal iarbeiter, Elektr iker, Bau
berufe und Hil fsberufe al lgemeiner Art. 

Gudrun Biffl 

Verkehr 
Dazu Statistische Übersichten 9 1 bis 9 10 

Rückgang der Gütertransporte; steigender Personen
verkehr 

Der massive Konjunktureinbruch ließ die Transport
leistungen im Güterverkehr (n-t-km) im Vergle ich 
zum Vorjahr um 1 1 % sinken.. Rückläuf iges Verkehrs
aufkommen und inf lat ionär wachsender Kostendruck 
verschlechterten die f inanziel le Lage der Transport
wir tschaf t ; durch Tar i ferhöhungen konnte die Schere 
tei lweise geschlossen werden. Ab 1.. März 1975 er
höhten die ÖBB die Durchfuhrtar i fe um 20% und 
ab 1, Mai 1975 die übr igen Tari fe um durchschni t t 
l ich 10%.. Der Straßenverkehr zog seine Tari fe ent
sprechend nach, 

Die Nachfrage nach Personenverkehrsleistungen 
nahm hingegen zu, obwohl die Transportpreise wei 
ter st iegen 1 ) und die wachsende Unsicherheit der 
Arbeitsplätze dämpfend hätte wi rken müssen. Der 
Zuwachs beruht überwiegend auf dem wachsenden 
Freizeitverkehr von In- und Ausländern.. 

Güterverkehr aller Verkehrsträger gesunken 

Die Konjunkturverf lachung wirkte sich bei den ein
zelnen Verkehrsträgern unterschiedl ich aus, die Lei
stungen waren aber im Vergleich zum Vorjahr durch
wegs rückläuf ig; Bahn —16 8 % (n-t-km), Donau
schiffahrt (einschl ießl ich ausländischer Gesellschaf
ten) —11 1 % , gewerbl icher Straßenverkehr (ohne 

*) Die Omnibus-Überland-Tarife wurden ab 1. Juni 1975 um 
10%, die Luftfahrtarife im Laufe des Jahres um rund 8% 
erhöht; ebenso zogen die Kosten für Haltung und Betrieb 
von Individualfahrzeugen weiter an. 

ausländische Frachter) —2 3 % und Öl-Rohrlei tungen 
— 0 9 % . Da bei den Bahnen der Antei l der konjunk-
turreagiblen Waren sehr hoch ist, werden sie von 
der Rezession besonders stark betroffen. Außerdem 
erhöhte die ger ingere Transportnachfrage den Kon
kurrenzdruck durch den preisl ich bewegl icheren 
gewerbl ichen Straßenverkehr; aber auch der Werk
verkehr steigert in der Rezession seinen Marktantei l , 
da der Kostendruck eine bessere Ausnutzung des 
vorhandenen Wagenparks erfordert 2 ) . Dies geht auf 
Kosten al ler anderen Verkehrsträger, am stärksten 
al lerdings zu Lasten der Bahnen. Da der Transit
verkehr bei den Bahnen einen erhebl ich höheren 
Anteil hat als bei den übrigen österre ichischen 
Verkehrsträgern, wirkte sich die Rezession des 
europäischen Außenhandels bei den Schienentrans
porten gleichfal ls stärker aus, zumindest in der 
absoluten Höhe des Transportausfal les. 

Transportleistungen im Güterverkehr nach Verkehrsträgern 
{Auf inlandstrecken) 

1974 1975 IV. Q u 1974 1975') IV. Q u 
1975 1975 

absolute W e r t e (Mi l l . n-f -km) Veränderung gegen das 
Vor jahr in % 

Bahn 11.132 4 9 260 2=) 2 402 4=) + 7 6 - 1 6 8 - 1 4 3 
Schiff 1,617 7 1.358 0') 298 7') + 6 3 - 1 1 1 —22 9 
Straße 

(gewerbl icher Fern

verkehr ) . 2 . 0494 1 9 2 8 7 ' ) 5 0 4 6 ' ) + 6 7 — 2 3 + 8 5 

Rohrlei tungen 5 ) . . 5 .8971 5 .8421 1.603 4 —9 7 — 0 9 + 1 2 

Insgesamt . 20.696'6 18.389'0 4 809"1 + V 8 —10 '4 — 8'2 

Ohne Rohrleitungen 1 4 7 9 9 5 1 2 5 4 6 9 3 250 7 + 7 3 — 1 4 3 — 1 2 3 

' ) Bei vorläufigen Ergebnissen Veränderung in % gegen das vorläufige Jahres
ergebnis 1974 - *) Schätzung. - ' ) A W P T A L und Rheinische Rohrleitungen 

Aus den Wagenstel lungen geht hervor, daß die Bahn 
vor allem weniger Holz (—28%), Eisen und Metal le 
(—15%), Erze (—16%), sowie Brennstoffe (—8%) 
beförderten, Im Außenhandelsverkehr wurden in der 
Einfuhr um 1 7 % und in der Ausfuhr um 8 % weniger 
Güter t ransport ier t ; die Transi tmenge bl ieb um 14% 
unter der des vorangegangenen Jahres, das ist aller
dings ein bedeutend schwächerer Rückgang als etwa 
in der Schweiz mit — 4 0 % Das relativ günst ige Ab
schneiden im Transitverkehr könnte mit den organi
sator ischen Maßnahmen zur Verkürzung der Beför
derungszeiten im internationalen Güterverkehr zu
sammenhängen 3 ) , Aber auch im innerösterreichi
schen Verkehr konnte das Angebot durch weiteren 
Ausbau der Städte-Nachtsprungverbindungen und ra
t ionel ler Zugbi ldungsmaßnahmen verbessert werden, 
Der Konkurrenzdruck verhindert al lerdings, daß diese 

-) Für Österreich fehlen Leistungsdaten über den Werk
verkehr, in der BRD nahm der Werkverkehr 1975 um 12% 
zu, während Bahnen und gewerblicher Straßenverkehr 
Verluste hinnehmen mußten. 
3) Einrichtung einer TEEM-Verbindung Nürnberg—Wien— 
Budapest; neuer Güterschnellzug Buchs—Wien mit An
schluß an TEEM; Direktzüge München—Brenner—Bologna; 
Direktzugverbindung auf der Südbahnstrecke 
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Entwicklung des Güterverkehrs 

1974 1975 IV Q u 1975 1 974 1 975 IV. Q u . 1975 
Absolute W e r t e Veränderung gegen dos Vor jahr in % 

Bahn 
Güterverkehrseinnahmen Kassenerfclg ... Mill S 7 523 0 6.729 5 1 7 2 7 1 + 1 1 4 - 1 0 5 - 1 4 7 

Güterverkehrseinnahmen Wirlschaftserfolg Mill S + 1 2 4 - 6 8 - 1 3 

Verkehrsleistung Mil l n-t -km 11 132 4 9 260 2') 2.402 4') + 7 6 - 1 6 8') - 1 4 3') 

davon Binnen- und Außenhan de (verkehr Mil l n-t-km $ 154 J 6 710 4 ' ) 1 747 9') + 4 6 - 1 7 7 ' ) - 1 5 3') 

Transit . Mi l l . n-t-km 2 977 9 2 549 7 654 4 + 1 6 7 - 1 4 4 -11 3 

Ein-. Aus- und Durchfuhr . . . Mill t 28 3 24 3 6 3 + 1 0 7 - 1 4 0 - 7 9 

Wagenstel lungen ( N o r m a l - und Schmalspur) 1 000 1 630 5 1 439 8 388 9 - 0 5 - 1 1 7 - 7 0 

onauschiffahrt 
( Inlandstrecke) 
Verkehrsleistung Mill n-I-km 1 617 7 1 358 0=) 298 7 + 6 3 - 1 1 1 ' ) - 2 2 9 

davon Transit Mill n-t-km 459 7 27J 1') 75 3 - 2 6 0 1 ) - 2 4 5 

Beförderte Gütermenge 1.000 t 7 272 8 6.814 7') 1 528 4 - 0 7 - 2 7=) - 1 5 3 

davon Transit 1 .000 t 1 309 8 753 8*) 214 5 + 9 0 - 2 6 0=) - 3 4 5 

Ein- und Ausfuhr im 
Südostverkehr . . 1 000 t 3 388 9 3 546 2 1 ) 725 0 - 5 1 + 5 0') - 1 5 0 

Wesiv erkehr 1 000 t 1 319 4 1 327 0') 328 9 + 0 8 + 0 9' ) - 2 1 

ufffahrt 

Fracht und Post an und ab f 31 405 8 28 578 5 8 670 0 + 1 6 - 9 0 + 7 0 

Fracht und Post. Transit t 7 809 2 5 368 9 1 199 7 + 3 0 5 - 3 1 2 - 3 7 3 

Fracht und Post insgesamt t 39 215 0 33.947 4 9 869 7 + 6 3 - 1 3 4 - 1 4 

' ) Schätzung — ' ) Vor läuf ige Zah len Veränderung gegen das vorläufige Jahresergebnis 1974 in Prozent 

Maßnahmen schnel l wi rksam werden Kennzeichnend 
dafür ist die Aufgabe des Huckepackverkehrs im 
Berichtsjahr. 

Das geringe Güterverkehrsaufkommen bei den Bah
nen zog einen Einnahmerückgang nach s ich; dank 
der Tar i ferhöhung im März und Mai 1975 erreichte 
er al lerdings nicht das Ausmaß des Frachtverlustes 
(—17%), sondern nur 6 % (Wirtschaftserfolg). Die 
f inanziel le Gebarung der ÖBB (Kassenerfolg) weist 
für den Güterverkehr 1 1 % , für den Personenverkehr 
0 1 % weniger und für „Sonst iges" 2 1 % mehr Ein
nahmen aus, insgesamt 11 537 Mill.. S, d . s 3 8 % 
weniger als 1974 Demgegenüber erhöhten s ich die 
Betr iebsausgaben um 1 2 % auf 21 378 Mil l . S und 
einschl ießl ich des außerordent l ichen Aufwandes 
( + 36%) auf 24 926 Mil l S Gesamtaufwendungen 
Durch den um 16% höheren Bundeszuschuß für 
gemeinwir tschaf t l iche Leistungen der ÖBB sowie für 
Pensionen konnten Betr iebs- und Gesamtabgang ver
r ingert werden ; beide sind jedoch erhebl ich höher 

Finanzielle Gebarung der ÖBB 

1974 1975 Veränderung 
gegen das 

Vor jahr 
Mil S in % 

Betriebsausgaben 19 036 2 21.377 7 + 1 2 3 
Betriebseinnahmen 17 482 5 17 903 3 + 2 4 

davon Personenverkehr 2 8$3 5 2 861 3 - 0 1 
Güterverkehr 

(Kassenerfalg) . 7 523 0 6 729 5 - 1 0 5 
Güterverkehr 

(Wirtschaftserfolg) - 60 
Sonstige Einnahmen 1 609 4 1 946 6 + 20 9 

Bundeszuschuß . . . 5 486 6 6 366 0 + 16 0 

Betriebsabgang . . . . 1 553 6 3 474 4 + 1 2 3 6 
Außerordent l icher Aufwand 2.611 0 3 548 4 + 35 9 
Gesatntabgang 4 1 6 4 6 7 022 8 + 68 6 
Gesamtausgaben 21.647 2 24 .9261 + 1 5 1 

als 1974, tei ls infolge des inf lat ionären Kostendruk-
kes, tei ls auf Grund des Ausbaues im Interesse einer 
höheren Effizienz. 

Das im Jahre 1975 erstel l te Unternehmenskonzept 
der Generald i rekt ion der ÖBB setzt sich langfr ist ig 
eine ausgegl ichenere f inanziel le Gebarung zum Ziel , 
Dies soll auch durch verstärkte Konzentrat ion auf 
den Wagenladungsverkehr, Massengütertransporte in 
mögl ichst geschlossenen Zugeinhei ten, Haus-Haus-
Bedienung, sei es über Anschlußgleise oder bahn-
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eigenen Lkw-Nachlauf, und Tar i fb i ldung in Richtung 
Gewichtstar i f System erreicht werden. Die angestreb
te Beförderungsbeschleunigung erfordert al lerdings 
Streckeninvest i t ionen und Neuausstattung mit rol len
dem Material . Im Zehnjahresprogramm sind bis 1985 
52 Mrd. S Investit ionen (Basis 1975) vorgesehen, wo
bei für 1985 ein wir tschaft l icher Effekt von 4 Mrd. S 
errechnet wurde, was ein ungefähr ausgegl ichenes 
Budget ergeben würde. 

Im Güterverkehr auf der Donau sank d ie Verkehrs
leistung (n-t-km) erhebl ich stärker (—11%) als das 
Transportaufkommen (—3%). Das erklärt sich vor 
allem aus dem starken Rückgang des Transitver
kehrs (—26%), der infolge des langen Durchzugwe
ges die Verkehrsleistung stark beeinflußt. Ohne Tran
sit war das Frachtaufkommen sogar um 1 % höher, 
d ie Verkehrsleistung al lerdings ebenfal ls niedriger 
als 1974 (—7%), da s ich die durchschni t t l iche Trans
portweite verringerte. Im Außenhandelsverkehr war 
vor allem der Südostverkehr lebhafter. Die Schiff
fahr tsbedingungen waren im Berichtsjahr günstiger 
als 1974. 

Güterverkehr auf der Donau 

1974 1975 ' ) Veränderung 
gegen das 

t Vor jahr 
in % 

Insgesamt 7 272 813 6.814 663 - 2 7 
davon 

Einfuhr 3 755.124 3 422 371 - 8 5 
Ausfuhr 9 5 3 1 5 2 1 450 761 + 52 4 
Transit . . 1,309 796 783.758 - 2 6 0 
Inland 1.254 740 1 157 756 - 7 6 

W a r e n (ohne Transi t ) 

Feste Brennstoffe 1,389 592 1 278 915 - 7 7 
Erze Metal l abfalle 2 224 360 1 807 480 - 1 7 8 
Melallerzeugnisse 1,118 506 858 691 - 5 5 
Erdölerzeugnisse 1,521 .490 1,873 337 + 2 4 1 

Land- u. Forstwirtschaft
liche Erzeugnisse 186 050 194 086 + 5 7 

Hafenumschlag 

W i e n 1,414 384 1.665 135 + 33 6 
Linz 5 236 004 4 929 801 - 5 8 

Westverkehr 1.319 394 1.326 974 + 0 9 
Ostverkehr . 3.388.882 3 5 4 6 1 7 7 + 5 0 

' ) Vor läuf ige Z a h l e n Veränderung gegen das vorläuf ige Jahresergebnis 1974 
in Prozent. 

