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47 Mrd. S oder 34% der gesamten Warenimporte 
(außerdem agrarische Rohstoffe zur Nahrungsmit tel
produkt ion im Wert von 9 Mrd. S) 1974 stieg der 
Wert der Rohwareneinfuhr infolge der starken Ver
teuerungen auf 66 Mrd S oder 4 1 % . 

Die ausländischen Rohwaren werden im Inland nur 
zu einem geringen Teil in unbearbeiteter Form von 
Endverbrauchern verwendet (z. B. Hausbrandkohle 
oder Treibstoffe). Zum überwiegenden Teil werden 
sie als Produkt ionsmit tel im Produktionsprozeß ein
gesetzt; in diesem Falle haben die Aufwendungen für 
Importrohwaren Kostencharakter mit kumulativen 
Wirkungen. Kennt man die Bezugs- und Absatzstruk
tur der Wirtschaft , dann ist es im Prinzip mögl ich, 
für jeden Wir tschaftsbereich (z B. für die Text i l indu
strie) und für jede Endnachfragekomponente (z. B 
für den privaten Konsum) anzugeben, wieviel vom 
Gesamtwert der Brutto-Produkt ion oder der End
nachfrage letzt l ich auf ausländische Rohwaren ent
fal len Dieser Antei isatz wi rd kumulativer Kosten-
antei l , kumulativer Input-Koeffizient oder auch kumu
lativer Gehalt an ausländischen Rohwaren genannt. 

Übersicht 1 
Anteil der kumulativen Importkosten (ür Rohwaren am Brutto-Produktionswert der Wirtschaftsbereiche 1970 

(Schilling je 100 S Brutto-Produktion) 

Wirtschaftszweige Rohstoffe Halberzeugnisse Brennstoffe Rohwaren insgesamt 
direkt In Aus kumu direkt In Aus kumu direkt In Aus kumu direkt In Aus kumu

land land lativ land land lativ land land lativ land land lativ 
in in in i n  in in in in

direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt direkt 

1 Land- u Forstwirtschaft 0 2 0 5 0 4 1 1 0 0 1 3 1 0 2 3 0 1 0 8 0 5 1 4 0 4 2 5 1 8 4 7 

2 Bergbau 3 4 0 9 0 6 Ä 9 1 4 1 2 1 1 3 7 0 9 1 2 0 7 2 8 5 6 3 4 2 5 11 5 

3 Mineralölverarbei tung - 0 2 0 4 0 6 0 9 0 9 1 2 3 0 1 5 4 5 4 6 3 27 1 1 6 3 6 5 7 9 30 7 

4 Steine Erden Zement 2 5 1 0 0 6 3 1 0 7 1 4 1 0 3 1 1 1 1 5 0 9 3 5 4 2 4 0 2 5 10 7 

5 Glas 1 5 1 1 0 7 5 3 0 9 1 8 1 2 3 9 - 1 5 0 7 2 2 2 3 4 5 2 6 9 4 

6 Nahrungs- u Genußmiftel 1 5 0 7 0 6 2 8 0 8 1 1 1 2 3 1 - 0 9 0 5 1 4 2 3 2 7 2 2 7 2 

7 T a b a k 7 5 0 3 0 2 8 0 - 0 4 0 3 0 7 - 0 1 0 2 0 3 8 2 0 8 0 7 9 0 

8 Text i lerzeugung 7 4 1 6 3 2 12 2 14 8 3 7 7 1 25 6 1 0 0 6 1 3 2 9 23 9 5 9 11 6 40 7 

9 Bekleidung 1 1 1 5 3 7 6 3 1 6 3 3 7 8 1 2 7 - 0 4 1 1 1 5 2 7 5 3 12 6 20 5 

10 Leder 6 0 2 2 2 2 10 4 8 8 4 6 4 2 1 7 6 0 1 0 6 0 6 1 3 14 8 7 4 7 1 29 3 

11 Chemie 3 1 1 9 2 6 7 6 1 3 8 4 5 5 8 24 1 0 7 0 9 1 1 2 7 1 7 5 7 3 9 6 34 4 

12 Eisen- u Stahlerzeugung 4 3 2 5 2 6 9 2 6 8 3 7 3 1 13 6 ' 7 3 3 2 2 0 12 5 18 3 9 3 7 7 35 3 

13 Maschinenbau 0 1 4 1 7 3 1 3 5 3 1 3 3 9 9 0 2 1 7 1 3 3 2 3 8 6 1 6 3 16 2 

14 Gießereien 1 1 2 & 1 3 5 2 2 0 3 3 1 8 7 1 0 4 2 0 0 8 3 2 3 6 7 9 3 9 15 4 

15 NE-Metal lerzeugung 1 7 5 3 5 4 5 25 5 1 4 1 3 3 5 7 23 1 0 1 1 3 1 4 2 8 31 7 8 1 11 6 51 4 

16 Meta l lwarenerzeugung 0 1 2 3 1 9 4 3 6 7 3 0 2 6 12 5 - 2 0 1 2 3 2 6 8 7 4 5 7 19 9 

17 Elektrotechnische Industrie - 1 8 3 2 5 0 7 4 3 5 6 0 16 9 0 3 0 9 1 2 2 4 7 8 6 1 1 0 4 24 3 

18 Transportmittelbau - 0 8 1 0 1 8 0 8 1 9 2 5 5 2 0 8 1 2 1 3 3 3 1 6 3 9 4 8 10 3 

19 Sägewerke 0 9 0 6 0 3 1 8 0 1 0 0 7 1 7 - 0 8 0 3 1 1 0 9 2 4 1 3 4 6 

20 Hoizverarbei tung 3 6 1 8 0 9 6 3 1 8 2 6 1 9 6 3 - 0 6 0 6 1 2 5 4 5 0 3 5 1 3 9 

21 Papiererzeugung 11 3 2 2 1 4 14 9 0 4 2 2 1 5 4 1 1 2 1 4 1 2 3 8 12 9 5 7 4 2 22 8 

22 Papierverarbeifung - 3 3 1 8 5 1 0 6 1 4 1 8 3 8 - 0 9 0 7 1 6 0 6 5 7 4 2 10 5 

23 Baugewerbe - 0 9 0 6 1 5 0 7 1 4 1 0 3 1 0 4 0 8 0 6 1 8 1 2 3 0 2 2 6 4 

24 Elektrizität Gas Wasser - 0 3 0 3 0 6 _ 0 7 0 5 1 2 4 6 0 7 1 3 6 6 4 5 1 8 2 0 8 3 

25 Handel Verleih 0 2 0 2 0 4 - 0 4 0 3 0 7 0 2 - 0 2 0 9 0 2 1 1 0 7 2 0 

26 V e r k e h r - 0 4 0 3 0 7 - 1 1 0 7 1 8 0 8 1 3 0 6 2 7 0 8 2 8 1 6 5 2 

27 Banken Versicherung 0 2 0 1 0 3 - 0 2 0 1 0 3 - 0 2 0 1 0 3 - 0 6 0 3 0 9 

28 Hote l - Gast- Schankgewerbe - 0 9 0 4 1 3 - 1 3 0 6 1 9 - 0 9 0 4 1 3 - 3 1 1 4 4 5 

29 Sonstige Dienste - 0 7 0 3 1 0 - 1 3 0 6 1 9 - 0 8 0 3 1 1 - 2 8 1 2 4 0 

30 Wohnungswesen - 0 5 0 3 0 8 - 1 0 0 5 1 5 - 0 7 0 3 1 0 - 2 2 1 1 3 3 

Abbildung 1 
Die Auswirkung der Importgüterpreise auf die Erhöhung 

des Deflators der inländischen Gesamtnachfrage 

P r e i s i n d e x des v e r f ü g b a r e n Güte ry .Le is (ungS | 
volumen 

B e i t r a g der I m p o r t g J t e r p r e i s e 
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Übersicht 3 Ubersicht 5 
Weltzuckerpreis 

(Rohzucker) 
Zuckerverbrauch 1972 

(Zentrifugalzucker) 
kg Roh

zuckerwert 
je Kopf 

kg Roh-
zuckerwer l 

je Kopf 

Westeuropa ' ) 37 7 Osteuropa 41 7 
Belgien/Luxemburg' ) ' ) 33 4 Jugoslawien 29 4 

D ä n e m a r k 2 ) ' ) 53 0 Ungarn 38 7 
BR Deutschland 1 ) ' ) 5 )* ) 37 8 
Frankre ich 2 ) * ) 5 ) 0 ) 40 6 USA 5 ) 49 5 
Großbr i tannien 58 0 Südamerika 38 6 
I ta l ien ' ) ' ) 5 } 6 ) 31 1 Asien 8 1 
N ieder lande 1 ) 5 ) 49 4 A f r ika 12 2 
Osterreich 2 } 44 4 Wel t 20 0 
Schweden 2 ) 45 0 
Schweiz 50 8 

Q : F A O Rom publiziert in Zuckerwirtschaff 1973/74 Zuckerwirtschaftliches 
Taschenbuch. — ') Einschließlich Türkei . — ! ) Erntejahr, endend im angegebenen 
Jahr — 3 ) Einschließlich Färöer und Grönland — ' ) N u r Zucker für mensch
liche Ernährung — 5 ) O h n e Zucker in exportierten W a r e n . — ' ) Einschließlich 
Zucker in import ierten W a r e n 

Übersicht 4 
Zuckerverbrauch 1970 bis 1980 

FAO F O Licht 
1970 1980 1970/71 1980/81 

Mill t Rohwert 

Westeuropa 13 57 15 92 15 07 19 22 
Osteuropa und UdSSR 15 13 18 22 14 77 19 20 
N o r d - und Mi t te lamer ika 14 56 17 72 15 16 19 55 
Südamer ika 6 86 9 39 6 93 9 77 
A f r i k a 3 39 6 00 4 24 5 73 
Asien 15 72 25 03 17 72 29 24 
Ozeanien 0 76 0 90 0 96 1 26 
Wel tverbrauch 70 59 93 18 74 85 103 97 

Anmerkung: Den F A O - D a f e n liegt ein Zuckergehalt von 9 2 % zugrunde 
F O . Licht rechnete mit 9 0 % 
Q : Development Prospects of W o r l d Sugar Production Paris International Sym
posium November 1972. 

Auf Überschüsse folgt Verknappung 

Von 1950 bis Ende der sechziger Jahre war die Lage 
auf dem internationalen Zuckermarkt ähnl ich der auf 
anderen Agrarmärkten. 

Die Erzeugung wuchs tendenziel l rascher als der 
Verbrauch, es gab strukturel le Überschüsse und die 
Preise waren latent unter Druck. Kurzfrist ige Hausse-
Perioden waren auf pol i t ische Krisen, nicht auf echte 
Verknappung zurückzuführen. Die Industriestaaten 
waren bestrebt, ihre heimische Produkt ion zu be
grenzen und durch mengenmäßige Einfuhrrestr ikt io
nen, Zöl le und Abschöpfungen vor dem bi l l igeren 
Angebot aus den Entwicklungsländern zu schützen.. 
Sie wälzten das Preis- und Absatzrisiko von Über
schüssen zum guten Teil auf die Export länder ab. 

Im Rahmen des internationalen Zuckerabkommens 
wurde 1951 ein unterer Referenzpreis von 3 25 cts 
je !b und ein oberer Referenzpreis von 5 25 cts je fb 
vereinbart . Diese Referenzpreise waren 20 Jahre 
später unverändert gül l ig Der Weltmarktpreis lag 
zwischen 1950 und 1970, von pol i t isch bedingten kur
zen Ausschlägen abgesehen, meist nur knapp über 

Durchschnitt Niedrigste Höchste 
Not ierung Not ie rung 

US-cis je Ib 

1950 4 96 4 1 5 5 95 

1955 3 24 3 13 3 41 

1960 3 14 2 85 3 4 0 

1961 2 70 2 18 3 28 

1962 2 78 1 96 4 75 

1963 8 29 4 75 12 32 
1964 5 72 2 45 10 76 

1965 2 03 1 52 2 7 6 

1966 1 76 1 24 2 50 

1967 1 87 1 13 3 02 
1968 1 85 1 26 2 84 

1969 3 20 2 55 3 7 8 

1970 3 68 2 77 4 28 

1971 4 50 3 83 7 10 

1972 7 27 5 12 9 6 8 

Q : Statistical Bulletin ot the International Sugar Organizat ion London publi
ziert in Zuckerwirtschaft 1973/74. Zuckerwirtschaftl irhes Taschenbuch Bis 

einschließlich 1960 Wel fkontrakt N r 4 der N e w Y o r k e r Zuckerbörse fas 
Kuba A b 1961 Preis des Internationalen Zuckerabkommens 

dem unteren Referenzpreis. 1965 bis 1968 not ierte 
Zucker an den internationalen Börsen mit knapp 
2 cts je Ib, und damit unter den Produkt ionskosten 
auch der effizientesten Anbieter 

Die schwache Ertragslage und ein hohes Absatz
risiko für Überschußmengen hat Investit ionen w ich t i 
ger Export länder in die Zuckerwir tschaft a l lmähl ich 
entmutigt. Die Auswirkungen auf das Angebot wur
den ab Ende der sechziger Jahre spürbar. Die Zuk-
kererzeugung bl ieb ab etwa 1970 wel twei t hinter der 
steigenden Nachfrage zurück, die Lager sind von 
21 4 Mil l t am Ende des Wirtschaftsjahres 1969/70 
in vier aufeinanderfolgenden Jahren auf einen kri t i 
schen Tiefstand von 15 6 Mill. t 1973/74 (das sind 
19% des Weltverbrauches) gesunken. Die Welt
zuckerernte 1974/75 wird auf 78 74 Mil l t geschätzt 
gegen 80 Mill t im Vorjahr Damit ist auch 1974/75 
mit einem Lagerabbau zu rechnen. Neben dem im 
Vergleich zum Verbrauch zu langsam wachsenden 
A n g e b o t waren die wi t terungsbedingt schlechten 
Ernten 1971 und 1972 für den Abbau der Lager mit
verantwort l ich Die ungünstige Versorgungslage spie
gelt s ich in den Weltmarktpreisen. Die Notierungen 
für Zucker zogen ab etwa 1970 kräft ig an; 1974 war 
die Entwicklung besonders hektisch. An der New 
Yorker Börse wurden für Zucker Spitzenpreise von 
65 cts je Ib (November 1974) geboten Im Jänner 
1975 notierte Zucker mit 35 cts bis 40 cts je Ib. 

