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Wirtschaftsprognosen, Rezession und Budgetentwicklung 
im Jahre 1975 
Das Bundesminister ium für Finanzen hat im Zusam
menhang mit dem Konjunktureinbruch des Jahres 
1975 angeregt, drei Problemkreise näher zu unter
suchen Erstens. Ursachen der Änderungen der Pro
gnosen über die wir tschaft l iche Entwicklung in Öster
reich Zweitens Automatische Effekte im Bundes
haushalt 1975, die s ich als Folge des Konjunktur
einbruches ergaben. Drittens: Auswirkungen der dis
kret ionären Maßnahmen, die im Budget jahr 1975 
getroffen wurden 

Im folgenden wi rd eine gekürzte Fassung dieser 
Untersuchung veröffentl icht, die im Juni 1976 abge
schlossen wurde. 

Entwicklungstendenzen der Weltwirtschaft 

Die Weltrezession 1974/75 hat vor al lem aus zwei 
Gründen die Öffentl ichkeit verunsichert. Sie war die 
erste wettweite klassische Rezession seit dem 
Zweiten Weltkr ieg, und sie kam unvorhergesehen.. 
Für das Jahr 1975 hat man deshalb das Schlagwort 
vom Kollektivirrtum der Prognostiker geprägt. Der 
Irrtum kann nicht mit einer best immten Prognose
theorie oder einer best immten Prognosetechnik ver
bunden werden. Die ökonometr iker haben um nichts 
besser prognost iz iert als Experten, die sich einfache
rer Prognoseverfahren bedient oder hauptsächl ich 
auf ihre Intuit ion verlassen haben. 

Der wel twei te Kol lekt ivirr tum der Prognost iker läßt 
sich letzt l ich darauf zurückführen, daß die Weltwir t 
schaft schon seit längerer Zeit verschiedenen 
Schocks ausgesetzt wurde, deren Folgen s ich nur 
schwer abschätzen ließen. In den USA hatte in der 
zweiten Hälfte der sechziger Jahre infolge der infla
t ionären Finanzierung des Vietnam-Krieges eine 
rasche Beschleunigung der Inflation eingesetzt. In
folge der Vereinheit l ichung der internationalen Kon
junktur und des Fehlens längerer konjunkturel ler 
Abschwächungsphasen verlor der internationale 
Preiszusammenhang über den Außenhandel seine 
inf iat ionsdämpfende Wirkung. Gleichzeit ig wurde es 
dadurch den rohstoffproduzierenden Ländern mög
l ich, kräft ige Preiserhöhungen durchzusetzen. In den 
Industr ieländern selbst hatten sich die Vertei lungs
kämpfe der sozialen Gruppen verschärft. Die Fiskal-
und Geldpol i t ik sah sich mit dem alten Gegensatz 
Arbei ts losigkei t und Inflation stärker konfrontiert, ihr 
Spielraum für expansive Maßnahmen war verr ingert , 
in einigen OECD-Ländern (USA, Kanada, Großbri tan

nien, Frankreich, Belgien, Niederlande) nahm außer
dem die strukturel l und regional bedingte Arbei ts
losigkeit bereits lange vor der Rohölkr ise zu 1 ) . Das 
Ende des Weltwährungssystems von Bretton Woods 
zeichnete sich bereits 1968/69 (gespaltener G o l d 
markt, erste DM-Aufwertung) ab, es dauerte aber 
immerhin bis zum Frühjahr 1973, daß d ie neue O r d 
nung des kontrol l ierten Floatens de facto in Gel tung 
kam In diesen Jahren kam es zu beträcht l ichen 
Währungsparitätsänderungen.. 

Inf lat ionsbeschleunigung, Zunahme der strukturel len 
Arbei ts losigkei t und die Übergangsphase in der Wel t 
währungsordnung schienen bis zur Rohölverteuerung 
nur wenig Einfluß auf das Wirtschaftswachstum zu 
haben. Die internationale Konjunktur hatte im 1 Halb
jahr 1973 ihren Höhepunkt erreicht, und für das 
2. Halbjahr erwartete man wegen der restr ikt iven 
wir tschaftspol i t ischen Maßnahmen eine leichte 
Wachstumsverlangsamung.. Als die internat ionale 
Erdölkr ise ausbrach, schien die Hoffnung berecht igt , 
daß die Weltwir tschaft mit der Rohölverteuerung 
ebenso rasch fert ig werden würde wie mit den 
Erschütterungen vorher. Dabei wurde jedoch über
sehen, daß die alten Probleme latent vorhanden 
waren und nun plötzl ich drast isch verschärft wurden. 

Die internationalen Fehlprognosen 1974 und 1975 

Die internat ionalen Prognosen erwiesen sich berei ts 
1974 als korrekturbedürft ig.. Nachdem die ersten 
Schockreakt ionen auf die Erdölkrise im Herbst 1973 
überwunden waren und ein spekulat iver Lagerboom 
eine Erholung vortäuschte, erstel l te d ie OECD im 
Dezember 1973 für 1974 relativ opt imist ische Wachs
tumsprognosen, die sich jedoch im nachhinein 
weder real noch bezügl ich der Preise als zutreffend 
erwiesen. Die Veränderungsraten des realen Brut to-
Nat ionalproduktes mußten herabgesetzt, die erwar
teten Preissteigerungsraten laufend hinaufgesetzt 
werden.. 

Die ersten Prognosen für das Jahr 1975 wurden im 
Herbst 1974 erstellt. Statist ische Informationen s tan
den damals nur bis zum Sommer zur Verfügung. 
Sinkende Produkt ionszahlen in den USA und in 
Japan waren zwar bereits bekannt, doch wurde d ie 
Abschwungstendenz in Europa durch Spekulat iv
geschäfte verdeckt und deshalb als mi lde betrachtet. 

!} OECD' Economic Out look No 14, December 1973. 

352 



M o n a t s b e r i c h t e 8 / 1 9 7 6 

OECD, AIECE') und WiFO-Prognosen für das Jahr 1975 

Brufto-Nat ionafprodukt rea l 
O E C D insgesamt (OECD-Prognose) 
O E C D - E u r o p a (OECD-Prognose) 

Europa 3 ) (AIECE-Prognose) 
Österreich (OECD-Prognose) 
Österreich (WIFO-Prognose) 

Brut to-Nal ionalprodukl nominel l 3 ) 
O E C D insgesamt (OECD-Prognose) 
O E C D - E u r o p a (OECD-Prognose) 
Europa' ) (AIECE-Prognose) 
Österreich (OECD-Prognose) 
Österreich (WIFO-Prognose) 

Sept 
1974 

O k t 

1 3 ' / . 

1 3 / , 

D e z 

2% 

3 

1 2 % 
1 2 % 

1 1 % 
13 

1975 
M ä r z Mai Juni 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

-VA 
- A 

2% 

1 2 ' / . 

9% 
1 3 % 

1 1 % 
10 

Sept 

-VA 

-1% 

6A 

Übersicht 1 

Dez 

- 2 

- 2 / , 

- 3 

8 / , 
1 0 % 

6 

6 ' / 

Q : O E C D : Economic Out look No. 1 6 — N o 18, — AIECE: halbjährl iche Konjunkturberichte — W I F O : Monatsberichte und Prognosepapiere — ' ) AIECE = Ver 
einigung Europäischer Konjunkturforschungsinstitufe — s ) Mit OECD-Gewich ten des realen Brutto-Nationalproduktes 1974 und den Währungspar i täten 1974 
aus den Länderprognosen (BRD. Frankreich Italien Belgien Nieder lande Schweiz Österreich) berechnet — 3 ) Implizit errechnet aus den Prognosen der Ver 
änderungsraten des rea len Brutfo-Nat ionalproduktes und des Deflators 

D i e P r o g n o s t i k e r e r w a r t e t e n n u n f ü r d a s W i n t e r 
h a l b j a h r 1974/75 e i n e r e l a t i v s t a g n i e r e n d e W e l t w i r t 
s c h a f t u n d e i n e K o n j u n k t u r e r h o l u n g a b d e m F r ü h 
j a h r D e r t a t s ä c h l i c h e i n g e t r e t e n e s c h a r f e K o n j u n k t u r 
e i n b r u c h im H e r b s t 1974 k o n n t e i n f o l g e d e r v e r z ö g e r 
t e n V e r f ü g b a r k e i t d e r s t a t i s t i s c h e n D a t e n e rs t in d e n 
P r o g n o s e n v o m F r ü h j a h r 1975 b e r ü c k s i c h t i g t w e r d e n , , 
N u n w a r m a n z w a r b e r e i t d i e R e z e s s i o n a n z u e r k e n 
n e n , r e c h n e t e a b e r w e i t e r h i n m i t e i n e r k r ä f t i g e n 
E r h o l u n g i m F r ü h j a h r bzw. i m 2 H a l b j a h r 1975. 
T a t s ä c h l i c h e n t s p r a c h nu r d i e E n t w i c k l u n g i n d e n 
U S A u n d in J a p a n d i e s e n E r w a r t u n g e n , in E u r o p a 
s e t z t e e r s t im H e r b s t 1975 e i n e l e i c h t e B e l e b u n g 
e i n D i e J a h r e s e r g e b n i s s e 1975 d e r r e a l e n u n d d e r 
n o m i n e l l e n B r u t t o - N a t i o n a l p r o d u k t e w i c h e n s c h l i e ß 
l i c h in e i n e m A u s m a ß v o n d e n P r o g n o s e n a b , w i e 
d a s in d e r G e s c h i c h t e q u a n t i t a t i v e r W i r t s c h a f t s 
p r o g n o s e n n o c h n i c h t d e r Fa l l w a r 1 ) . 

D e n F e h l p r o g n o s e n d e r J a h r e 1974 u n d 1975 l a g e n 
b e s t i m m t e A n n a h m e n ü b e r d i e Verhaltensweisen d e r 
W i r t s c h a f t s p o l i t i k u n d d e r W i r t s c h a f t s s u b j e k t e z u 
g r u n d e , d i e s i c h a l s u n z u t r e f f e n d e r w i e s e n . 