Da die österreichischen Schif fahrtsgesel lschaften im 
Transitgeschäft nur schwach betei l igt s ind, schnit ten 
sie relativ günst ig ab, DDSG und COMOS erreichten 
ein knapp 5 % höheres Frachtaufkommen als 1974 
Höher waren vor allem die Transporte von Kohle, 
Erz und sonstigen Gütern von Regensburg nach 
Linz und Wien^sowie Mineralöl t ransporte aus und 
nach dem Südosten und russische Kohlen- und Erz-
f rachten, Die DDSG allein erzielte das höchste Trans
portvolumen seit Bestehen (1829) der Gesel lschaft; 
6 9 % des Transportsubstrates waren Trockengüter, 
der Rest Naßgut aller Art Insgesamt wurden 2 72 

Mill. t Güter mit einer eingesetzten Schiffskapazität 
von 184.205 t Tragfähigkeit befördert (Umschlags
koeffizient: 14 8), 

Der gewerbl iche Güterverkehr auf der Straße wurde 
weniger von der Rezession betroffen als die Bahnen; 
das Frachtaufkommen war im Berichtsjahr um 3 3 % 
geringer als 1974 Die Verkehrsleistung auf der In
landstrecke sank um 2 3%, einschl ießl ich der gefah
renen Auslandstrecke noch weniger, da sich die 
Transportwei te im Ausland erhöhte, 

Transportleistungen im gewerblichen Güterverkehr auf der 
Straße (nur österreichische Frachter) über mehr als 80 km 

Entfernung im Jahre 1975 

1975 
t t -km t t -km 

in 1 000 Veränderung 
gegen das 

Vor jahr in % 

1 . Insgesamt 
davon 

9 470 4 4.412 137 - 3 3 + 2 2 

2 In landverkehr 5 039 3 1 166 244 - 4 7 - 3 3 
3 Grenzüberschreitender 

V e r k e h r ( 4 + 5 ) 3 630 7 2 287 691 - 3 2 + 0 4 

4 davon Inlandstrecke 3 630 7 616 534 - 3 2 - 3 8 

5 Auslandsfrecke 3 630 7 1 671 157 - 3 2 + 2 0 

6 Leistungen auf Inlandstrecken 
(einschließlich Transit) 9 470 7 1.928.657 - 3 3 - 2 3 

Uber den Werkfernverkehr fehlen Erhebungen, Sol l te 
die Entwicklung jener in der BRD entsprechen, dann 
hätte der Werkfernverkehr im Berichtsjahr zugenom
men Dafür spr icht der erhebl ich stärkere Rückgang 
des erfaßten Verkehrsaufkommens im Vergleich zum 
Brut to-Nat ionalprodukt oder anderen Makrogrößen, 
Auch eine bessere Ausnutzung des Fahrparkes wäre 
plausibel, Der stat ist isch ebenfal ls nicht erfaßte 
Nahverkehr hängt stark von der Baukonjunktur ab 
und dürfte daher schwächer gewesen sein als 1974 

Im Luftfrachtverkehr bewirkte die Konjunkturab-
schwächung einen 10%igen Rückgang des Österrei
chischen Frachtaufkommens, nachdem die Zuwachs
rate schon 1974 auf knapp + 3 % gesunken war. Der 
Transit sank um 33%, Die Luftpost beförderte noch 
etwas mehr als 1974 ( + 1 % einschl ießl ich Transit), 
Die Austr ian Air l ines wurden von der Rezession we
niger betroffen: Das Frachtaufkommen im Österreich
verkehr sank um 4 % , die Postverladungen st iegen 
sogar um 8%, so daß sich insgesamt nur ein Rück
gang um 2 % ergab gegen — 9 % (ohne Transit) im 
gesamten Luftverkehr 

Belebung im Personenverkehr 

Nach der Stagnat ion im Jahre 1974 erzielte der Per
sonenverkehr im Berichtsjahr wieder posit ive Wachs
tumsraten Al lerd ings beschränkte sich die Belebung 
auf den Straßen- und Luftverkehr, während die Bah
nen stagnierten, sofern man deren Einnahmen zu
grunde legt, 
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Bahn 
Einnahmen 
Verkehrsleistung 
Z u g - k m 
Wagenachs-km 
Beförderte Personen 
Verkaufte Karten 

Straße 
Beförderte Personen 5 ) 
Neuzulassungen von Personenkraftwagen 
Benzinverbrauch 

Luftfahrt 

Entwicklung des Personenverkehrs 

1974 1 975 IV Q u . 1975 

Absolute W e r t e 

Mill S 
Mill . n-t-km 

Mill 
Mill 
Mi l l . 
Mill 

Mi l l . 
Stück 
Mi l l . I 

2 863 5 
988 4 
54 4 

1 .174 1 
173 5 

53 8 

249 1 
166.981 
2 6 7 1 7 

2 861 3 
9 4 3 1 ' ) 

5 2 1 

264 8 
185.167 
2.821 4 

647 4 
227 4 ' ) 

1 2 4 

7 7 9 
41.300 

681 3 

1974 1 975 IV Q u 1975 
Veränderung gegen das Vor jahr in % 

+ 0 7 

+ 0 6 

+ 1 2 
+ 0 1 
+ 2 7 

+ 6 9 
- 1 0 7 
- 8 5 

- 0 1 

- 4 6') 

- 3 2 

+ 6 3 
+ 1 0 9 
+ 5 6 

- 2 4 

- 2 6') 

- 5 6 

+ 1 4 3 
+ 24 2 
+ 5 7 

Beförderte Personen an und ab 1 000 2.340 2 2 458 7 547 0 - 0 1 + 5 1 + 1 5 9 
Transit . 1 .000 208 5 169 3 36 5 - 1 3 0 - 1 8 8 - 8 6 

Insgesamt . . 1 .000 2 548 7 2 628 0 583 5 - 1 0 + 3 1 + 1 4 0 
A U A 1 ODO 983 9 1 117 9 266 6 + 1 4 + 1 3 6 + 2 1 5 

davon Inland 1 000 J7 7 13 8 2 9 - 4 4 9 -21 7 + 20 9 

' ) Schätzung — ' ) Über land-Omnibus-L in ienverkehr Post Bahn und private Unternehmungen. 

Im Omnibusverkehr (Überiandl inien) wi rk ten sich 
zum Teil die steigenden Schülerfrei fahrten aus, im 
indiv idualverkehr dürfte nach der Schockwel le 
1973/1974 ein Nachholbedarf bestanden haben 
Außerdem hat der Personenkraftwagen bei Famil ien 
mit Kindern noch immer einen Kostenvortei l gegen
über der Bahn, da nur die Betr iebskosten in Rech
nung gestellt werden., Auch der lebhafte Freizeitver
kehr steigerte die Verkehrsleistung Davon prof i t ierte 
auch der Luftverkehr, der 5% mehr Passagiere be
förderte und die stärksten Steigerungen im meist 
f reizei tor ient ierten Charterverkehr erzielte, Bei den 
Austr ian Air l ines stieg der Linienverkehr um 8 5% 
und das Charteraufkommen um 4 3 8 % , insgesamt 
+ 13 6 % Das Phänomen: Steigender Freizeitverkehr 
in einer Periode deut l icher konjunkturel ler Abschwä-
chung weist auf seine hohe Priorität hin, aber auch 
auf die Bevorzugung des Personenkraftwagens als 
Verkehrsmittel im Freizeitverkehr. 

Steigende Nachfrage nach Kraftfahrzeugen 

Die Nachfrageschwäche des Jahres 1974 konnte im 
Berichtsjahr überwunden werden Einen Rückgang 
der gesamten Neuzulassungen 1974 um 4 7 % steht 
im Jahre 1975 ein Zuwachs von 3 9 % gegenüber, Der 
Bestand stieg wie im vorangegangenen Jahr um 
4 3%, der Ersatzbedarf war 1975 in einzelnen Kate
gorien bedeutend höher als 1974, d, h, im Jahre 
1974 wurden Fahrzeuge, die sonst aus dem Verkehr 
gezogen worden wären, wei ter genutzt Besonders 
ausgeprägt war dies bei den Personenkraftwagen, 
von denen 1974 nur 43%, 1975 aber 54 2 % dem 
Ersatz d ien ten; der absolute Pkw-Bestandszuwachs 
war 1974 (95,200 Pkw) sogar um 1 2 % höher als 1975 
(84.800 Pkw), Auch bei den Lastkraftwagen war der 
Ersatzbedarf 1974 mit 6 7 % der Neuzulassungen n ied

r iger als 1975 mit 7 8 8 % und der absolute Bestands
zuwachs (4,110 Lkw) höher als 1975 (2,200 Lkw) 

Die Zuwachsraten für Neuzulassungen 1975 sind da
her durch den hinausgeschobenen Ersatzbedarf 1974 
überhöht 

Bestand und Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen 

Bestand') 
1974 1975 1 ) Ve rände -

Stück rung 
gegen 

das V o r 
jahr in % 

Neuzulassungen 

1974 1975 Verände -
Stück rung 

gegen 
das V o r 
j a h r i n % 

Insgesamt 3 ) 
davon 

Pkw 
Molor räder 

- ro l ler 
Motor fahr räder 
Lastkraftwagen 
Zugmaschinen 
Spezialfahrzeuge 
Omnibusse 
Anhänger 

(al ler A r t ) 

2 653 016 2 767.463 + 4 3 248.794 258 415 + 3 9 

1 ,635926 1 .720722 + 5 2 1 6 6 9 8 1 185 167 + 1 0 9 

90 458 
467.590 
143 841 
283 914 
33 583 

7 704 

81 678 
485 672 
146.041 
291 576 

33 808 
7.964 

+ 1 5 
+ 3 9 
+ 1 5 

+ 2 7 
+ 0 7 
+ 3 4 

5 356 
50 879 
12 460 
10 709 

1 825 
584 

5 426 
44 837 
10 365 
10 515 

1 519 
586 

+ 1 3 
- 1 1 9 
- 1 6 8 
- 1 8 
- 1 6 8 
+ 0 3 

1 1 5 5 6 6 1 2 5 7 8 5 + 8 8 

' ) Stand 31 Dezember — ') Vor läuf ige Ergebnisse 

fahrräder , ohne Anhänger 

8 244 8 185 - 0 7 

— ' ) Einschließlich Motor -

Vom Zuwachs des Kraftfahrzeug bestand es (ohne An
hänger) um 114.400 Einheiten entfielen 7 4 1 % auf 
Personenkraftwagen und 1 7 1 % auf andere Fahr
zeuge für die Personenbeförderung; nur 8 8 % des 
Zuwachses betrafen Kraftfahrzeuge für unmittelbare 
Produkt ivzwecke, Die Veränderungsrate des Bestan
des war für die stark nachgefragten Anhänger am 
größten ( + 8 8 % ) , davon zählten rund 7 7 % zu Last
anhängern für Lkw und Zugmaschinen al ler Art, der 
Rest diente der Personenbeförderung, 

Während sich die Nachfrage nach Personenkraft
wagen belebte, hat sich der Absatz von Motorfahr
rädern, Lastkraftwagen und Spezial fahrzeugen stark 
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Ersatz- und Erweiterungsbedarf an Personenkraftwagen 
und Kombifahrzeugen 

1.CO0 Fahrzeuge 

60 -

40 -

20 L-L I I I I I 1 1 1 1 1 
1965 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

WIPO-33 „ _ _ _ _ 

abgeschwächt. Bei den übr igen Kategorien sta
gnierte prakt isch die Nachfrage; dieser Verlauf ist 
ökonomisch plausibel, da in Perioden konjunktu
reller Abschwächung in erster Linie der Bedarf an 
Produkt ivfahrzeugen sinkt Der Rückgang der Mo
torfahrräder könnte zum Teil mit der Arbei tsmarkt
lage bei Lehrl ingen und Jungarbei tern zusammen
hängen, zum Teil erklärt es sich daraus, daß die 
Nachfrage 1974 besonders stark stieg ( + 15 3%) 

Die Nachfrage nach Personenkraftwagen stieg zwar 
mit knapp 1 1 % etwa im Ausmaß wie vom Institut 
prognost iz ier t 1 ) , kam aber doch etwas überra
schend, wei l die Konjunkturabschwächung stärker 
war, als angenommen worden war. Der ger inge Ein
fluß der Rezession auf die Nachfrage beruht einmal 
auf dem Ersatzbedarf, der sich nur kurzfr ist ig auf
schieben läßt, und darauf, daß das potent iel le Pkw-
Käuferpubl ikum von der Rezession nur wenig betrof
fen wurde, außerdem läßt sich der Personenkraft
wagen von der hohen Einstufung in der Priori täts
skala der Haushalte nur schwer verdrängen, man 
verzichtet eher auf andere Konsumbedürfn isse 2 ) . 

1) Siehe: Die voraussichtliche Entwicklung des Personen
verkehrs in Österreich bis 1985 Monatsberichte 10/1974, 
S. 471, und Jahresbericht 1974, 3/1975, S. 127. 
-) Dies sollte bei fiskalischen Belastungen der Pkw-Hal-
tung oder auch Anschaffung berücksichtigt werden; die 
erforderlichen Einschränkungen erfolgten meist in anderen 
Konsumbereichen 

Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Größen
klassen 1) 

(Einschließlich Kombifahrzeuge) 

H u b r a u m ccm 1974 1975 IV Qu 1974 1975 IV Q u 

1975 1975 
Absolute W e r t e Veränderung gegen das 

Vor jahr in % 
Bis 500 . . 791 367 59 + 2 2 - 53 6 - 5 2 0 
5 0 1 - 1 000 28 888 26 280 5 483 + 8 7 - 9 0 + 2 3 

1 0 0 1 - 1 500 81 746 92 026 17 973 - 2 5 + 12 6 + 7 9 
1 5 0 1 - 2 . 0 0 0 4 2 3 3 9 48 007 1 3 5 8 2 - 3 1 8 + 13 4 + 7 3 0 
2 0 0 1 - 3 0 0 0 11 583 1 5 7 0 5 3 604 - 4 0 + 35 6 + 2 7 9 
3 0 0 1 - 4 0 0 0 871 1 850 421 + 3 7 + 1 1 2 4 + 2 8 4 
4 0 0 1 und mehr 763 907 178 - 5 9 + 1 8 9 + 49 6 

Insgesamt 166 981 185 142 41 300 - 1 0 7 + 1 0 9 + 2 4 2 

' ) O h n e Elektro-Kraf l fahrzeuge 

Der Nachfragerückgang 1974 ist of fensicht l ich über
wiegend dem Energieschock und weniger dem Preis
schock zuzuschreiben. Nachdem sich die „Energie
angst" als unbegründet erwies, setzten s ich im Pkw-
Bereich trotz Preissteigerungen die alten Kauf- und 
Geschmacksgewohnhei ten wieder durch Typisch da
für ist die Verschiebung der Nachfrage von den kle i 
nen Fahrzeugen bis 1 000 ccm, die 1974 nahezu als 
einzige Klasse eine posit ive Zuwachsrate hatte 
( + 8 5 % ) , auf größere Typen, während 1975 die k le i 
nen Fahrzeuge um 10 2 % weniger nachgefragt wur
den Man wi rd auch 1976 mit einer ähnl ichen Ver
haltensweise rechnen können 3 ) , 

Anteile einzelner Größenklassen an Neuzulassungen 
1971 bis 1975 

100 100 100 100 10° 

Gesamt 

1971 1972 1973 1974 1975 

WIF0 - 24 

•') Die Schätzung für 1976 ergibt für Pkw 8 7% höhere Zu
lassungen als 1975 (201 325 Pkw), wobei 113,568 auf den 
Ersatz und 87.757 auf Erweiterung des Bestandes entfallen 
dürften 

143 



Monatsber ichte 3/1976 

Neuzulassungen von Lastkraftwagen nach Größenklassen im IV Quartal 1975 

Nutzlast kg Stück Nutzlast in 1 
Insgesamt % z u Fuhr- % zu W e r k - Insgesamt % zu Fuhr % z u W e r k  % ™ 

Vor jahr gewerbe Vor jahr v e r k e h r Vor jahr Vor jahr gewerbe Vor jahr verkehr Vor jahr 

Bis 1.999 1 972 + 1 4 7 22 - 1 8 5 1 950 + 1 5 2 2 1 5 4 0 + 18 6 2 7 1 - 1 4 8 2 126 9 + 19 2 
2 .O0O-6 .999 . . 394 - 1 1 3 25 - 1 9 4 369 - 1 0 6 1 .630 3 - 1 7 9 1 1 5 8 - 1 9 2 1 514 5 - 1 7 8 

364 - 1 2 1 139 + 5 3 225 - 2 0 2 3.364 0 - 1 2 9 1.271 5 + 7 3 2.092 5 - 2 1 9 

Insgesamt 2 730 + 5'9 186 - 2 1 2 544 + 6-5 7 146"3 - 6'8 1 414"4 + 4 '0 5 733'9 - 9'1 
Anhänger mit Nutzlast 520 - 0 6 

Jahr 1975 

Bis 1 999 6 672 - 1 4 8 56 - 3 3 3 6 616 - 1 4 6 7 1 8 8 2 - 1 3 6 6 3 5 - 3 3 8 7.124 7 - 1 3 3 
2 0 0 0 - 6 999 . . 1 805 - 1 6 5 115 - 1 6 7 1 690 - 1 6 5 7 844 0 - 1 7 5 599 6 - 1 4 8 7 244 4 - 1 7 7 

1.888 - 2 3 6 668 - 2 2 1 1.220 - 2 4 5 17.468 0 - 2 5 8 6.070 5 - 2 4 4 11.397 5 - 2 6 5 

Insgesamt 10 365 - 1 6 ' 8 839 - 2 2 ' 2 9 526 - 1 6 3 32 50O2 — 21 '1 6 7 3 3 6 - 2 3 ' 3 25 766'6 - 2 0 ' 6 
Anhänger mit Nutzlast 3 7 2 7 — 1 0 0 

Neuzulassungen von Lastkraftwagen nach Größenklassen 

In IfJOO 

-Vierteljährlich 
•Jährlich 

i n. in. iv 
W I P Q - 2 S '971 

I II III IV 

I972 
[I. III IV 

1973 1974 
II III IVQu. 