Neben den geringen Lagern wurde der Zuckermarkt 
1974 dadurch beunruhigt, daß wicht ige internationale 
Abkommen neu verhandelt werden mußten. Ende 
1973 lief das internationale Zuckerabkommen aus, 
eine neue Vereinbarung konnte noch nicht erzielt 
werden. Die präferenziel len Zuckerabkommen Groß-
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Übersicht 1 
Durchschnittlicher Ernährungsverbrauch 

(Ausgewählte Produkte) 
Mehl K a r - Fleisch T r i n k - Felle') Zucker Bier Kalor ien 

löffeln milch je Kopf 
und Tag 

insgesamt 
kg je Kopf und Jahr 

1934/1938 120 0 96 3 48 7 174 7 1 7 3 24 1 37 0 2 936 
1947/48 126 1 113 1 19 7 78 6 9 1 1 1 7 21 2 2 298 
1950/51 117 1 107 1 37 7 151 4 1 6 7 23 6 37 9 2 786 
1958/59 107 0 92 7 53 3 161 9 18 3 34 5 69 0 3 067 
1960/61 98 9 87 7 56 9 159 0 18 1 35 4 75 3 2 995 
1970/71 85 9 67 4 70 9 132 7 25 7 37 0 100 8 3.020 
1973/74 79 6 64 9 76 3 1 3 0 1 26 6 41 3 108 8 3 071 

Q : Ernährungsbilanzen des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft 
— ') Feite und Öle in Remfeft 

Ursachen der Nachfrageverschiebungen 

Die empir ische Analyse der wicht igsten Best im
mungsgründe für die Änderung des Nahrungsmittel
verbrauches im Zei t raum 1956/57 bis 1972/73 setzte 
den jähr l ichen Pro-Kopf-Verbrauch in Abhängigkei t 
von 

• Einkommen, 
• Verbraucherpreisen und 
• verschiedenen sozioökonomischen Größen 1), 

Zweck dieser Analyse war es, die Einflußgrößen für 
die mit tel fr ist ige Verbrauchsentwicklung zu erfassen, 
die auch für die Projekt ion auf die künft ige Entwick
lung gel ten Die Nachfrageelastizi täten wurden auf 
Grund von halblogari thmischen Funktionen ge
schätzt Für einige wicht ige Verbrauchsgruppen, wie 
Reis, Zucker, Fische, Gemüse und Frischobst, konn
ten al lerdings keine brauchbaren Nachfragefunkt io
nen gefunden werden. Mögl iche Erklärung hiefür sind 
Verzerrungen der Verbrauchsmengen durch nicht er-

Übersicht 2 
Elastizitäten der Nachfrage nach Nahrungsmitteln 

(Durchschnitt 1956/57 bis 1972/73) 
1 In bezgg auf Einkommensänderungen 

o < n < 1 » 7 ^ 1 

Schlachlfette - 2 2 W e i n 0 4 Topfen . . 1 0 
Nährmi t te l . . - 1 1 Schweinefleisch 0 6 Obers und Rahm 1 1 
Anderes Fleisch - 1 0 Käse 0 7 Süßmost 2 1 
Karloffeln - 0 6 Bier . 0 7 Kondensmilch 3 4 
Roggenmehl - 0 5 Kalbfleisch 0 8 

Magermi lch - 0 5 Nüsse und 

Weizenmehl - 0 3 Kastanien 0 8 

Kuhmilch - 0 2 

2 In bezug auf Preisänderungen 

0 5 •; | , , | .-. 1 0 

Kartoffeln - 0 1 Eier - 0 6 Zitrusfrüchte - 1 2 
Weizenmehl - 0 3 Schweinefleisch - 0 7 Kaibfleisch . - 1 3 

Kuhmilch . . - 0 3 Kakaobohnen - 0 7 Pflanzliche Ö l e - 1 4 

Roggenmehl - 0 3 Wein - 0 7 Bulter - 1 5 
Bier - 0 4 Rindfleisch - 0 7 Schlachtfelte - 1 5 

Geflügel - 1 6 

*) Der methodische Ansatz und das Datenmaterial werden 
in: Der Förderungsdienst, Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Heft 1/1975, näher beschrieben. 

faßte Haushaltslager (Reis, Zucker) und die Inhomo
genität (Fische, Gemüse, Obst) der Gruppen. 

Einkommen 

Die Wirkung des Einkommens besteht zunächst dar
in, daß es die für die Deckung der Bedürfnisse erfor
der l iche Kaufkraft zur Verfügung stellt. Einkommens
steigerungen ermögl ichen es den Konsumenten, ihr 
Bedürfnis an sogenannten „höherwer t igen" Nah
rungsmitteln zu befr iedigen Das Einkommen ist aber 
auch ein Indikator der sozialen Stel lung und des 
Lebensstandards. Einkommenserhöhungen ste igern 
daher nicht nur unmit telbar die Kaufkraft, sondern 
führen längerfr ist ig über die Anhebung des Lebens
standards zu höheren Ansprüchen an Qualität und 
Abwechslungsreichtum der Ernährung. Als makro
ökonomische Einkommensgröße wurde in d ieser 
Untersuchung die volkswirtschaft l iche Kennzahl des 
Privaten Konsums verwendet 2). 

Die Analysen haben ergeben, daß die längerfr ist ige 
Verbrauchsentwicklung der meisten Nahrungsmit tel 
in enger Beziehung zur Einkommensentwick lung 
steht Damit ist auch die Qualität der Prognosen in 
hohem Maße von der r icht igen Einschätzung der 
künft igen Einkommensentwicklung abhängig. Mit 
steigendem Einkommen geht der Verbrauch von 
relativ bi l l igen Grundnahrungsmitteln zurück. Kohle
hydratreiche pflanzliche Nahrungsmit tel (Kartoffeln, 
Mehl), Schlachtfette und Milch zählen zu d iesen 
inferioren Gütern; aber auch das in der Posit ion 
anderes Fleisch zusammengefaßte „Arme-Leute-
Fleisch" (Pferde-, Schaf-, Ziegenfleisch) wird mit 
wachsendem Wohlstand immer weniger gegessen 
Am stärksten wi rd der Schlachtfet tverbrauch ver r in 
gert (Nachfrageelastizität = —2 2) Der Kuhmi lch
verbrauch reagiert unter den infer ioren Nahrungs
mitteln am schwächsten^. Im Gegensatz zur M i l ch 
ergaben sich für Mi lchprodukte durchwegs posit ive 
Einkommensbeziehungen. Besonders stark belebten 
Einkommensänderungen die Nachfrage nach Topfen, 
Obers und Rahm sowie Kondensmilch. 

Der Kalbf leischverbrauch war trotz posit iver E inkom
menselastizität rückläuf ig, da der starke Preisanstieg 
den Einkommenseinf luß überkompensiert hat. Eine 

-) Als Alternative hätte auch das Verfügbare Persönliche 
Einkommen herangezogen werden können. Da aber der 
Konsumentscheid eher von der Basis des Verfügbaren Ein
kommens abzüglich der Nettoersparnisse, also vom Priva
ten Konsum ausgeht, wurde diese Größe für die Nachfrage
analyse verwendet. 
: i) Die auf Grund der Ernährungsbilanzen berechnete Nach
frageelastizität kommt dem Ergebnis von Analysen auf 
Basis des Molkereiabsatzes {•>', = —0'13) sehr nahe Vgl. 
J. Hohenecker: Analysen der Bestimmungsgründe der 
mengenmäßigen Nachtrage nach Milch und Milchproduk
ten in Österreich und Möglichkeiten der Auswertung für 
die Vorhersage des Verbrauches, Institut für Agraroko-
nomik der Hochschule für Bodenkultur, Wien 1973 
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Schichten, der Konjunkturentwicklung und der Wirt
schaftserwartungen auf Grund der „Energ iekr ise" 
einerseits und der tour ist ischen Nachfrage als dem 
Typus eines gehobenen Konsums andererseits be
handelt. 

Abbildung 1 
Reiseausgaben wichtiger Herkunftsländer im gesamten 

Ausland 
(Landeswährung in Prozent gegen das Vorjahr) 
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Entwicklung und Struktur des Reiseverkehrs 

Weltweite Verlagerung zum Binnenreiseverkehr 

Im abgelaufenen Fremdenverkehrsjahr kam es zu 
einer wel twei ten Rezession im Tour ismus: So san
ken die Ausländernächt igungen in der Schweiz um 
8 V 2 % (hier hatten wegen des relativ hohen Antei les 
von Besuchern aus Großbritannien und den Ver
einigten Staaten die Änderungen der Wechselkurse 
einen besonders starken zusätzl ich dämpfenden Ein
fluß), in Italien um 5%, in der Bundesrepubl ik 
Deutschland um 6 V 2 % und in Österreich um 5 V i % 

Zugleich erfolgte eine Verlagerung zugunsten des 
Binnenreiseverkehrs: die Iniändernächt igungen nah
men in den meisten Ländern, wenn auch ger ing
fügig, zu. Dies führte dazu, daß sich die gesamten 
Nächt igungen in Ländern mit einem hohen Antei l 
des Binnenreiseverkehrs relativ günst ig entwicke l 
ten: sie wuchsen in der Bundesrepubl ik Deutsch
land um 1 % und gingen in Italien nur um Vh°/o zu
rück; in der Schweiz betrug der Rückgang 4 V i % 

und in Österreich 4 % l ) . Bemerkenswert ist, daß nach 
vorläuf igen Ergebnissen in einem einzigen bedeuten
den Fremdenverkehrsland, in Frankreich, sowohl die 
In- als auch die Ausländernächt igungen wuchsen. 

Abbildung 2 
Entwicklung von En- und Ausiänderreiseverkehr 

(Gleitende Drei-Monatsdurchschnitte) 

AU BLAEND ER NA E CHTIGUNGEN I N OESTERREICH 
IN L AENDE RMAECHTIGUHGEN IM OESTERREICH 
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Reiseverkehr in Österreich: zunehmende Diskrepanz 
zwischen Winter und Sommer 

Insgesamt nahmen die Nächt igungen in Österreich 
1974 um 4 % ab. Die Entwicklung dif ferierte j edoch 
in noch nie dagewesenem Ausmaß zwischen Sonv 

'} Auf Grund der ab November 1973 vom österreichischen 
Statistischen Zentralamt zusätzlich publizierten Nächti-
gungszahlen in allen Fremdunterkünften ergäbe sich in 
Österreich insgesamt nur ein Rückgang um 2'9% (statt 
3'8%) Die Zuwachsraten dieser Daten sind jedoch ver
zerrt, weil immer mehr „sonstige Fremdunterkünfte" 
(Appartements, Zweitwohnungen) in die Erfassung mitein
bezogen werden (die Nächtigungen in „sonstigen Fremd
unterkünften ' stiegen statistisch um 85%). Das Institut wird 
daher bei Zeitvergleichen wie bisher die alten Daten ohne 
die .anderen Unterkünfte" (dazu gehören auch die .sonsti
gen'), bei Niveauvergleichen jedoch die umfassenderen 
verwenden 
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Übersicht 1 

Bevölkerungsentwicklung 1975 bis 1985 

Männlich Weiblich Zusammen 

Stand Veränderung gegen Vor jahr Stand Veränderung gegen Vor jahr Stand Veränderung gegen Vorji 

absolut in % absolut in % absolut 

Wohnbevölkerung insgesamt 

3 1975 3 509 600 - 2.000 - 0 1 3 947 300 - 6 600 - 0 2 7 456 900 - 8 600 - 0 1 

? 1976 3.506 300 - 3 400 - 0 1 3 939 100 - 8 200 - 0 2 7 445 400 - 1 1 600 - 0 2 

3 1977 3 501 500 - 4 700 - 0 1 3 929 300 - 9 800 - 0 2 7 430.800 - 1 4 500 - 0 2 

a 1976 3 495 500 - 6 000 - 0 2 3,917 900 - 1 1 400 - 0 3 7 413 400 - 1 7 400 - 0 2 

Z 1979 3 488 300 - 7 300 - 0 2 3 905 000 - 1 2 900 - 0 3 7 393 300 - 2 0 200 - 0 3 

3 1980 3 .480100 - 8 200 - 0 2 3.890.900 - 1 4 1 0 0 - 0 4 7 371 000 - 2 2 300 - 0 3 

3 1981 3 471 300 - 8 800 - 0 3 3,875 900 - 1 5 000 - 0 4 7 347 200 - 2 3 800 - 0 3 

1982 3 462.000 - 9 300 - 0 3 3 860 000 - 1 5 800 - 0 4 7 322.000 - 2 5 200 - 0 3 

3 1983 3 452 200 - 9 800 - 0 3 3.843 400 - 1 6 600 - 0 4 7 295 600 - 2 6 400 - 0 4 

3 1984 3.441 900 - 1 0 300 - 0 3 3 826.000 - 1 7 400 - 0 5 7 268 000 - 2 7 600 - 0 4 

o 1985 3 431 400 - 1 0 . 5 0 0 - 0 3 3 8 0 8 1 0 0 - 1 7 900 - 0 5 7 239 600 - 2 8 400 - 0 4 

Davon im Aller von 15 bis unter 65 (60) Jahren 

1975 2 210 900 + 1 3 6O0 + 0 6 2 155 300 + 10.200 + 0 5 4 366.200 + 23 900 + 0 5 

D 1976 2 227 700 + 1 6 800 + 0 8 2 177.700 + 22 400 + 1 0 4.405 400 + 3 9 . 2 0 0 + 0 9 

1977 2 246.600 + 18.900 + 0 8 2 206.600 + 2 8 900 + 1 3 4 453 200 + 4 7 800 + 1 1 

3 1978 2 266 700 + 20.100 + 0 9 2 237 000 + 30 400 + 1 4 4 503 700 + 5 0 500 + 1 1 

O 1979, 2 289 300 + 22 600 + 1 0 2 261 300 + 24 300 + 1 1 4,550.500 + 46.800 + 1 0 

D 1980 2 315 500 + 26 300 + 1 1 2 272 900 + 11 600 + 0 5 4 588 400 + 37 900 + 0 8 

1981 2 346 300 + 3 0 . 8 0 0 + 1 3 2 276 800 + 3 900 + 0 2 4 ,623100 + 34 700 + 0 8 

<> 1982 2 3 7 9 1 0 0 + 3 2 800 + 1 4 2 279 300 + 2 500 + 0 1 4,658 400 + 3 5 3 0 0 + 0 8 

J 1983 2 411 400 + 3 2 300 + 1 4 2 281 600 + 2 300 -1-01 4 693.000 + 34 600 + 0 7 

3 1984 2 437 600 + 26 300 + 1 1 2 283 600 + 2..000 + 0 1 4,721 200 + 28 300 + 0 6 

3 1985 2 453.600 + 16.000 + 0 7 2 284.000 + 400 + 0 0 4 737 700 + 16.400 + 0 3 

ß ; Vorausschäf/ung des Institutes für Versicherungsmathematik Technische Hochschule W i e n (umgeschotzt auf Jahresdurchschnitte) 

Übersicht 2 
Entwicklung der inländischen Erwerbstätigkeit 1975 bis 1985 

Männlich Weibl ich Zusammen 
Stand Veränderung gegen Vor jahr Stand Veränderung gegen Vor jahr Stand Veränderung gegen Vor jahr 

absolut in % absolut in % absolut m % 

Berufstätige insgesamt 

1975 1 923.700 1 195 000 3118 .700 
1976 1 935 900 + 1 2 200 + 0 6 1 197 600 + 2 700 + 0 2 3133 .600 + 14 900 + 0 5 
1977 . 1 950 900 + 1 5 000 + 0 8 1 200.800 + 3.200 + 0 3 3151 700 + 1 8 1 0 0 + 0 6 
1978 1 967 800 + 16 900 + 0 9 1 206.700 + 5 900 + 0 5 3 1 7 4 500 + Z2 700 + 0 7 
1979 1 9 8 3 1 0 0 + 15 300 + 0 8 1 210,100 + 3 500 + 0 3 3 193 200 + 1 8 800 + 0 6 
1980 1 997 600 + 1 4 600 + 0 7 1 212 700 + Z 6 0 0 + 0 2 3.210 400 + 17 200 + 0 5 
1981 2 018.900 + 21 300 + 1 1 1 218 600 + 5 800 , + 0 5 3 237 500 + 2 7 1 0 0 + 0 8 
1982 2 041 200 + 22 200 + 1 1 1 225 300 + 6.700 + 0 5 3 266.400 + 2 8 900 + 0 9 
1983 2 063 500 + 22 400 + 1 1 1 232 300 + 7 000 + 0 6 3 295 800 + 2 9 400 + 0 9 
1984 2 083 800 + 20 200 + 1 0 1 238.600 + 6 300 + 0 5 3 322 400 + 2 6 . 6 0 0 + 0 8 
1985 2 099.300 + 1 5 500 + 0 7 1 242 800 + 4 1 0 0 + 0 3 3,342 100 + 1 9 700 + 0 6 

Implizite Erwerbsquoler)') 

1975 54 8 30 3 41 8 
1976 55 2 30 4 42 1 
1977 55 7 30 6 42 4 
1978 56 3 30 8 42 8 
1979 56 9 31 0 43 2 
1980 57 4 31 2 43 6 
1981 58 2 31 4 4 4 1 
1982 59 0 31 7 4 4 6 
1983 59 8 32 1 45 2 
1984 60 5 32 4 4 5 7 
1985 61 2 32 6 46 2 

Q : Schätzung des Österrekhischen Institutes für Wirtschaffsforschung — ') Berufstätige in Prozent der Wahnbevölkerung 
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sich der Grundstof fboom zu Jahresbeginn noch gün
stig aus, mit for tschrei tender Abschwächung der 
Konsumgüternachfrage setzten s ich jedoch die 
restr ikt iven Einflüsse durch. Rückschläge im Frem
denverkehr und die Stagnat ion in der Bauwirtschaft 
förderten die Entspannung des Arbei tsmarktes, 
gegen Jahresende unterschri t t die Beschäft igung 
den Vorjahresstand. Abweichend von den anderen 
Bundesländern war auch die Nachfrage im Bereich 
der ( f remdenverkehrsunabhängigen) Dienst leistun
gen schwach. 