M a n e r w a r t e t e , d a ß U n t e r n e h m e r u n d p r i v a t e H a u s 
h a l t e au f g e w o h n t e R e a l e i n k o m m e n s z u w ä c h s e o d e r 
s o g a r a u f T e i l e d e s g e w o h n t e n R e a l e i n k o m m e n s o h n e 
w e i t e r e s v e r z i c h t e n w ü r d e n , u m d e n R e a l t r a n s f e r i n 
d i e ö l p r o d u z i e r e n d e n L ä n d e r zu e r m ö g l i c h e n . D a s 
w a r d e r e r s t e I r r t u m . D e r V e r t e i l u n g s k ä m p f w u r d e 
1974 z u n ä c h s t e h e r n o c h h ä r t e r u n d e r s t 1975 b e 
g a n n s i c h d i e P r e i s / L o h n s p i r a l e i n d e n m e i s t e n 
L ä n d e r n l a n g s a m e r zu d r e h e n . D e r z w e i t e I r r t u m 
l a g i n d e r E r w a r t u n g , d a ß d i e ö f f e n t l i c h e H a n d d i e 
r e z e s s i v e n E i n f l ü s s e z u m i n d e s t n i c h t v e r s t ä r k e n 

*) Qualitativ falsche Vorhersagen gab es immer. Berühmt 
wurde H, Hoovers Ausspruch „Prosperity is around the 
Corner lange vor dem Ende der Weltwirtschaftskrise der 
dreißiger Jahre 

w ü r d e . O p t i m i s t e n r e c h n e t e n s o g a r d a m i t , daß d i e 
Ö f f e n t l i c h e H a n d d i e R e a l e i n k o m m e n s v e r l u s t e d e r 
U n t e r n e h m e r u n d p r i v a t e n H a u s h a l t e u n m i t t e l b a r 
a u s g l e i c h e n w ü r d e Das is t e b e n f a l l s e r s t 1975 g e 
s c h e h e n I m J a h r 1974 h a t t e n w i c h t i g e S t a a t e n w i e 
d i e U S A , J a p a n u n d d i e B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h 
l a n d n o c h e i n e s t a r k r e s t r i k t i v e W i r t s c h a f t s p o l i t i k 
z u r I n f i a t i o n s b e k ä m p f u n g v e r f o l g t . A n d e r e L ä n d e r 
w i e I t a l i e n u n d G r o ß b r i t a n n i e n m u ß t e n d i e s a u c h 
n o c h a u s Z a h l u n g s b i l a n z g r ü n d e n t u n D e r „ f i s c a l 
d r a g " w i r k t e s i c h in Z e i t e n a n h a l t e n d e r I n f l a t i o n 
u n d b e g i n n e n d e r K o n j u n k t u r a b s c h w ä c h u n g u n g ü n 
s t i g a u s , w e i l p r o g r e s s i o n s b e d i n g t e M e h r e i n n a h m e n 
n i c h t a u f M e h r l e i s t u n g , s o n d e r n a u s s c h l i e ß l i c h a u f 
d i e I n f l a t i o n z u r ü c k g i n g e n . 

A m s c h w e r s t e n f ie l d i e F e h l e i n s c h ä t z u n g d e r V e r h a l 
t e n s w e i s e n d e r p r i v a t e n H a u s h a l t e u n d d e r U n t e r 
n e h m e r i ns G e w i c h t . M a n e r w a r t e t e r a s c h e u n d k r ä f 
t i g e I n v e s t i t i o n e n i n n e u e E n e r g i e f o r m e n u n d in n e u e 
e n e r g i e s p a r e n d e P r o d u k t i o n s t e c h n i k e n . . T a t s ä c h l i c h 
h i e l t e n s i c h d i e U n t e r n e h m u n g e n in d e r I n v e s t i t i o n s 
t ä t i g k e i t z u r ü c k D e r P e s s i m i s m u s d e r U n t e r n e h m e r 
w a r j e d o c h i m 1. H a l b j a h r 1974 n o c h n i c h t so t i e f 
g e h e n d , d a ß d a r a u s S c h l ü s s e f ü r d i e P r o g n o s e n 
h ä t t e n g e z o g e n w e r d e n k ö n n e n . Der u n g e w ö h n l i c h 
s t a r k e L a g e r a u f b a u im 1. H a l b j a h r 1974 k a n n d u r c h 
a n t i z i p a t o r i s c h e K ä u f e a u s F u r c h t v o r I n f l a t i on u n d 
m e n g e n m ä ß i g e n B e s c h r ä n k u n g e n a l l e i n n i c h t e r k l ä r t 
w e r d e n D i e U n t e r n e h m e r m u ß t e n d a m a l s a u c h f ü r 
d i e k o m m e n d e n M o n a t e e i n e re l a t i v g u t e K o n j u n k t u r 
e r w a r t e t h a b e n , in d e r s i e i h r e L a g e r b e s t ä n d e v e r 
w e r t e n k o n n t e n . E t w a im S p ä t s o m m e r 1974 d ü r f t e n 
d i e U n t e r n e h m u n g e n w e l t w e i t z i e m l i c h a b r u p t ( v i e l 
l e i c h t n a c h E n d e d e r U r l a u b s s a i s o n ) b e m e r k t h a b e n , 
daß n u r s i e s e l b s t d i e K o n j u n k t u r d u r c h K ä u f e u n t e r 
e i n a n d e r s t ü t z t e n . D i e R e a k t i o n d a r a u f w a r d r a s t i s c h . . 
D i e U n t e r n e h m u n g e n v e r s u c h t e n d i e L a g e r s o r a s c h 
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wie mögl ich abzubauen; Investit ionspläne, die sich 
nicht über einen längeren Zeitraum erstreckten, wur
den viel fach aufgeschoben oder überhaupt ge
str ichen 

Die privaten Haushalte schränkten ihren Konsum 
1974 zunächst als Folge der Rohölverteuerung ein. 
Insbesondere die Anschaffung von Autos und alle 
Käufe, die damit zusammenhängen, wurden verr in
gert. Die höhere Sparneigung als Vorsorge für eine 
mögl iche Arbeitslosigkeit war in den meisten Län
dern erst später die Ursache für die schwächere 
Konsumnachfrage. Auch diese Verhaltensweisen 
waren in früheren Konjunkturabschwächungen nicht 
üblich.. Im Vertrauen auf einen baldigen Wieder
aufschwung waren die Haushalte immer bereit ihr 
Ausgabenniveau, wenn nötig durch kurzfr ist ig sogar 
ger ingeres Sparen, aufrecht zu erhalten Der private 
Konsum war deshalb meist eines der stabi lsten volks
wir tschaft l ichen Aggregate.. Das war in der jüngsten 
Rezession nicht mehr der Fall und auch das wurde 
von den Prognost ikern zu spät erkannt. 

Die österreichischen Prognosen 

Die österreichische Konjunktur hängt zu einem gro
ßen Teil von der Entwicklung der internationalen 
Konjunktur ab. Die Exportquote (gemessen am 
Brutto-Nat ionalprodukt) erreicht rund 20%, d ie Im
portquote (gemessen am verfügbaren Güter- und 
Leistungsvolumen) rund 25%.. Die Transmission der 
ausländischen Konjunktur erfolgt außerdem nicht 
ausschl ießl ich über den Außenhandel. Das Kon
junkturk l ima im Ausland liegt auch vielen Entschei
dungen der Unternehmungen und der privaten Haus
halte zugrunde. Das bedeutet nicht, daß d ie heimi
sche Konjunktur bloß ein Reflex der internat ionalen 
Konjunktur ist. Die relativ eigenständige Entwicklung 
der österreichischen Wirtschaft in den letzten Jah
ren (die kurze und mi lde internationale Rezession 
1971/72 wurde nicht mitgemacht) läßt erkennen, daß 
ein gewisser Spielraum für eine autonome Wirt
schaftspol i t ik besteht. Stärkeren internationalen Kon
junkturschwankungen kann sich jedoch die kleine 
heimische Wirtschaft nicht entziehen. 

Prognosen für die österreichische Wirtschaft müssen 
sich deshalb maßgebl ich auf Prognosen der inter
nationalen Konjunktur stützen.Sie part iz ipieren damit 
zwangsläuf ig am internationalen Kol lekt iv i r r tum Be
sonders schwerwiegend waren daher die Fehler in 
den von den internationalen Prognosen übernom
menen Vorhersagen des Welthandels, wodurch die 
Exportchancen der heimischen Wirtschaft weit über
schätzt wurden 

Dazu kam, daß die Sonderentwicklung der heimi
schen Wirtschaft in den letzten Jahren zu opt imist i -

Obersicht 2 
Außenhandelsprognosen 

Prognose für das Jahr 1975 
DBZ Juni D e z 
1974 1975 

Veränderung gegen das 
Vor jahr in % 

O E C D - I m p o r t e insgesamt 

nominell (OECD-Prognose) 15 VA - 2 

OECD-Expor te insgesamt 
nominel l (OECD-Prognose) 1 6 / , 6 U 

Österreichische Exporte 
nominell (W!FO-Prognose) 15 5 -2% 

Osterreichische Exporte 
rea l (OECD-Prognose) 5 - 6 % 

Österreichische Exporte 
rea l (WIFO-Prognose) 6 /= -2 - 6 

Q : O E C D : Economic Outlook N o 14—13 - W 1 F O : Monatsberichte und 
Prognose papiere 

sehe Erwartungen genährt hatte. Die lange und 
kräft ige Wachstumsper iode seit 1968 war zwar nicht 
frei von inf lat ionären Spannungen, aber die Inflation 
beschleunigte s ich weniger als im Durchschni t t der 
OECD. Die Aufwertung des Schi l l ing hatte Öster
reich wenigstens zum Teil die Folgen des ausländi
schen Preisauftr iebes erspart und die Sozialpartner
schaft bewährte sich einmal mehr im in ländischen 
Vertei lungskampf. Es gab in Österreich in diesen 
Jahren auch keine Anzeichen strukturel ler Arbei ts
losigkeit. Die Terms of Trade verschlechterten s ich 
nach der Rohölverteuerung wohl auch in Österreich, 
aber doch viel ger inger als in den meisten anderen 
west l ichen Industriestaaten.. Das weltweit nachtei l ige 
Zusammenspiel von Rohölverteuerung und restr ikt i 
ver Wirtschaftspol i t ik konnte in Österreich weit
gehend vermieden werden. Der „Boom im Al le in
gang" prägte im Sommer und zum Teil auch noch 
im Herbst 1974 die Gedanken der Wir tschaftsforscher 
und der Wirtschaftspol i t iker. 

Dank der österreichischen Besonderheiten konnte die 
Rezession hinausgeschoben werden und ihre sozia
len Folgen traten relativ mi lde ein. Die Rezession 
1975 hat d ie Prognost iker dennoch überrascht, wei l 
sie an den baldigen internationalen Wiederauf
schwung glaubten. Da überdies der Abschwung in 
Österreich verzögert begann, schien es nicht ausge
schlossen, daß neuerl ich eine internationale Rezes
sion übersprungen werde. 