1975 

Dem Konjunkturverlauf entsprechend,war die Nach
frage nach Lastkraftwagen schwach, die Zulassun
gen erreichten 1975 mit 10.365 Lkw den Tiefpunkt 
seit 1963 Im Vergleich zum Vorjahr sank die Stück
zahl um 16 8%, die Tonnage um 21 2 % , wobei das 
Kaufinteresse für Werkfahrzeuge höher war als für 
gewerbl iche Fahrzeuge; 9 2 % der neu zugelassenen 
Lkw und 79 3 % der Tonnage entf ielen auf den Werk

verkehr. Auch der Bedarf an Nutzanhängern nahm 
um 10% ab. Diese Entwicklung auf dem Lkw-Markt 
ist al lerdings nicht nur konjunkturbedingt. Der Lkw-
Bedarf ist der Sätt igungsgrenze näher als jener für 
Pkw, wie der hohe Antei l des Ersatzbedarfes an den 
Neuzulassungen der letzten Jahre zeigt, die Trans
portkapazi täten weiten s ich in reiferen Volkswir t
schaften nur noch langsam aus.. 

Nachfragebelebung gegen Jahresende 1975 

Der Nachfrageverlauf war zwar bei den einzelnen 
Verkehrsmit teln versch ieden; al lgemein läßt sich je 
doch vom III. zum IV Quartal entweder eine Verr in
gerung des Rückstandes gegen 1974 oder eine Um
kehr in posit ive Zuwachsraten erkennen.. Eine Trend
umkehr ergab sich im gewerbl ichen Güterverkehr 
auf der Straße, in der Luftfahrt und in der Nachfrage 
nach Lastkraftwagen sowie Dieselöl. Im Güterverkehr 
der Bahnen wurde der Rückstand kleiner Der Donau
verkehr war im IV. Quartal durch ungünst ige Schiff
fahrtsbedingungen beeinträcht igt, wurde aber, soweit 
es die österreichische Schiffahrt betrifft, von der Re
zession insgesamt nicht betroffen, 

Im Personenverkehr, der die Konjunkturabschwä-
chung ohnedies nur mäßig spürte, brachte das 

Nachfrageentwicklung in einzelnen Quartalen 1975 

Güterverkehr 
Insgesamt') . . . . 

Luftverkehr . . 
Neuzulassung von Lastkraftwagen 
Dieselölverbrauch 

Personenverkehr 
Bahn 
Neuzulassungen von 

Personenkraftwagen 
Über land-Omnibusverkehr 
Luflverkehr . . 

1975 1975 1974 1973 

I Q u II Q u I I I . Q u . IV Q u . 
Veränderung gegen das Vorjo hr in % 

n-t-km - 1 0 3 - 1 6 5 - 1 7 5 - 1 3 9 - 1 4 6 + 7 3 
t - 1 4 7 - 1 3 5 - 1 5 5 + 7 0 - 9 0 + 1 6 + 1 4 9 
St - 2 6 1 - 2 3 8 - 1 6 3 + 5 9 - 1 6 8 - 6 5 - 2 9 5 
I - 1 9 9 + 7 5 + 3 7 + 0 6 - 1 7 - 0 2 + 7 9 

n-t-km - 4 7 - 4 4 - 6 2 - 2 6 - 4 6 

St + 9 1 + 4 6 + 9 5 + 24 2 + 1 0 9 - 1 0 7 - 1 5 6 
Pers. + 1 5 + 4 6 + 4 0 + 14 3 + 6 3 + 6 9 + 5 9 
Pers + 2 6 + 1 0 + 3 3 + 15 9 + 5 1 - O l + 1 1 1 

' ) Bahn, gewerbl icher Fernverkehr , Donauschiffahrt, 
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IV.. Quartal ebenfalls in al len Sparten außer den 
Bahnen eine Belebung. Bei den Bahnen verminderte 
sich der Rückstand gegen 1974 auf knapp die Hälfte. 
Straßenverkehr, Neuzulassungen von Pkw, Benzin
verbrauch und Luftverkehr hatten kräft ig steigende 
Zuwachsraten. Es muß wohl berücksicht igt werden, 
daß im zum Vergleich herangezogenen IV. Quartal 
1974 d ie Leistungen infolge des zunehmenden Ein
flusses der Rezession bereits zurückgingen, dieser 
Effekt war jedoch nicht so groß, daß der Eindruck 
einer Belebung wettgemacht wurde., Dafür spr icht 
auch die günst ige Nachfrageentwicklung im Jänner. 

Walter Kohthauser 

Reiseverkehr 
Dazu Statistische Übersichten 1 0 1 bis 10.3 

Kräftige Expansion des internationalen Reisemarktes 

Der internationale Reisemarkt entwickel te s ich 1975, 
vergl ichen mit der al lgemeinen Wirtschaftslage, sehr 
günst ig : So nahmen d ie Ausgaben der Bundesrepu
blik Deutschland im internat ionalen Reiseverkehr 
insgesamt um 13% zu, d ie der Nieder lande um 20% 
und jene Großbri tanniens um 2 9 % (jeweils I, bis 
III. Quartal).. Nur die Ausgaben der USA nahmen 
schwächer zu ( + 3 V 2 % ) als ein Jahr zuvor ( + 6 1 / 2 % ) , 

da dort d ie Rezession früher begonnen hatte und 
weit stärker war. Die Nachfrage der drei anderen 
genannten Herkunftsländer hatte sich 1974 viel un
günstiger entwickel t als im Berichtsjahr (BRD: + 6 % , 
Nieder lande: + 7 % , Großbr i tannien: — 1 1 / 2 % ) . . Diese 
gegenläuf ige Entwicklung zur al lgemeinen Konjunk
tur dürfte nach vor l iegenden Informationen auch für 
jene wicht igen Herkunftsländer im internationalen 
Reiseverkehr gel ten, deren Devisenstatist ik für 1975 
noch nicht vorl iegt. Überdies war 1975 die Zunahme 
aus jenen Herkunfts ländern, deren Nachfrage s ich 
1974 besonders ungünstig entwickel t hatte, am größ
ten, w ie insbesondere das Beispiel Großbri tanniens 
zeigt. Diese Entwicklung ist im wesent l ichen auf 
einen „Kompensat ionsef fekt" zurückzuführen: Die 
„Energ iekr ise" Ende 1973 hatte die gesamte Nach
frage der privaten Haushalte gedämpft : Der private 
Konsum entwickel te s ich in der Folge deut l ich 
schwächer, als auf Grund der Einkommensentwick
lung und der für die Vergangenheit ermit tel ten 
„Konsumfunkt ionen" zu erwarten war. Die tour i 
st ische Nachfrage war davon (ebenso wie jene nach 
Personenkraftwagen) überdurchschni t t l ich betrof fen: 
Trotz günst iger Einkommensentwick lung 1973 und 
auch noch im ersten Halbjahr 1974 kam es bereits 
1974 zur schwersten Rezession des Reiseverkehrs der 

Nachkriegszeit , während die al lgemeine Konjunktur 
erst 1975 ihren Tiefpunkt erreichte. Da sich die pr i 
vaten Haushalte im Verlauf des Jahres 1974 al imäh
lich aus dem Energieschock lösten und die Wirt
schaftsentwicklung opt imist ischer beurtei l ten (im 
Gegensatz zur tatsächl ichen Wir tschaf tsentwicklung), 
wurde 1975 die durch den „Energ ieschock" ausge
löste negative „Über reakt ion" te i lweise kompensiert : 
Der internat ionale Reiseverkehr erlebte im Jahr der 
schwersten Rezession der Nachkriegszeit einen be
merkenswerten Aufschwung. Die Nachfrage der p r i 
vaten Haushalte nach Personenkraftwagen reagierte 
ähnl ich invers zur al lgemeinen Wir tschaf tsentwick
lung.. Auch sie wi rd von starken Schwankungen der 
Wirtschaftserwartungen unmit te lbar und rasch beein
flußt; dies dürf te auf eine gewisse Ähnl ichkei t beider 
Nachfragearten zurückzuführen se in: In beiden Fäl
len wi rd ein relativ großer Teil des Haushaltsbudgets 
beansprucht, beide Aufwandsarten gehören zum 
„gehobenen" Konsum und können daher leicht auf
geschoben werden, beide Konsumarten werden rela
tiv langfrist ig und genau geplant. 

Eine Untersuchung der Nächt igungsentwick lung 
(diese Daten sind zuverlässiger als jene der Devisen
statistik) zeigt, daß der Nachfrageausfal l 1974 im 
Vorjahr zwar zum größten Tei l , jedoch nicht ganz 
kompensiert wurde : 1974 waren die Ausländernächt i -
gungen in den neun wicht igsten Ziel ländern (auf s ie 
entfal len mehr als 9 0 % der Ausländernächt igungen 
in der europäischen OECD) um 5% zurückgegangen, 
1975 dürften sie um etwa 6 % gestiegen sein, so daß 
wieder ungefähr das Niveau von 1973 erreicht wurde., 
Die für die Vergangenheit ermit tel ten Funktionen der 
Reiseverkehrsnachfrage der wicht igsten Herkunfts
länder hätten al lerdings noch etwas bessere Ergeb
nisse erwarten lassen, da die Nächt igungsnachfrage 
verzögert auf die Einkommensentwick lung reagiert, 
Es ist daher nicht auszuschl ießen, daß sich der 
„Kompensat ionsef fekt" auch 1976 — frei l ich nur 
mehr ger ingfügig — noch auswirkt und eine etwas 
günstigere Entwicklung nach s ich zieht, als auf Grund 
der Rezession 1975 zu erwarten wäre, 

Marktanteil Österreichs unverändert 

Der internationale Reiseverkehr hat sich 1975 in 
Österreich dem internationalen Durchschnit t entspre
chend entwickel t , Betrachtet man den wicht igsten 
Einzelmarkt, die Bundesrepubl ik Deutschland, so 
ergibt s ich sowohl für die gesamten deutschen Reise
ausgaben als auch für die entsprechenden Einnah
men Österreichs eine Steigerung um 13%, Markt-
antei lsgewinne erzielten Spanien ( + 24V2%) und 
Frankreich ( + 20%), Verluste mußten die Schweiz 
( + 6%) und Großbri tannien ( + 1%) in Kauf nehmen 
(berechnet auf Grund der Einnahmen aus der Bun-
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Reiseverkehr in Österreich 1974/75 

Inland Ausland Insgesamt Z a h l der Grenz 
übertritte einreisender 

Ausländer 
Über  V e r  Über  V e r  Über  V e r  V e r 
nach änderung nach änderung nach änderung änderung 

tungen' ) gegen tungen') gegen tungen') gegen gegen 
das Vor jahr das Vor jahr das Vor jahr das Vor jahr 

in 1 000 I n % In 1 000 i n % In 1 000 in % in 1 000 i n % 

Winterha lb jahr 1974/75 8 221 + 4 6 20 225 + 1 4 9 28 446 + 11 7 43 427 + 15 6 
Sommerha lb jahr 1975 . . . . 13.353 + 1 1 51.698 + 3 3 65.051 + 2 9 80.208 + 4 8 

Fremdenverkehrs jahr 1974/75 21 574 + 2'4 71 923 + 6'4 93 497 + 5'4 123 635 + 8 '4 

IV Q u a r t a l 1975 2 683 + 3 2 6.104 + 9 8 8 987 + 7 6 21.320 + 4 2 
Kalender jahr 1975 21 631 + 2 6 72.377 + 6 1 94 008 + 5 3 123 664 + 6 3 

' ) Übernachtungen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben Privatquart ieren und Erwachsenen-Erholungsheimen. 

desrepubl ik Deutschland in DM bis einschl ießl ich 
III. Quartal). Daß Österreich seine Posit ion auf dem 
deutschen Reisemarkt halten konnte, ist deshalb be
sonders bemerkenswert, wei l sich das relative Preis
verhältnis in den letzten Jahren stark zugunsten der 
Konkurrenzländer verschob: 1972 war ein ös te r re ich-
urlaub für Deutsche noch um 3 % bi l l iger als im 
Durchschnit t der Konkurrenzländer, 1973 bereits um 
9 V 2 % und 1974 um 13 1 /2% teurer, in erster Linie auf 
Grund der veränderten Wechselkurse, weiters aber 
auch infolge der starken Preissteigerungen im Hotel-, 
Gast- und Schankgewerbe 1973. Die für Österreich 
relativ günst ige Situation erklärt s ich aus der unter
schiedl ichen Entwicklung von Sommer- und Winter
tour ismus: Während Österreich im Sommer leicht 
durch ein anderes, bi l l iger gewordenes Ziel land er
setzt werden kann, besteht diese Mögl ichkei t im 
Winter nur in ger ingem Maße (etwa der Region der 
i tal ienischen Alpen). Dementsprechend verlor Öster
reich im Sommer Antei le am deutschen Reisemarkt 
(Gesamtausgaben der BRD im III. Quarta l : + 13 1 /2%, 

Einnahmen Österreichs: + 6 % ) , gewann aber im 
Winter etwa gleich viel (Gesamtausgaben der BRD 
im I. Quarta l : + 1 6 % , Einnahmen Österreichs: 
+ 35 1 /2%). Der Marktantei l Österreichs bei den übr i 
gen Herkunftsländern entwickel te s ich unterschied
lich ( jeweils I. bis III. Quartal 1975): Die Einnahmen 
Österreichs aus den Nieder landen (+*30%) und den 
USA ( + 6 1 / 2 % ) wuchsen stärker als die Gesamtaus
gaben dieser Länder (Nieder lande: + 2 0 % , USA: 
+ 3 V 2 % ) , auf dem engl ischen Reisemarkt hingegen 
mußten Verluste hingenommen werden (Gesamtaus
gaben: + 29%, Einnahmen Österreichs: + 9 % ) Diese 
Ergebnisse der Devisenstatist ik werden auch durch 
die Nächt igungsdaten bestät igt: 1975 nahm die Zahl 
der Ausländernächt igungen mit + 6 % ebenso rasch 
zu wie im internationalen Durchschnit t . 

Reiseverkehr in Österreich 

Insgesamt nahmen 1975 die Nächt igungen in Öster
reich um 5 1 / 2 % zu. Im Gegensatz zu 1974 verlagerte 
s ich die Nachfrage zum internationalen Reisever

kehr: die Ausländernächt igungen nahmen um 6%, 
jene der Inländer nur um 2 1 / 2 % zu. 

Wie in den vergangenen Jahren setzte sich die Dis
krepanz zwischen Winter- und Sommersaison auch 
im abgelaufenen Fremdenverkehrsjahr fo r t 1 ) : Insge
samt nahmen die Nächt igungen in der Wintersaison 
1974/75 um 1172%, im Sommer jedoch nur um 3 % 
zu In beiden Fällen entwickel te sich der Binnen
reiseverkehr deut l ich schwächer als der internat io
nale Tourismus. 