In Salzburg wuchs die Beschäft igung zwar noch im
mer kräft iger als im österreichischen Durchschnit t , 
die Abweichung vom längerfr ist igen Trend des Bun
deslandes war jedoch ebenso stark wie in Kärnten. 
Da das heimische Arbeitskräfteangebot rasch 
wächst, hat die Zahl der Arbeitslosen ger ingfügig 
zugenommen, obwohl die Beschäft igung von Aus
ländern deut l ich eingeschränkt wurde. Salzburg 
wurde von der Abschwächung der Baukonjunktur 
besonders hart betroffen, das gilt nicht nur für die 
Bauwirtschaft selbst, sondern auch für viele davon 
abhängige Sparten (Heizung, Baustoffe, Glas, 
Möbel , Baumaschinen) Gewerbe und Dienst leistun
gen (diese trotz ger ingeren Zuwächsen im Import
handel und schleppendem Geschäftsgang der Spe
di teure in ganz Österreich) erwiesen s ich als relativ 
konjunkturfest Der tert iäre Sektor hielt sich auch in 
Tirol gut, wo aber auch die Bauwirtschaft kräft ig 
expandierte und Schwächen der Industr ie wett
machte, die nicht nur auf Konjunktureinf lüsse zu
rückgehen dürf ten In den letzten fünf Jahren wuchs 
die Industr iebeschäft igung nur halb so stark wie der 
Bundesdurchschni t t — Salzburgs Industr ie im Ver
gleich dazu etwa doppelt so stark 
Vorarlberg bemühte sich zwar erfolgreich um eine 
Verbrei terung seiner Industriestruktur, sie ist aber 
noch nicht so weit gediehen, daß sich eine inter
nationale Schwäche der Text i l industr ie nicht füh l 
bar auswirkt Trotz Umsatzsteigerungen im Bau
wesen, einem relativ günstigen Abschneiden im 
Fremdenverkehr und einer kräft igen Expansion der 
Investi t ionsgüterindustr ie sank die Beschäft igung 
unter das Vorjahresniveau, die Anspannung des Ar
beitsmarktes in Vorar lberg war al lerdings so groß, 
daß zunächst fast ausschl ießl ich Tei lzeitbeschäft igte 
und Gastarbeiter abgebaut wurden. Bezeichnend 
für die Wirtschaftsstruktur Vorarlbergs ist, daß zwar 
nach dem Investit ionstest des Institutes die Investi
t ionsgüter industr ie ihre Investit ionen um 6 5 % gestei 
gert hat, die vorsicht ige Haltung der Konsumgüter
industr ie aber doch den stärksten Rückgang des 
Investi t ionsvolumens in ganz Österreich bewirkte 1 ) . 

*) K. Aiginger, K. Musil, R. Sladky: Ergebnisse des Inve
stitionstestes vom Herbst 1974, Monatsberichte, Jg 1975, 
Heft 1, S 22 

Entspannter Arbeitsmarkt 

In den letzten Jahren der Hochkonjunktur wurde 
nicht nur die Beschäft igung von Ausländern stark 
ausgeweitet, sondern auch der heimische Arbei ts
markt erwies s ich als überraschend elastisch. Der 
Arbei tsmarkt war daher trotz der lang anhaltenden 
Hochkonjunktur ausgegl ichen und nur in wenigen 
Bereichen ergaben sich größere Anspannungen. Auf 
die konjunkturel le Abschwächung reagierte der Ar
bei tsmarkt rascher als in den sechziger Jahren, 
aber schwächer als im internat ionalen Durchschnit t 
Die ersten freigesetzten Arbeitskräfte (vor a l lem in 
Auswirkung der US-Rezession) konnten zwar zum 
Großteil bald wieder untergebracht werden, der 
Zuwachs der Beschäft igung ging jedoch seit dem 
Frühjahr (die Entwicklung im I. Quartal ist auf inst i
tut ionel le Änderungen zurückzuführen) kont inuier l ich 
zurück und verr ingerte s ich bis Jahresende auf die 
Hälfte Die Zuwanderung von Ausländern wurde (im 
Jahresdurchschni t t betrachtet) gestoppt, dadurch 
bl ieb die Zunahme der Arbei ts losigkei t auf etwa 
4 000 ( 0 1 5 % der Beschäft igung) beschränkt.. Die 
Zahl der offenen Stellen sank al lerdings bis Jahres
ende auf drei Viertel des Vorjahresstandes 
Regional führte die Entspannung des Arbei tsmark
tes zu einer Nivel l ierung Die Abschwächung der 
Beschäft igungsexpansion wirkte dem Wachstums
gefäl le entgegen, die Streuung der relativen Wachs
tumsraten hat sich erhebl ich verkleinert , auch die 
Arbeits losenrate und die Relation von offenen Stel
len zur Beschäft igung haben sich stärker ange
nähert Dafür waren, wie eingangs erwähnt, nicht 
nur das typische Muster der regionalen Konjunktur
entwick lung im Abschwung ausschlaggebend, son
dern auch einzelne Faktoren der Nachfrageentwick
lung, die mit „engerer Verf lechtung Westösterreichs 
mit den Nachbarn" umschrieben werden könnten. 

Die Beschäft igung expandierte im Jahresdurch
schnitt in ganz Österreich noch um 49.000 — ohne 
Karenzurlauberinnen um 46000 — und erreichte 
einen Stand von 2,657 000 Über der mit t leren 
Zuwachsrate ( + 1 9 % ) lag die Entwicklung im Bur
genland ( + 3 4 % ) , in Tirol ( + 3 1 % ) , in der Steier
mark ( + 2 9 % ) , in Salzburg ( + 2 8 % ) und in Ober
österreich ( + 2 4 % ) . In Wien ( + 1 1 % ) , Niederöster
reich ( + 1 4 % ) und Kärnten ( + 1 7 % ) war die Zu
wachsrate geringer, in Vorar lberg stagnierte d ie Be
schäft igung. 

Im IV. Quartal schrumpfte der Vorjahresabstand im 
Mittel auf 1 1 % zusammen, nur im Burgenland setzte 
sich die Dynamik fast ungebrochen fort ( + 3 0 % ) 
Tirol ( + 2 2%) und Steiermark ( + 1 8%) entwickel ten 
sich auf höherem Niveau parallel zum Bundestrend, 
Niederösterreich ( + 0 6%) auf t ieferem, in Oberöster
reich ( + 2 0%) und Wien ( + 0 7 % ) war der Rückgang 
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(im Vorjahr + 0 4 6 Mrd. S). Zieht man Handels- und 
Dienstleistungsbi lanz sowie statist ische Differenz zu
sammen, ergibt s ich ein Passivum von 1 77 Mrd.. S 
(im Vorjahr 2 87 Mrd. S) (Übersicht „Zahlungsbi lanz" 
siehe S. 241.) 

Der langfristige Kapitalverkehr wies in den letzten 
zwei Quartalen erhebl iche Überschüsse auf. Wäh
rend die österreichischen Kapitalanlagen im Aus
land, hauptsächl ich des Bänkensektors, an Bedeu
tung ver loren, w i rd seit der zweiten Jahreshälf te 1974 
zunehmend Auslandskapital in Form t i tr ierter und 
nicht-t i tr ierter Kredite hereingenommen. Von Ende 
September 1974 bis Ende März 1975 ist die Verschul
dung Österreichs aus langfr ist igen Auslandskredi ten 
von 49 76 Mrd. S auf 62 08 Mrd. S gest iegen, wobei 
sich die Kredi tverpf l ichtungen der Kreditunterneh
mungen von 4 79 Mrd. S auf 7 07 Mrd. S, die der 
öffent l ichen Stel len von 1271 Mrd S auf 1863 Mrd S 
und jene der Wirtschaftsunternehmungen und Priva
ten von 32 26 Mrd. S auf 36 30 Mrd. S erhöhten.. 

Langfristiger Kapitalverkehr 

1974 1975 ' ) 
I Q u a r t a l 

E A S E A S 
Mil I. S 

Kredite an Österre ich . 2 810 1.258 4-1 552 1.841 621 + 1 220 
Kredite an das Ausland 631 945 - 313 804 1 128 - 323 
Österreichische festver

zinsliche W e r t p a p i e r e 562 1.314 752 7 977 1.051 + 6 . 9 2 9 
Österreichische Akt ien 14 48 34 26 15 + 12 
Ausländische festverzins

liche W e r t p a p i e r e 433 260 + 175 999 781 + 217 
Ausländische Akt ien 243 292 - 48 309 223 + 86 
Ausländische Betei l igun

gen in Österreich , 964 211 + 753 475 32 + 443 
Österreichische Beteili

gungen im Ausland 126 369 — 241 33 105 - 72 
Internationale Finanz-

instiiutionen . . . 0 17 — 17 1 28 - 28 
Oesterreichische N a t i o 

nalbank 58 2 + 56 0 482 - 482 
Sonstige 550 261 289 80 346 - 266 

Saldo der langfristigen 
Kapital bi lanz 6.393 4.975 + 1 4 1 8 12 548 4 810 + 7 738 

E = Eingänge 
A = Ausgänge 
S = Saldo 
' ) Vor läuf ige Zah len Rundungsfehler 

Die gesamten Währungsreserven nahmen im I Quar
tal um 6 42 Mrd. S zu (im Vorjahr waren sie noch um 
rund 2 Mrd. S gesunken).. Davon flössen 3 44 Mrd.. S 
den Beständen der Notenbank zu, die Kreditunter
nehmungen hingegen verr ingerten ihre kurzfrist igen 
Auslands-Nettoverpf l ichtungen um rund 3 Mrd. S 

Im April war das Handelsbilanzdefizit wieder etwas 
höher als im Vorjahr (2 71 Mrd. S gegen 2 40 Mrd . S), 
die Dienstleistungsbi lanz hat sich nur wenig ver
ändert. Der Devisenabfluß aus den laufenden Trans
akt ionen war mit 1 32 Mrd S um rund VA Mrd.. S 
höher als im Vorjahr. Die Einfuhr langfr ist igen Ka
pitals erreichte netto 341 Mrd S (im Vorjahr wurden 

043 Mrd . S export iert) ; al lein von öffentl ichen Stel
len wurden netto 2 70 Mrd. S Kredite hereingenom
men Die Währungsreserven nahmen um wei tere 
Vfi Mrd. S auf 4943 Mrd. S zu ; ihr Bestand ist seit 
einem Jahr um 10 3A Mrd. S gewachsen.. 

Starke Erhöhung der Liquidität im Kreditapparat 

Schon gegen Jahresende 1974 besserte sich die 
Liquiditätslage. Seit Jahresbeginn hat sich die Ent
spannung der Liquiditätslage im Kredi tapparat im 
Gefolge der hohen Netto-Kapital importe stark be
schleunigt. Die Kredi tunternehmungen sind nun 
reichl ich mit l iquiden Mitteln ausgestattet. Das zeigt 
sich al lerdings nicht in der aktuellen Liquidität (Kas
senl iquidi tät , nicht ausgenützte unbedingte Rück
gr i f fsmögl ichkei ten auf die Nationalbank, täg l ich 
fäl l ige Netto-Auslandsl iquidität), d ie sich im 
I Quartal kaum veränderte, sondern in der Zu
nahme der potentiel len Liquidität (bedingte Rück
gr i f fsmögl ichkei ten auf die Nationalbank, Netto-Ter-
minposi t ion bei ausländischen Kreditunternehmungen) 
um 8 85 Mrd S. Der Koeffizient der Gesamtl iquid i tät 
(Gesamtl iquidität bezogen auf das inländische Ver
pf l ichtungsvolumen) ist von 166 im Dezember 1974 
auf 18 2 im März und 18 9 im Apri l 1975 gest iegen 
Die Wende in der Liquiditätslage zeigt sich beson
ders deut l ich im Abbau der Notenbankverschuldung 
der Kredi tunternehmungen: von Ende Dezember 1974 
bis Ende Apr i l 1975 ist das Ref inanzierungsobl igo 
um fast 7 Mrd. S auf knapp 3U Mrd. S gesunken 
(arbeitstägig um 7 44 Mrd. S auf rund 1 Mrd. S), 

Quellen der Veränderung der Kassenliquidität der Kredit
unternehmungen 1) 

1974 1975 
1. Qu. Apr i l 

Mi l l . 
I Qu. 

S 
A p r i l 

Dispositionen im Nichf-Bankenseklor 
Währungsreserven 5 ) - 2 . 1 9 8 - 1 657 + 6 673 + 1 . 5 8 1 
Notenumlauf 3 ) + 2.358 - 1 . 6 3 5 + 2 1 0 2 - 924 
Einlagen von Nichf -Banken bei der 

No tenbank - 478 + 362 - 1 774 + 1 338 
Forderung der Notenbank gegen 

+ 515 - 66 + 16 - 184 
Eskontierte Wechsel für ERP-

Kredite - 210 + 60 - 182 + 17 
Sonstiges - 717 + 450 - 1 119 + 649 

Dispositionen der Notenbank 
Kassenscheine der Oesterreich!" 

sehen Nat iona lbank - 405 - 163 + 698 + 170 
Of fen-Markt -Papiere + 250 + 250 - 2 031 - 67 

Dispositionen der Kredi (Unternehmungen 
Notenbankverschuldung des 

Kredi tapparates*) + 1 132 + 1 199 - 4 245 - 2 . 6 7 5 
Netto-Devisen posifion - 2 . 0 6 6 - S19 - 2 . 9 8 5 + 593 

V eränderung der Kassenliquidität —1 819 - 1 . 7 1 9 — 2.845 + 498 

' ) Die Tabe l le enthält in der untersten Z e i l e die V eränderung der liquiden Mittel 
der Kreditinstitute In den oberen Zei len werden die Quel len dieser V e ränderung 
aus der Bilanz der Notenbank und dem Auslandssfatus d e r Kredi tunternehmun
gen e r k l ä r t . — 2 ) Ohne Reserveschöpfung. — 3 ) Banknoten und Münzen minus 
Kassenbestände des Kreditapparates, — *) Eskont von Wechseln und Schalz-
scheinen sowie Lombardierung von Wer tpap ie ren . 

247 



Monatsberichte 7/1975 

Der zweite Grund für das beschleunigte Außenhan
delswachstum ist der Abbau der Handelshemmnisse. 
Die Entwicklung des Außenhandels wi rd grundsätz
l ich durch die Preisrelat ionen zwischen inländischen 
und ausländischen Waren best immt: Wenn es dem 
Konsumenten oder Produzenten freisteht, in ländische 
oder ausländische Waren zu kaufen (und wenn rat io
nale Entscheidungen und ausreichende Information 
unterstel l t werden können), wird er unter g le ichwert i 
gen Gütern die bi l l igeren wählen Der Import b i l l i 
gerer Erzeugnisse aus dem Ausland kann aber durch 
quanti tat ive Importrestr ikt ionen und durch Zölle ent
weder ganz verhindert oder zumindest erhebl ich er
schwert werden. Durch die Import l iberal is ierung 
industr ie l l -gewerbl icher Produkte und Rohstoffe (im 
Rahmen der OECD bzw. des GATT) und durch die 
Beseit igung der Zöl le innerhalb der EWG und der 
EFTA hat sich der Außenhandel in Westeuropa kräf
t ig belebt. (Umgekehrt gaben aber auch die Bemüh
hungen um eine Ausweitung der internationalen Ar
beitstei lung entscheidende Impulse für die Libera
l isierung des Handels und die Wirtschaft integra
tion.) 