Als die heimische Wirtschaft ab Herbst 1974 in den 
Sog der internationalen Rezession geriet und die 
erwartete Belebung der europäischen Konjunktur 
Anfang 1975 ausbl ieb, mußten die ursprüngl ich sehr 
opt imist ischen Prognosen schri t tweise nach unten 
revidiert werden. Dabei bewegten s ich die österrei 
chischen Prognosen bis Mitte 1975 im Windschatten 
der internationalen Prognosen Die starken Herab
setzungen der Wachstumsraten des Brutto-Nat ional-
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Produktes im März und insbesondere im Juni haben 
aber immerhin wicht ige f iskaipoi i t ische Maßnahmen 
bewirkt. Anläßl ich der Rout ineüberprüfung im Sep
tember hat das Institut die Konsequenz aus dem 
anhaltenden Konjunkturrückgang gezogen und die 
stärkste Revision vorgenommen: einen Monat bevor 
die europäischen Konjunkturforschungsinst i tute ihre 
Prognosen revidierten und zwei Monate bevor die 
OECD feststellte, daß sich die europäische Wirtschaft 
1975 viel schlechter entwickel te, als erwartet wurde. 
Daß die Prognosen 1975 bis Jahresmit te nur schri t t
weise nach unten revidiert wurden, lag nicht nur an 
der Fehleinschätzung der Weltkonjunktur. Die öster
reichischen Prognost iker haben ebenso wie ihre 
Kol legen im Ausland die Reaktion der Unterneh
mungen in ihren Lager- und Invest i t ionsentscheidun
gen unterschätzt, und sie rechneten nicht mit einer 
deut l ichen Erhöhung der Sparneigung der privaten 
Haushalte. 

Übersicht 3 
Planrevisionen im investitionstest der Industrie 

(Ergebnisse der Invest i t ionsbefragungen; 
1 Befragung = 100) 

0 
1964/ 
1967 

0 
1968/ 
1975 

0 
1964/ 
1975 

1966 1967 1974 1975 

1 Frage 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
2 Frage 105 2 108 7 108 4 112 2 100 5 109 8 96 6 
3 Frage 102 8 107 3 105 8 112 3 102 1 107 3 91 5 
4 Frage 108 6 116 9 113 9 115 6 108 6 110 6 94 7 
5 Frage 1 1 0 4 120 4 116 4 116 3 1 1 0 4 114 4 

Befragungsschema z B : Invesfitionen im Jahr 1974 Investitionen im Jahr 1975 
1 Frage im Herbst 1973 Herbst 1974 
2 Frage im Frühjahr 1974 Frühjahr 1975 
3 Frage im Herbst 1974 Herbst 1975 
4 Frage im Frühjahr 1975 Frühjahr 1976 
5. Frage im Frühjahr 1976 Frühjahr 1977 

Die Ausrüstungsinvestitionen, die insgesamt im 
1. Halbjahr 1974 real und saisonbereinigt noch um 
2Va% höher waren als im 2 Halbjahr 1973, verr inger
ten s ich im 2. Halbjahr 1974 um 6 1 / 2 % . Diese drast ische 
Einschränkung war erst zum Zeitpunkt der März
prognose 1975 bekannt, doch wurde damals noch 
angenommen, daß der Tiefpunkt bereits erreicht sei . 
Tatsächl ich sanken die Ausrüstungsinvest i t ionen so
wohl im 1. als auch im 2. Halbjahr nochmals stark. 
Zur Fehleinschätzung der Investit ionen haben nicht 
zuletzt die Investi t ionserwartungen der Industr ie 
beigetragen. Laut Befragung vom November 1974 
rechneten die Unternehmungen für 1975 mit einer 
mäßigen realen Stetgerung von 3a/o1).. Diese Pläne 
wurden jedoch entgegen al len bisher igen Erfahrun
gen in den weiteren Tests vom Frühjahr und Herbst 
1975 kräft ig nach unten revidiert. 

*) Unter Berücksicht igung des übl ichen Revis ionsverhal
tens im Laufe der einzelnen Invest i t ionstest-Befragungen 

Die Bauinvestitionen hatten einen anderen Verlauf. 
1974 stagnierte das Bauvolumen auf dem im 2. Halb
jahr 1973 erreichten Niveau, starke Schwankungen 
innerhalb des Jahres 1974 gab es nicht. Die Rezes
sion setzte in der Bauwirtschaft erst im 1. Halbjahr 
1975 voll ein und wurde in der 2. Jahreshälf te durch 
wir tschaftspol i t ische Maßnahmen gebremst. 

Brutto-Anlageinvestitionen 
(Real) 

Obersicht 4 

Bauinvestitionen Ausrüsfungs-
investitionen 

Saisonbereinigte Veränderung gegen 
das vorhergehende Ha lb jahr in % 

1966 1 Ha lb jahr + 4 7 + 5 6 
2 Ha lb jahr - 0 5 + 1 0 

1967 1 Ha lb jahr - 0 7 + 1 5 
2 Ha lb jahr - 4 1 + 1 4 

1968 1 Ha lb jahr + 3 7 + 4 0 

1974 1 Ha lb jahr + 2 3 + 0 8 
2 Ha lb jahr - 6 5 - 0 2 

1975 1 Ha lb jahr - 4 5 - 4 7 
2 Ha lb jahr - 1 0 + 1 2 

Die Lagerdispositionen der Unternehmungen in 
Österreich entsprachen wei tgehend jenen im Aus
land, nur setzte der gewol l te Lagerabbau so wie die 
gesamtwir tschaft l iche Rezession in Österreich später 
ein Im 1. Halbjahr 1974 waren die Lager vorwiegend 
aus spekulat iven Erwägungen ungewöhnl ich stark 
aufgestockt worden, die Lagerquote lag beträcht l ich 
über dem Durchschnit tswert . Der saisonbedingte 
Lagerabbau im 2. Halbjahr bl ieb etwas unter den 
übl ichen Werten: Es dürften sich erstmals ungewol l te 
Lagerbestände angesammelt haben. Der Lagerstau 
erreichte seinen Höhepunkt im I. Quartal 1975.. Der 
Versuch der Unternehmungen, die Lager den ver
änderten Produkt ionsgegebenheiten anzupassen, 
gelang erst im 2. Halbjahr 1975 Die konjunkturel len 
Auswirkungen in Form von Stornierungen, ger ingeren 
Auftragsertei lungen und eingeschränkten Investi t io
nen traten bereits vorher ein. 

Übersicht 5 
Lagerveränderung in Prozent des Brutto-Nationaiproduktes 

(Real) 

I. Qu II Q u III Q u IV Qu 

C 1 9 6 4 - 1 9 6 7 8 1 1 4 - 1 5 0 2 
O 1 9 6 3 - 1 9 7 5 8 7 1 6 - 2 5 - 0 2 
3 1 9 6 4 - 1 9 7 5 8 5 1 6 - 2 2 - 0 1 

1966 10 1 1 5 - 1 0 0 6 
1967 7 5 1 7 - 2 0 - 0 6 

1974 10 9 3 1 - 0 3 - 0 2 
1975 3 0 1 0 - 4 6 - 1 8 

Der private Konsum reagierte in Österreich auf die 
Rohölverteuerung ähnl ich wie im Ausland mit einer 
Einschränkung der geplanten Käufe von dauerhaften 
Konsumgütern (hauptsächl ich Personenkraftwagen 
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und Fahrräder) Auf Grund der im ökonometr ischen 
Modell des Institutes verwendeten Konsumfunkt io
nen hätten diese Käufe 1974 nominel l um 19 2 % 
zunehmen sol len, tatsächl ich betrug das nominel le 
Wachstum nur 6 8 % . Der Antei l der dauerhaften 
Konsumgüter am gesamten privaten Konsum beträgt 
al lerdings im Durchschnit t (1970 bis 1974) bloß 
13 1 /2% (real 15%), der Zuwachs des privaten Kon
sums insgesamt bl ieb mit nominel l 1 3 V 2 % und real 
3 V 2 % noch relativ kräft ig. 

Obersicht 6 
Masseneinkommen und Spareinlagen 

Masse nein kommen Spareinlagen Spar-
quoie ' ) 

nefto {Quartalsendstände} 
nominell real nominell reat 
Veränderung gegen das Vor jahr in % 

1966 Q u a r t a l s - 0 9 7 7 4 1 4 7 12 3 7 4 
1967 Q u a r t a i s - 0 9 2 5 1 13 0 8 7 6 9 
1963 Q u a r t a f s - 0 7 0 4 2 T4 3 77 5 9 

1974 I Q u a r t a ! 16 2 7 1 15 7 6 7 10 1 
II Q u a r t a l 15 1 4 6 15 0 4 7 8 9 

III Q u a r t a l 13 0 2 7 14 9 4 4 9 7 
IV Q u a r t a l 12 7 2 8 16 1 5 8 9 6 

O k t o b e r 14 8 4 7 
N o v e m b e r 1 4 7 4 6 
O e r e m b e r 16 1 5 8 

1975 I. Q u a r t a l 14 6 4 8 16 7 6 7 10 8 

il Q u a r t a l . 1 6 6 7 4 17 9 8 7 10 5 

I I I Q u a r t a l 17 0 7 5 18 5 8 9 11 7 
IV Q u a r t a l 13 4 5 9 19 6 11 6 12 0 

' ) Spareinlagen absoluter Zuwachs des Quartalsendstandes gegen den Quar ta ls 
endstand des Vor jahres in Mrd S, dividiert durch den absoluten Quartalsv/ert 
der Netto-Masse nein kommen in Mrd,. S D e r so errechnete W e r t wurde noch 
durch 4 dividiert da sich der Spareinlagenzuwachs auf ein ganzes Jahr bezieht 
Die quarialsweise Sparquote ist nur eine Hilfsgröße Weil in den Spareinlagen 
auch solche von Unternehmungen und Unternehmerhaushalten aufscheinen. 
Unternehmere inkommen sind hingegen in den Netto-Masseneinkommen nicht 
enthalten 