Die regionale Verteilung des Reiseverkehrs 1975 

Übernachtungen 
I n  Aus Ins I n  Aus Ins I n  Aus

land land gesamt land land gesamt land land 
Veränderung gegen das Anteil der B undes- Anteil 

Vor jahr in % lander in % in % 
W i e n . - 4 0 + 3 0 + 2 0 2 3 4 3 3 8 13 8 86 2 

Niederösterreich + 1 0 - 2 1 + 0 3 1 8 9 1 7 5 6 7 7 3 22 7 
Burgenland + 6 9 + 4 4 + 5 6 2 5 0 7 1 2 50 9 4 9 1 
Steierm ark + 0 6 + 1 8 + 1 1 23 4 4 0 8 5 63 4 36 6 
Kärnten + 3 6 + 6 2 + 5 8 10 1 15 6 1 4 3 16 2 83 8 

Oberösterreich - 0 2 - 0 6 - 0 5 1 4 7 6 0 8 0 42 2 57 8 
Salzburg + 4 7 + 3 7 + 3 9 1 6 5 18 3 17 9 21 2 78 8 
Tirol . + 97 + 9 2 + 9 2 9 1 40 9 33 6 6 3 93 7 
Vorar lberg + 1 0 5 + 7 1 + 7 4 2 5 8 5 7 1 8 1 91 9 

Österreich + 2 6 + 6 1 + 5 3 100 0 100 0 100 0 23 0 7 7 0 

Die regionale Vertei lung im österreichischen Reise
verkehr hat s ich auch 1975 nur wenig verändert 
Merkl ich günstiger als im Durchschni t t entwickel te 
sich die Nachfrage in Tirol ( + 9%) und Vorar lberg 
( + 7 1 / 2 % ) , unterdurchschni t t l ich in Oberösterreich 

( — 1 / 2 % ) , Niederösterreich ( + Vz%) und der Steier
mark ( + 1%). Der langfr ist ige Trend zugunsten der 
west l ichen Bundesländer setzte sich somit auch 1975 
fort : 1960 waren erst 5 0 1 / / % aller Nächt igungen auf 
die Bundesländer Salzburg, Tirol und Vorar lberg 

J) Da im Reiseverkehr die vierteljahrliche Periodizität wenig 
Aussagewert hat, mitunter sogar — etwa bei Verschiebung 
des Ostertermins oder von Schulferien — zu starken Ver
zerrungen führt, wird im Juni- bzw Dezemberheft der 
Monatsberichte das jeweils abgelaufene Winter- bzw Som
merhalbjahr ausführlich behandelt. Im Jahresbericht wird 
nunmehr in erster Linie das abgelaufene Kalenderjahr 
untersucht und auf die Unterscheidung nach Winter- und 
Sommersaison nur ergänzend hingewiesen. 
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gefal len, 1975 waren es bereits 58 1/2%. Diese Ent
wick lung ist durch drei Struktureffekte bedingt ; 
erstens liegt der Antei l des Binnenreiseverkehrs, der 
sich langfrist ig langsamer entwickel t als der inter
nat ionale Tourismus, in den übrigen Bundesländern 
(mit Ausnahme von Wien und Kärnten) weit über dem 
Durchschni t t ; zweitens ist dort auch der Antei l an 
den Inlandsreisen von Wienern überdurchschni t t l ich, 
die deut l ich schwächer zunehmen als der gesamte 
Binnenreiseverkehr.. Das erklärt s ich daraus, daß die 
Reiseintensität in Wien bereits sehr hoch ist (1973: 
60%), wodurch der Zuwachs an Haushalten, die 
erstmals eine Inlandsreise machen, den Abgang 
jener, die einen Inlandsurlaub durch eine Auslands
reise ersetzen, kaum kompensieren kann So nah
men die Inländernächt igungen seit 1970 insgesamt 
um 6 % zu, jene von Besuchern aus Wien gingen im 
gleichen Zei t raum um 2 % zurück, die von Besuchern 
aus dem übrigen Österreich wuchsen aber um 
1472%.. Schl ießl ich spielt der Wintertour ismus, der 
langfrist ig überdurchschni t t l ich zunimmt, in diesen 
Bundesländern eine geringere Rolle als im Westen 
Österreichs Wien und Kärnten stel len insofern einen 
Sonderfal l dar, als nur der letzte Struktureffekt die 
Entwicklung negativ beeinflußt; dementsprechend ist 
ihr Antei l am Reiseverkehr in Österreich langfrist ig 
etwa konstant geblieben.. 

Im Gegensatz zu 1974 bl ieb der Antei l von gewerb
l ichen Betr ieben und Privatquart ieren an den Ge-
samtnächt igungen 1975 gleich. Die Ver lagerung zu 

NächtigungsentwickEung nach Unterkunflsarten 
(Gleitende Drei-Monats-Durchschnitte) 

GEWERBLICHE BETRIEBE INSGESAMT 

50 PRIVATQUARTIERE INSGESAMT 

den Privatquart ieren bei den Inländern wurde durch 
die umgekehrte Tendenz bei den Ausländern kom
pensiert. Wie im Vorjahr nahmen in der Winter
saison die Nächt igungen in Privatquart ieren ( + 23%), 
in der Sommersaison die in gewerbl ichen Betr ieben 
( + 3V2%) überdurchschni t t l ich zu. 

Nächtigungen nach Unterkunftsarten 1975 

Inland Ausland Insgesamt 
Veränderung gegen das Vor jahr in ° / a 

Hotels, Gasthöfe, Pensionen, 
Erwachsenen-Erholungsheime + 1 3 + 6 7 + 5 3 
Kategorie A + 5 4 + 10 5 + 9 6 
Kategorie B . + 3 3 + 7 2 + 6 3 
Kategorie C / D + 0 4 + 5 3 + 4 1 

Pr ivatquart iere . . . + 5 9 + 5 1 + 5 2 
Kinder- und f ugenderholungs-

heime . + 6 3 + 9 3 + 7 7 
Jugendherbergen - 6 6 - 6 8 - 6 7 
SchuUhüiten + 5 7 + 4 3 8 + 23 3 
Campingplätze + 5 0 + 1 0 0 + 9 4 
H e i l - u n d Pflegeanstalten, 

Sanatorien - 0 1 - 1 4 1 - 3 1 

Sonstige Fremdunferkünfte + 8 3 + 3 4 9 + 2 4 2 

insgesamt + 2 ' 7 + 6 7 + 5'7 

Innerhalb der gewerbl ichen Betr iebe im engeren 
Sinn setzte sich der Trend zu den teureren Unter
künften fort : Am stärksten wuchsen d ie Nächt igun
gen in Hoteis der Kategorie A ( + 9V2%), es folgen 
jene der Kategorie B ( + 6V2%) und C/D ( + 4 % ) ; das 
Schwergewicht l iegt jedoch weiterhin bei den bi l l i 
geren Kategor ien: 56 3 % der Nächt igungen aller 
gewerbl ichen Betr iebe im engeren Sinn entfal len auf 
die Hotels der Kategorie C/D, 2 6 1 % auf jene der 
Kategorie B und 17 6 % auf die Betr iebe der Kate
gorie A Während sich die Nächt igungen auf Cam
pingplätzen 1974 unterdurchschni t t l ich entwickel ten, 
wuchsen sie 1975 besonders kräftig ( + 9 1/2%) 

Die Wachstumsrate der Nächt igungen in den „son
st igen Fremdunterkünf ten" dürf te auch für 1975 aus 
stat ist ischen Gründen nach oben verzerrt sein, wes
halb bei Zei tvergleichen im al lgemeinen von der in 
Übersicht 1 erfaßten Grundgesamtheit ausgegangen 
wi rd 

Weiterhin starke Nachfrage aus den Benelux-
Ländern — Stabilisierung der anglo-amerikanischen 
Nachfrage 

Im Gegensatz zu 1974 entwickel te s ich d ie Nach
frage aus der Bundesrepubl ik Deutschland leicht 
unterdurchschni t t l ich ( + 5%)., Stark überdurchschni t t 
l ich stiegen die Nächt igungen von Besuchern aus 
den Benelux-Ländern (Nieder lande: + 2 2 % , Belg ien: 
+ 17V2%) Auch die Nächt igungen von Franzosen 
st iegen kräft ig ( + 1 3 1 A % ) ; deren Nachfrage war im 
Vorjahr besonders stark gesunken (—22%), 

Erstmals seit 1972 nahmen die Nächt igungen von 
Engländern wieder zu, Die amerikanische Nachfrage 
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Internationaler Reiseverkehr nach der Herkunft 
(Gleitende Drei-Monats-Durchschnitte) 

NAECHTIGUNGEH VON AUSLÄNDERN BRO 
NAECHTIGUNGEN VON AUSLAENDERN NIEDERLANDE 

HO NAECHTIGUNGEN VON AUSLAENDERN BELGJEN 

NAECHTIGUNGEN VON AUSLAENOERN GROSSBRITANNIEN 
NAECHTIGUNGEN VON AUSLAENDERN USA 

30 NAECHTIGUNGEN VDN AUSLAENDERN FRANKREICH 
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wurde nicht nur von der Abwertung des Dollar, son
dern zusätzl ich von der besonders schweren Rezes
sion gedämpft, doch war der Rückgang (—8%) 
ger inger als in den vorangegangenen zwei Jahren, 
Betrachtet man die mit tel f r ist ige Entwicklung seit 
1970, so zeigt sich eine starke Verschiebung zugun
sten der Benelux-Länder: Insgesamt nahmen die 
Ausländernächt igungen um 227a% zu, jene aus den 
Niederlanden jedoch um 4 8 % und aus Belg ien/Lu
xemburg um 55%. Dadurch konnte der Rückgang 
der anglo-amerikanischen Nachfrage (Großbri tan

nien: — 4 8 % , USA: —36%) te i lweise kompensiert 
werden Die Nieder lande sind nunmehr zwei twicht ig
stes Herkunftsland (Antei l : 6 7 2 % ) , Belg ien/Luxem
burg (2%) nimmt nur knapp hinter Großbri tannien 
( 2 V 2 % ) die vierte Steile ein 

Gedämpfter Preisauftrieb 

Auf Grund der tour ist ischen Rezession 1974 und der 
Verschlechterung der internat ionalen Konkurrenz
fähigkeit durch die De-facto-Aufwertung des Schi l 
ling erhöhte das Hotel-, Gast- und Schankgewerbe 
seit der Wintersaison 1974/75 die Preise für „Vo l l 
pens ion" weniger, als es der Entwicklung der al lge
meinen Verbraucherpreise entsprochen hätte; in der 
Wintersaison 1974/75 st iegen die Pensionspreise um 
6 1/2% und in der Sommersaison 1975 um 6 % , Trotz 
der günst igen Entwicklung des Reiseverkehrs wur
den die Preise auch in der laufenden Wintersaison 
nur um 5% erhöht Offensicht l ich hat man aus den 
Erfahrungen des Jahres 1973 gelernt, als anläßlich 
der Einführung der Mehrwertsteuer die Preise über
mäßig erhöht wurden, wei l man es auf Grund der 
günst igen Entwicklung in den Vorjahren für „ t ragbar" 
hielt Tatsächl ich traf aber diese Preissteigerung mit 
einer al lgemeinen tour ist ischen Flaute zusammen, 
wodurch die Rezession noch verschärft wurde. 

Die Zurückhal tung bei der Erhöhung der Pensions
preise war al lerdings von einer stärkeren Verteue
rung der übrigen Leistungen des Hotel-, Gast- und 
Schankgewerbes beglei tet: so nahmen die Preise 
für „Menü im Restaurant" um 7 7 2 % zu ; auch die 
Getränkepreise dürften überdurchschni t t l ich gestie
gen sein, 

Da sich auch die übrigen Aufwandsarten des tour i 
st ischen Konsums ger inger oder gle ich stark wie im 
Durchschnit t der a l lgemeinen Verbraucherpreise ver
teuerten (Verkehr und Nachr ichten: + 2 % , Nahrungs
und Genußmittel + 6 7 2 % ) , ist das Preisniveau des 
tour ist ischen Konsums insgesamt ( + 6 2 % ) schwä
cher gest iegen als der Verbraucherpreis index 
( + 8 4 % ) . 

Dies gi l t als Folge der weltweiten Rezession auch 
internat ional : so stieg das Preisniveau im tour is t i 
schen Konsum in der Bundesrepubl ik Deutschland 
um 3%, in der Schweiz nur um 1 A % (dennoch hat 
sich ein Schweizaufenthalt wegen der anhaltenden 
Aufwertungstendenz des Franken — 1975 al lein 
gegenüber dem Schi l l ing: + 7 7 2 % — gegenüber den 
Konkurrenzländern wei ter verteuert) und in Frank
reich um 9%, stärker verteuerte s ich ein Aufenthalt 
in Italien ( + 14 1/2%), Jugoslawien ( + 1 7 7 2 % ) , Spa
nien ( + 1 5 7 2 % ) und Großbri tannien ( + 22%), doch 
wurden diese Binnenpreissteigerungen durch ent
sprechende Abwertungen tei lweise kompensiert , 

148 



Monatsber ichte 3/1976 

Zahlungsströme im Reiseverkehr 1975 

Mil l S 

Internat ionaler Reiseverkehr 1 ) 
Einnahmen 50 610 
Ausgaben 22.811 
Saldo 27 799 

Binnenreiseverkehr 15 239 

Gesamteinnahmen 65 849 

') Revidierte Da ten vorläufige W e r t e . 

Veränderung gegen 
das Vor jahr 

+ 9 6 

+ 3 2 

+ 1 5 6 

+ 6 3 

+ 8 8 

Die Ausgaben Österreichs im internationalen Reise
verkehr wuchsen um 3 % Da sich wegen der Wech
selkursänderung ein Auslandsaufenthalt für Öster
reicher nur um etwa 3 1 / z % verteuerte, sind die Aus
gaben real etwa gleichgeblieben.. Die Zahl der 
Nächt igungen von Österreichern im Ausland dürfte 
jedoch — wie der schwache Binnenreiseverkehr ver
muten läßt — stärker zugenommen haben als die 
Ausgaben Der reale Aufwand je Auslandsnächt igung 
von Österreichern wäre damit gleichfal ls gesunken 

Weiter sinkende Ausgabenbereitschaft 

Insgesamt nahmen die Einnahmen Österreichs im 
internationalen Reiseverkehr um 9V2% zu (vorläu
f iger Wert auf Grund der revidierten Devisenstat i
stik). Die von der Oesterreichischen Nationalbank 
ausgewiesene Wachstumsrate von 1 3 1 / 2 % ist des
halb überhöht, wei l sie nicht die tatsächl ichen Schi l 
l ingnoten-Verkäufe von ausländischen Banken an 
Privatpersonen erfaßt (diese nahmen etwa in der 
Bundesrepubl ik Deutschland um 13Vz% zu), sondern 
die Versendung von Schi l l ingnoten an den ausländi
schen Bankenapparat (im Fall der Bundesrepubl ik 
Deutschland: + 4 1 1 / 2 % ) , Die Einnahmensteigerung 
im Reiseverkehr aus der Bundesrepubl ik Deutsch
land beträgt daher laut Oesterreichischer National
bank + 1 6 1 / 2 % , laut revidierter Devisenstatist ik aber 
nur 11V20/» 1). Auf Grund der Nächt igungs- und Preis
entwicklung ergibt sich für 1975 ein Rückgang des 
realen Aufwandes je Ausländernächt igung um 2 1 / 2 % . . 

Die seit der tour ist ischen Rezession 1974 beobach
tete Sparneigung im Reiseverkehr hat sich somit 
auch im Vorjahr fortgesetzt. Im Binnenreiseverkehr 
wurde um 6 1 / 2 % mehr ausgegeben, so daß die ge
samte in landswirksame tourist ische Nachfrage nomi
nell um 9 % zunahm. 

Kapazitätsauslastung nach Unterkunftsarten und Bundes
ländern 

Winter 
halbjahr 
1974/75 

Ge - Privaf-
w e r b - quar -
liche t iere 
Be

tr iebe 

M ä r z 1975 

G e - Privaf-
w e r b - quar -
liche t iere 
Be

tr iebe 

Sommer
halbjahr 

1975 
G e - Pr ivat -

w e r b - quar -
liche t iere 
Be

tr iebe 

Juli 1975 

G e - Privaf-
w e r b - quar-
I k h e t iere 
Be

tr iebe 
Durchschnittliche Nächtigungen pro T a g in % der Bettenanzahl 

W i e n . . 33 9 - 43 0 - 52 6 _ 5 6 1 — 

Niederösterreich 1 6 2 7 3 20 6 8 8 32 0 26 8 4 3 2 45 6 
Burgenland 1 2 4 1 9 15 9 2 6 34 2 25 2 51 0 50 4 
Ste iermark 1 8 7 11 0 2 6 1 1 6 9 29 9 27 8 43 9 53 2 
Kärnten 12 0 4 4 1 8 6 6 8 3 4 1 2 9 1 71 7 76 2 
Oberösterreich 1 6 8 6 3 21 0 9 0 35 4 30 8 54 0 67 4 
Salzburg 2 8 0 14 4 4 5 5 2 4 1 37 4 30 5 62 4 69 9 
Tirol . . . 27 7 1 5 6 47 0 28 1 35 1 30 9 66 2 72 1 
Vorar lberg 33 3 20 9 57 2 38 1 31 7 3 0 9 5 9 0 71 3 

Österreich 23 8 1 3 3 37 4 22 7 35 1 29 9 60 7 68 8 

Kapazitätsauslastung leicht gestiegen 

Nach der kräft igen Expansion der Nächt igungskapa-
zität 1973 nahm die Zahl der Betten 1974 und 1975 
(Sommersaison) nur um jewei ls 2 % zu. Dadurch hat 
sich die Kapazitätsauslastung nach dem starken 
Rückgang von 1974 (—10%) ger ingfügig gebessert. 
In der Wintersaison nahm die Kapazitätsauslastung 
infolge des Nächt igungsbooms sowohl 1974 als auch 
1975 stark zu ( + 5 V J % und + 8 % ) . 