In Österreich wurde in der Nachkriegszeit die Ein
fuhr vor al lem durch mengenmäßige Importbeschrän
kungen und Zöl le reglementiert. Dadurch sol l te das 
außenwirtschaft l iche Gleichgewicht (mögl ichst aus
gegl ichene Leistungsbilanz) gewahrt, die heimische 
Industrie und Landwirtschaft geschützt und der 
Staatshaushalt zumindest zum Teil f inanziert wer
den. 

Verschiedene Insti tutsstudien ermittelten für die Ver
gangenheit im Durchschnit t der Gesamtindustr ie 
einen ziemlich hohen Importschutz (quantitative Im
portbeschränkungen) und Zol lschutz 1 ) , wobei die 
Importbeschränkungen für Konsumgüter am stärk
sten, für Rohstoffe und Vorprodukte am schwächsten 
waren Am industr iel len Brutto-Produkt ionswert ge
messen waren Mit te 1963 2 6 % der Waren nicht l ibe-
ralisiert, davon 4 8 % der Konsumgüter, 16% der 
Investit ionsgüter und 8 % der Grundstoffe und Vor
produkte. Die Importbeschränkungen dürften An
fang der sechziger Jahre nur noch zum Teil eine 
eigenständige Schutzfunkt ion erfüllt haben, sie boten 
eher zusätzl iche Sicherheit zu dem vom Zol l be
wirkten Schutz der inländischen Produzenten.. Die 
Importbeschränkungen für Nicht-Agrarwaren aus den 
GATT-Ländern wurden — bis auf wenige unbedeu
tende Ausnahmen — bis Ende 1966 vol lständig ab
gebaut.. 

Der Zol lschutz kann auf einfache Weise als du rch 
schni t t l iche Zol lbelastung der Gesamteinfuhr gemes-

*) Import- und Zollschutz der österreichischen Industrie
produktion, Monatsberichte, Jg 1963, Nr. 6 

sen werden. In Österreich beiief s ich die du rch 
schnit t l iche Zol lbelastung in den vergangenen 20 Jah 
ren auf 5% bis 8%. Diese Kennzahl br ingt a l lerdings 
den tatsächl ichen Zol lschutz nur unvol lkommen zum 
Ausdruck: Waren, die mit besonders hohen Zöl len 
belegt s ind, werden kaum import iert und wirken s ich 
daher bei der Ermitt lung der durchschni t t l ichen Zo l l 
belastung nicht aus. In Österreich ist der Zol lschutz 
nach Erzeugnissen und Warengruppen stark di f feren
ziert Rohstoffe und Vorprodukte sind nur wenig, Fer
t igwaren stark zollgeschützt.. 

Im Jahre 1962 waren (wieder am industr iel len Brut to-
Produkt ionswert gemessen) 14% der Waren mit 

Übersicht 1 
Durchschnittliche Zollbelastung der österreichischen 

Gesamteinfuhr 1954 bis 1974 

Einfuhr Zol le innahmen 

Miil S 

Durchschnitt
liche Belastung 

der Einfuhr 
mit Zö l len 

i n % 

1954 . . . 16 987 971 5 7 

1956 25.319 1 471 5 8 

1958 27 912 1 836 6 6 

1960 36..813 2 803 7 6 

1962 40 348 3.424 8 5 

1964 48.433 3 963 8 2 

1966 60.519 4 825 8 0 

196B 64 896 4 738 7 3 

1970 92 266 5 295 5 7 

1971 104.476 5 962 5 7 

1972 120.577 6 812 5 6 

1973 137.863 6 831 5 0 

1974 168.228 6.886 4 1 

Übersicht 2 
Internationaler Vergleich des „Zollniveaus" 

1952 1960 1970 
A B C D 

i n % 

Österreich . 17 20 0 11 7 16 8 

Schweden 6 1 0 7 4 9 7 8 

Schweiz - 9 0 3 2 3 6 

Großbr i tannien r 17 22 8 6 3 10 4 

USA 16 _ 6 1 8 4 

Bundesrepublik Deutschland 16 10 3 - --
E W G - 1 6 8 4 0 8 0 

Q : G A T T Le Commerce International en 1952 , Genf 1953 nach I Beiiagi 

zu den Monatsberichten des Österreichischen Institutes für Wirtschaflsforschung 
Z u r Reform des österreichischen Zolltarifes Februar 1954, S 11 

A Zollbelastung von 78 W a r e n (arithmetischer Durchschnitt). 
B Zollbelastung von 35 Fert igwaren (arithmetischer Durchschnitt) Instituts

berechnung, Monatsberichte Jg 1961 N r 10, S. 431 
C Durchschnitt der Zollbelastung nach Abschluß der Kennedy-Runde; T a r i f 

position gewichtet mit Importen aus Ländern mit Meistbegünstigung 1967;a! /e 
Positionen 

D Durchschnitt der Zollbelastung nach Abschluß der Kennedy-Runde; T a r i f -
posüionen gewichtet mit Importen aus Ländern mit Meistbegünstigung 1 9 6 7 ; 
nur zollpflichtige Positionen 

Q : Für C und D : United States International Economic Poiicy in an Interdependen* 
W o r l d Report to the President submitted by the Commission on internat ional 
T r a d e and Investment Poiicy Washington 1971 S. 82 auf G r u n d von U n t e r 
lagen des G A T T . 
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Übersicht 1 
Arbeitskräfte in der Land- und Forstwirtschaft und ihre statistische Erfassung, 1970 

Volks Betriebszählung Sozialversicherung Mikrozensus 
zählung') Jun i 

1.000 1..OO0 V Z = 100 1.000 V Z = 100 1 000 V Z = 100 1.000 V Z = 1( 
Personen Personen Vo l l -AK Personen Personen 

Männlich 
Selbständige 153 4 240 2 156 6 166 0 108 2 141 7=) 92 4 

Mithelfende . . 44 1 1 0 0 1 227 0 60 3 136 7 30 9 S) 70 1 229 115 9 

Unselbständige 42 4 53 6 126 4 34 0 80 2 42 4*) 100 0 43 101 2 

Weibl ich 
Selbständige 59 0 39 7 67 3 22 2 37 6 82 V) 1 4 0 5 

Mithelfende 132 2 316 9 239 7 177 3 134 1 15 4 J ) 11 6 276 144 4 

Unselbständige . . 22 5 4B 1 213 8 1 6 7 74 2 22 5') 100 0 17 75 6 

Zusammen 453 6 79ß 6 1 7 6 1 476 5 105 0 335 8 74 0 566 124 8 

V Z = Volkszählung - Vol l -AK = Vollarbeilskräfte 
Q : Österreichisches Statistisches Z e n t r a l a m i Ergebnisse der Volkszählung 1971 Ergebnisse der land- und forstwirtschaftlichen Betriebszählung 1970 H a u p l v e r -
band der Österreichischen Sozialversicherungsträger. Bauernkrankenkasse — ' ) Rückschätzung von der Basis 1971 auf Grund der Veränderungsra len d e r 
Sozialversicherung — ' ) Betriebsführer und Miteigentümer Bauernkrankenkasse — ' ) Pflichtversicherte Angehörige, Bauernkrankenkasse — *) Wirtschaffs-
klassenstatistik des Hauptverbandes der Österreichischen Sozialversicherungsträger — s ) Betriebsführer Bauernpension 

schaft l ichen Betrieb tätig ist. Die Zahl der Vollar
beitskräfte gemäß Betr iebszählung 1970 war um 
5% höher als die Zahl der Berufstätigen gemäß 
Volkszählung 1 ) Demnach sind die nebenberuf l ich in 
der Landwirtschaft tät igen Personen sowie die 
Bäuerinnen, die weniger als 14 Stunden pro Woche 
berufstät ig s ind, in Summe etwas länger in der 
Landwirtschaft beschäft igt als hauptberuf l iche Land
wir te außerhalb der Landwirtschaft. 
Obschon insgesamt die Zahl der Vol larbeitskräfte 
(Betriebszählung) nicht viel größer ist als die Zahl 
der Berufstät igen (Volkszählung), weichen die Tei l 
größen z T beträcht l ich voneinander ab: Die Zahl 
der mithel fenden Famil ienangehörigen ist in der Be
tr iebszählung um ein Drittel höher als in der Volks
zählung Es handelt sich um Bauernkinder, die noch 
am Hof wohnen, aber eine nicht landwir tschaft l iche 
Tätigkeit hauptberuf l ich ausüben und in ihrer Frei
zeit im landwirtschaft l ichen Betrieb mitarbeiten. 
Außerdem hatten sich berufstät ige Frauen von 
Nebenerwerbsbauern in der Volkszählung als Selb
ständige zu deklar ieren, in der Betr iebszählung wur
den sie jedoch als Famil ienangehörige gezählt Die 
Zahl der weib l ichen Selbständigen, gemessen in 
Vol larbeitskräften, ist dementsprechend um 6 2 1 / 2 % 
niedriger als jene laut Volkszählung Ferner ist die 
Zahl der Unselbständigen gemäß Volkszählung, die 
übl icherweise im Frühjahr stattf indet, niedriger als 
die Zahl der Vol larbeitskräfte gemäß Betr iebszäh
lung, bei der die Arbeits leistung von Saisonarbeits
kräften auf Vol larbeitskräfte umgerechnet wi rd 

Die Erhebungseinheit der Sozialversicherungsstatistik 
ist die pf l ichtversicherte erwerbstät ige Person Nach 
dem Bauernkrankenversicherungsgesetz sind pf l icht-

l ) Berufstätige 1970, geschätzt auf Grund der Voikszäh-
lungsergebnisse 1971 und Veränderungen im Versicherten
stand der Sozialversicherung. 

versicherte Erwerbstätige, die auf eigene Rechnung 
und Gefahr einen land- und forstwir tschaft l ichen 
Betr ieb mit einem Einheitswert von über 12 000 S 
führen sowie deren hauptberuf l ich in diesem Be
trieb beschäft igte Kinder, Enkel, Wah l - und Schwie
gerk inder über 15 Jahre. Für die bäuerl iche Sozia l 
versicherung gi l t das Subsidiar i tätspr inzip: Bezieht 
eine der genannten Personen ein Einkommen aus 
unselbständiger oder selbständig gewerb l icher Tä
tigkeit , so gi l t für sie ausschließlich eine Dienstneh-
merversicherung oder eine gewerbl iche Selbständi-
genversicherung Nebenerwerbslandwir te sind daher 
von der bäuerl ichen Krankenversicherung ausgenom
men Wird ein Nebenerwerbsbetr ieb von einem Ehe
paar auf gemeinsame Rechnung bewirtschaftet , so 
ist die Bäuerin, auch wenn sie nur im Haushalt tätig 
ist, in der Bauernpensionsversicherung 

Von den männl ichen Selbständigen (gemäß Volks
zählungsergebnissen) sind 9 2 1 A % durch die bäuer
l iche Sozialversicherung erfaßt, doch ist zu berück
sicht igen, daß die männl ichen mithelfenden Fami l ien
angehör igen unter 18 Jahren 1970 noch nicht ver
s icherungspf l icht ig waren. Rechnet man sie dazu, 
dann st immen beide Erhebungen vol l überein Grö
ßere Abweichungen dagegen bestehen bei den 
Frauen 1970 waren um 4 0 V 2 % mehr Frauen als 
Selbständige pensionsversichert, als von der Volks
zählung als selbständig Berufstät ige ausgewiesen 
werden, wei l auch nicht berufstät ige Frauen von 
Nebenerwerbslandwir ten versicherungspf l icht ig s ind 
Andererseits sind von den weib l ichen mithelfenden 
Famil ienangehörigen nur Töchter des Betr iebsinha
bers pf l ichtversichert, wogegen die mithel fenden Ehe
gatt innen von sozialversicherten Landwir ten bei 
ihren Männer mitversichert sind und in der Sta
t ist ik nicht ausgewiesen werden. Die Zahl der Un
selbständigen st immt prakt isch in beiden Zählungen 
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Übersicht 1 
Effektiver Energieverbrauch der Industrie 1960 bis 1974 

Industrie Erdöl Eisen Steine, Chemie Papier
insgesamt hütten Keramik erzeugung 

1 0 0 0 f SKE 

1960 7 652 6 296 0 3.143 1 869 8 779 1 666 7 
1961 7 770 3 348 7 3 079 8 924 6 854 5 678 6 
1962 7 712 9 364 5 2 918 8 917 3 859 5 668 2 
1963 7 745 6 411 8 2 772 7 955 1 898 8 709 5 
1964 8 538 8 446 0 3 1 4 8 1 1.074 0 925 2 766 4 
1965 . 8 592 2 440 2 3 0 8 9 9 1 120 6 1 016 1 798 1 
1966. 8 587 9 456 7 2 975 9 1 .2187 998 7 7 9 4 1 
1967 8.442 3 467 7 2 859 3 1 183 2 1.012 6 836 0 
1968 8 803 1 516 3 3.010 8 1 154 5 1.033 2 900 3 
1969 9 459 9 596 7 3 378 0 1 139 5 1.052 7 973 4 
1970 9 915 4 774 0 3.463 0 1 1 1 3 4 1 095 6 1 032 0 
1971 10 289 3 821 0 3 434 3 1 298 6 1 .1178 1 043 9 
1972 10.799 0 984 3 3 502 2 1 371 5 1 .1505 1 080 4 
1973 11 145 2 1 035 7 3 507 2 1 445 9 1 209 5 1 174 4 
1974 11 519 7 1 014 9 3 795 2 1 380 2 1 360 0 1 193 6 

Der kurzfr ist ige (konjunkturbedingte) Zusammen
hang zwischen Produkt ion und Energieverbrauch 
läßt sich quanti f iz ieren, indem man die relativen Ab
weichungen dieser Größen von ihrem exponent iel len 
Trend miteinander korreliert. Die Berechnungen er-

Abbildung 1 
Gesamtenergieverbrauch 1960 bis 1974 

(Mill t SKE) 

INDUSTRIE INSGESAMT 
1 1 5 C 

2. 6 i 1 1 1 1 1 1 i 
6 0 6 1 6 2 6 3 6 1 6 5 6 6 6 7 GS 6 9 7 0 71 7 2 73 7 1 

, S STEINE-KERAMIK 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 i i • 
6 0 6 1 6 2 6 3 6 1 6 5 6 6 67 G6 6 9 7 0 7 1 72 7 3 7 1 

CHEMIE 

gaben, daß der Energieverbrauch der Industr ie 
in den meisten Branchen mit der Produkt ion mit
schwingt, die Schwankungen des Energieverbrau
ches jedoch ger inger sind als jene der Produkt ion. 
Für die Industr ie insgesamt z. B g i l t : Wenn s ich 
die Produkt ion um einen Prozentpunkt von der 
Trendl in ie entfernte, die als Maß für d ie durchschni t t 
l iche Kapazitätsauslastung aufgefaßt werden kann, 
dann veränderte sich die Trendabweichung des 
Energieverbrauches um W / o (Regressionskoeff izient 
076) 

Dieses Ergebnis läßt sich wie folgt in terpret ieren: 
Da der Energieverbrauch nur tei lweise produkt ions
abhängig ist, z. T jedoch von der kurzfr ist ig n icht 
anpassungsfähigen Kapazität bestimmt wi rd , s ink t 
bei konjunkturbedingter Unterauslastung der Kapa
zitäten der Energieverbrauch weniger als die Pro
dukt ion und steigt daher im folgenden Aufschwung 
auch weniger. Man muß jedoch hinzufügen, daß s ich 
kein einfacher statist ischer Zusammenhang zwischen 
der Höhe der hier ermittel ten Regressionskoeff iz ien
ten und dem Antei l des produkt ionsabhängigen 
Energieverbrauches in den einzelnen Branchen fest
stellen läßt. Auch gibt es zwei Branchen, wo de r 
Energieverbrauch kurzfristig stärker als die Pro
dukt ion schwankte (Papierverarbeitung 196, Nah-
rungs- und Genußmittel 1 71).. 