Die Abschwächung des privaten Konsums seit dem 
Frühjahr 1974 erklärte s ich zunächst überwiegend aus 
dem langsameren Wachstum der Netto-Massenein
kommen im Jahresverlauf 1974 (siehe Ubersicht 6). 
Die Sparneigung der privaten Haushalte hat s ich erst 
im Dezember erhöht. 1975 sind dann die Sparein
lagen von Quartal zu Quartal rascher gewachsen. 
Die kräft ige Zunahme der Netto-Masseneinkommen 
infolge der Lohnsteuerreform 1975 und der Ergeb
nisse der Lohnrunde vom Herbst 1974 führ te zum 
größten Teil nicht zu zusätzl ichen Konsumausgaben, 
sondern wurde gespart Die behelfsmäßig berechnete 
quartalsweise Sparquote zeigt diese Tatsache deut
l ich (Die opt isch stärkeren Zuwächse der nominel
len Spareinlagen im Jahr 1975 verr ingern s ich auf 
histor isch vergle ichbare Werte, wenn man sie mit 
Hilfe des Verb raucherpreis index deflat ioniert Die 
Sparquote eignet sich deshalb besser zur Darstel
lung der Sparne igung) 

Der Bundeshaushalt im Jahre 1975 

Der kräft ige Konjunktureinbruch und die erhebl iche 
Abweichung zwischen der im Herbst 1974 prognost i 
zierten und der tatsächl ichen wir tschaft l ichen Ent
wick lung im Jahre 1975 haben auch den Bundes
haushalt im vergangenen Jahr erhebl ich beeinflußt. 
Die Einnahmen bl ieben mit 1595 Mrd. S um 8 6 
Mrd S oder 6 1 % hinter dem Voranschlag zurück, 
die Gesamtausgaben (196 7 Mrd S) waren hingegen 
um 12 2 Mrd.. S oder 6*6% höher als präliminiert.. Der 
Gesamtgebarungsabgang erhöhte s ich 1975 dadurch 
auf 372 Mrd. S (1974: 185 Mrd. S) und war somit 
mehr als doppel t so hoch als präl iminiert. (16 3 
Mrd S ) Der inlandswirksame Saldo zeigt auf Grund 
des vorläuf igen Gebarungserfolges 1975 ein Defizit 
von 261 Mrd. S (gegen 7'1 Mrd S im Voranschlag), 
Vergl ichen mit dem Erfolg 1974 lagen die Einnah
men 1975 um 7 4 % , die Ausgaben um 17 7 % höher, 

Übersicht 7 
Der Bundeshaushalt 1975 

1974 
Erfolg 

1975 
8 VA 

Mill S 

1975 
vorl . 

Erfolg 

Veränderung 
vorl . Erfolg 
1975 gegen 
Erfolg 1974 

• n % 

Ordentl iche Gebarung 
Ausgaben 160 295 179 761 1 8 8 1 7 3 + 17 4 
Einnahmen . . . 148.494 168.027 159 110 + 7 1 

Außerordentl iche Gebarung 
Ausgaben 6.838 4 681 8.498 + 24 3 
Einnahmen 104 89 403 + 2 5 7 5 

Gesamtgebarungsabgang 18 535 16 326 37.158 + 1 0 0 8 

Gesamtausgaben 1 6 7 1 3 3 184 442 196 671 + 1 7 7 

BVA = Bundesvoranschlag 

Die Wirkungen des Bundeshaushaltes und die Ab
weichungen zwischen Voranschlag und vor läuf igem 
Erfolg sind tei lweise durch die Reaktion automati
scher Stabilisatoren auf den Konjunkturverlauf be
dingt, tei lweise auf diskretionäre Maßnahmen zurück
zuführen, die ergrif fen wurden, um dem Konjunktur-
abschwung entgegenzuwirken Die Grenzen zwi 
schen automatischen Stabi l isatoren und diskret ionä
ren Maßnahmen sind jedoch fl ießend und in vielen 
Fällen wirken beide Effekte zusammen 1 ) . 

Als diskret ionäre Maßnahmen, die im Budget jahr 
1975 ergriffen wurden, können die Freigabe des 
Konjunkturausgleichshaushaltes und best immte im 
Laufe des Jahres genehmigte zusätzl iche Budgetaus
gaben angesehen werden. Die automatischen Stabi
l isatoren fassen s ich in drei Gruppen gl iedern. 
Erstens: Arbei ts losenversicherung und Famil ien-

*) Der Begriff automat ische Stabi l isatoren wurde für die 
Zwecke dieser Untersuchung relativ weit gezogen, er ent
hält auch die Effekte diskret ionärer Maßnahmen, die nicht 
konjunkturpol i t ische Zwecke verfolgen und meist schon vor 
Beginn des Konjunktur rückganges ergrif fen wurden. 
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lastenausgleich, zweitens: Zuschüsse zur Pensions
vers icherung und dri t tens: Hinnahme konjunkturbe
dingter Mindereinnahmen an Steuern 1} und Leistungs
einnahmen der Betr iebe 

Auswirkungen der automatischen Stabilisatoren 

Die stabi l is ierende Wirkung der automatischen Sta
bi l isatoren besteht dar in, daß Schwankungen von 
konjunkturempf indl ichen Einnahmen nicht durch dis
kret ionäre Ausgabenänderungen kompensiert wer
den 

In der Arbeitslosenversicherung und im Familien
lastenausgleich werden die Ausgaben durch zweck
gebundene Einnahmen finanziert, die großtei ls von 
der Lohn- und Gehaltsentwicklung (Arbeitslosenver
s icherungsbei t räge, Dienstgeberbeiträge zum Fami
l ienlastenausgleich) und damit der Konjunktur ab
hängig s ind Die stabi l is ierende Wirkung entsteht 
dadurch, daß Einnahmenüberschüsse durch Zufüh
rungen an die Reservefonds st i l lgelegt und Aus
gabenüberschüsse durch Entnahmen aus diesen 
Fonds f inanziert werden Der Budgetsaldo wi rd durch 
die Schwankungen in den Einnahmen und Ausgaben 
der Arbei ts losenversicherung und des Famil ien
lastenausgleichs nicht beeinf lußt 

In der Arbeitslosenversicherung sind im Aufschwung 
d ie Zuführungen an den Reservefonds von Jahr zu 
Jahr gest iegen. 1974 gingen sie bereits deut l ich 
zurück. 1975 verursachte der Konjunktureinbruch 
höhere Ausgaben als Einnahmen, so daß rund 230 
Mil l . S den Rücklagen entnommen werden mußten 
(siehe Abbi ldung 1) 

Auch im Familienlastenausgleich läßt s ich der Zu
sammenhang zwischen der Entwicklung des Reserve
fonds und der Konjunktur, wenn auch nicht so deut
l ich wie in der Arbei ts losenversicherung, zeigen Die 
Zuführung an den Reservefonds für Famil ienbei-
hilfen war 1975 mit 890 Mil l , S erhebl ich ger inger 
als in den vorangegangenen Jahren (siehe Abb i l 
dung 1),, 

*) Ursprüngl ich wurde die stabi l is ierende Wirkung der 
Steuern bzw. des Steuersystems nur auf d ie Progression 
bezogen, wei l durch sie die Einnahmen und dami t auch 
die Entzugseffekte überpropor t ional im Verg le ich zur Be
messungsgrundlage (z. B Brut to-Nat ionalprodukt Löhne 
und Gehälter) schwanken. Siehe: R. A, Musgrave: Finanz
theor ie , Tübingen 1966, S. 470 ff. — F. Neumark" Fiskal
pol i t ik und Wachstumsschwankungen, Wiesbaden 1969, 
S. 57 ff. 
In jüngster Zeit werden auch die Abweichungen zwischen 
veranschlagten und tatsächl ichen Steuereinnahmen, sofern 
sie nicht auf d iskret ionäre Maßnahmen 2urückzuführen 
s ind, in ihrer Wirkung den automat ischen Stabi l isatoren 
zugerechnet . S iehe: W„ Albers: Die automat ische Stabi l is ie-
rungswirkung der Steuern In: Jahrbücher für Nat ional 
ökonomie und Statistik, Bd. 180, Stuttgart 1967, S. 114ff. — 
G. Tichy. Konjunkturschwankungen, Ber l in - Heidelberg. 
New York 1976, S 110 

Abbildung 1 

Automatische Stabilisatoren im Konjunkturverlauf 
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Die zweite Gruppe der automat ischen Stabi l isatoren, 
die Zuschüsse zur Pensionsversicherung, wirkt da
durch stabi l is ierend, daß der Saldo zwischen Ein
nahmen und Ausgaben konjunkturel l schwankt und 
der Bund eine Ausfal lhaftung übernimmt. Die Ein
nahmen der Pensionsversicherungen hängen eben
falls eng mit der Einkommensentwicklung und damit 
der Konjunktur zusammen 1975 sind die Einnahmen 
der Pensionsversicherungen daher mit 11 4 % erheb
lich schwächer als in den Vorjahren gest iegen, Die 
Ausgaben für Pensionen entwickeln s ich jedoch auf 
Grund der zeit l ichen Verzögerungen, die in der Pen
sionsdynamik enthalten sind, bis zu einem gewissen 
Grad ant izykl isch Außerdem erfolgte 1975 eine zu
sätzl iche Pensionserhöhung von 3%, Die Ausgaben 
der Pensionsversicherungen st iegen daher mit 17 3 % 
stärker als die Einnahmen, Die Bundeszuschüsse 
zur Pensionsversicherung, die auch den Budget
saldo beeinf lussen, waren 1975 um 5 2 Mrd S höher 
als 1974 (Vergl ichen mit dem Voranschlag mußten 
für die Zuschüsse um 4 2 Mrd S mehr aufgewendet 
werden). Diese Zunahme war größer als jene wäh
rend der gesamten Periode 1969/1974, in der die 
Zuschüsse um 4 9 Mrd S stiegen 

Die drit te Gruppe der automatischen Stabi l isatoren, 
die Hinnahme von konjunkturbedingten Minderein
nahmen an Steuern und Leistungseinnahmen der 
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Übersicht 8 
Einnahmen in ökonomischer Gliederung 

1974 1975 1975 Veränderung 1974 1975 1975 
Erfolg BVA vorläuf iger vor läuf iger Erfolg BVA vor läuf iger 

Erfolg Erfolg 1975 Erfolg 
gegen Erfolg 1974 

Mill S i n % in % der Gesamte innahmen 

Steuern (nefto) ' ) 9 0 1 7 5 105 464 95 009 + 5 4 60 7 62 7 59 6 
Sleuerähnliche Einnahmen 18.318 20.473 20.274 + 1 0 7 12 3 12 2 12 7 