Betrachtet man die mit tel fr ist ige Entwicklung im 
Hotel-, Gast- und Schankgewerbe seit 1970, so steht 
einem Nächt igungswachstum um 1 5 1 / 2 % eine Kapa
zitätsausweitung um 17 1 A% gegenüber, so daß die 
Auslastung leicht zurückging.. Da die Zahl der ge
werbl ichen Unterkünfte annähernd konstant bl ieb, 
erstreckte sich die Kapazitätserweiterung fast aus
schl ießl ich auf schon bestehende Betr iebe: Die Zahl 
der Betten je Unterkunft st ieg von 25 auf 28V2 Da 
auch d ie Beschäft igung kräftig zunahm ( + 19%), 
konnten die Investit ionen nur durch starke Fremd
finanzierung getät igt werden: 1973 lagen die aushaf
tenden Kredite des Hotel-, Gast- und Schankgewer-
bes um 90% über dem Stand von 1970. In der Folge 
nahmen die Investit ionen und damit auch das Wachs
tum der Verschuldung ab: Die Kredite lagen 1975 um 
120% über dem Stand von 1970. Auf Grund dieser 
Situation ist in nächster Zukunft mit keinen größeren 
Investit ionen der Fremdenverkehrswir tschaft zu rech
nen, auch die Beschäft igung dürfte kaum nennens
wert zunehmen 

Stephan Schulmeister 

*) Siehe dazu: St. Schulmeister: Internationale Rezession 
und Reiseverkehr, Monatsberichte 4/1975, S 165 ff 

Außenhandel 
D a z u Statistische Übersichten 11 1 bis 11 5 

Außenhandel im Sog der Weltrezession 

Die internationale Rezession hat s ich 1975 deut l ich 
auf den österreichischen Export ausgewirkt . Im Jah
resdurchschnit t schrumpfte die nominel le Waren
ausfuhr um 2 % . Da der Import rückgang noch etwas 
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Entwicklung des Außenhandels 

Ausfuhr Einfuhr 
W e r t Durchschnitts- Real W e r t e Durchschnitts- Real 

preise' ) pre ise ' ) 
Mrd S Veränderung gegen das Vor jahr in % Mrd S Veränderung gegen das Vor jahr in % 

^1960 /1973 . - + 1 0 2 - - - + 1 0 7 -

0 1 9 7 4 133 356 + 3 0 3 + 1 6 8 + 1 2 0 168 281 + 2 2 1 + 1 9 2 + 2 4 
0 1 9 7 5 130.861 - 1 9 + 3 8 - 5 5 163345 - 2 9 + 3 8 - 6 5 
1975 IV Q u 35 779 + 2 6 - 0 8 + 3 4 43.749 + 3 7 - 0 6 + 4 3 

' ) Durchschnittspreisindex des Österreichischen Statistischen Zentra lamtes (1971 = 100) und eigene Berechnungen 

Entwicklung der nominellen Warenausfuhr 

GLEITENDER s-MONATS DURCHSCHNITT 
So HONATSWERTE 

-30 I . • • . • • 

?1 ? t 75 

stärker ausfiel (—3%), hat sich das Handelsbi lanz-
passivum um 2 4 4 Mrd. S verk le iner t Der Verlauf 
der Quartaiszuwachsraten läßt erkennen, daß der 
Außenhandel im III Quartal die Talsohle erreichte 
Im IV. Quartal fo lgte dank den günst igen Dezember
ergebnissen eine kräft ige Belebung, die a l lerdings 
größtentei ls auf Sondereinf lüsse zurückging ( insbe
sondere auf die Schlußkäufe der Oststaaten vor 
Ablauf der Fünfjahrespläne). Die ungenügende Ka
pazitätsauslastung in der Rezession führte zu einer 
Verschärfung der internat ionalen Konkurrenz, wo 
durch der Auftr ieb der Außenhandelspreise stark 
gedämpft wurde.. Der Preisdruck verstärkte s ich 
gegen Jahresende, so daß die Außenhandelspreise 
im IV. Quartal sogar unter das Vorjahrsniveau san
ken. Im Jahresdurchschni t t st iegen sowohl die Ex
port- wie die Importpreise um 4 % . Die „ terms of 
t rade" bl ieben somit unverändert Nach Berücks ich
t igung der Preissteigerungen ist 1975 die Warenaus
fuhr real um 5 1 /2% und die Einfuhr um 6V2% gesun
ken. 

Änderungen in den Wettbewerbsbedingungen 

Zu Jahresbeginn 1975 wurden die Zöl le im Handel 
mit den EG um 20% gesenk t Eine wei tere Zol l reduk
t ion um 2 0 % folgte zu Beginn des Jahres 1976. Die 

Zol lbelastung beträgt nun nur noch 2 0 % des Aus
gangsniveaus Durch die for tschrei tende euro
päische Integration haben die Zol lmauern im euro
päischen Freihandelsraum an Bedeutung verloren.. 
In letzter Zeit zeigten jedoch protekt ionist ische Ten
denzen, daß das Ziel eines ungehinderten Handels 
in Westeuropa noch weit entfernt ist: Die Rezession 
veranlaßte die Regierungen einiger Länder, den aus
ländischen Konkurrenzdruck durch Importerschwer
nisse auf Tei lgebieten zu mildern.. So beschränkte 
etwa Großbri tannien die Einfuhr best immter Text i l 
waren aus Spanien und Portugal, Frankreich hob 
eine Sondersteuer auf die Importe von Wein aus 
Italien ein, Schweden drosselte die Einfuhr von 
Schuhen, die EG führten darauf einen Importzol l auf 
schwedische Papier- und Papiererzeugnisse ein 
Österreich diskr iminier t den Strumpfhosenimport , 
Die USA erwogen, die Edelstahleinfuhr zu l imi t ieren 
Da trotz der Erholung der internat ionalen Konjunktur 
vorerst kein rascher Abbau der Arbei ts losigkei t er
wartet w i rd , besteht die Gefahr, daß diese in Hin
bl ick auf die Beschäft igungssicherung eingeführten 
part iel len Importbeschränkungen eine Kettenreakt ion 
auslösen Die wei teren Folgen sind aus den dreißi
ger Jahren bekannt: Importverbote, Vergel tungszol l 
prakt iken und Abwertungen führ ten zu einer Sen
kung des Wohlstandes 

Der österreichische Außenhandel wurde ferner durch 
eine neuerl iche Aufwertung des österre ichischen 
Schi l l ing beeinflußt,, Der mit den Exportantei len des 
Vorjahres gewogenen Wechselkursindex st ieg 1975 
gegenüber der gesamten Welt um etwa 5 7 2 % (1974: 
+ 5%), Die Schi l l ing-Aufwertung dürf te zum Teil zu 
den österreichischen Marktantei lsverlusten beigetra
gen haben: Die für die ersten drei Quartale 1975 
vor l iegenden Ergebnisse zeigen, daß Österreich im 
OECD-Bereich 10 8 % der Antei le an den Importen 
eingebüßt hat 1 ) . 

Verlagerung der Außenhandelsströme 

Die regionale Außenhandelsstruktur verschob sich 
1975 in gle icher Richtung wie 1974: Die Rezession in 
den west l ichen Industr ieländern beschränkte dort 

*) Vgl Monatsberichte 12/1975, S. 532. 
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die Absatzmögl ichkei ten. Die Exportakt iv i täten ver
lagerten s ich zu den Entwicklungsländern, insbeson
dere den Erdölförderstaaten, und nach Osteuropa. 
Die Dynamik der Ostexporte schwächte sich jedoch 
infolge des Devisenmangels in diesen Ländern stark 
ab 1974 wurden 7 0 % (1973: 76 1 / 2 %) der Exporte in 
der gesamten OECD abgesetzt, 1975 nur noch 6 6 % 
Dagegen st ieg der Antei l der Exporte in d ie Entwick
lungsländer (davon OPEC-Staaten 1974: 3%, 1975: 
5%) von 8 1/2% (1974) auf 11Vz% (1975). Der Antei l 
der Ostexporte erhöhte sich von 15% (1974) auf 17% 
(1975). 

Innerhalb der großen Handelsblöcke EG und EFTA 
verschoben sich die Außenhandelsströme tei ls kon-
junktur-, tei ls integrat ionsbedingt zugunsten der EG. 
Einerseits kam in der zweiten Jahreshälf te 1975 die 
Rezession in einigen EG-Ländern zum St i l lstand, an
dererseits begünstigt die fortschrei tende europäische 
Integrat ion den österreichischen Handel mit den 

Regionalstruktur der Aus- und Einfuhr 

1974 1975 1975 1974 J975 1975 
IV Qu /V Qu. 

Veränderung gegen Anteil an der Gesamt-
das Vor jahr ausfuhr/einfuhr 

in % in % 

A u s f u h r 

EG 1972') + 20 0 - 0 3 + 1 4 5 35 8 36 4 36 6 
EG 1973 1 ) . + 17 9 - 2 3 + 1 0 5 44 3 44 2 44 0 
EFTA 1972 ' ) + 1 9 B - 1 2 9 - 1 2 9 25 8 22 9 21 4 
EFTA 1973") + 25 5 - 1 4 2 - 1 6 1 17 4 15 3 14 0 
Europäischer 

Fre ihandelsraum 3 ) + 20 0 - 5 6 + 2 6 61 8 59 4 58 1 
Oststaaten*) + 66 0 + 11 1 + 2 2 15 1 1 7 0 17 6 
Sonstiges Europa . + 60 5 - 1 2 1 - 1 3 2 7 8 7 0 7 1 
Industriestaaten in Übersee + 1 5 0 - 2 4 8 - 2 2 0 65 5 0 4 2 
Entwicklungsländer + 6 4 2 + 28 2 + 2 9 5 87 11 4 12 5 

Einfuhr 

EG 1972') + 1 7 9 - 1 0 + 8 5 56 2 57 3 56 7 
EG 1973=) + 16 3 - 1 7 + 7 6 61 5 62 3 61 5 
EFTA 1972') + 7 4 - 6 7 - 1 5 16 1 15 5 15 8 
EFTA 1973') + 1 0 4 - 5 1 - 0 8 10 9 10 6 11 1 
Europäischer 

Fre ihandelsraum 3 ) + 1 5 4 - 2 2 + 6 2 72 4 72 9 72 6 
Oststaaten*) + 41 2 + 1 9 - 4 9 97 10 2 10 2 
Sonstiges Europa . + 1 6 3 - 6 8 - 6 2 22 2 1 2 2 
Industriestaaten in Übersee + 1 0 5 - 1 1 + 1 7 54 55 55 
Entwicklungsländer + 8 6 2 - 1 2 5 - 1 5 10 2 92 9 3 

' ) In der Zusammensetzung des Jahres 1972 — *) In der Zusammensetzung des 
Jahres1973 — 3 ) EG 1973 + EFTA 1973 - * ) Ohne Jugoslawien 

EG, benachtei l igt aber den EFTA-Handel. Die Ex
porte in die EG 72 hielten knapp das Vorjahrsniveau 
(—V2%), in die Bundesrepubl ik Deutschland ( + 9%) 
und nach Belgien-Luxemburg ( + 16V2%) konnte der 
Absatz sogar deut l ich gesteigert werden, die Liefe
rungen in die EG 73 schrumpften vorwiegend wegen 
des Rückschlages in Großbri tannien (—14%) um 
2 1 /2% Die Ausfuhr in die EFTA 73 g ing um 1 4 % zu
rück, besonders stark sanken die Lieferungen in die 
Schweiz (—23 1/2%) und nach Portugal (—50V2%) 

Von den wicht igsten Ländergruppen erzielte nur die 
Ausfuhr nach Osteuropa ( + 11%) und in die OPEC-
Staaten ( + 4 9 % , Entwicklungsländer insgesamt 
+ 28%) posit ive Zuwachsraten. Den stärksten Rück
gang erl i t t die Ausfuhr in die überseeischen Indu
striestaaten (—25%). 

Auf der Importseite stiegen nur die Lieferungen aus 
Osteuropa.. Die stärkste Einbuße erlitt infolge der 
ger ingeren Erdölbezüge die Einfuhr aus den OPEC-
Staaten ( — 1 9 7 2 % ) . Der Rückgang aus der EG 73 
( — 1 1 / 2 % ) war zum Teil infolge von Integrat ions
effekten schwächer als aus der EFTA 73 (—5%). 

Investitionsgüter stützten Export 

Nach der „Lagerkon junktur " 1973/74 ließ 1975 der 
internationale Lagerabbau zufolge der Rezession 
die Rohstoff- und Halbfer t igwarenexporte stark 
schrumpfen. Die Außenhandelsstruktur verschob sich 
zugunsten der Fert igwaren. Die Rohstoffexporte 
(einschl ießl ich Brennstoffe: —18 1 /2%) sanken viel 
stärker als die Halbfert igwarenexporte (—7%). Von 
den Rohstoffexporten behauptete sich Papierzeug 
relativ gut (—8%): In Osteuropa ( + 89V2%) und in 
der EFTA 73 ( + 114 1/2%) st ieg der Absatz recht 
kräftig In der EG 73 mußten jedoch Einbußen hin
genommen werden (—36%). Bedeutend stärkere 
Rückschläge erl i t t die Ausfuhr von Holz (—29%), 
wenngle ich sich seit Jahresmit te eine Belebung ab
zeichnet. Die Einbußen waren in Osteuropa 
( — 1 8 1 / 2 % ) und in der EG 73 (—-241/2%) unterdurch
schni t t l ich, in der EFTA 73 (—50%) jedoch beson
ders e inschneidend. Der „Zusammenbruch" der 

Aus- und Einfuhr nach Warenobergruppen 

Ausfuhr Einfuhr 
0 1960/1973 1974 1975 IV Q u 1975 o 1960/1973 1974 1975 IV Q u . 1975 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Nahrungs- und Genußmittel 1 0 0 + 7 4 - 6 6 + 23 9 5 8 - 5 0 + 5 8 + 1 3 4 
Rohstoffe 5 5 + 2 0 0 - 1 8 4 - 2 4 7 4 + 66 1 - 7 9 - 9 1 
Halbfert ige W a r e n 7 7 + 4 8 4 - 7 2 - 5 4 1 0 4 + 29 4 - 1 5 8 - 1 0 5 
Fert igwaren . . . . 1 2 8 + 28 4 + 2 8 + 4 9 1 3 1 + 11 3 + 2 8 + 1 3 1 

davon Investitionsgüter + 2 8 1 + 1 5 8 + 1 6 5 - + 6 9 — 3 4 + 1 0 1 
Konsumgüter - + 28 5 - 4 3 - 1 8 _ + 13 5 + 5 7 + 1 4 5 

oder Maschinen. Verkehrsmit te l 1 3 9 + 25 6 + 1 0 8 + 1 5 4 11 9 + 4 5 + 1 8 + 1 4 5 

A n d e r e Fert igwaren 12 1 + 30 3 - 2 6 - 2 3 1 5 0 + 20 1 + 3 8 + 1 1 6 

Al le W a r e n 10'2 SO'S - V9 + 2-6 10'7 + 3'9 - 3"8 + 9*9 
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Wichtige Exportrelationen 1) im Jahre 1975 