Energie ist ein Produktionsmittel Es läge daher 
nahe, ihren Einsatz mit dem anderer Produkt ions
mittel zu vergle ichen, wie Material , Arbei t und Kap i 
tal. Eine solche Analyse wirft jedoch stat ist ische und 
theoret ische Probleme auf und geht über diese Ar
beit hinaus. Im großen und ganzen gi l t : Der Energie-

Übersicht 2 
Zuwachs, Produktionselastizitäten und Anteile des 

Energieverbrauches der Industriezweige 

Zuwachs Anteile Produk-
1960/74 1960 1974 tianselasti-

in % in % zität 

Bergbau' ) + 10 2 4 7 3 4 0 80 
Erdöl . : + 2 4 2 9 3 9 8 8 1 6 0 
Eisenhütten + 20 7 41 1 32 9 0 4 7 
Metallhüften . + 35 3 3 0 2 7 0 3 4 
Steine Keramik + 58 7 11 4 12 0 0 61 
Glas . + 39 2 1 9 1 7 0 3 8 
Chemie + 74 6 10 2 11 8 0 3 0 
Papiererzeugung + 79 0 8 7 1 0 4 0 79 
Papierverarbeitung + 183 6 0 1 0 3 0 92 
Holzverarbeitung + 254 7 0 6 1 4 1 0 6 
Nahrungs- und Genußmittel + 30 0 5 8 5 0 0 46 
Ledererzeugung - 31 2 0 3 0 1 — 
Lederverarbeitung + 1 2 6 4 0 1 0 1 1 0 7 
Texti l + 72 0 2 6 3 0 0 91 
Bekleidung + 198 5 0 2 0 4 1 7 8 
Gießerei + 42 3 1 2 1 2 1 3 6 
Maschinen + 90 3 0 9 1 1 0 72 
Fahrzeuge - 4 0 1 2 0 8 „ 

Eisen-und Mefa l lwaren + 1 1 1 1 1 6 2 2 0 9 9 
Elektro + 58 4 0 8 0 8 0 42 
Industrie insgesamt + 50 5 1 0 0 0 100 0 0 54 

^Einschließlich Magnesit 
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zurück, tei ls auf Bewertungsänderungen der Devi
senbestände der Notenbank (Anstieg des Dollar
kurses). 

Die Währungsreserven nahmen um weitere 8 61 Mrd. S 
zu. Sie sind seit e inem Jahr um 1705 Mrd S auf 
5835 Mrd S gewachsen: Während die Bestände der 
Notenbank auf 7579 Mrd.. S st iegen, verschlechterte 
sich die Reserveposit ion der Kredi tunternehmungen 
auf —17 44 Mrd, S 

Weitere Zunahme der Liquidität im Kreditapparat 

Schon im I, Quartal waren die Kredi tunternehmun
gen reichl ich mit l iquiden Mitte! ausgestattet; die we i 
teren Netto-Kapital importe und die günstige Einlagen
entwicklung haben die Liquidität der Kreditunterneh
mungen wei ter erhöht, Die Gesamtl iquidität nahm 
um 4 72 Mrd,, S (einschl ießl ich Juli um 8 61 Mrd S) 
zu, gegenüber einer Abnahme von 121 Mrd S im 
Vorjahr Die aktuel le Liquidität (Kassenliquidität, 
nicht ausgenützte Rückgr i f fsmögl ichkei ten auf die 
Nationalbank, tägl ich fäl l ige Netto-Auslandsl iquidi-
tät) erhöhte s ich um 1 90 Mrd S (einschl ießl ich Juli 
395 Mrd S) und die potentiel le Liquidität (bedingte 
Rückgr i f fsmögl ichkei ten auf die Nationalbank, Netto-
Terminposi t ionen bei ausländischen Kredi tunterneh
mungen) um 2 85 Mrd S (einschließlich Jul i um 
4 6 9 Mrd S), Der Koeffizient der Gesamtl iquidität ist 
von 18 2 im März auf 18 8 im Juni und 19 6 im Jul i 
gestiegen (Juli 1974: 170),, Charakterist isch für die 
hohe Liquidi tät der Kredi tunternehmungen ist, daß 
der Geldmarktsatz (5 5%) sogar unter den Diskont
satz von 6 % sank 

Die Notenbankverschuldung der Kredi tunternehmun
gen sank von 3 41 Mrd S im März auf 1 33 Mrd S im 
Jul i (im Jul i 1974 betrug sie 5 76 Mrd S), im arbeits-
tägigen Durchschni t t von 1 94 Mrd S auf 1 34 Mrd, S 
(im Vorjahr 7 80 Mrd, S), Die inländischen l iquiden 
Mittel (netto) übertrafen Ende Juni die kurzfr ist igen 
Auslandsverpf l ichtungen um 0 79 Mrd, S (Ende Jul i 
um 3 89 Mrd, S), wogegen ein Jahr vorher (Juli) d ie 
kurzfr ist igen Auslandsverpf l ichtungen noch um 4 4 0 
Mrd, S überwogen,, 

Quellen der Veränderung der Kassenliquidität 
der Kreditunternehmungen 1) 

1974 1975 
II Q u Juli I I Q u Juli 

Mil l S 

A Dispositionen im Nicht-Bankensektor 

Währungsreserven 1 ) 0 + 1 . 6 3 0 + 2 1 3 8 + 8 575 

N o t e n b a n k u m l a u f ) . - 5 . 3 0 9 - 545 - 3 . 9 4 4 - 1 . 4 8 1 

Einlagen von Nicht-Banken 
bei der Notenbank + 33 - 393 + 1 . 0 3 9 - 1 . 2 3 3 

Forderung der Notenbank 
gegen den Bundesschatz - 66 + 79 - 166 + 20 

Eskort ierte Wechsel für 
ERP-Kredite + 155 - 245 + 67 - 303 

Sonstiges + 273 - 660 + 1 . 0 3 3 - 2 . 1 7 9 

B.. Dispositionen der Notenbank 
Kassenscheine der Oester

reichischen Nat ionalbl ink - 544 — + 732 — 
Offe n -M a rkt-Pa pi e re + 2 281 - 364 - 65 - 307 

C. Dispositionen der Kreditunternehmungen 

Notenbankverschuldung des 
Kreditapparates*) + 2 1 9 9 - 1 . 8 8 4 - 563 - 1 510 

Netto-Devisenposition - 307 + 2 . 1 4 7 + 700 + 124 

Veränderung der Kassen
liquidität . - 1 285 - 35 + 971 + 1 706 

' ) Die Tabel le enthält in der untersten Ze i le die Veränderung der l iquiden 
Mittel der Kreditinstitute In den oberen Zei len werden die Quellen dieser 
Veränderung aus der Bilanz der Notenbank und dem Auslandsstatus der K r e d i t 
unternehmungen erklärt. — s ) Ohne Reserveschöpfung,. — 3 ) Banknoten und 
Münzen minus Kassen bestände des Kreditapparates — *) Eskont von Wechseln 
und Schotzscheinen sowie Lombardierung von Wer tpap ie ren 

Starke Zunahme der Fremdmittelversorgung der 
Wirtschaft 

Die inländischen Geldanlagen des Kredi tapparates 
übertrafen im II . Quartal mit 16 37 Mrd,. S den Vor
jahreswert um 565 Mrd S. Einschl ießl ich der Kredi t 
aufnahme der Nicht-Banken im Ausland belief s i ch 
die gesamte Fremdmittelversorgung de r österre ich i 
schen Wirtschaft auf 22 71 Mrd. S, um 11 52 Mrd S 
mehr als im Vorjahr. Trotz der Rezession expandier
ten die Kredite an inländische Nicht-Banken im 
II Quartal um 13 87 Mrd S (im Vorjahr 8 70 Mrd S).. 
Vor al lem der Bund dürfte im II Quartal verstärkt 
den inländischen Kreditmarkt beansprucht haben, 
überdies dürfte ab Juni die Aufhebung der Z w i 
schenkredi tsperre für Bausparkassen expansiv ge 
wirkt haben Trotz dieser starken Kredi tzunahme 
wurde der Limes auch im II. Quartal nicht erre icht 
(Unterschreitung im Juni 0 2%),. Obwohl dieses In -

Liquide Mittel der Kreditunternehmungen 

Nat iona l bankguthabe n 

Kassenbesfände 

Kassenliquidität 
Minus Notenbankverschuldung 
Plus Netto-Devisenposition') . . . 

März 

12 666 
4.451 

1 7 1 1 7 
5 441 

- 1 2 . 5 9 8 

1974 
Juni 

10.957 
4.875 

15 832 
7.640 

- 1 2 . 2 9 1 

Juli 

10.783 
5.014 

Mill S 
März 

15.018 
4.965 

15.797 
5.756 

-14.438 

19 983 
3.407 

- 1 6 . 6 1 6 

1975 
Juni 

15.627 
5.327 

20 954 
2.844 

- 1 7 . 3 1 6 

Juti 

16.979 
5.631 

22.660 
1 334 

—17.440 

I n - und ausländische 

liquide Mittel (netto) - 922 - 4 099 - 4.397 - 40 + 794 + 3.886 

' ) Saldo der reservewert igen kurzfristigen Forderungen und Verbindl ichkei len der österreichischen Kreditinstitute gegenüber dem Ausland 
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somit eine stabi l is ierende Wirkung auf den öster
reichischen Arbei tsmarkt aus.. Dafür waren zum Teil 
administrat ive Maßnahmen maßgebend. Die Arbeits
marktverwaltung war bemüht, die Ausländerbeschäf
t igung das Niveau von 250.000 nicht überschrei ten 
zu lassen. Aus diesem Grunde wurde die Zulassung 
von Gastarbeitern außerhalb des Kontingentes in der 
Weise erschwert , daß grundsätzl ich nur solche die 
Arbei tsbewi l l igung erhalten sol l ten, die im Ausland 
angeworben wurden. „Tour is ten" waren also pr in
zipiel l nicht mehr zuzulassen. Al lein die Ankündigung 
dieser Maßnahme in Jugoslawien bewirkte, daß 
derart ige versteckte Arbei tsuchende nicht mehr ein
reisten, das Angebot an Ausländern also quasi 
autonom zurückging. 

Stärker scheint al lerdings die sinkende Nachfrage 
auf die Ausländerbeschäft igung eingewirkt zu haben, 
wei l selbst bewi l l igte Kontingente nicht mehr aus
genützt wurden und sich auch die Saisonkurve der 
Ausländerbeschäft igung ganz atypisch entwickelte. 
Zu Jahresbeginn übertraf die Gastarbeiterzahl die 
des vorangegangenen Jahres noch um 32.000, im 
Laufe des Frühjahrs schrumpfte der Zuwachs, und 
im Juni wurde erstmals der Stand von 1973 unter
schrit ten. Von da an nahm die Zahl der Ausländer 
auch saisonal kaum noch zu. Der Jahresdurchschnit t 
von 218.300 bedeutet eine Abnahme um 8.000 oder 
3 6 % gegen das Jahr zuvor. 

Durch die Gastarbeiter wurde das Arbeitskräfte
angebot so elast isch, daß sich die Verlangsamung 
des Beschäft igtenwachstums auf die Arbeitslosigkeit 

prakt isch nicht auswirkte. Sie blieb — trotz eines 
kurzfr ist igen Effektes der „Ölkr ise" im Winter — im 
wesent l ichen auf dem niedrigen Stand des Jahres 
1973. Dennoch kam es kaum zu einem „ A b b a u " 
ausländischer Arbeitskräfte, sondern es unterbl ieben 
nur saisonbedingte Neuaufnahmen. 

Die Verr ingerung des Antei les der ausländischen 
Arbeitskräfte an der Gesamtbeschäft igung im Jahre 
1974 kann nicht als gezielte arbei tsmarkt- oder unter
nehmenspol i t ische Maßnahme angesehen werden, 
weil sie vorwiegend auf einen Struktureffekt zurück
geht, Der Konjunkturrückschlag wirkte sich 1974 in 
erster Linie im Baugewerbe sowie abgeschwächt in 
Industrie und Gewerbe aus,, Nach der Sommerzäh
lung des Hauptverbandes der österre ichischen 
Sozialversicherungsträger war der Beschäfügten-
stand Ende Juli in diesem Bereich um 8,100 niedr iger 
als ein Jahr zuvor. Der tert iäre Sektor expandierte 
dagegen um 48.300.. 

Stellt man dieser Statistik die Ausländerzahlen für 
Jul i gegenüber, dann zeigt sich, daß ihr Antei l in 
allen Branchen nahezu konstant gebl ieben ist. Die 
einzige, wenngle ich quantitativ wicht ige Ausnahme 
bi ldet die Bauwirtschaft, wo im angegebenen Zei t 
punkt 6.300 Arbei tnehmer weniger beschäft igt wur
den, aber um 10.800 Ausländer weniger.. Hier wurden 
also wahrscheinl ich Ausländer durch Inländer sub
stituiert, in allen übrigen Branchen des sekundären 
Sektors ging die Ausländerbeschäft igung im Jahres
durchschnit t geringfügig und etwa proport ional 
zurück (das gleiche Bild zeigt die Industr iestat ist ik) 

Übersicht 3 
Ausländeranteil nach Wirtschaftsklassen 

Beschäftigte Davon Ausländer ' ) Beschäftigte Davon Ausländer 1 ) 
insgesamt insgesamt 

im Juli 1973 absolut in % im Juli 1974 absolut 

Land- und Forstwirtschaft 53 600 4 200 7 8 50.100 4 300 8 6 

Bergbau Industrie und Gewerbe 1.292 400 176 300 13 6 1 284 300 160 900 12 5 
Davon Bauwesen 284 400 53.600 18 8 278 1 00 42 800 1 5 4 

Erzeugung und Verarbei tung von Metallen 405 900 48 200 11 9 4 1 2 1 0 0 48 400 11 7 
Erzeugung von Texti l ien . . 73 800 19.400 26 3 68 900 18.100 26 3 
Erzeugung von Bekleidung und Schuhen 7 9 1 0 0 9 400 11 9 75 200 8.300 11 0 
Verarbei tung von Holz 80 800 8 200 1 0 1 82 500 7 800 9 5 
Erzeugung und Verarbei tung von Chemikal ien 

G u m m i und Erdöl 79 300 7 500 9 5 79 900 7 800 9 8 
Erzeugung von Stein- und Glaswaren 44 700 5 600 12 5 44 700 5 200 11 6 
Erzeugung u Verarbei tung von Papier u Pappe 29 300 2 700 9 2 29 000 2 900 1 0 0 
Erzeugung und Verarbei tung von Leder 6 700 1 200 17 9 6 1 0 0 1 000 1 6 4 
Druckere i und Vervielfält igung Verlagswesen 36.200 1 800 5 0 36 700 1 700 4 6 
Sonstige 172 200 18 700 1 0 9 171 100 16.900 9 9 

Diensfleis fungen J 304.700 56.600 4 3 1 353 000 56 800 4 2 
Davon Handel Lagerung . . 322 200 12 900 4 0 331 700 12 500 3 8 

Beherbergungs- und Gaststättenwesen 99 300 17 300 1 7 4 102200 16 800 1 6 4 
Verkehr 151 900 5 500 3 6 1 5 8 5 0 0 5 500 3 5 
Gesundheits- und Fürsorgewesen 55 300 900 1 6 58 700 900 1 5 
Ge ld- und Kreditwesen Privatversicherung 68 900 500 0 7 73 100 500 0 7 
Sonstige 607.100 19.500 3 2 628.800 20.600 3 3 

Insgesamt 2 650 700 237.100 8'9 2 687 400 222 000 8 3 

Q ; Haupfverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und ßundesminisferium für soziale Verwal tung — ') Die Verteilung der Ausländer auf die 
Wirfschaffsklassen Wurde mit Hilfe der Statistik über die Kontingente und Einzelgenehmigungen errechnet 
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wir tschaft l ichen Produkten bei annähernd gleicher 
Produktivi tät wie in der Industrie versorgt wird. In 
Westeuropa wi rd 1990 die Agrarquote (Anteil der 
Landwirtschaft an den Beschäft igten und am Brutto
inlandsprodukt) bei 4 % liegen. 