Summe 108 493 125 937 115 283 + 6 3 73 '0 74 '9 7 2 ' 3 
davon vom Einkommen 2 ) 33 735 38 654 34 663 + 2 8 22 7 23 0 21 7 

von der Einkommensverwendung' ) 49 650 60 137 54 617 + 10 0 33 4 35 8 34 2 
vom Vermögen und Vermögensverkehr 1 ) 2 857 3.185 3 295 + 15 3 1 9 1 9 2 1 
Einfuhr(Ausfuhr)abguben') 7 251 7 1 8 8 5 959 - 1 7 8 4 9 4 3 3 7 
Dienstgeberbei i räge 1 ) 15 000 16 773 16 749 + 11 7 1 0 1 10 0 10 5 

Leistungseinnahmen der Bundesbetriebe 3 ) 22 351 25 210 23 390 + 4 7 15 0 15 0 1 4 7 
Übr ige Einnahmen Hoheitsverwal lung 10 799 9 837 12 809 + 18 6 7 3 5 9 8 0 

6.955 7.132 8.031 + 15 5 4 7 4 2 5 0 

E innahmen Hoheifsverwalfung insgesamt 119 292 135 774 128 092 + 7"4 80"3 80 '8 80"3 

Einnahmen Betriebe insgesamt . . , 29.306 32.342 31.421 + 7 2 19 7 19 2 1 9 7 

Einnahmen insgesamt 148 598 1 6 8 1 1 6 159 513 + 7"4 100'0 100"0 100"0 

' ) Einschließlich Beitrag an den Katastrophenfonds — 2 ) Aufgl iederung der (Bru t toe innahmen siehe Übersicht 9 — 3 ) N u r Bahn Post und Bundesforsie 

Betriebe, wirkt dadurch, daß die Einnahmenausfäl le 
durch Kredit f inanzierung und nicht durch Ausgaben
kürzungen kompensiert wurden, so daß die Stabi l i 
s ierungswirkung durch eine diskret ionäre Maßnahme 
al lerdings ergänzt werden muß 

Rund 7 5 % der gesamten Einnahmen des Bundes 
entfal len auf Steuern 1) und Leistungseinnahmen der 
Betr iebe Diese Einnahmen sind stark konjunktur
abhängig und bl ieben 1975 um rund 12 3 Mrd. S 
hinter dem Voranschlag zurück, wogegen die übrigen 
Einnahmen, die vom Konjunktureinbruch nicht unmit
telbar betroffen waren, um 3 9 Mrd. S höher waren 
als präl iminiert Vergl ichen mit 1974 lagen die kon
junkturabhängigen Einnahmen um 5 2 % niedriger, 
die konjunkturunabhängigen hingegen um 17V2% 
höher. 

Besonders die Steuereinnahmen waren vom Kon
junktur rückgang betroffen. Sie bl ieben brutto um 
16 5 Mrd. S und netto um 10 3 Mrd. S hinter den 
Erwartungen zurück und st iegen sowohl brutto 
(5 4%) als auch netto (5 3%) schwächer als das 
nominel le Brutto-Nat ionalprodukt 

Die Leistungseinnahmen der Betr iebe bl ieben um 
1 8 Mrd. S hinter den präl iminierten zurück Vor 
allem die Einnahmen der Bundesbahnen und der 
Forste waren vom Konjunkturrückschlag betroffen 
Ihre Leistungseinnahmen lagen 1975 unter jenen des 
Jahres 1974 

Von den Steuern bl ieben vor al lem die Lohn- und 
Einkommensteuer, die Umsatzsteuer, die Gewerbe
steuer und die Zölle hinter den Erwartungen zurück 

*) Die stabi l is ierende Wirkung der steuerähnl ichen Einnah
men, von denen mehr als 9 0 % auf die Dienstgeber
beiträge zum Famil ienlastenausgleich und auf Arbe i ts losen
vers icherungsbei t räge entfal len, wurde bereits in der ersten 
Gruppe der automat ischen Stabi l isatoren behandel t und 
w i rd hier n icht mehr betrachtet 

Übersicht 9 
Steuereinnahmen 

(Brutto) 

1974 
Erfolg 

1975 
BVA 

Mil l S 

1975 Veränderung 
vor l . v o r l . Er f. 1975 

Erfolg gegen Erfolg 
1974 in % 

Steuern vom Einkommen 61 253 69 910 61 701 + 0 7 
davon Einkommensteuer 17 675 21 300 16.910 - 4 3 

Lohnsteuer 27 380 29 800 26 755 - 2 3 
Körperschaftsteuer 5 867 7 000 7 318 + 2 4 7 
Gewerbesteuern 8 694 10 200 9 091 + 4 6 
Sonstige 1 637 1 610 1 627 - 0 6 

Steuern von der Einkommens
verwendung 67 775 62 521 75 416 + 1 1 3 
davon Umsafzsfeuern') 47 839 61 700 55 424 + 1 5 9 

Mineralölsteuern 9 214 9 200 8.873 - 3 7 
Tabaksteuer . . . . 4 822 5 000 4 806 - 0 3 
Steuern auf alkohol Ge t ränke 2 281 2 630 2 401 + 5 3 
Versicherungssfeuer 1 044 1 300 1.173 + 1 2 4 
Kraf l fahrzeugsteuer 1 026 1 100 1 077 + 5 0 
Gebühren 1 157 1 200 1 213 + 4 8 
Sonstige 392 391 449 + 1 4 5 

Steuern vom Vermögen und 
Vermögensverkehr 3 943 4 550 4 593 + 1 6 3 
davon Vermögens teuer 1 760 1 950 2 0 4 6 + 1 6 3 

Grunderwerbsteuer 1 025 1 300 1 162 + 1 3 4 
Erbschaftsteuer 318 410 481 + 51 5 
Erbschaftsteueräquivalent 449 530 540 + 2 0 3 
Kapital verkehrsteuer 190 150 142 - 2 5 0 
Sonstige 206 210 222 + 7 6 

Einfuhrabgaben 7 754 7.815 6 451 - 1 6 8 
davon Zo l le . . 6 586 5 800 6 606 - 1 8 6 

Außenhandelsfördcrungs-
beiträge 778 900 748 - 3 8 
Sonstige 90 1 f5 97 + 7 8 

Dienstgeberbeiträge 

Wohn bau forde rungsbeitrag 
(zur Häl f te) 745 750 852 + 1 4 4 

Steuern insgesamt brutto . 141 474 165 546 149 013 + 5'3 
abzüglich Überweisungen an 
Länder, Gemeinden Fonds und 
K a m m e r n . . 52.458 61.424 55.177 + 5 2 

Steuern insgesamt netto 89 016 1 0 4 1 2 2 93 837 + 5"4 
Beitrag z u n Katastrophenfonds 1 159 1 342 1 172 + 1 1 

' ) Einschließlich Inveslit ionssteuer,abzüglich Lager -und Al lanlagenentlastung — 
' ) Im Jahre 1975 abzüglich Erstattungen an die Land- und Forstwirtschaft und 
an die ÖBB für Treibsfoffverbill igungen 
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Ledig l ich die Körperschaftsteuer erbrachte höhere 
Einnahmen als präliminiert. 

Mindereinnahmen großteils konjunkturbedingt 

Der Einfluß des Konjunkturrückganges auf die 
Steuereinnahmen läßt sich durch einen Vergleich 
zwischen den tatsächl ichen Einnahmen und jenen, 
die bei Normalauslastung des Produkt ionspotent ia ls 1 ) 
zu erwarten gewesen wären, abschätzen. Nimmt man 
als Normalauslastung die durchschni t t l iche Kapazi
tätsauslastung der Periode 1970/1973 von 97 5% an, 
dann wäre für 1975 von einem nominel len Brutto-
Nat ionalprodukt (ohne Land- und Forstwirtschaft) 
von 6623 Mrd S auszugehen. Das entspr icht nahezu 
auch jenem Brutto-Nat ionalprodukt (ohne Land- und 
Forstwirtschaft), das erreicht worden wäre, wenn das 
nominel le Wachstum 1975 tatsächl ich 1 3 1 / 2 % betra
gen hätte, wie ursprüngl ich prognostiziert wurde und 
auch der Steuerschätzung zugrunde lag. Geht man 
ferner davon aus, daß die für 1975 tatsächl ich fest-

*) Für die Berechnung des Produkt ionspotent ia ls s iehe: 
F. Breuss: Potential Output — Ein Bei t rag zur Messung 
gesamtwir tschaf t l icher Kapazitätsauslastung und konjunk
turel ler Ungle ichgewichte In: Empir ica 2/75 

gestel l te Steuerbelastung von 24% 2 ) auch für ein 
Brut to-Nat ionalprodukt bei Normalauslastung gegol 
ten hätte, wären ohne den Konjunkture inbruch 
Brutto-Einnahmen an Steuern von rund 159 Mrd. S 
erreicht worden 3 ) Die konjunkturbedingten Minder
einnahmen an Steuern (brutto) lassen sich somit auf 
rund 10 Mrd. S schätzen. 
Für den Bundeshaushalt und die Erhöhung des Defi-
zites sind jedoch die dem Bund verble ibenden 
Netto-Einnahmen entscheidend.. Unter den gleichen 
Annahmen wie bei den Brutto-Einnahmen und einer 
tatsächl ichen Steuerbelastung von 1 5 1 % 4 ) lassen 
s ich die konjunkturbedingten Mindereinnahmen an 

z ) Für die Errechnung der ta tsächl ichen Steuerbelastung 
werden die Steuereinnahmen von 149'0 Mrd. S auf das 
im Jahre 1975 erzielte nominel le Brut to-Nat ionalprodukt 
(ohne Land- und Forstwirtschaft) von 6203 Mrd. S bezogen 

3 ) Mögl icherweise wäre die Steuerbelastungsquote bei Nor
malauslastung etwas niedr iger gewesen, da die veranlag
ten Steuern zei t l ich verzögert eingehen und der besonders 
stark mit indirekten Steuern beiastete private Konsum 
einen ger ingen Antei l gehabt hätte. Anderersei ts stel l t der 
Schätzwert für das Brut to-Nat ionalprodukt eine Untergrenze 
dar, wei l er die tatsächl ichen Preissteigerungsraten berück
sicht igt und den Umstand vernachlässigt , daß der Preis
auftr ieb bei Normalauslastung wahrschein l ich etwas stär
ker gewesen wäre Beide Faktoren dürf ten einander an
nähernd die Waage halten. 

4) Die Netto-Steuereinnahmen von 93 8 Mrd S bezogen 
auf das Brut to-Nat ionalprodukt von 620 3 Mrd S 

Abbildung 2 
Entwicklung der Abgabenerträge im Jahre 1974 
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Steuern für den Bund im Jahre 1975 auf etwa 6 2 
Mrd. S schätzen. 