SITC-rev . Klassen 

Gesamt 

Nahrungsmitte l* ) + 6 8 
Rohstoffe - 2 2 9 

davon Holz —29 1 
Brennstoffe . + 0 6 
Industrielle Fer t igwaren 5 ) — 0 1 
davon 

Chemische Erzeugnisse — 5 3 
Eisen Stahl . . . + 6 1 
Diverse Fert igwaren*) — 8 8 
Papier —13 7 
Text i l ien —13 1 
Maschinen, Verkehrsmittel + 1 0 9 
Konsumnahe Fert igwaren . . . — 3 8 

Al le W a r e n — 1 * 9 

V e r ä n d e r u n g 1 ) 
EG 73 
in % 

+ 9 0 
- 2 2 9 
- 2 4 6 
+ 3 0 
+ 0 3 

+ 1 2 6 
+ 4 4 
- 6 2 
- 1 1 9 
- 3 8 
+ 3 0 
+ 1 3 

- 2"5 

EFTA 73 

+ 6 4 
- 3 5 1 
- 4 9 9 
+ 8 2 3 
- 1 4 1 

- 1 3 8 
- 1 1 6 
- 2 4 2 
- 2 3 5 
- 2 8 7 
- 1 2 
- 1 3 5 

4 1 
7 1 
2 1 

2 1 

86 7 

8 3 
11 8 
25 7 

60 

6 8 

27 2 

13 6 

Struktur 
EG 73 

in % 

5 2 
11 0 

7 5 

3 3 
80 5 

50 

11 2 

26 0 

5 9 
7 1 

22 6 

15 7 

EFTA 73 

3 2 
2 6 
0 8 
0 3 

93 9 

5 6 
1 0 3 
30 0 

4 2 
1 1 7 
26 7 

21 3 

- 1 4 " 2 lOO'O 1 0 0 0 lOO'O 

Ante i l 1 ) 
EG 73 EFTA 7 3 

in % 

56 4 
68 2 
80 5 
71 6 
40 9 

26 6 
41 6 
4 4 5 
4 3 9 
46 3 
36 7 
51 0 

44"2 

11 9 
5 6 
3 1 
2 5 

1 6 5 

1 0 2 
1 3 3 
1 7 8 
1 0 8 
26 5 
15 0 
24 0 

15"3 

' ) Bereinigt um den Außenhandel mit Flugzeugen und Schiffen im Repara lu rvormerkverkehr — ' ) Gegen das Vor jahr in Prozent — 3 ) A m Gesamtexpor t der 
W a r e n g r u p p e — ') SITC-KIassen 0 1 4 - 5 ) SITC-Klassen 5 bis 9. — ") SITC-Klasse 6 ohne Eisen und Stahl 

Aus- und Einfuhr nach SITC-Gruppen 

0 1974 1 975 IV. Q u 1975 IV. Q u 1975 IV. Q u . 
1960/ 1975 1975 1975 

1973 

Nomine l l Preise Real 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Ausfuhr 
S ITC 0 9 4 + 7 1 + 7 4 + 2 9 2 + 2 1 + 1 2 0 + 5 2 + 1 5 4 

2 4 9 + 1 9 2 - 2 2 9 + 1 7 - 1 8 9 - 1 6 2 - 5 9 + 2 1 4 
3 9 1 + 22 4 + 0 6 - 1 8 5 + 0 2 - 7 8 + 0 8 - 1 1 6 
5 14 5 + 7 3 2 - 5 3 + 1 7 - 8 0 - 1 4 2 + 2 9 + 1 8 5 
6 8 1 + 3 5 6 - 4 5 - 6 7 + 5 3 - 7 2 - 9 3 + 0 6 
7 1 3 9 + 2 5 6 + 1 0 8 + 1 5 4 + 12 2 + 1 4 3 - 1 3 + 1 0 
8 1 6 4 + 23 8 - 3 6 + 1 5 + 7 7 + 2 7 - 1 0 7 - 1 2 

0 - 7 10 2 + 30 8 - 1 9 + 2 6 + 3 8 - 0 8 - 5 5 + 3 4 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Einfuhr 

S ITC 0 6 5 - 4 4 + 0 6 + 1 0 5 - 4 1 - 6 4 + 4 9 + 1 8 2 
2 6 2 + 3 4 6 - 1 9 0 - 2 1 8 - 2 7 - 1 2 5 - 1 6 8 - 1 0 6 
3 8 7 + 9 8 1 + 1 0 + 3 2 + 9 5 + 1 3 8 - 7 8 - 9 3 
5 11 8 + 3 8 0 - 9 1 + 2 7 - 2 0 - 1 0 2 - 7 2 + 1 4 4 
6 11 5 + 1 9 4 - 9 2 - 5 0 + 2 8 - 1 2 - 1 1 7 - 3 8 
7 11 9 + 4 5 + 1 8 + 14 5 + 9 6 + 6 0 - 7 1 + 7 9 
8 11 8 + 2 3 5 + 8 5 + 1 5 9 + 1 7 - 3 0 + 6 7 + 1 9 5 

0 - 9 10 7 + 22 1 - 2 9 + 3 7 + 3 8 - 0 6 - 6 5 + 4 3 

Holzexporte in die EFTA 73 ist auf das schlechte Ab
schneiden auf dem Schweizer Markt zurückzufüh
ren Die Schweiz nimmt nahezu die gesamten öster
reichischen Holzl ieferungen in d ie EFTA 73 auf. 
Auch bei den übr igen Exporten in die Schweiz wur
den 1975 empf indl iche Einbußen erlitten.. Österreich 
ver lor auf dem wicht igen Schweizer Markt — gemes
sen an der gesamten Einfuhr — 1172% seiner Markt
antei le. Neben den Rohstoffen (ohne Brennstoffe: 
—39%) wurden dort auch viel weniger Halb- und 
Fert igwaren (—29%, davon NE-Metal le —447a%, 
Texti l ien —31%) abgesetzt 

Die Zunahme der gesamten Fert igwarenausfuhr ist 
den Investi t ionsgütern zu danken, die vor al lem 
in den Ost- und OPEC-Staaten sowie in den Entwick
lungsländern vermehrt abgesetzt werden konnten. 
Die höchste Zuwachsrate erzielten die Maschinen
exporte ( + 1472%, davon EG 73: + 8 7 2 % , EFTA 73: 
— 7 % , Osteuropa: + 2 7 % ) . Auch Verkehrsmit te l (be
reinigt um den Reparaturvormerkverkehr: + 1 1 7 2 % , 

Wichtige Importrelationen 1) im Jahre 1975 

SITC-rev Klassen 
Gesamt 

Nahrungsmit te l 1 ) — 0 9 

Rohstoffe - 1 9 0 
Brennstoffe + 1 0 
Industrielle Fer t igwaren 3 ) — 1 9 

davon 
Chemische Erzeugnisse — 9 1 
Eisen Stahl - 1 1 7 
Diverse Fer t igwaren 4 ) — 8 6 
Maschinen, Verkehrsmittel + 2 0 
Konsumnahe Fert igwaren . . . + 8 5 

A l le W a r e n - 2"9 

V e r ä n d e r u n g 5 ) 
EG 73 

i n % 

+ 6 5 
- 2 5 7 

- 0 6 

- 1 1 

- 1 1 7 
- 5 9 
- 6 4 
+ 1 8 
+ 9 6 

- 1 7 

EFTA 73 

- 4 3 
- 2 1 6 
+ 1 1 7 
- 4 4 

- 2 2 
- 1 5 5 
- 8 3 
+ 0 3 
- 2 8 

Gesamt 

8 1 
7 0 

12 7 

72 2 

9 5 

37 

16 6 

29 6 

12 9 

Struktur 

EG 73 

in % 

5 6 

3 1 

4 1 

87 3 

113 

4 0 
18 4 
38 2 
15 3 

EFTA 73 

4 3 
5 4 
2 3 

87 9 

11 2 

48 

29 1 

28 4 

14 4 

- 5*2 100'0 100V 100-Q 

Ante i l 3 ) 

EG 73 EFTA 73 

42 9 
27 3 
20 2 
75 3 

7 4 1 
68 6 
69 3 
80 5 
7 4 0 

62'3 

5 6 
8 3 
2 0 

1 2 9 

1 2 6 
14 0 
1 8 6 
1 0 2 
1 1 9 

10 '6 

' ) Bereinigt um den Außenhandel mit Flugzeugen und Schiffen im Repara turvormerkverkehr — 3 ) Gegen das Vor jahr in Prozent — ' ) A m Gesamtexport der 
W a r e n g r u p p e - *) SITC-Klassen 0, 1 , 4 - s ) SITC-Klassen 5 bis 9. - *) SITC-Klasse 6 ohne Eisen und Stahl. 
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davon Osteuropa: + 5272%, EG73: + 27a%, EFTA73: 

— 1 / 2 % ) sowie Eisen und Stahl { + 6%, Osteuropa: 
+ 2 7 7 2 % , EG 73: + 4 % 7 2 , EFTA 73: —1172%) erziel
ten beacht l iche Zuwächse, Infolge der schwachen in
ternat ionalen Konsumgüternachfrage mußten auch 
die Konsumgüterexporte Rückschläge (—4V2%) h in
nehmen Davon waren vor al lem Möbel (—12%) und 
fe inmechanische Geräte (—672%) betroffen 

Konsumgüterimporte + 5 7 2 % — Erdöleinfuhr rück
läufig 

Der Abbau der überhöhten Lager ließ Bezüge von 
Rohstoffen (einschl ießl ich Brennstoffe —8%) und 
Halbfert igwaren (—16%) stark schrumpfen,, Die 
schwache Investi t ionsneigung drückte s ich in rück
läufigen Invest i t ionsgüter importen ( — 3 1 7 2 % ) aus, 
Besonders Eisen und Stahl (—-1172%) und Maschi
nen (—5%) erl i t ten starke Einbußen, Positive Zu 
wachsraten gab es nur in den Obergruppen Nah
rungsmittel ( + 6%) und fert ige Konsumgüter 
( + 5 7 2 % ) Von den Konsumgütern wurden vor allem 
mehr Personenkraftwagen ( + 30%, Stückzahlen 
+ 9%) bezogen Höher als 1974 waren auch die Im
porte von Möbeln ( + 6 % , davon aus Osteuropa: 
+ 6 7 7 2 % ) , Kleidung ( + 16%, davon aus Osteuropa: 
+ 3 7 2 % , EG 73: + 2 1 7 2 % , EFTA 73: — 7 7 2 % ) , 
Schuhwaren ( + 2272%, EG 73: + 2 9 % , EFTA 73: 

+ 0%) und fe inmechanischen Geräten ( + 6%), 

Erdöl- und Erdgaseinfuhr 

1974 % 1975 % IV Q u . 
1975 

% 

Erdöl') 

Mil l t 
Mrd S 
Preis S je t 

6 36 
10 87 

170 9 

+ 1 1 
+ 1 8 1 9 
+ 1 7 8 9 

6 08 
9 39 

154 5 

- 4 4 
- 1 3 6 

- 9 6 

1 75 
2 91 

166 7 

- 2 2 
+ 2 9 
+ 5 2 

Rohöl 1) 
M i l l . t . 
Mrd S 
Preis S je t 

6 32 
10 81 

171 0 

4 7 
+ 1 9 6 7 
+ 1 8 3 5 

6 05 
9 35 

154 7 

- 4 4 
- 1 3 5 

- 9 5 

1 74 
2 90 

166 9 

- 2 1 
+ 3 0 
+ 5 3 

Heizöl 

Mill,. t 
M r d S 
Preis S je f 

1 28 
1 75 

1 3 7 1 

- 31 5 
+ 47 5 
+ 1 1 5 4 

1 16 
1 44 

1 2 4 1 

- 9 2 
- 1 7 8 
- 9 5 

0 34 
0 41 

1 1 B 8 

- 4 6 
- 1 9 7 
—15 9 

Benzin 
Mill 1 
Mrd S 
Preis S je 1 

0 61 
1 53 

253 0 

- 39 2 
+ 36 0 
+ 1 2 3 6 

0 76 
1 84 

243 9 

+ 2 4 9 
+ 2 0 4 
- 3 6 

0 1 6 
0 41 

251 8 

+ 3 0 3 
+ 3 6 1 
+ 4 4 

Sonstige Erdölprodukte*) 
Mil l r 
Mrd S 
Preis S je t 

0 62 
1 51 

245 0 

+ 1 9 
+ 59 4 
+ 56 4 

0 53 
1 35 

253 3 

- 1 3 5 
- 1 0 5 
+ 3 4 

0 14 
0 35 

252 1 

- 3 3 
+ 0 4 
+ 3 8 

Erdöl und Produkte*) 

M r d . S . . 15 66 + 1 2 0 1 14 03 - 1 0 4 4 08 + 2 3 

Brennstoffe, Energie*) 
M r d S 20 44 + 9 8 1 20 64 + 1 0 5 80 + 3 2 

Erdgas 
M r d S 0 72 + 5 6 9 1 41 + 9 7 0 0 34 + 8 8 1 

' ) S ITC 331 - ' ) Handeisstat N r 27 0910, - 3 ) S ITC 332 - Heizöl - Benzin. -
*) SITC 33 - s ) S I T C 3 

Infolge der Rezession sanken die Erdöl impor te unter 
das Niveau von 1974 (mengenmäßig — 4 7 2 % ) Die 
Importpreise für Erdöl g ingen um 9 7 2 % auf 154 50 S 
je 100 kg zurück, Auch Heizöl (—9%) und elektr i 
scher Strom (—237a%) wurden weniger bezogen, 
Die Einfuhr von Benzin nahm jedoch um 2 5 % zu 
Der Importpreis für Benzin sank um 3 7 2 % , der für 
Heizöl um 9 7 2 % 100 kg Benzin kosteten 243 90 S, 
der Zentnerpreis für Heizöl belief sich auf 12410 S 

Osthandel im Abschwung? 

Mit einer Zunahme um 1 1 7 2 % erzielte der Ostexport 
1975 ein viel besseres Ergebnis als die Gesamtaus
fuhr, 1974 hatte die Ausfuhr in d ie Oststaaten maß
gebl ich zum Rekordergebnis dieses Jahres beigetra
gen, 1975 verhinderte sie ein stärkeres Abgle i ten 
der Gesamtausfuhr: Ohne Ostexporte wäre der 
Exportrückgang um 472 Prozentpunkte höher ge
wesen, Besonders kräftig st ieg 1975 die Ausfuhr 
nach Polen — das wicht igster Absatzmarkt im Osten 

Österreichischer Ostexport 

1974 1975 IV. Q u 
1975 

1960/ 
1973') 

1974 1975 V Qu. 
1975 

Mill 5 Veränderung in % 

Albanien . . 30 6 60 6 2 5 35 5 + 319 2 + 9 8 0 - 7 6 9 
Bulgarien 1 052 0 1 161 6 340 2 9 1 + 62 2 + 1 0 4 - 5 7 
CSSR 2 863 3 3.323 7 1 049 9 7 6 + 4 4 3 + 1 6 1 + 9 7 
D D R 1 6 5 7 1 2.015 8 5 4 8 1 7 8 + 1 9 0 + 2 1 6 + 1 8 
Polen . . . . 4.345 3 5 781 8 1,849 9 1 2 7 + 74 4 + 3 3 1 + 4 3 7 
Rumänien 1 546 1 1 523 2 309 4 1 2 8 + 25 4 - 1 5 - 2 5 9 
U n g a r n 5 072 0 4 701 5 1.397 2 1 0 6 + 96 5 - 7 3 - 1 5 3 
UdSSR 2 ) . 3 271 9 3 592 9 817 0 4 4 + 1 0 0 0 + 9 8 - 1 4 0 
Osteuropa 

ohne UdSSR' )16 .5664 18.568 2 5.497 3 1 0 1 + 60 3 + 1 2 1 + 5 3 

Oststaaten 1 ) 19 838"3 22 16V1 6 314'3 8'9 + 6 5 7 + 1 1 7 + 2'3 
Jugoslawien 1 ) 6.794 5 5.980 0 1.737 9 11 1 + 73 0 - 1 2 0 - 1 2 0 