2 Gleichzeit ig wi rd sich die Nachfrage und die 
Produkt ion mehr und mehr auf die Dienstleistungs
sektoren verlagern, in denen sich ähnl ich hohe Pro
dukt iv i tätsgewinne wie in der Sachgüterprodukt ion 
nicht erzielen lassen. 

3 Längerfr ist ig scheint sich in den industr ial isierten 
Ländern eine Tendenz sinkender Produkt ionszu
wächse durch Neuinvesti t ionen abzuzeichnen. In den 
meisten Ländern ist der Antei l , der vom Sozialpro
dukt für Brutto-Investi t ionen aufgewendet w i rd , deut
l ich gest iegen, die Wachstumsraten hingegen bl ieben 
annähernd unverändert. Über die Ursachen der nach
lassenden Kapitalprodukt iv i tät neuer Anlagen ist 
al lerdings wenig bekannt Es wird vermutet, daß von 
übermäßigen Bal lungstendenzen der Bevölkerung 
und der Produkt ion negative Effekte ausgehen oder 
auch, daß die fortschrei tende volkswir tschaft l iche 
Arbei tstei lung zum Teil bereits in die Zone sinkender 
Grenzerträge geraten ist, oder eben, daß sich der 
ökonomisch nutzbare technische Fortschrit t al lmäh
lich verlangsamt. 

4 Eine stärkere Bedachtnahme auf den Schutz der 
Umwelt vor negativen Einwirkungen der Produkt ion 
erhöht die betr iebs- und volkswir tschaft l ichen Kosten, 
nicht aber die in der bisherigen volkswir tschaft l ichen 
Gesamtrechnung erfaßbare Produkt ion, wei l der Out
put zunehmend in immateriel len Gütern besteht, die 
keinen Markt haben. Damit ergeben sich tendenziel l 
s inkende Zuwächse des Sozialproduktes. Schon in 
wenigen Jahren dürfte al lerdings zusätzl ich zur bis
herigen volkswir tschaft l ichen Gesamtrechnung ein 
statist isches System international empfohlen werden, 
das für die Wohlfahrtsmessung geeigneter ist als das 
Konzept der marktgängigen Produkt ion des Sozial
produktes, 

Seit sich die wel twir tschaf t l iche Lage in den letzten 
Jahren einschneidend geändert hat, sind nur noch 
wenige längerfr ist ige Wirtschaftsperspekt iven (etwa 
bis 1990) veröffent l icht worden Nur Projekt ionen des 
Energiebedarfes unter vorgegebenen Annahmen über 
das Wirtschaftswachstum 1 ) gibt es in großer Zahl. 
Ähnl ich gut dokument ier t sind auch die künft igen 
Trends der demographischen Entwicklung, die zum 
Teil aus Anlaß der UN-Weltbevölkerungskonferenz in 
Bukarest (1974) erstellt wurden. 

Die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen 
für Europa in Genf (ECE) kam jüngst an Hand eines 

1) In jüngster Zeit etwa: OECD: Energy Prospects to 1985, 
2 Bände, Paris 1974. 

sehr einfachen Vier-Sektoren-Model ls für die lang
fr ist ige Wir tschaftsentwicklung 2 ) zum Schluß, daß für 
die westeuropäische Wirtschaft 3 ) zwischen 1974 und 
1990 ein jähr l iches Wirtschaftswachstum von 4 % am 
wahrscheinl ichsten zu erwarten ist. Das würde für 
diesen Raum immerhin einen Rückgang des durch 
schnit t l ichen Wachstumstrends um mehr als einen 
Prozentpunkt bedeuten (1953 bis 1970: 5 4%). Al ler
dings wird auch ein geringerer Bevölkerungszuwachs 
als bisher erwartet (0 5% pro Jahr gegen 0 8 % zwi
schen 1950 und 1970). Das Wachstum der Pro-Kopf-
Einkommen würde damit um 1 Prozentpunkt ger inger 
ausfal len als nach der bisherigen Entwicklung.. Die 
Zahl der Erwerbstätigen dürf te in Westeuropa jähr
l ich um 1 % wachsen. Die bereits vorhandenen 
Arbeitskräfteüberschüsse in Südeuropa würden sich 
noch erhöhen. 

Die Fundierung dieser Prognose leidet darunter, daß 
Variable, die für die weitere Entwicklung entschei
dend sein werden, ohne schlüssige Begründung vor
gegeben werden: so insbesondere das Wachstum 
der Industr ieprodukt ion und die Antei le der vier Sek
toren (Landwirtschaft, Sachgütererzeugung, private 
und öffentl iche Dienstleistungen). 

Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel nimmt auf 
Grund sehr ähnl icher sektoraler Überlegungen wie 
die ECE einen Rückgang des Wachstumstrends des 
deutschen Produkt ionspotent ials um 0 7 Prozent
punkte auf 3 8 % pro Jahr an^). Dabei sind Verschie
bungen der Nachfrage- und Produkt ionsstruktur im 
Gefolge der Energieverteuerung berücksicht igt. Als 
Ursachen für die Abschwächung werden weniger 
negative Struktureffekte der erwarteten beschleunig
ten Verlagerung der Beschäft igung in den tert iären 
Sektor angegeben, als vielmehr leicht s inkende 
Kapitalprodukt iv i tät und Wachstumseinbußen auf 
Grund der vorübergehend stark gesunkenen Investi
t ionsneigung der Unternehmungen. 

Die Arbei tsgruppe Perspektivstudien versuchte im 
Auftrag des Schweizer ischen Bundesrates Entwick
lungsperspekt iven und -probleme der schweizer i 
schen Volkswirtschaft bis zum Jahr 2000 zu erfas
sen 5 ) . Die dabei verwendeten ökonomischen Model le 
sind sehr einfach und wenig formalisiert , a l lerdings 
durch pol i t ische und gesel lschaft l iche Trends ergänzt 
Auch diese Untersuchung nimmt eine Abnahme der 

2) UN/ECE: Overall Economic Perspective. Dok. Nr EC AD 
(XII) R. 2 vom 12. Februar 1975 (unveröffentlicht). 
a) Ohne südeuropäische Entwicklungsländer und ohne 
Dänemark, Schweden und Großbritannien.. 
4) G. Fels, K, W, Schatz: Sektorale Entwicklung und Wachs
tumsaussichten der westdeutschen Wirtschaft bis 1980, Die 
Weltwirtschaft (Kiel) Nr. 1/1974. 
5) Entwickiungsperspektiven und -probleme der schweizeri
schen Volkswirtschaft Zusammenfassung, St Gallen/Bern 
1974 
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Die Verdrei fachung der internationalen Rohölpreise 
und die Hausse auf den übrigen Rohwarenmärkten 
ließ eine merkl iche Verschlechterung der Austausch
verhältnisse im österreichischen Außenhandel er
warten. Das Institut hat ursprüngl ich angenommen, 
daß infolge der Steigerung der Importpreise das 
Realeinkommen der österreichischen Wirtschaft um 
1 % bis 2 % geschmälert werde. Tatsächl ich jedoch 
konnten 1974 die österreichischen Exporte (in Schi l 
l ing gerechnet) durchschni t t l ich um 16 8 % teurer 
verkauft werden als 1973. Die Steigerung der Export
preise bl ieb somit nur wenig hinter jener der Import
preise zurück. Die Austauschverhältnisse im Außen
handel haben sich daher nur ger ingfügig verschlech
tert. Wären die Exportpreise im Durchschnit t ebenso 
wie die Importpreise gestiegen, dann hätten die 
österreichischen Exporteure 1974 um 2 6 Mrd.. S 
mehr erlöst. Umgekehrt hätte sich Österreich 
3 3 Mrd. S Importe erspart, wenn sich die Import
preise nur im Ausmaß der Exportpreise erhöht hätten.. 
Diese absoluten Beträge entsprechen 0 4 % bis 0 6 % 
des Brutto-Nat ionalproduktes 1973 (zu Preisen 1974). 
Auch in bezug auf die Austauschverhältnisse schnitt 
Österreich besser ab als die meisten anderen Indu
str ieländer, Finnland und Norwegen ausgenommen. 
Im Durchschnit t der OECD-Länder stiegen die 
Exportpreise um 12% schwächer als die Import
preise, in Österreich nur um 2%. 

Wenn im Export durchschni t t l ich fast so hohe Preis
steigerungen durchgesetzt werden konnten, wie sie 
im Import in Kauf genommen werden mußten, so lag 
das nur zum Teil daran, daß Österreich noch relativ 
viel Rohstoffe und Halbwaren export iert , die von der 
internationalen Hausse profit ierten. Außerdem haben 
nahezu gleichzeit ig mit den Rohwarenpreisen, wenn
gleich viel schwächer, auch die Fert igwarenpreise 
im internationalen Handel angezogen, und die Export
preise sind in vielen Warengruppen stärker gestie
gen als die Importpreise. So waren z. B 1974 im 
Export Halb- und Fert igwaren (SITC 6) um 18 8%, 

Übersicht 2 
Außenhandelspreise nach Warengruppen 

SITG-Warengruppen Importe Exporte 
1973 1974 1 . Hj. 

1975 
1973 1974 1 .HJ 

1975 
Veränd erung gegen das Vo r jahr in % 

0 Ernährung 1 9 0 5 5 - 3 9 0 3 - 6 3 - 3 1 
1 Get ränke T a b a k 0 7 5 1 - 3 1 12 6 3 3 20 8 
2 Rohstoffe . 2 4 26 8 4 1 24 8 23 0 - 1 7 5 
3 Mineralische Brennstoffe 8 2 103 2 5 6 2 7 73 2 9 9 
4 Öle und Fette 1 0 0 3 9 1 8 7 42 5 4 4 6 - 3 3 7 
5 Chemische Erzeugnisse - 3 1 25 9 5 6 4 2 51 9 1 0 
6 Ha !b - und Fert igwaren 2 6 14 5 5 7 4 7 18 8 15 5 
7 Maschinen und 

Verkehrsmit te l 3 3 6 9 10 3 3 1 8 9 10 2 
8 Sonstige Fert igwaren 2 8 9 3 4 7 4 9 12 0 10 8 

Insgesamt 3 7 19 1 6 1 5 6 1 6 8 8 2 

Q : Außenhandelspreisindizes 1971 Österreichisches Statistisches Zent ra lamt 

Maschinen und Verkehrsmittel (SITC 7) um 8 9 % und 
sonstige Fert igwaren (SITC 8) um 12 0% teurer, 
wogegen die entsprechenden Preissteigerungsraten 
im Import 1 4 5 % , 6 9 % und 9'3% betrugen.. Mög 
l icherweise hat auch die relative Aufwertung des 
Schi l l ing der Verschlechterung der Austauschver
hältnisse entgegengewirkt. Für diese Annahme spr icht 
der Umstand, daß sich in den Hartwährungsländern 
die Austauschverhältnisse im al lgemeinen weniger 
verschlechterten als in den Weichwährungsländern. 

Import- und Exportpreise sind 1974 nicht nur viel 
stärker als in der Vergangenheit, sondern auch stär
ker als das al lgemeine Preisniveau gestiegen. Der 
Deflator des Brutto-Nat ionalproduktes z. B. war 1974 
um 10 8 % und jener der gesamten heimischen End
nachfrage (Verfügbares Güter- und Leistungsvolu
men) um 1 2 1 % höher als im Vorjahr, wogegen sich 
die Warenimpor te um 1 9 1 % und d ie Warenexporte 
um 16 8 % verteuerten, Eine solche Konstel lat ion ist 
ungewöhnlich.. Im al lgemeinen steigen die Außen
handelspreise merkl ich schwächer als das a l lge
meine Preisniveau, weil der „of fene" , mit der Wel t 
wirtschaft verf lochtene Sektor der Volkswir tschaft 
dank best immten technologischen Merkmalen und 
wegen der scharfen internat ionalen Konkurrenz 
größere Produktivi tätssteigerungen erzielt als der 
sogenannte „geschütz te" Sektor, der nur den In
landsmarkt versorgt und dort keiner ausländischen 
Konkurrenz begegnet. In den sechziger Jahren z„ B„ 
war die durchschni t t l iche Preissteigerung der Waren
importe um Vh Prozentpunkte und jene der Waren
exporte um 2 Prozentpunkte pro Jahr ger inger als 
jene des Brutto-Nationalproduktes. 

Übersicht 3 
Längerfristige Entwicklung der Preissteigerungsraten laut 

Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung 

Importe Brutto- Gesamt - Heimische Exporte 
Insge- davon Nat iona l - ange- Nachfrage Insge- davon 
samt W a r e n pro- bot Insge- davon samt W a r e n 

dukt samt pr ivater 
Konsum 

Veränderung gegen das V o r j a h r in % 

0 1955/60 - 0 8 - 1 1 3 1 2 5 2 7 2 1 1 1 0 9 

0 1960/65 1 6 1 2 4 1 3 6 3 9 3 6 2 2 1 3 

0 1965/70 3 1 2 8 3 2 3 2 3 5 3 1 2 4 2 0 

1971 4 8 4 5 5 6 5 3 5 8 4 1 4 3 3 4 

1972 2 2 0 3 6 9 5 7 6 2 6 0 4 3 1 4 

1973 4 3 3 7 7 4 6 5 6 2 6 6 7 8 5 6 

1974 17 2 19 1 10 8 12 3 1 2 0 9 4 1 3 6 16 8 

1. Hj 1975 7 0 6 0 9 6 9 0 9 0 9 3 8 6 8 2 

Das legt fo lgende Interpretation nahe: Die Außen
handelspreise, die keiner staatl ichen Kontrol le unter
l iegen, haben auf die Rohöl- und Rohwarenhausse 
rasch reagiert, wobei die Erwartung steigender 
Preise die Durchsetzung höherer Preiswünsche er
leichterte Die starke Ausweitung auch des mengen
mäßigen Welthandels Anfang 1974 bei schon merk
l ich nachlassender Weltkonjunktur kann auf d iese 
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nuier i iche Verminderung des Nachfrageüberhanges 
typ isch 1 ) . 

Gegen Ende 1972 kamen durch die Einführung der 
Mehrwertsteuer und durch eine kurzfr ist ige Bele
bung der internationalen Nachfrage zusätzl iche 
Impulse Im Herbst 1973 ver loren dann alle Nach
f ragekomponenten etwas an Dynamik, und eine 
Abschwächung der Industr iekonjunktur übl ichen 
Ausmaßes schien sich durchzusetzen. 