Eine erhebl iche Fehlerquelle war für die Steuer
schätzung 1975 durch die gesetzlich vorgeschrie
benen Fristen der Budgeterstel lung gegeben. Die Ein
nahmenschätzungen können sich nur auf die 
Septemberprognose stützen Außerdem l iegen zu 
diesem Zeitpunkt nur die Einnahmen für die ersten 
acht Monate vor, wodurch die Einnahmen des lau
fenden Jahres, die als Grundlage für die Steuer
prognosen des nächsten Jahres dienen, selbst auf 
Schätzungen beruhen Diese doppelte Unsicherheit 
ist zu berücksicht igen, wenn d ie Abweichungen zwi 
schen präl iminierten und tatsächl ichen Steuerein
nahmen beurtei l t werden. Eine Beurtei lung der 
Steuerschätzungen, die sich nur auf d ie ex post 
verfügbaren Informationen stützt und nicht die Situa
t ion berücksicht igt , wie sie im August 1974 gegeben 
war, käme zu falschen Schlüssen 

Der frühe Zei tpunkt der Steuerschätzung wirkte sich 
im Jahr 1975 besonders ungünstig aus Aus der Ent
w ick lung der kumulierten Zuwachsraten der Steuer
einnahmen im Jahre 1974 (siehe Abbi ldung 2) läßt 
s ich erkennen, daß erst ab September ein kräft iger 
Rückgang der Abgabenerträge eintrat, der zum Zeit
punkt der Einnahmenschätzungen für 1975 nicht vor
hersehbar war. Außerdem waren die monat l ichen 
Zuwachsraten der Steuereinnahmen 1974 schwer zu 
interpret ieren, wei l 1973 d ie Abgabenert räge durch 
Anschluß großer Finanzämter an die elektronische 
Datenverarbeitung und durch die Umstel lung im Um
satzsteuersystem stark verzerrt waren. 

Die Entwicklung der Abgaben ertrage in den ersten 
acht Monaten 1974 hatte die Ausgangsbasis der 
Schätzungen für 1975 plausibel erscheinen lassen, 
im nachhinein erwiesen sie sich al lerdings wegen 
des plötzl ichen scharfen Konjunktureinbruches ab 
dem IV. Quartal 1974 als zu hoch. Insgesamt 
läßt s ich der Antei l der unsicheren Ausgangsbasis 
an den Mindereinnahmen des Jahres 1975 auf etwa 
5 Mrd.. S schätzen. Von der Lücke zwischen veran
schlagten und tatsächl ichen Steuereinnahmen im 
Jahre 1975 von 165 Mrd. S (brutto) waren somit 
mehr als 15 Mrd S konjunkturbedingt , 

Entzugseffekte der Besteuerung 1975 

Die Entwicklung der Steuereinnahmen wurde 1975 
nicht nur durch den Konjunkturrückgang, sondern 
auch durch die Auswirkungen der Steuersenkungen 
(Lohn- und Einkommensteuer, Zöl le, Investit ions
steuer) beeinflußt Diese Maßnahmen wurden jedoch 
unabhängig von der Konjunkturentwick lung getroffen 
und waren bereits seit längerer Zeit f ixiert. Sie sind 
daher zwar nicht als konjunkturpol i t ische diskret io

näre Maßnahme im strengen Sinn anzusehen, doch 
haben diese Steuersenkungen die Entzugseffekte der 
Besteuerung verringert. Um die Konjunktureinf lüsse 
auszuschalten, erscheint es zweckmäßig, die Ent
zugseffekte am Brutto-Nat ionalprodukt bei Normal 
auslastung zu messen. Der Antei l der Steuern hat 
s ich 1975 durch die Steuersenkungen auf 2 2 5 % 
(1974: 23 6%) verr ingert. Die Belastung der Massen
e inkommen mit Lohnsteuer ging 1975 auf 7 5 % (1974: 
8 9%), die Zol lbelastung der Importe auf 4 1 % (1974: 
4 8%) zurück Durch die ger ingeren Entzugseffekte 
entstanden expansive Wirkungen, die sich jedoch 
nur schwer quanti f iz ieren lassen, Sie dürf ten jedoch 
ger inger als ursprüngl ich angenommen gewesen 
sein, wei l die zusätzl ichen Einkommen stärker ge
spart und weniger für Konsumausgaben verwendet 
wurden,, 

Übersicht 10 
Steuerquoten 

Steuereinnahmen in Prozent des Brutto- Na t iona l 
produktes (ohne Land- und Forstwirtschaft) 

bei Normalauslastung' ) 
Steuerei 

brutto 
innahmen 

netto 
Antei l der N e t t o 

e innahmen an den 
Bruttoeinnahmen 

• n % 
1965 22 4 14 7 65 6 
1966 23 0 15 1 65 6 
1967 22 4 14 2 63 4 
1968 22 4 14 7 65 7 
1969 23 2 15 3 65 9 
1970 24 2 15 9 65 7 
1971 24 7 16 1 65 3 
1972 25 4 16 5 65 2 
1973 22 8 14 3 62 7 
1974 . . . . 23 6 14 8 62 9 
1975 22 5 14 2 63 0 

' ) Entspricht e iner Kapazitätsauslastung von 97 5 % 

Neben den konjunkturbedingten Einnahmenausfäl len 
und dem Rückgang der Steuerbelastung ist für den 
Bundeshaushalt und das Ansteigen der Defizite auch 
der abnehmende Anteil des Bundes an den Steuer
einnahmen zu berücksicht igen Seit dem Finanzaus
gleich 1973 ist er sprunghaft zurückgegangen. (1972: 
65 2 % , 1973: 62 7%, 1975: 63 0%). Die Entwick lung 
ist für den Bund noch ungünstiger als d ie Steuer
quoten zeigen, wei l ab 1973 der Antei l des Bundes 
an den Umsatzsteuereinnahmen zwar erhöht wurde, 
gleichzeit ig aber die Beitragszahlungen der Länder 
zur Besoldung der Pflicht- und Berufsschul lehrer ent
f ielen. Diese Beiträge erbrachten 1972 730 Mil l . S 
und hätten 1975 voraussicht l ich bereits mehr als 
1 Mrd S betragen Unter der Annahme, daß der 
Bund 1975 jenen globalen Antei l von 65 3 % an den 
gesamten Steuereinnahmen erhalten hatte, der dem 
Durchschni t t der Jahre 1965/1972 entspricht, und 
unter Berücksicht igung des Ausfal ls des Beitrages 
zur Lehrerbesoldung, wären die Einnahmen des Bun
des 1975 um etwa 4 Mrd. S höher gewesen. 
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Diskretionäre Maßnahmen zur Konjunktur
stützung 

Im Budget jahr 1975 wurden diskret ionäre Maßnah
men zur Konjunkturstützung nur auf der Ausgaben
seite durch Freigabe des Konjunkturausgleichshaus-
halts, tei lweise auch durch die beiden Budgetüber
schreitungsgesetze sowie sonstiger Überschrei tun
gen ergriffen Die Aufhebung der Bindungen kann 
hingegen kaum als konjunkturpol i t ische Maßnahme 
interpretiert werden, wei l die Bindungen vor al lem 
aus Gründen, die im Art 126 b BVG verankert s ind 
und weniger aus konjunkturpol i t ischen Motiven ver
fügt wurden. Dies läßt sich schon daraus ersehen, 
daß zwischen der Erstellung des Bundesvoranschla
ges und dem Durchführungserlaß zum Bundesvoran
schlag die Prognose für 1975 nach unten revidiert 
wurde 

Um die Auswirkungen der Mehrausgaben abschätzen 
zu können, ist eine Aufgl iederung nach ökonomi-

Übersicht 11 
Aufgliederung der Ausgaben nach ökonomischen 

Kriterien 

1974 1975 1975 Di f ferenz Verände -
Erfolg BVA vor l , G e - v o r l . G e - rung vorl 

barungs- barungs- Erfolg 
erfolg erfolg 1975 

gegen gegen Er-
BVA folg 1974 

Mil l S in % 

Investitionen . . . . . 15 061 18 085 19 244 + 1 159 + 2 7 8 
Laufende Käufe von Gütern und 

Leistungen 21 Z64 24 087 25.883 + 1 796 + 2 1 7 
Investitionstörderung 5.298 5 005 5 930 + 925 + 1 2 0 
Personalaufwand . 49 001 55 323 5 6 1 8 7 864 + 1 4 7 
Transfers an Haushalte . 21 634 26 501 25 621 - 880 + 1 8 4 
Transfers an Sozialversicherung 16 931 18 626 22 708 + 4 082 + 3 4 1 
Laufende Transfers an 

öffentlichen Haushalte 14 778 16 495 16.780 + 285 + 1 3 6 
Laufende Transfers an 

Unternehmungen 3 264 3 358 4.050 + 692 + 24 1 
Finanzschuldenaufwand') 10 718 1 4 1 5 9 13 040 — 1 119 + 21 7 
Rücklagen (einschl Reserve

fonds FLAG) . 4 439 _ 3 223 + 3 223 - 2 7 4 
Liegen Schaftskäufe 1 372 501 1 940 + 1 039 + 4 1 4 
Transfers an das Ausland 421 459 462 + 3 + 9 7 
D a r l e h e n {ohne 

Investitionsförderung) 249 406 303 _ 103 + 21 7 
Beteil igungen Wer tpap ie re 1 .181 1 354 1 283 — 71 + 8 6 
Durchlaufer 1.523 80 407 327 - 7 3 3 

Gesamtausgaben 167 133 184 442 196 671 + 1 2 . 2 2 9 + 1 7 7 

' ) Ti lgungen Zinsen und EmissionsverJusfe 

Übersicht 12 
Ausgaben für Aufträge 

1974 1975 1975 
Erfolg BVA 

Mil l S 

vor läuf iger 
Erfolg 

Investitionen . . , , . . . 15 061 18 085 19 244 
Laufende Käufe von Gütern und 

Leistungen 21 289 24 087 25 883 
Minus Ausgaben an pr ivate 

Haushalte . . - 1 948 - 2.388 - 2 1 7 9 
Investitionsförderung . . . 5 298 5.005 5 930 
Transferausgaben für Wi ldbach-

und Lawinenverbauung 459 546 529 

4 0 1 5 9 45 335 49.407 

sehen Kriterien notwendig Von den Mehrausgaben 
in Höhe von 122 Mrd. S sind rund 4 Mrd. S {Rück
lagenzuführungen einschl ießl ich an den Reserve
fonds des Famil ienlastenausgleichs, Liegenschafts
käufe) nicht nachfragewirksam, die zusätzl ichen Zu
schüsse an die Pensionsversicherungen (4 2 Mrd. S) 
wurden bereits unter den automat ischen Stabi l isato
ren behandelt Somit verbleiben als unmittelbar 
nachfragewirksame Mehrausgaben rund 4 Mrd S, 
die s ich mit den zusätzl ichen Ausgaben für Aufträge 
decken (siehe Übersicht 12). Diese Ausgaben (Inve
st i t ionen, Invest i t ionsförderungen, laufende Käufe 
von Gütern und Leistungen) haben annähernd die 
gleichen Nachfragewirkungen.. Ihre Abgrenzung be
ruht mehr auf al lokat iven Gründen (etwa bei den 
Anschaffungen für mi l i tär ische Güter) oder steuer
recht l ichen Best immungen (kurzlebige Wirtschafts
güter, Verbrauchsgüter) als auf stabi l i tätspol i t ischen 
Über legungen Für die Betrachtung der konjunkture l 
len Auswirkungen ist es daher gerechtfert igt , diese 
Ausgaben gemeinsam zu betrachten. 