Europäische*) 
soz .Länder 26 632 8 2 8 1 4 1 1 8.052 2 9 4 + 67 5 + 5 7 - 1 2 

' ) Durchschnittliche jährl iche Veränderung in Prozent — 2 ) Bereinigt um die 
Aus- bzw. Einfuhr von Schiffen im Repara turvormerkverkehr — a ) Oststaafen 
und Jugoslawien 

Österreichischer Ostimport 

1974 1975 IV. Q u 
1975 

1960/ 
1973') 

1974 1975 V . Q u . 
1975 

Mil l S Veränderung in % 

Alban ien 7 3 1 5 0 1 1 9 65 6 + 73 6 - 3 1 5 - 8 3 6 
Bulgarien 559 6 429 4 86 4 5 1 + 4 9 8 - 2 3 3 - 4 6 1 
CSSR 3 083 9 3 330 6 859 5 0 6 + 3 9 3 + 8 0 + 5 7 
D D R 1 349 1 1 220 6 367 5 5 6 + 3 0 9 - 9 5 + 5 6 
Polen . 2 388 0 2 555 7 635 6 5 9 + 39 6 + 7 0 - 6 4 
Rumänien . 1 202 4 1 120 9 279 9 11 0 + 1 8 6 - 6 8 - 2 9 8 
U n g a r n 3 255 7 2 4 2 0 1 754 5 1 0 5 + 2 7 6 - 2 5 7 - 1 6 3 
UdSSR 2 ) 4 233 7 5 378 8 1 495 6 7 4 + 7 1 5 + 27 0 + 7 4 
Osteuropa 

o h n e U d S S R ' ) 1 1 . 9 1 2 0 1 1 . 1 3 6 3 2.985 3 8 6 + 3 3 3 - 6 5 - 9 9 

Oststaaten 3 ) 1 6 1 4 5 7 16 515'1 4.480'9 8'3 + 4 1 ' 6 + 2'3 - 4 7 
Jugoslawien' ) . 1.680 3 1 .4161 355 9 5 5 + 1 9 6 - 1 5 7 - 1 4 9 

Europäische 3 ) 
soz. Länder 17.826 0 17 931 2 4.836 8 7 9 + 3 9 2 + 0 6 - 5 6 

' ) Durchschnittliche jährl iche Veränderung in Prozent. — ") Bereinigt um die 
Aus- bzw Einfuhr von Schiffen im Repara turvormerkverkehr . — 3 ) Oststaalen 
und Jugoslawien 
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wurde — und in die DDR Rückläufig war die Aus
fuhr nach Ungarn und Rumänien. Auch der Import 
aus den Oststaaten hat, im Gegensatz zur Gesamt
einfuhr, um 2V2°/o zugenommen. Es konnten aller
dings nur jene Ost länder ihren Absatz in Österreich 
ausweiten, deren Lieferungen zu mehr als der Hälfte 
aus Brennstoffen bestehen (UdSSR zu 75%, Polen zu 
5 8 1 / 2 % , CSSR zu 52V2%), andere Länder mußten 
Einbußen in Kauf nehmen (Ungarn —25V2%) Trotz 
eines Bi lanzpassivums von 1 8 Mrd S gegenüber 
der Sowjetunion schloß der österreichische Osthan
del im Vorjahr mit einem Exportüberschuß von 
5 6 Mrd. S (1974 3 7 Mrd. S). 

Der Außenhandel mit Jugoslawien schrumpfte in 
beiden Richtungen und brachte mit 4 6 Mrd.. S das 
höchste bi laterale Bi lanzakt ivum des österre ichi 
schen Außenhandels. Der (von Jahr zu Jahr stark 
schwankende) Export in die Volksrepubl ik China 
konnte im Vorjahr vervierfacht, nach Kuba verdrei 
facht werden.. Auch der Export nach Nordkorea 
wurde auf relativ hohem Niveau gehalten In diese 
drei Staaten wurden im Vorjahr Waren im Wert von 
fast 1 5 Mrd. S geliefert. Die Lieferungen in die 
gesamten sozial ist ischen Länder machten 2 2 1 / 2 % , 

die in das osteuropäische Integrat ionsgebiet RGW 
1 7 1 / 2 % des österreichischen Exportes aus 

'Österreichischer Außenhandel mit sozialistischen Ländern 
und dem RGW 1975 

Ausfuhr 

Mill 

Einfuhr 

S 

Ausfuhr Einfuhr 
Veränderung 

gegen das Vor jahr 
In % 

Handels
bilanz 

Mill S 

Europ soz Länder 28.141 1 17 931 2 + 5 7 + 0 6 + 10 .2099 
VR China 514 0 231 6 + 3 0 6 3 - 25 7 + 282 4 
Mongolische VR 1 3 3 - - 2 6 1 _ + 1 3 3 
N o r d k o r e a 423 7 1 6 2 - 5 9 - 3 6 + 407 5 
N o r d v i e l n a m 6 7 0 9 - + 8 0 0 0 + 5 8 
Kuba 531 8 52 1 + 223 3 - 3 9 + 479 7 

Sozialistische Länder 29.630-6 18 232'0 + 8'2 + 0 1 + 11 398'6 
R G W ' ) 22 645 6 16 5 1 7 1 + 1 3 3 + 2 4 + 6 128 5 

' ) Oststaaten {ohne Albanien) Mongolische VR und Kuba 

Obwohl sich der Ostexport im Vorjahr günst iger ent
wicke l te als die Gesamtausfuhr, bestätigte sich die 
Konjunkturabhängigkeit auch dieses Teiles des 
Außenhandels. Im al lgemeinen wirkt der Ostexport 
dann nicht konjunkturstabi l is ierend, wenn die Rezes
sion der west l ichen Industr iestaaten längere Zeit 
anhält Der Rückgang der Einnahmen an Hartdevisen 
veranlaßt die Oststaaten mit einer gewissen Verzöge
rung (bis dahin t ragen die Ostexporte zur Stabi l is ie
rung bei), ihre Bezüge aus dem Westen einzuschrän
ken. Im jüngsten Konjunkturzyklus kamen überdies 
einige Sonderfaktoren hinzu: 1973 und 1974 konnten 
d ie Oststaaten ihre Exporte nach dem Westen kräftig 
ausweiten ( + 3 2 1 / 2 % , + 4 7 % ) 1 ) , zunächst dank Hoch-

!) Nach GATT, International Trade 1974/1975, in konstanten 
„1971" US-Dollar. 

konjunktur im Westen sowie Preisauftr ieb bei Roh
stoffen, dann infolge des west l ichen Lagerzyklus 
und einer Verviel fachung der Energiepreise. Die Ost
staaten haben 1973 und 1974 ihre Bezüge aus dem 
Westen den Deviseneinnahmen entsprechend (zum 
Teil sogar mit Hilfe west l icher Kredite) erhöht. Auch 
die nunmehr posit ivere Einstel lung der Oststaaten 
zum Außenhandel trug zur Ausweitung bei Zu Jah
resende 1974, insbesondere aber 1975, brach d ie 
Nachfrage west l icher Länder nach osteuropäischen 
Erzeugnissen ab. Nach den b ishervor l iegenden Daten 
hat die Sowjetunion ihre Bezüge aus dem Westen 
wei ter kräft ig gesteigert, die kleineren Ost länder hin
gegen haben die Importbremse gezogen. Neben der 
zunehmenden Verschuldung, die mitunter die t rag
bare Grenze erreichte 2 ) , wurden sie dazu durch die 
Preiserhöhungen seit 1975 für überwiegend aus der 
Sowjetunion import iertes Erdöl und Rohstoffe be-

Ostexport der OECD und Österreichs 1972 bis 1975 

1972 1973 1974 I Qu I I . Q u I I I . Qu 
1975 1975 1975 

Veränderung gegen die Vorper iode in % 

Export in die Oststaaten 
O E C D . . 3 5 1 49 5 39 3 5 9 1 41 5 21 7 

Österre ich 1 ) (US-S-Basis) . 1 6 3 31 8 81 3 61 4 32 9 - 3 7 

Österre ich' ) (Schilling-Basis) 9 4 1 4 4 66 0 34 9 22 0 - 6 4 
Österreichischer Marktanteil in % s ) 4 5 4 3 5 5 5 2 5 1 4 7 

Export in die UdSSR 
O E C D . . . . 47 2 46 2 30 0 87 5 90 5 63 5 

Österre ich' ) (US-S-Basis) 35 7 - 6 0 1 1 4 3 23 9 46 5 15 7 

Österreichischer Alarktanfeil in % 3 ) 2 4 1 5 2 5 2 2 ) 8 1 9 

Export nach Os teuropa 3 ) 
O E C D 27 6 50 5 45 8 42 4 1 5 4 - 4 7 

Öster re ich 1 ) (US-S-Basis) 1 4 5 41 6 75 6 7 3 1 30 5 - 2 6 

Österreichischer Marktanteil in%2) 6 6 6 2 7 4 7 6 80 7 6 

' ) O h n e Bereinigung um den Repara turvormerkverkehr . — 3 ) Antei l Österreichs 
an den Exporten der OECD-Staa ten nach den Oststaaten — 3 ) O h n e der UdSSR 

Forderungen österreichischer Kreditunternehmungen gegen
über den Oststaaten 1) 

Kredite an Oststaaten Gesamte Ostkredi le 
Ver rech  frei kon Insgesamt Kredite in % der 

nungs ver t ierbare an das Gesamt
w ä h r u n g W ä h r u n g Ausland 2 ) kredite 

Mill S 

3 1 . Dezember 1973 496 4 923 5 419 19 520 27 8 

Veränderung 3) - 1 7 9 + 1 220 + 1.041 + 4 286 00 0 

3 1 . D e z e m b e r 1974 395 7 768 8.163 25 650 31 8 

Veränderung 3) -101 +2 845 + 2 744 + 6.130 00 0 

3 1 . Dezember 1975 60 12 862 12 922 34 815 3 7 1 

Veränderung - 3 3 5 +5 094 + 4 759 + 9 165 00 0 

Q : Von der Oesterreichischen Nat iona lbank zur Verfügung gestellte Unter lagen 
- ' ) Bulgarien Rumänien U n g a r n , Polen CSSR D D R , UdSSR - =) An alle 
Länder gemäß Auslandsstatus — ' ) Gegenüber dem Stichtag des Vor jahres 

2) Die Verschuldung der Oststaaten bei österreichischen 
Banken ist von 8'2 Mrd. S (1974) auf 12 9 Mrd. S (1975) 
gestiegen. Seit Ende" 1973 sind die österreichischen Ban
kenforderungen gegenüber den Oststaaten auf das 2'6fache 
gewachsen. Ende Dezember 1973 machten die Ostkredite 
28% der Bankkredite an das Ausland aus, Ende 1975 
37%. Vom gesamten Forderungszuwachs im letzten Jahr 
— um 9 2 Mrd. S auf 34 8 Mrd. S — entfiel mehr als die 
Hälfte (52%) auf die Oststaaten 
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wogen ; die Verschlechterung der terms of t rade ver
ringerte ihre Vorräte an Gütern für den Westexport.. 

Der österreichische Ostexport hat s ich ähnl ich w ie 
jener der anderen west l ichen Industr iestaaten ent
wicke l t : Fast genau zur Jahresmitte 1 9 7 5 drehten 
s ich die bis dahin posit iven Wachstumsraten in 
negative. Im Jahresdurchschni t t 1 9 7 5 dürfte aber 
Österreich schlechter als die anderen west l ichen 
Konkurrenten abgeschnit ten haben, vor al lem zufolge 
der eher mäßigen Ausfuhr in die Sowjetunion Der 
Österreichische Marktantei l in der Sowjetunion fiel 
deut l ich unter das Niveau von 1 9 7 4 und auch 1 9 7 2 ; 
in den übrigen Oststaaten hingegen konnte Öster
reich seine Marktstel lung ausbauen. 

Die nicht ganz befr iedigende Entwicklung der Ex
porte in die Sowjetunion mit den Rekordergebnissen 
1 9 7 4 zu erk lären, überzeugt bei einer längerfr ist igen 
Betrachtung nicht: Eine Gegenüberstel lung der Ex
portdynamik 1 9 7 0 / 1 9 7 5 zeigt, daß in dieser Periode 
die österreichische Ausfuhr in die Sowjetunion jähr
l ich nur um 1 1 1 / 2 % , in die übrigen Oststaaten aber 
um 2 0 % gestiegen ist. Mit dem hohen Zuwachs der 
UdSSR-Exporte 1 9 7 4 konnten f rühere schwere Posi
t ionsverluste nur zum Teil wet tgemacht werden. 

Entwicklung des österreichischen Ostexportes 1970 bis 1975 

Al le W a r e n Maschinen Verkehrsmittel 

Ost- UdSSR Osteuropa Osteuropa UdSSR Osteuropa 
europa ohne ohne 

UdSSR UdSSR 

Expor t1975 Mil l S. 22 161 1 3.592 9 1 8 5 6 8 2 
Expor t1970 M i» S 9.568 0 2 1 0 0 8 7.467 2 

6 4 5 3 1 1 4 0 9 3 5 .0438 

2 5 6 4 1 191 7 1 7 7 2 4 

Wachstums rate 
197011975 in % 18 3 11 3 19 9 20 3 12 2 23 3 

') Siehe auch: Die Wirtschaft der RGW-Länder 1971/1975 
und die geplante Entwicklung bis 1980 S. 158ff 

1 9 7 6 beginnen in al len Oststaaten neue Fünfjahres
pläne 1 ) . Die vermutete kurzfr ist ige Belebung der 
Oststaaten vor Auslaufen der alten Pläne traf tat
sächl ich e in : Im Dezember haben die Ostexporte 
um 3 4 V J % zugenommen (ein Teil davon war aller
dings Zuckerexporten zuzuschreiben) Zu Beginn 
eines neuen Fünfjahresplanes ist — auch abgesehen 
von der Devisenlage — eher mit einer Abschwä-
chung der osteuropäischen Importnachfrage nach 
west l ichen Gütern zu rechnen Im Jänner verr ingerte 
s ich der österreichische Ostexport um 2 7 V 2 % 

Von den im Ostexport wicht igen Warengruppen 
konnte bei Maschinen und Verkehrsmit te ln mit 3 0 % 
die höchste Zunahme erreicht werden, wobei nur 
die Ausfuhr nach Rumänien rückläufig war und jene 
in die Sowjetunion unterdurchschni t t l ich ausfiel. Am 
kräft igsten wurde der Absatz in Bulgarien und Polen 
ausgeweitet. Mit Lieferungen von fast 2 Mrd. S 
konnten in Polen 5 6 % des gesamten österre ichi 
schen Maschinenexportes abgesetzt werden Im 
Gegensatz zu anderen Warengruppen hat s ich der 
Maschinenexport in der zweiten Jahreshälf te (mit 
Ausnahme der Sowjetunion) nicht abgeschwächt 
(IV. Quartal + 3 0 % ) . . Im Jahresdurchschni t t ent
wickel te sich auch die Ausfuhr von Eisen und Stahl 
( + 2 7 V 2 % ) günst ig, hier stand aber einer sprung
haften Steigerung in der ersten Jahreshälf te 
( + 84V2%) ein Rückgang in der zweiten um 7 % 
gegenüber. Die Stahl l ieferungen in die Sowjetunion 
und in die CSSR sind zurückgegangen, nach Polen 
konnten sie mehr als verdoppelt werden.. Ein ähn
l iches Bild zeigt s ich bei den übrigen Fert igwaren 
( — 4 % ) sowie chemischen Erzeugnissen ( + 1 1 /2%), 

wo einer Zunahme um 1 9 1 A % und 2 1 % in der ersten 
Jahreshälf te ein Rückgang um 2 0 1 / 2 % und 2 2 % 
folgte.. Niedriger waren insbesondere die Exporte 
von Text i l ien, Papier, NE-Metal len und Kunststoffen. 