Um die Jahreswende 1973/74 beschleunigte sich 
jedoch das industr iel le Wachstum nochmals. Die 
Wachstumsrate von 9 1 / 2 % im I. Quartal 1974 ist eher 
für frühe Aufschwungphasen typisch, die Kapazitäts
auslastung der Industrie erreichte bis dahin noch 
nicht festgestel l te Maximalwerte Alle Nachfrage
ströme verstärkten s ich, wobei al lerdings die Be
schleunigung der Exportnachfrage die Belebung von 
Konsum- und Investi t ionsnachfrage deut l ich übertraf 
Ursache dieses „Zusatzgipfe ls" , dessen Struktur in 
keiner Weise den vorher beschriebenen „Nach
höckern" oder „P lateaukonjunkturen" entsprach 2 ) , 
war die Befürchtung von Lieferschwier igkeiten bei 
Rohstoffen, aber auch Halbfert igwaren, insbesondere 
bei relativ homogenen Produkten mit starker inter
nationaler Arbeitstei lung. Zu dieser Lagerhausse 
hatte die Befürchtung von Lieferschwier igkeiten und 
der kräft ige Preisauftr ieb nach Beendigung des 
Energieschocks geführt. Die St immung wurde noch 
dadurch angeheizt, daß man die erhöhte Nachfrage 
nach den eigenen Produkten zumindest tei lweise als 
Konjunkturbelebung interpretierte.. 

Die aus dem internationalen Kaufboom result ierende 
„Zusatzkonjunktur" dauerte jedoch nur ein bis zwei 
Quartale. Die Wachstumsrate der Industr ieprodukt ion 
im II . Quartal von 7 V 2 % gegenüber dem Vorjahr 
bedeutete saisonbereinigt eine Stagnation auf sehr 
gutem Niveau im Konjunkturtest vom Apri l 1974 
wurde dies als wei terhin sehr günst ige Konjunktur
lage gewertet, wobei die Fert igwarenlager als eher 
zu niedrig angesehen wurden. In den darauffolgen-

') Für eingehende Beschreibung der Nachhöcker der 
österreichischen Industriekonjunktur siehe: K. Aiginger, 
K. Bayer, W, Schenk: Branchenkonjunkturprognosen.. Auf
tragsarbeit des Österreichischen Institutes für Wirtschafts
forschung für das Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
und Industrie, Wien 1972. 
-) Dieser Zusatzgipfel unterschied sich in folgenden 
Charakteristika von den bisher beobachteten „Nachkon
junkturen" bzw. „Plateaukonjunkturen": Der Export und 
nicht die Investitionen waren die stärkste Nachfragekom
ponente, die Konjunktureinschätzung der Unternehmer 
(Konjunkturtest) hat sich deutlich gebessert und war nicht, 
von sehr gutem Niveau ausgehend, stetig gesunken, die 
Aufträge stiegen noch einmal und wurden nicht aufgear
beitet, es wurden kaum neue Kapazitäten wirksam, und die 
Branchenkonjunktur war zusätzlich durch das Wachstum 
der Grundstoffindustrie und der Vorprodukte geprägt 

den Quartalen fiel die saisonbereinigte Produkt ion 
von Quartal zu Quartal Das Wachstum aller drei 
Nachfragekomponenten sank schon im II Quar
tal 1974 auf die Hälfte der Steigerungsrate vom 
I Quarta l , und knapp ein Jahr nach den Max imal 
werten wurden bisher noch nie beobachtete Min i 
malwerte registriert. Die Reihenfolge, in der die 
Minimalwerte erreicht wurden (Konsum früher als 
die Investi t ionen, diese noch vor den Exporten), 
wurde dabei eher durch Zufäl le best immt (Steuer
senkung, Aufarbeitung von Exportauftragsbeständen) 
als durch ein konjunkturtypisches Muster. 

Die nahezu gleichzeit ige Erreichung von Min imal 
werten (innerhalb von drei bis vier Quartalen) bei 
allen Nachfragekomponenten ist für e ine Rezession 
nicht untypisch: Die Minima von Export, Konsum und 
Investit ionen wurden 1958 und 1967 innerhalb von 
drei Quartalen erreicht, 1962 sogar innerhalb von 
zwei Quartalen. Unübl ich ist hingegen das g le ichzei 
tige Erreichen von Maximalwerten 3 ) , w ie es diesmal 
durch die „Zusatzkonjunktur" zu Beginn 1974 bewi rk t 
wurde: Al le drei Nachfrageströme erziel ten g le ich 
zeitig ihr Maximum, in al len anderen Hochkonjunk
turper ioden waren die Nachfrageströme weit ausein
andergezogen bei ihren Maximalwerten angelangt 
(fünf bis elf Quartale).. Dies ergab einen bre i ten 
Gipfel der Gesamtkonjunktur, dem ein sehr gemi l 
derter Rückgang der Dynamik der Industr ieproduk
tion fo lg te 

Der Gleichlauf der gewöhnl ich nacheinander 
schwingenden Nachfragekomponenten in der „ Z u 
satzkonjunktur" der ersten Monate 1974 bewirkte 
zunächst einen kräft igen fre iwi l l igen Aufbau der 
Lager, da man versuchte, die Lager an Rohstoffen 
und Halbfert igwaren aufzustocken. Als sich d ie 
Belebung als kurzfr ist ig erwies, folgten unfreiwi l l ige 
Hortungen, gleichzeit ig disponierten nun die Wi r t 
schaftssubjekte betont vors icht ig, wodurch d ie 
Abschwächung der Nachfragekomponenten noch 
verstärkt wurde.. 

Lagerschwankungen hatten für den Beginn de r 
Rezession größere Bedeutung als in früheren A b -
schwächungsphasen. Laut Investit ionstest waren d ie 
Fert igwarenlager der Industr ie zu Jahresende 1974 
um 3 3 % höher als ein Jahr zuvor. Dieser uner-

3) Beim Erreichen der Maximalwerte spielt die Frage eine 
Rolle, ob als Maxima der höchste Zuwachs im Vergleich 
zum Vorjahr oder die größte positive Trendabweichung 
gewählt wird, da beide Punkte weit auseinander liegen 
können. Im Minimum fielen bisher beide Meßmethoden 
zusammen, ebenso waren im „Zusatzgipfel" des I. Quartals 
nach beiden Verfahren Maximalwerte für die Industrie
konjunktur gegeben, so daß hier die einfache Methode der 
Wachstumsraten gewählt wurde. 
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Spielraum mögl ich, wei l die Einnahmen und Aus
gaben im Jahre 1975 nur grob gegl iedert werden 
können. Dennoch lassen sich zumindest die Ten
denzen erkennen und die Auswirkungen abschätzen, 
die vom Bundeshaushalt 1976 ausgehen 

Gesamtausgaben und Saldo des Budgets 1976 wer
den nicht unerhebl ich davon abhängen, ob das Kon
junkturausgle ichsbudget freigegeben wi rd , und die 
Fieigabe ihrerseits hängt von der noch nicht voll 
übersehbaren Konjunkturentwicklung ab. Je nach
dem, ob man das Konjunkturausgleichsbudget für 
notwendig oder entbehrl ich' hält, um die dem Voran
schlag zugrunde l iegende wirtschaftl iche Entwicklung 
zu gewährleisten, bieten sich zwei Vergleiche für 
1976 mit dem voraussicht l ichen Erfolg 1975 an. 

Wenn der Bund im kommenden Jahr nur die im 
Grundbudget vorgesehenen Ausgaben tätigt, verr in
gert sich das in landwirksame Defizit von 30 Mrd. S 
(1975) auf 19 2 Mrd. S (2 8% des Brutto-Nat ional
produktes).. Die inlandwirksamen Ausgaben des 
Grundbudgets sind dann um 5 1 / 2 % höher als 1975. 
Sie nehmen damit schwächer zu, als das nominel le 
Produkt ionspotent ial 1 ) voraussicht l ich wachsen wird 
Außerdem werden die Entzugseffekte der Öffent
l ichen Einnahmen durch die Erhöhung der Mehrwert
steuer und der Postgebühren stärker Die nachfrage
wirksamen Einnahmen des Bundes werden im kom
menden Jahr um 1 3 8 % steigen und damit stärker 
zunehmen als das nominel le Brutto-Nat ionalpro-
dukt. 

Selbst wenn 1976 der gesamte Konjunkturausgleichs
voranschlag freigegeben wi rd , dürf te das inland
wirksame Defizit mit 263 Mrd. S (3 7% des Brutto-
Nationalproduktes) etwas niedriger sein als 1975.. 
Die in landwirksamen Ausgaben würden um 9 2 % 
steigen, und der Bund könnte das gesamtwirtschaft
l iche Produkt ionspotent ial etwa im gleichen Ausmaß 
nutzen wie 1975. 

Diese Ergebnisse müßten modif iziert werden, fal ls 
die wir tschaft l iche Entwicklung nennenswert von der 
prognost iz ierten abweicht und (oder) aus sonstigen 
Gründen Mehrausgaben anfal len, die nicht durch 
Mehreinnahmen gedeckt werden Mit diesen Ein
schränkungen läßt sich behaupten, daß der Bundes
haushalt 1976 zwar expansiv bleibt, aber nicht mehr 

*) Zur Berechnung des realen ..Potential Output" für Öster
reich s iehe: F.. Breuss' Potential Output. Ein Beitrag zur 
Messung der gesamtwir tschaf t l ichen Kapazitätsauslastung 
und konjunkturel ler Ungle ichgewichte, Empir ica 2/75. Für 
die Ermit t lung des nominel len Potentials Output s ind A n 
nahmen über die Preissteigerungsraten er forder l ich. Die 
einfachste Annahme, die auch der Internationale Währungs
fonds und zuletzt der deutsche Sachverstand igen rat unter
steilt ist die Gleichsetzung der Preissteigerungsrate mit 
dem Deflator des Brutto-Nat ionalproduktes. 

so stark wie 1975 Al lerdings ist zu berücksicht igen, 
daß ein Teil der expansiven Maßnahmen des Jahres 
1975 erst im nächsten Jahr spürbar werden wi rd . 

Übersicht 3 
Ausgaben in ökonomischer Gliederung 

1974 1975 1976 1 976 1976 1 976 
Erfolg Schot- BVA BVA BVA BVA 

zung ohne mit ohne mit 

Konjunktur- Konjunktur -
•usgleichs- ausgleichs-

voranschlag Voranschlag 
Mrd S Veränderung 

gegen das V o r 
jahr in ° / 0 

Ausgaben 
zur Erstellung v Leistungen 82 5 97 3 101 2 1 0 6 6 + 4 0 + 9 6 
zur Einkommensumverfei lg 52 4 65 6 69 8 69 8 + 6 4 + 6 4 
zur Finanzierung 32 2 3 7 1 44 4 46 1 + 1 9 7 + 2 4 3 

Summe 167 1 200'0 2 1 5 4 222'5 + 7'7 + 1 1 ' 3 

in % der Gesamtausgaben 
Au sgaben 
zur Erstellung v Leistungen 49 4 4 8 7 47 0 47 9 

zur Einkommensumverrei lg 31 3 32 8 32 4 31 4 

1 9 3 1 8 5 20 6 20 7 

Summe 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 100*0 

Für die Beurtei lung der Konjunkturwirksamkei t des 
Bundeshaushaltes ist neben der Saldenbetrachtung 
vor al lem die Ausgabenstruktur entscheidend. 1975 
wurden vor al lem jene Ausgaben stärker ausgeweitet, 
von denen starke Nachfrageeffekte ausgehen Die 
expansiven Wirkungen, die sich auf Grund der Sal
denentwicklung erkennen lassen, werden durch die 
Strukturverschiebungen verstärkt. 1976 hingegen ver
lagert sich die Ausgabenstruktur deut l ich zu jenen 
Ausgaben, von denen keine oder geringere Nach
frageeffekte erwartet werden können.. Die Ausgaben 
für den Finanzschuldendienst (Ti lgungen und Zinsen) 
steigen 1976 überdurchschni t t l ich, jene für Käufe von 
Gütern und Leistungen werden hingegen schwächer 
ausgeweitet ( + 4%) , selbst dann, wenn man den 
gesamten Konjunkturausgleichsvoranschlag mit
berücksicht igt (-f 9'/ 2%).. Im kommenden Jahr dürf te 
daher die Änderung in der Ausgabenstruktur die 
Abschwächung der expansiven Effekte unterstützen 

Zurückhaltende Investitionstätigkeit des Bundes 

Der kräft ige Einsatz des Bundeshaushaltes zur Stut
zung der gesamtwirtschaft l ichen Nachfrage 1975 und 
voraussicht l ich auch 1976 wirft die Frage nach den 
quantitat iven und qualitat iven Grenzen dieser Poli t ik 
auf. Dieser Fragenkomplex ist v ie lschicht ig und läßt 
sich in einem knappen Budgetber icht nur andeu
tungsweise behandeln. Quantitat ive Grenzen ergeben 
sich zunächst daraus, daß unter den gegebenen inst i
tut ionel len Bedingungen große und konjunkturpol i 
t isch ins Gewicht fal lende Änderungen im Budget 
nur schwer administr iert und f inanziert werden kön
nen. Das wird deut l ich, wenn man die Budgetgrö-
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1960 

Brutfo-Inlandsverbrauch 
Kohle 7 634 8 
Erdöl 4.239 5 

Naturgas 1 843 9 
Wasserkraf t 1 .5995 
A n d e r e Brennstoffe 

Insgesamt 15 317 7 

Netfo- Inlandsver brauch 
Steinkohle 1 171 5 
Braunkohle 2.036 4 
Koks . . . 2 113 8 
Minera lö lprodukte 3 653 0 
Gas 2 274 2 
Elektrischer Slrom 1 636 4 
W ä r m e 

Insgesamt . . . 12 885 3 

Gesamiverbrauch 1 ) 

Steinkohle 3 879 2 
Braunkohle 3.011 2 
Koks 2 830 0 
Mineralölprodukte 3 950 6 
Rohöl 2 922 1 
Gas . 3 239 6 
Elektrischer Strom 1 728 2 

' ) Gesamtverbrauch der einzelnen Energieträger, ohne die zur 

öles und der Mineralölprodukte verschoben.. Die 
wel twei ten Rezessionen und die Maßnahmen der 
Industr iestaaten, den Verbrauchsantei l des Erdöles 
zu verr ingern, setzten den Rohölpreis unter Druck. 
In Österreich sank der Preis für import iertes Rohöl 
bis Mitte 1975 um 20% unter den Stand vom Jahres
beginn 1974. Dagegen hielt der Preisauftrieb bei den 
Subst i tut ionskonkurrenten des Erdöles wei ter an ; 
diese Entwicklung war Mit te 1975 noch nicht abge
schlossen 

Übersicht 3 
Strukturverschiebungen 

1960 1965 1970 1973 1974 
Antei l a m Brutlo-lnlnndsv er brauch in % 

Kohle 49 9 37 6 25 9 19 1 20 7 
Erdöl 27 7 41 0 50 4 56 1 51 1 
Naturgas 1 2 0 11 1 13 7 1 5 5 1 7 4 
Wasserkra f t 1 0 4 10 3 10 0 9 1 1 0 5 
Andere Brennstoffe 0 2 0 3 

Antei l am Net to-lnlandsver brauch in a / B 

Steinkohle 9 1 6 7 4 8 2 2 2 0 
Braunkohle 15 8 10 2 5 4 3 1 3 5 
Koks 1 6 4 13 5 9 8 8 1 8 9 
Minera lö lprodukte 28 4 39 5 5 0 1 53 4 49 5 
Gas 17 6 16 5 16 2 1 7 6 1 9 6 
Elektrischer Strom 1 2 7 13 6 13 7 1 4 4 1 5 3 
W ä r m e 1 2 1 2 

Anteil am Netto- Inlandsverbrauch in % 

Industrie . . 48 0 41 4 35 6 33 7 36 5 
V e r k e h r 19 6 21 5 21 7 22 9 22 2 
Kle inverbraucher 24 7 29 0 35 4 36 0 33 8 
Übr ige Verbraucher 7 7 8 1 7 3 7 4 7 5 