Für die Beurtei lung der Nachfragewirkungen reicht 
der Gebarungserfolg nicht aus, wei l er nicht die 
Entwicklung der Bestel lungen erkennen läßt 1). Diese 
können nur aus der Verpf l ichtungsphase ersehen 
werden. Es kann angenommen werden, daß Ende 
1975 Bestel lungen in Höhe von etwa 2 8 Mrd . S sich 
noch in Arbei t befanden, noch nicht abgerechnet 
waren und daher auch nicht im Gebarungserfolg ent
halten sein können Es ist anzunehmen, daß sie 
jedoch bereits 1975 Auswirkungen auf d ie Beschäf
t igung hatten und müssen für die Beurtei lung der 
diskret ionären Maßnahmen mitberücksicht igt wer
den. 

Zusammenfassende Beurteilung der automati
schen Stabilisatoren und diskretionären Maß
nahmen 

Die Mehrausgaben und Mindereinnahmen, die im 
Vollzug des Bundeshaushaltes durch den Konjunk
tureinbruch entstanden, s ind großtei ls mit rund 12 2 

!) Für eine Analyse der Budgetwi rkungen ist außerdem 
die genaue Kenntnis über einzelne Posten in einzelnen 
Ansätzen unerläßl ich. Bloß globale Überbl icke führen nicht 
selten zu verzerrten Ergebnissen An zwei Beispielen läßt 
s ich das deut l ich demonstr ieren. Die Ausgaben für Wi ld 
wasserverbau und Lawinenschutz müssen auf Grund der 
Postensystematik als Transfers an nicht auf Gewinn be
rechnete Inst i tut ionen verbucht werden. Sie wi rken jedoch 
wie Invest i t ionsförderungen, so daß ihre Effekte tatsächl ich 
größer s ind als auf Grund einer g lobalen Betrachtung im 
Rahmen der Posten vermutet werden konnte. Anderer
seits s ind in den Invest i t ionsförderungen auch Ausgaben 
enthal ten, denen g le ich hohe Einnahmen entsprechen 
(Übertragung von Mauteinnahmen, Überweisungen von Mit
teln der ehemal igen Wohnbaufonds, d ie vom Bund an die 
Länder wei tergele i tet werden), die saldenneutral s ind und 
denen auch keine diskret ionären Maßnahmen des Bundes 
zugrunde l iegen 
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Mrd S auf die Wirkungen automatischer Stabi l isato
ren zurückzuführen. Die diskret ionären Maßnahmen 
führten zu Mehrausgaben von etwa 8 Mrd.. S, wovon 
jedoch nur 4 Mrd. S nachfragewirksam wurden. Die 
Auswirkungen der automatischen Stabi l isatoren las
sen sich nur schwer abschätzen. Die Hinnahme der 
Mindereinnahmen und ihre Kredit f inanzierung, wobei 
unter den konjunkturel len und monetären Bedingun
gen des Jahres 1975 Verdrängungseffekte (Schmäle
rung des Kreditangebotes für private Zwecke) prak
t isch auszuschl ießen s ind, sowie die zusätzl ichen 
Zuschüsse an die Pensionsversicherungen und die 
ant izykl ische Gebarung von Arbei ts losenversiche
rung und Famil ienlastenausgleich haben den Prozeß 
kumulat iver Einnahmen- und Ausgabenrückgänge an 
einem neuralgischem Punkt des Wirtschaftskreis-
laufes unterbrochen und damit zumindest ein stär
keres Schrumpfen der gesamtwir tschaft l ichen Akt iv i 
tät hintangehalten 

Durch die Steuersenkungen ist außerdem ein leicht 
st imul ierender Effekt auf die private Nachfrage zu 
vermuten. Gemessen am Potential Output s ind die 
Entzugseffekte der Steuern und steuerähnl ichen Ein
nahmen 1975 geringer geworden.. Der Antei l der 
Steuern (netto) und steuerähnl ichen Einnahmen ging 
auf 17% (1974: 17 5%) zurück. Die Inanspruchnahme 
des Produkt ionspotent ials durch die intandswirk-

Abbildung 3 
Potential Output und Bundeshaushalt 
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samen Ausgaben des Bundes ist 1975 hingegen 
kräftig gestiegen Der Antei l betrug 2 6 9 % (1974: 
24 9%). Al lerd ings ist zu berücksicht igen, daß 1974 
der Bund das Produkt ionspotent ia l durch seine Aus
gaben weniger in Anspruch nahm als in den Jahren 
1967/1972. Im Vergle ich zu diesen Jahren hat der 
Bund 1975 das Produkt ionspotent ia l nur ger ingfügig 
stärker genützt. 

Die schwächeren Entzugseffekte und die stärkere 
Inanspruchnahme des Produkt ionspotent ials lassen 
erkennen, daß der Bundeshaushalt 1975 expansiv 
wirkte. Diese Wirkungen sind jedoch stärker von den 
Einnahmen als von den Ausgaben ausgegangen 

Al lerd ings muß in diesem Zusammenhang berück
sicht igt werden, daß die unterschiedl iche Struktur 
von privater und öffent l icher Nachfrage der Kompen
sation eines privaten Nachfrageausfal les durch 
öffentl iche Ausgaben Grenzen setzt Ein Vergle ich 
des tatsächl ichen Brutto-Nat ionalproduktes (ohne 
Land- und Forstwirtschaft) im Jahre 1975 mit jenem, 
das eine gle ich hohe Kapazitätsauslastung wie in 
den Jahren 1970/73 erlaubt hätte, laßt eine Lücke 
von etwa 42 Mrd. S erkennen. Eine solche Lücke 
kann der Bund auf Grund der gegebenen Größen
ordnungen und Strukturen al lein nicht schl ießen. 
Selbst durch den massiven Einsatz der Budgetpo l i 
t ik zur Konjunkturstabi l is ierung konnten die Nach
frageausfäl le nur gedämpft, aber nicht kompensiert 
werden. 

Die Auswirkungen der automatischen Stabi l isatoren 
und diskret ionären Maßnahmen auf die Beschäfti
gung lassen sich insgesamt nur schwer quant i f iz ie
ren Die zusätzl ichen Ausgaben für Aufträge (ein
schl ießl ich der Bestel lungen) von rund 6 8 Mrd . S 
dürf ten auf Grund einer Schätzung mit Hilfe des 
Quartalsmodel ls des Institutes etwa 14.000 Arbei ts
plätze gesichert und ein weiteres Schrumpfen des 
realen Brutto-Nat ionalproduktes um etwa 1V3 Prozent
punkte verhindert haben. Dazu kommen noch die 
Auswirkungen anderer Ausgaben (Arbei tsmarkt förde
rung) und der steuerl ichen Maßnahmen (Steuersen
kungen, Hinnahme der Mindereinnahmen), d ie eben
fal ls zur Sicherung von Arbeitsplätzen bei t rugen, 
deren Zahl sich aber nicht hinreichend genau ab
schätzen läßt. 

Gewichtete Budgetsalden als Indikator der 
Budgetwirkungen 

Die konjunkturel len Auswirkungen des Bundeshaus
halts lassen sich durch eine isol ierte Analyse der 
automat ischen Stabi l isatoren und der diskret ionären 
Maßnahmen nicht ausreichend darstel len, zumal die 
Grenzen zwischen beiden Kategorien f l ießend s ind. 
Es erscheint daher zweckmäßig, ergänzend die Aus-
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Wirkungen der Veränderung des Budgetsaldos in die 
Untersuchung mit einzubeziehen. Die bisher in der 
Literatur entwickel ten Konzepte zur Beurtei lung der 
Budgetpol i t ik scheinen noch nicht ausgereift. Al len 
haften noch Mängel an, die ihre Brauchbarkei t stark 
e inschränken; das gilt sowohl für das Konzept des 
Voi lbeschäft igungssaldos und des konjunkturneutra
len Haushaltes als auch für das „pure cyc le" -Kon-
zept 1) Eine der Schwächen al ler dieser Konzepte 
liegt dar in, daß sie die unterschiedl ichen Entzugs
und Nachfragewirkungen der einzelnen Kategorien 
von Einnahmen und Ausgaben nicht berücksicht igen. 
Es wi rd daher versucht, einen Indikator für die Aus
wirkungen des Bundeshaushaltes an Hand eines 
gewichteten Saldos zu konstruieren, der die unter
schiedl ichen Nachfrage- und Entzugseffekte der Aus
gaben und Einnahmen berücksicht igt-) . 

Die verwendeten Gewichte, die dem „Erst -Runden-
effekt" entsprechen, hängen von der marginalen 
Konsumneigung und den marginalen Importquoten 
ab. Es sind in diesem Konzept nur jene Ausgaben, 
die unmittelbar nachfragewirksam sind und solche 
Einnahmen, die Entzugseffekte aufweisen, berück
sichtigt. Diese gewichteten Salden unterscheiden 
s ich daher zwar von den in landswirksamen in der 
Größenordnung, nicht jedoch in den Veränderun
gen. 