Österreichs Osthandel nach Ländern und wichtigen Warengruppen im Jahre 1975 

Nahrungsmit te l 
Rohstoffe, 

Brennstoffe') 

V e r ä n d e - A n -
rung ' ) te i l 8 ) 

Export 
Maschinen. 
Verkehrs 

mittel 2) 
V e r ä n d e - A n -

rung' ) t e i l 8 ) 
i n % 

A n d e r e Industrie-
Fer t igwaren 3 ) 

Nahrungsmit te l 4 ) 

Import 
Rohstoffe, 

Brennstoffe 5) 
Industrie-

Fer t igwaren 5 ) 

V e r ä n d e 
rung ' ) 

A n 
te i l 8 ) 

V e r ä n d e - A n - V e r ä n d e - A n - V e r ä n d e - A n -
rung 7 ) teil") rung' ) t e i l 8 ) rung 7 ) te i l 8 ) 

Bulgarien 28 8 6 2 121 0 30 1 - 1 1 7 63 7 1 4 71 0 - 4 6 9 4 2 - 5 2 7 2 4 8 
CSSR 18 1 12 2 34 9 37 1 4 9 50 7 30 9 7 9 + 15 8 70 1 - 1 6 3 22 0 

• D R 65 6 38 1 4 6 26 8 - 2 2 7 69 4 - 6 0 8 11 4 - 9 9 33 7 24 6 54 9 
Polen . 4 5 59 53 0 33 8 27 3 60 3 - 1 1 8 9 1 + 1 5 1 75 9 - 1 2 7 15 0 
Rumänien - 3 5 6 7 8 - 2 0 7 19 8 12 3 72 4 - 9 8 36 5 - 2 2 5 35 4 33 3 28 0 

U n g a r n . . . . . . . . . . - 1 7 0 15 8 1 2 7 13 8 - 8 1 70 4 - 2 3 3 34 2 - 1 1 8 28 0 - 3 5 0 37 8 

Osteuropa ohne UdSSR - 4 9 95 33 4 27 2 7 6 63 4 - 1 7 1 20 0 5 0 51 9 - 1 5 9 28 1 

UdSSR - 1 7 6 0 1 20 0 39 2 4 2 60 7 - 4 6 5 07 32 4 91 4 - 5 5 7 8 

Osfstaaten") - 4 9 8'0 30'2 291 7'Q 62'9 - 1 7 ' 9 1 3 7 + 16'0 648 - 1 4 " 8 2V5 
Jugoslawien - 3 0 6 15 1 21 1 32 6 - 1 9 5 52 3 - 1 7 8 18 0 - 3 0 5 18 9 - 9 3 63 1 
Oststaaten einschließlich Jugoslawien . - 1 5 5 95 28 0 299 0 9 60 7 - 1 7 9 14 1 + 1 4 2 61 2 - 1 3 7 24 8 

' ) S ITC-rev . Klassen 0 bis 4 . — ") SITC-rev Klasse 7 ; bereinigt um Repara turvormerkverkehr mit Schiffen. — 3 ) S ITC-rev . Klassen 5 , 6 , 8 und 9. — J ) S ITC-rev . 

Klassen 0, 1 und 4 — *) S ITC-rev . Klassen 2 und 3 — *) SITC-rev Klassen 5 bis 9 ; bereinigt um Repara turvormerkverkehr mit Schiffen — ' ) Gegen das Vor 

j a h r — 3 ) Antei l der W a r e n g r u p p e n an der Ausfuhr/Einfuhr in das Land (Ländergruppe) — ' ) Einschließlich Albanien . 
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Günst ig (ohne Flaute zu Jahresende) entwickel ten 
sich d ie Exporte von konsumnahen Fert igwaren 
( + 2 4 1 / 2 % ) ; auf diese Warengruppe entfal len aller
dings nur 6 % der Ostausfuhr Vor al lem die UdSSR 
( + 74V2%) und die DDR haben mehr aus Österreich 
bezogen Gestiegen sind vor al lem die Exporte von 
Schuhen ( + 8 5 % ) und von Feinmechanik ( + 4 3 1 / 2 % ) . 

Rückläuf ig war die Ostausfuhr von Ernährung 
( — 8 1 / 2 % ) , insbesondere von lebenden Tieren, Fleisch 
und Molkereierzeugnissen Die wicht igste Position in 
dieser Warengruppe sind Zucker und Zuckerwaren, 
deren Export 1 9 7 4 und 1 9 7 5 über 3 6 0 Mi l l , S betrug,, 
Die Oststaaten nehmen rund 8 0 % der österreichi
schen Zuckerexporte ab 

Warenstruktur des österreichischen Osthandels 1) im 
Jahre 1975 

Export Import 
V e r ä n  Mill Anfeil 3) V e r ä n - Mil l Anteil3] 

derung 2 ) S in % derung 2 ) S i n % 
in% 

Ernährung - 8 5 4 9 4 0 10 5 - 1 4 6 1 7 0 1 5 16 0 

Getränke T a b a k + 1 6 6 3 1 7 6 1 - 1 4 4 1 5 8 6 12 0 

Rohstoffe + 1 1 8 7 5 5 9 a 1 - 2 0 0 2 5 0 4 2 22 0 

Holz - 1 8 5 6 1 5 1 1 - 2 3 4 1 0 0 5 4 55 5 
Spinnstoffe . . . . - 2 6 2 9 4 1 19 1 - 3 0 4 2 1 3 6 14 5 
Mineralische Rohstoffe - 8 1 1 1 9 7 16 5 - 5 6 5 1 8 0 25 1 

Brennstoffe - 2 1 6 4 6 9 8 17 5 + 3 4 6 8 1 9 6 4 39 7 
Chemische Erzeugnisse - 1 3 4 0 9 5 7 3 7 6 + 2 8 1 1 1 9 5 7 2 

Grundstoffe . + 2 4 2 0 2 2 5 4 3 1 + 5 8 9 6 5 8 19 1 
Pharmazeut ika + 2 1 7 4 7 4 4 6 - 2 3 3 1 3 8 0 6 
Kunststoffe . . . . - 7 4 1 3 0 7 6 4 3 6 + 5 6 5 4 7 13 

H a l b - u n d Fert igwaren + 9 0 8 4 7 4 4 1 7 3 - 3 6 4 1 3 0 4 1 4 0 

Papier - 1 3 5 1 3 7 4 0 17 6 - 1 5 6 6 9 4 3 1 
Texti l ien - 2 9 1 5 7 9 8 6 6 - 3 1 2 7 0 9 28 
W a r e n aus minera l , Stoffen + 1 3 2 8 4 0 9 16 3 - 5 4 1 5 1 5 4 7 

Eisen, Stahl . . . + 2 7 5 4 0 4 9 8 26 2 - 4 9 9 4 7 4 9 8 0 

NE-Meta l le - 3 7 6 1 9 1 5 10 6 - 4 9 4 2 2 7 8 65 
Meta l lwaren + 3 3 6 9 8 9 1 16 5 - 0 4 5 6 1 1 1 

Maschinen, Verkehrsmittel*) + 3 0 2 6 . 4 5 3 1 18 2 + 6 6 6 4 7 3 1 3 
Industriemaschinen + 2 6 3 4 2 5 1 1 22 1 _ 4 1 2 5 5 3 13 
Elektromaschinen + 2 8 7 1 2 0 1 1 10 4 + 3 5 1 8 9 2 1 4 

Verkehrsmittel*) + 5 2 5 1 . 0 0 0 9 212 + 2 8 0 2 0 2 8 1 3 
Konsumnahe Fert igwaren + 2 4 6 1 3 7 7 3 7 8 + 1 4 8 4 7 4 1 2 3 

Möbel + 6 7 8 8 3 1 3 2 + 6 7 3 1 2 4 7 5 2 

Kieider . . - 6 9 1 1 6 1 3 1 + 3 3 1 3 5 9 2 4 

Feinmechanik ' + 4 3 3 1 4 3 5 11 4 + 2 2 9 3 4 2 0 9 

Alle W a r e n * ) + 1 1 ' 7 2 2 1 6 1 ' 1 1 7 ' 0 + 2 ' 3 1 6 5 1 5 1 1 0 1 

' ) Außenhandel mit allen Oststaaten (ohne Jugoslawien) — 2 ) Gegen das V o r 
jahr — a ) Anle i l an der Ausfuhr (Einfuhr) der jewei l igen W a r e n g r u p p e — 
*) Bereinigt um den Repara turvormerk verkehr mit Schiffen 

Brennstoff im porte aus Osteuropa im Jahre 1975 

Import Veränderung Anteil an Ante i l am öster-
aus gegen das der Brenn- reichischen Import 

Osteuropa Vor jahr stoffeinfuhr der jewei l igen 
aus Osteuropa W a r e n g r u p p e 

Mil l S % % 1 9 7 4 1 9 7 5 

% 

Steinkohle u -briketts 2 3 9 4 2 + 5 5 8 2 9 2 8 1 0 8 5 5 

Braunkohle u -briketts 1 7 6 2 + 0 7 2 1 4 0 3 4 5 2 

Koks . . . 1 3 8 0 0 + 4 1 2 16 8 7 9 3 8 6 7 

Erdöl ' ) 1 6 6 8 7 + 2 4 4 20 6 1 2 3 1 7 8 

Erdölprodukte 1 0 1 4 5 - 1 2 8 12 4 2 3 4 2 1 9 

N a t u r g a s (Erdgas) . . . 1 . 3 9 3 9 + 9 7 3 17 0 9 8 8 9 9 0 

Brennstoffe 2) 6 1 9 6 4 + 3 4 " 6 1 0 0 ' 0 2 9 9 3 9 ' 7 

' ) Roh. teilweise raffiniert - ' ) S ITC 3 

Unter den Ostimporten haben im Vorjahr trotz Rezes
sion die Lieferungen hoch bearbeiteter Fert igwaren 
an Bedeutung gewonnen,, Das kann man viel le icht so 
interpret ieren, daß die Oststaaten imstande sind, bei 
diesen Warengruppen Vortei le aus der Vol l iberal i -
sierung zu ziehen, die stärker ins Gewicht fal len als 
die Zol lnachtei le gegenüber der EFTA und der EG 
(die in diesen Warengruppen in der Regel am größ
ten sind), Die Ost importe von Maschinen und Ver
kehrsmittel haben um 6 1 A > % zugenommen (bereinigt; 
unbereinigt — 1 V a % ) , vor al lem aus der DDR und 
Ungarn ( + 4 0 % , + 4 % ) , , Verkehrsmit te! wurden sogar 
um 2 8 % mehr (unbereinigt —2V2%) aus dem Osten 
bezogen, Kräft ig war auch der Zuwachs bei konsum
nahen Fert igwaren ( + 1 5 % ) , Möbeln ( + 6 7 V 2 % ; Ge
samtimport + 6 % ) und Feinmechanik ( + 2 3 % ) , 
Mäßig und im Vergleich zum Gesamtimport unter
durchschni t t l ich fiel die Importzunahme bei Kleidung 
und Schuhwaren ( + 3 1 A % , — 1 V J % ) aus, Auch an 
chemischen Erzeugnissen wurde mehr aus dem 
Osten eingeführt ( + 3 % ) , , 

Unter der österreichischen Nachfrageschwäche lit
ten hingegen osteuropäische Halb- und Fert igwaren 
einer meist niedrigen Bearbeitungsstufe besonders 
stark; sie nahmen um 3 6 1 / 2 % ab,, Die österre ichi 
schen Gesamtimporte dieser Waren verr ingerten s ich 
nur um 9 % Die Ost importe von Eisen, Stahl sowie 
NE-Metallen schrumpften fast auf die Hälfte des Vor
jahrswertes Rückläuf ig war auch die Einfuhr von 
Rohstoffen ( — 2 0 % ) sowie Ernährung ( — 1 4 V i % ) Die 
Brennstoff importe aus dem Osten nahmen 1 9 7 5 um 
3 4 1 / 2 % zu,, Es entf ielen 3 9 V z % der österreichischen 
Ost importe auf Brennstoffe; die Einfuhr aus den Ost
staaten deckte 4 0 % des österreichischen Import
bedarfes dieser Warengruppe ( 1 9 7 4 nur 3 0 % ) , , 

Weniger Transithandel über Österreich 

Die bedeutende Rolle Österreichs als Mitt ler in den 
Ost-West-Beziehungen wi rd durch die kräft ige Aus
wei tung der von Österreich besorgten Transi than
delsgeschäfte in den letzten Jahren dokument ier t , 

1 9 7 3 erhöhten s ich die von der Oesterreichischen 

Nat ionalbank registr ierten Transi thandelsumsätze 

österreichischer Unternehmer um 1 1 8 V 2 % , 1 9 7 4 um 

wei tere 3 4 1 / 2 % , 1 9 7 5 al lerdings nahmen die Um

Zahlungen für Österreichische Transitgeschäfte 

Ein- Aus- Saldo Umsatz Ein- Aus- Saldo 
gänge gänge gänge gänge 

Mill S Veränderung gegen das 
Vor jahr in % 

1 9 7 3 ' ) . . . . 1 2 7 0 8 1 0 1 4 1 + 2 5 6 7 2 2 . 8 4 9 + 1 1 3 3 + 1 2 4 9 + 1 1 8 3 

1 9 7 4 1 6 5 8 7 1 4 1 1 8 + 2 4 6 9 3 0 7 0 5 + 3 0 5 + 3 9 2 + 3 4 4 

1 9 7 5 1 4 1 0 8 1 1 9 1 3 + 2 . 1 9 5 2 6 0 2 1 - 1 4 9 - 1 5 6 - 1 5 3 

Q T Von der Oesterreichischen Nat iona lbank zur Verfügung gestellte Unter 
lagen — ' ) 1 9 7 2 und 1 9 7 3 einschließlich Transit - und Switchgeschäften in V e r 
rechnungswährung 

1 5 6 
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Transitgeschäfte über Österreich 1974 und 1975 

1974 1975 
Eingänge Ausgänge Eingänge Ausgän 

% % % % 
Bulgarien 2 6 0 7 3 4 0 6 
CSSR 7 3 4 0 7 3 1 7 
D D R 5 4 1 6 7 7 8 6 
Polen . 9 2 1 3 1 0 2 0 8 
Rumänien 2 8 4 5 6 5 3 1 
UdSSR 4 9 1 6 3 9 1 4 
Ungarn 11 2 3 2 6 1 3 3 

Oslsfaaten insgesamt 43 5 1 6 9 45 3 1 9 5 

Jugoslawien 1 5 6 4 7 1 2 6 3 3 
VR C h i n a 0 1 0 6 0 1 0 2 
BRD 11 9 37 9 11 8 37 3 
Schwerz 6 1 12 1 5 1 12 3 
Großbr i tannien 0 9 2 6 1 2 2 1 
USA . . . . 1 1 2 6 2 7 4 1 
Gr iechenland, T ü r k e i 2 4 0 8 2 5 0 9 
Entwicklungsländer 9 2 4 3 1 0 3 3 3 
Übr ige Länder 9 3 1 7 4 8 1 1 7 4 

Insgesamt 100 0 100 0 100 0 100 0 

sätze um 1 5 1 / 2 % ab, Das dürfte vor al lem darauf 
zurückzuführen sein, daß die Oststaaten auf Grund 
der Devisenknappheit aus dem Westen weniger 
Konsumwaren bezogen, die einen wicht igen Teil des 

West-Ost-Transithandels ausmachen. Dafür spr icht , 
daß z.. B. d ie Transi texporte nach Ungarn von 1 9 
Mrd. S (1974) auf 0 9 Mrd, S gesunken sind, nach 
Jugoslawien von 2 6 Mrd. S auf 1 8 Mrd. S. Auch die 
west l ichen Länder waren in der Rezession weniger 
bereit öst l iche Transi thandelswaren abzunehmen; so 
wurden in die BRD 1 7 Mrd. S durch den öster
reichischen Transi thandel vermittelt , nach 2 0 Mrd. S 
1974. 

4 5 1 / 2 % der österreichischen Transitexporte waren 
1975 für die Oststaaten bestimmt, wobei Polen, die 
DDR und die CSSR die wicht igsten Abnehmer dar
ste l len; weitere 12V2% gingen nach Jugoslawien. 
Der Antei l der Transitexporte in die Entwicklungs
länder hat s ich leicht erhöht ( 1 0 1 / 2 % nach 9%).. Etwa 
die Hälfte der österreichischen Transi t importe 
stammte (ebenso wie 1974) aus der BRD und der 
Schweiz, weitere 4 % aus den USA und Italien.. Nur 
1 9 1 / 2 % der Transi t importe kamen aus den Oststaaten 
(davon fast die Hälfte aus der DDR). 

Egon Smeral 
Jan Stankovsky 
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