In der Größenordnung unterscheiden s ich die ge
wichteten Budgetsalden erhebl ich von den unge
wichteten, da die Nachfrageeffekte der Ausgaben 
sich stärker auswirken als die Entzugseffekte der 
Einnahmen. Die gewichteten Salden entsprechen da
her den im Haave/mo-Theorem dargestel l ten Wi rkun
gen, wonach selbst ein ausgegl ichenes Budget ex
pansiv wirkt . Für die Beurtei lung ist daher weniger 
der absolute Unterschied zwischen gewichteten und 
ungewichteten Salden maßgebend, als v ie lmehr die 
jewei l igen Veränderungen, wei l sie die Auswirkungen 
der Strukturänderungen der Einnahmen und vor 
allem der Ausgaben erkennen lassen 

Für die Beurtei lung des Bundeshaushaltes 1975 er
scheinen drei Vergleiche zweckmäßig : Erstens zwi 
schen dem Erfolg 1974 und dem Bundesvoran
schlag 1975. Dieser Vergleich läßt erkennen, wie 
sich der Bundeshaushalt ausgewirkt hätte, wenn 1975 
der Voranschlag eingehalten worden wäre. Der 

1) in der Literatur schwankt d ie Beurte i lung der einzelnen 
Konzepte stark Das gi l t insbesondere für den konjunktur
neutralen Haushalt des deutschen Sachverständigenrates 
und das „Pure-cyc le" -Konzept , wogegen der Vol lbeschäf
t igungssaldo al lgemein auf Vorbehal te stößt. Vg l . B. Rah
mann: Grundlagen konjunkturbeeinf lussender Haushalts
pol i t ik, Ber l in 1972. 
2) J. G. Borpujari und Teresa Ter-Minassian: The Weighted 
Budget Balance Approach to Fiscal Analys is : A Methodo-
logy and Some Case Studies. In : IMF Staff Papers, Voi XX, 
No 3 (Nov 1973) S 801—831. 

zweite Vergleich zwischen dem Voranschlag und 
dem vorläufigen Erfolg im Jahre 1975 zeigt die Aus
wirkungen des Budgetvol lzugs. In der dr i t ten Gegen
überstel lung wi rd der vorläufige Erfolg 1975 mit dem 
Erfolg 1974 vergl ichen Dieser Vergle ich entspr icht 
der Summe der beiden ersten und läßt die Effekte 
des Bundeshaushaltes 1975 auf die Konjunkturent
wick lung erkennen 

Übersicht 13 
Veränderungen 1) der Budgetsalden 

1974 1975 1975 1975 
Erfolg BVA vor l v o r l . Erfolg 

Erfolg 
gegen 

Erfolg 

1973 1974 1975 1974 
Erfolg Erfolg BVA 

Mil l S 
Erfolg 

Saldo der Bruttogebarung + 1 699 - 2 210 + 20 832 + 18 622 

Saldo der nachf ragewi rk 
samen Transakt ionen 
(ungewichtet) - 884 + 2 147 + 17 990 + 2 0 1 3 7 

Saldo der nachf ragewi rk 
samen Transakt ionen 
(gewichtet) . . + 5 118 + 6 293 + 11 397 + 17 690 

' ) ( + ) = Erhöhung des Defizites, 
( — ) = Ver r ingerung des Deiizites 

Wenn die Einnahmen und Ausgaben nicht gewichtet 
werden, wäre das nachfragewirksame Defizit im Vor
anschlag 1975 um 2 1 Mrd. S höher gewesen als im 
Erfolg 1974. Unter Berücksicht igung der unterschied
l ichen Gewichte war der nachfragewirksame Abgang 
im Voranschlag bereits um 6 3 Mrd.. S höher. Dieser 
Vergle ich läßt erkennen, daß durch die Strukturände
rungen in den Ausgaben bereits der Voranschlag 
expansiver wirkte, als auf Grund der ungewichteten 
Salden vermutet werden konnte 

Noch deut l icher s ind die Unterschiede im Budget
vol lzug. Das ungewichtete, nachfragewirksame Defi
zit erhöhte sich im Budgetvol lzug mit 18 Mrd.. S er
hebl ich stärker als der gewichtete Abgang, der um 
11 4 Mrd. S zunahm. Dieser Unterschied bestät igt die 
Annahme, die s ich bereits in der Analyse der auto
matischen Stabi l isatoren und diskret ionären Maß
nahmen zeigte, daß der Budgetvol lzug weniger ex
pansiv wirkte, als auf Grund einfacher Salden
betrachtungen vermutet werden konnte. 

Der Vergleich der Salden des vorläuf igen Gebarungs
erfolges 1975 mit jenen des Erfolges 1974 zeigt, daß 
der gewichtete nachfragewirksame Abgang (17 7 
Mrd.. S) niedr iger als der ungewichtete (20 1 Mrd.. S) 
ist. Das läßt erkennen, daß die Struktur der Mehr
ausgaben (und Mindereinnahmen) den expansiven 
Effekt dämpfte. 

Das Defizit des Bundeshaushaltes 1975 wirft die 
Frage auf, inwieweit es durch die Konjunkturab-
schwächung bedingt war und in welchem Ausmaß es 
sich um einen strukturellen Abgang handelt.. Würde 
man jenen Überlegungen folgen, d ie der Sachver-
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Übersicht 14 

Brutto-Defizi i 
Voranschlag 
Erfolg 

N e t t o - D e f a i t 
Voranschlag 
Erfolg 

In landswirksamer Saldo 
Voranschlag 
Erfolg 

1957 

1 6 
1 2 

1 0 
0 7 

1958 

2 7 
5 5 

1 7 
4 4 

Vergleich der Budgetsalden 

1966 1967 
M r d . S 

2 5 

3 7 

0 1 

1 0 

- 2 5 
- 3 7 

3 7 
7 8 

0 8 
5 4 

+ 0 2 
- 4 2 

1974 

10 9 
18 5 

3 4 
11 6 

1975 

16 3 
37 2 

8 6 
29 7 

1957 

1 2 
0 9 

0 8 
0 5 

1958 

2 0 
4 0 

1 2 
3 2 

1966 1967 
i n % des B N P 

2 1 - 7 1 
- 5 7 - 2 6 1 

0 9 

1 4 

0 1 
0 4 

0 9 

1 4 

1 3 

2 8 

0 3 
1 9 

0 1 
1 5 

1974 

1 8 

3 0 

0 6 

1 9 

0 3 
0 9 

1975 

2 5 
5 7 

1 3 
4 5 

1 1 
4 0 

ständigenrat in der Bundesrepubl ik Deutschland in 
bezug auf diese Aufgl iederung des Abganges ange
stellt hat, dann könnten für Österreich folgende An
nahmen getroffen werden Rund 8 Mrd. S des Defi-
zites s ind auf konjunkturbedingte Mindereinnahmen 
an Steuern und Betr iebseinnahmen zurückzuführen., 
Die konjunkturbedingten Mehrausgaben für die Pen
sionszuschüsse betrugen 4 2 Mrd. S Diese konjunk
turbedingten Faktoren, die den automatischen Stabi
l isatoren entsprechen, betragen somit insgesamt 
rund 12 2 Mrd. S Außerdem hat der Sachverständi
genrat in seinem Konzept auch noch jenen Teil des 
Defizites, der sich daraus ergibt, daß stets ein Teil 
der Ausgaben durch Kredite f inanziert w i rd , abge
zogen. Unterstel l t man hiefür den während der Hoch
konjunktur 1970/1973 durchschni t t l ichen durch Kre
dite f inanzierten Ausgabenantei l von 1 9 % des Poten
tial Output, so wären rund 13 Mrd.. S ebenfal ls nicht 
als strukturel ler Abgang anzusehen Zusammen mit 
dem aus den automatischen Stabi l isatoren sich er
gebenden Defizit von 122 Mrd S könnte der kon
junkturbedingte Teil des Defizites auf rund 25 2 
Mrd S geschätzt werden, Das strukturelle Defizit 
wäre, wenn man diesem Konzept folgt, mit rund 
12 Mrd.. S anzunehmen. 

Vergleich der Budgethaushalte 1975, 1958 und 
1967 

Um das Defizit im Bundeshaushalt 1975 in seiner 
Größenordnung einordnen zu können, scheint es 
zweckmäßig, einen Vergleich mit den Jahren 1958 
und 1967 anzustel len, in denen der Bundeshaushalt 
ebenfal ls von einer Konjunkturabschwächung ge
prägt wurde. Al lerdings stehen für eine so lche 
Gegenüberstel lung nur sehr grobe Anhaltspunkte zur 
Verfügung, weil für 1958 noch kein in landswirksamer 
Saldo ermit tel t wurde und auch andere Aufg l iede
rungen der Einnahmen und Ausgaben nur schwer 

mögl ich sind Der Vergleich beschränkt s ich daher 
auf Brutto- und Nettodefizite sowie auf die Entwick
lung der Gesamtausgaben und der Steuereinnah
men. 

Die absolute Höhe des Defizites ist für diesen Zeit
vergle ich wenig aussagekräftig.. Es scheint daher 
zweckmäßig, die Abgänge zum nominel len Brutto-
Nat ionalprodukt in Beziehung zu setzen Es zeigt 
s ich, daß zwar das Budgetdefizi t 1975 auch im Ver
hältnis zum Brutto-Nat ionalprodukt mit 5 7 % höher 
war als 1958 (4%), aber im Vergle ich zum Vorjahr 
die Veränderung des Defizites 1958 stärker war als 
1975 Bezogen auf das Brut to-Nat ionalprodukt, er
höhte s ich das Brutto-Defizit von 0 9 % (1957) auf 
4 % (1958), also um 3 1 Prozentpunkte, von 1974 auf 
1975 stieg das Defizit um 2 7 Prozentpunkte Eine 
ähnl iche Entwicklung zeigt auch ein Vergle ich der 
Netto-Defizite 1967 waren hingegen sowohl Höhe 
als auch Veränderung der Defizite viel geringer. 
Auch die Entwicklung der Ausgaben und der Steuer
einnahmen läßt erkennen, daß der Bundeshaushalt 
im Jahre 1958 auf die Abschwächung der Konjunktur 
annähernd gleich stark reagierte wie 1975. Seit 1954 
war ledigl ich in diesen beiden Jahren d ie Steigerung 
der Ausgaben mehr als doppelt so groß wie jene des 
Brutto-Nationalproduktes. Da in diesen beiden Jah
ren gleichzeit ig auch Lohn- und Einkommensteuer
senkungen in Kraft t raten, st iegen die Steuerein
nahmen (netto) schwächer als das Brut to-Nat ional
produkt (Elastizität sowohl 1958 als auch 1975: 0 8).. 
Die Budgetentwicklung im Jahre 1975 ist somit kein 
erstmal iges Ereignis, sondern entspricht etwa jener 
des Jahres 1958, obschon damals der Konjunktur
e inbruch national und international schwächer war. 
1967 reagierte und agierte das Budget auf die Kon
junkturf laute dagegen in viel ger ingerem Maße. 

Gerhard Lehner 
Anton Stanze! 
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