Antei l am Brutli o-inlandsverbrauch in % 

Ne l lo impor te 35 2 4 3 8 57 8 6 4 6 6 4 4 

Übersicht 2 

1973 1974 1973 1974 
Veränderung gegen 

das V o r j a h r in % 

5 855 8 6.173 6 + 0 9 + 5 4 
1 7 1 7 9 0 15 255 8 + 8 7 — 1 1 2 

4 758 3 5 1 8 0 3 + 7 8 + 8 9 
2 766 1 3 1 3 3 1 + 1 1 8 + 1 3 3 

69 2 79 9 + 1 5 9 
30.628 4 29 822 7 + 7 5 - 2 6 

559 0 489 4 + 1 1 - 1 2 5 
779 2 834 2 - 0 6 + 7 1 

2 028 4 2 160 2 + 11 1 + 6 5 
13 308 1 12 000 3 + 1 0 2 - 9 8 

4 383 4 4 755 0 + 4 4 + 8 5 
3 587 9 3 716 9 -I- 7 3 + 3 6 

297 0 280 7 - 5 4 
24 943 0 24 236 7 + 9 5 - 2 8 

2 874 5 2 893 9 + 3 1 + 0 7 
1 978 6 2 098 4 - 9 9 + 6 1 
2 721 2 2 914 7 + 9 4 + 7 1 

15 335 7 13.418 1 + 9 2 - 1 2 5 
13.817 1 13.071 6 + 1 1 1 - 5 4 

6 635 4 7.084 8 + 6 3 + 6 0 
3 659 7 3.800 3 + 6 8 + 3 8 

in den Bilanzen notwendigen Korrekturen 

Korrektur der langfristigen Wirtschaftsprognose 

Die gegenwärt ige weltweite Rezession ist die t iefste 
und die voraussicht l ich längste seit dem Zwei ten 
Weltkr ieg Eingeleitet wurde sie von der „Erdö lk r ise" 
Ende 1973 Die Verknappung und sprunghafte Ver
teuerung des Erdöles beschleunigte den Inflat ions
prozeß in den west l ichen Industr iestaaten Die Er
wartung weiterer Preissteigerungen und die Angst 
vor der Verknappung anderer Rohstoffe führte zu 
hohen Lagerkäufen und zu einem neuerl ichen Inf la
t ionsschub In der Folge verr ingerten sich wegen 
der unsicheren Konjunkturerwartungen Konsumaus
gaben, Investi t ionsbereitschaft und Produkt ion Die 
Rezession wurde noch dadurch verstärkt, daß d ie 
erdölproduzierenden Staaten ihre hohen Devisen
einnahmen nicht zur Gänze für Importe aus den In
dustr iestaaten einsetzen konnten. 

Bereits für 1976 erwartet man, daß Konjunkturbele
bungsmaßnahmen der Regierungen, das Ende des 
Lagerabbaues und die zunehmende Nachfrage der 
erdölexport ierenden Staaten die Weltwirtschaft w i e 
der aus der Rezession führen. Dennoch sind Wachs
tumseinbußen bis 1980 um jähr l ich 1 bis 2 Prozent
punkte zu erwarten, weil s ich auf der einen Seite der 
Invest i t ionsrückgang während der Rezession und 
strukturel le Anpassungen in der Industr ie auf das 
Wachstumspotent ia l auswirken müssen, andererseits 
die Wir tschaftspol i t ik nach wie vor inf lat ionäre Ten 
denzen e indämmen muß, d ie eine rasche Wieder
belebung der Konjunktur nicht zulassen werden 1). 

J ) Siehe H Kramer:. Mit tel f r ist ige Perspekt iven der Wel t 
wir tschaft , Monatsber ichte 10/1975. 

Verbrauchsstruktur 
1965 1 970 

1 000 t SKE 

7.308 4 6.784 4 
7 983 3 1 3 1 7 9 8 
2 157 8 3 581 2 
2 005 9 2 611 9 

19 455 4 26.157 3 

1 068 2 1 020 4 
1.639 0 1 164 6 

2 174 9 2 100 0 
6 .3485 1 0 737 4 
2 648 6 3 459 0 

2 189 6 2 938 3 

16 068 8 21 419 7 

3 718 1 3 556 4 
2 617 2 2 185 9 
2 800 8 2 809 9 
7 227 8 11 752 1 
5 906 7 9.354 2 
3.503 9 4 406 2 
2 257 8 3 026 0 

Vermeidung von Doppelzählungen 
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Brutto-Nationalprodukt 
(Real) 

— GLEIT. DBEI-QUARTALSDUBCHSCHMI TT 
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Wieder mäßiges reales Exportwachstum 

Das Institut hat seiner Prognose für 1976 ein reales 
Wachstum in OECD-Europa von 3 % bzw. in der 
Bundesrepubl ik Deutschland von 4 % zugrunde ge
legt. Diese Zunahmen spiegeln ebenfalls nur eine 
relativ mäßige Konjunkturerholung, berücksicht igt 
man die Höhe der Raten früherer Aufschwungphasen 
und vor al lem das niedrige Ausgangsniveau. In gro
ßen Industriestaaten sind die Konjunkturschwankun
gen übl icherweise stärker ausgeprägt als in kleine
ren. Das bedeutet für einen kleineren Staat weniger 
Produktionsverluste im Abschwung, aber auch weni
ger Produkt ionsgewinne im Aufschwung (siehe Über
sicht Wachstum in der BRD und in Österreich).. 

Wachstum in der Bundesrepublik Deutschland 
und in Österreich 

(Reales Brutto-Nat ionalprodukt) 

Bundesrepublik Öster
Deutschland reich 

Veränderung gegen das Vorj 
in % 

1959 + 7 3 + 2 8 
1960 + 9 0 + 8 2 

1966 + 2 9 + 5 0 
1967 - 0 2 + 2 4 
1968 + 7 3 + 4 4 

1974 + 0 4 + 4 4 
1975 - 4 0 - 2 5 
1976 + 4 0 + 1 5 

Die OECD rechnet in ihrer jüngsten Prognose für 
1976 mit einem realen Wachstum der gesamten 
OECD-Exporte von 4 1 / 4 % . Für Österreich werden 
1 3 A % erwartet Das Institut prognostiziert hingegen 
mit 3 % eine etwas raschere Zunahme. Der Unter
schied geht auf eine leicht opt imist ischere Einschät
zung der Konjunktur in der Bundesrepubl ik Deutsch
land und des Welthandelsvolumens zurück. Öster
reich dürf te 1976 seine Marktantei le etwa halten.. Der 
Reiseverkehr hat in der zweiten Hälfte der Sommer
saison 1975 schlechter abgeschnit ten, als noch im 
September angenommen wurde Die Deviseneinnah
men werden deshalb 1975 nur um 9 1 / 2 % höher sein 
als im Vorjahr (September-Prognose + 1 5 % ) 1976 ist 
noch nicht mit einer Belebung des Reiseverkehrs zu 
rechnen, weil d ie tourist ische Nachfrage auf die 
Konjunktur der Gesamtwirtschaft übl icherweise ver
zögert reagiert. Die Deviseneinnahmen werden vor
aussicht l ich um 8 1 / 2 % zunehmen, die Zahl der Näch
t igungen und der reale Aufwand je Nächt igung wer
den etwa gleich hoch sein wie im Vorjahr, in der 
Wintersaison wird ein ger inger Zuwachs der Nächt i 
gungen und in der Sommersaison eine leichte Ab
nahme erwartet, 

Entwicklung des Außenbeitrages 
(Nominell) 

1974 1975 1976 
Veränderung gegen das Vor jahr in % 

W a r e n e x p o r t e ' ) + 30 8 - 2 ' / . + 6 
einschließlich Koiceklurposierf) + 30 3 — 5 + 6 

Reiseverkehr 1 ) + 4 7 + 9'/= + 8 ' / = 
Sonstige Dienstteistungen + 3 4 8 - 4 + 1 1 7 = 

Exporte i. w S + 24'5 - 17= + 7 7 * 
real + 9 5 - 6 ' / , + 2 7 = 

W a r e n i m p o r t e 1 ) + 22 0 - 3'/= + 7 
einschließlich Korreklurposlen2) + 24 0 - 57= + 7 

Reiseverkehr 3 ) . + 25 0 + 1 1 7 ' + 8 7 = 
Sonstige Dienstleistungen + 30 7 + 3 + 14 

Importe i w S + 25*2 - 27= + 87= 
real + 6 9 - 7 + 3 7 = 

' ) Lauf Außenhandelsstatistik — ') Laut volkswirtschaftlicher Gesamtrechnung. — 
3 ) Schili ingnotenan- und -verkaufe im Ausland sowie Gastarbeitertransfers 
(Ein- und Ausgänge) berücksichtigt 

Privater Konsum bleibt wichtige Konjunktur
stütze — Investitionsneigung trotz Besserung 
noch sehr schwach — Wende im Lagerzyklus 

Der private Konsum bleibt 1976 trotz einer ge r ing 
fügigen Revision der Prognose von real + 3 % auf 
+ 2 V 2 % eine wicht ige Konjunkturstütze.. Der fast g le ich 
hohe Zuwachs wie 1975 setzt al lerdings eine deut
liche Verbesserung des Konsumkl imas voraus Die 
Sparquote muß sich von rund 14% auf rund 1 3 % 
verr ingern, wenn auf Grund der Annahmen über die 
Preis- und Einkommensentwicklung 2 V 2 % realer 
Konsumzuwachs erreicht werden soll . Dieser Wert 
der Sparquote ist nicht unplausibel. Er l iegt noch um 
einen halben Prozentpunkt über dem Durchschni t ts-
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Dollar im Jul i 1975) zurückgeht. Der Oesterreichi
schen Nationalbank f lössen 11 96 Mrd. S an Reser
ven zu, die Kiedi tunternehmungen hingegen erhöh
ten ihre kurzfr ist igen Auslands-Nettoverpf l ichtungen 
um 0 22 Mrd S 

Im Oktober war das Handelsbi lanzdefizi t höher als 
im Vorjahr (2 90 Mrd. S gegen 2 26 Mrd S), die 
Dienstleistungsbilanz hat sich wenig verändert, der 
Devisenabfluß aus den laufenden Transaktionen war 
um rund 60% höher als im Vorjahr An langfr ist igem 
Kapital f lössen 0 47 Mrd S ab (im Vorjahr wurden 
noch 1 45 Mrd. S importiert). An kurzfr ist igem Kapital 
hingegen wurden netto 0 33 Mrd S import iert, vor 
einem Jahr waren es nur 010 Mrd. S. 

Die Währungsreserven nahmen zwar um 2 23 Mrd. S 
ab, waren aber Ende Oktober mit 59 25 Mrd.. S be
trächt l ich höher als vor einem Jahr (42 32 Mrd. S). 

Liquide Mittel des Kreditapparates steigen weiter 

Ein hoher l iquidi tätswirksamer Saldo der Währungs
reserven und Uberschüsse an Geldkapi talbi ldung 
über die Kredi tgewährung haben die l iquiden Mittel 
der Kredi tunternehmungen weiter ausgeweitet. Die 
Gesamtl iquidi tät stieg im Berichtsquartal um 677 
Mrd S (einschl ießl ich Oktober um 1039 Mrd. S) ge
genüber einer Zunahme von 1 72 Mrd S (einschließ
lich Oktober 2 94 Mrd. S) vor einem Jahr. Während 
die aktuel le Liquidität (Kassenliquidität, nicht ausge
nützte Rückgr i f fsmögl ichkei ten auf die Nationalbank, 
tägl ich fäl l ige Netto-Auslandsüquidität) nur um 0 76 
Mrd S (einschl ießl ich Oktober al lerdings um 4 81 
Mrd S) wuchs, erhöhte sich die potentiel le L iquidi 
tät (bedingte Rückgr i f fmögl ichkei ten auf die Natio
nalbank, Netto-Terminposit ionen bei ausländischen 
Kreditunternehmungen) um 601 Mrd. S (einschließ
lich Oktober um 5 58 Mrd. S). 

Der Koeffizient der Gesamtl iquidität stieg von 18 8 % 
im Juni auf 19 8 % im September und 20 '4% im Ok
tober und liegt damit um 3 Prozentpunkte über dem 
Vorjahrswert Während die Zunahme der Kassen
l iquidität im III. Quartal zu einem großen Teil auf 
die Veränderung der l iquidi tätwirksamen Währungs
reserve zurückgeht, bewirkte im Oktober eine Ver
r ingerung des Notenumlautes und der Einlagen der 
Nicht-Banken bei der Notenbank (vor allem des Bun
des) die hohe Ausweitung der Kassenliquidität, 
Ende Oktober wurde ein Stand von 28 12 Mrd. S er
reicht, 10 28 Mrd. S mehr als vor einem Jahr. 

Die Notenbankverschuldung ist seit Ende Jul i auf 
einem Niveau von etwas über 1 Mrd. S, nach 2 84 
Mrd.. S im Juni betrug sie im September 111 Mrd. S 
(Oktober 1 08 Mrd. S), im arbeitstägigen Durchschnit t 
zeigte s ich fast keine Veränderung. Vor einem Jahr 

belief s ich die Notenbankverschuldung Ende Sep
tember auf 4 38 Mrd S Im III Quartal verfügte der 
Kreditapparat über eine durchschni t t l iche Über
schußreserve von 4 24 Mrd S, vor einem Jahr hatte 
sie nur 016 Mrd. S betragen. 

Die reichl ich vorhandene Liquidität im Kreditapparat 
läßt sich auch aus der freien Reserve (Überschuß
reserve minus Zentralbankverschuldung) ersehen; 
seit 1966 hatte sich fast immer ein negativer Saldo 
ergeben, Ende September wurde ein Überschuß von 
5 09 Mrd. S verzeichnet 

Der Geldmarktsatz sank von 5 5% im Juni auf 4 7 5 % 
im September (im Vorjahr 7%) und lag im Oktober 
mit 4Vs% um fast 1'5 Prozentpunkte unter dem 
Diskontsatz 

Quellen der Veränderung der Kassenliquidität der 
Kreditunternehmungen 1) 

1974 1975 
III Q u Okt I i i Qu O k t 

Dispositionen im Nicht-
Bankensektor 

Mill S 

Währungsreserven' ) + 3 681 - 1 300 + 8 593 - 2 194 
Notenumlauf 3 ) - 425 + 1 162 - 905 + 1 243 
Einlagen von Niehl -Banken 

bei der Notenbank - 370 + 417 - 2 674 + 3 . 2 7 2 
Forderung der Notenbank 

gegen den Bundesschatz + 79 + 20 + 52 + 19 
Eskontierte Wechsel für 

ERP-Kredite - 149 + 41 - 106 + 65 
Sonstiges - 698 - 321 - 75 + 856 

Dispositionen der Notenbank 

Kassenscheine der Oester
reichischen Nat iona lbank - 164 92 

Of fcn-Markt -Papiere • - 806 + 231 - 307 -
Dispositionen der Kredit-

vnlernehnivngen 

Notenbankverschuldung des 
Kreditapparates*) - 3 265 396 - 1 737 - 25 

+ 3.767 + 599 + 223 + 864 

;ränderung 
der Kassenliquidität + 1 . 6 5 0 + 361 + 3 064 + 4 100 

' ) Die Tabel le enthält in der untersten Ze i le die Veränderung der liquiden Mittel 
der Kreditinstitute In den oberen Zei len werden die Quel len dieser Veränderung 
aus der Bilanz der Notenbank und dem Auslandsstatus der Kreditunternehmun
gen erk lär t — ' ) Ohne Reserveschöpfung. — ' ) Banknoten und Münzen minus 
Kassenbestände des Kreditapparates — *) Eskont von Wechseln und Schatz
scheinen sowie Lombardierung von Wer tpapieren 

Liquide Mittel der Kreditunternehmungen 

1974 1975 
Juni Sept O k t . Juni Sept O k t 

Nat iona lbank
guthaben 10.957 12 449 

Mili 

12 725 

S 

15 627 18.514 22 218 
Kassenbestände . . . . 4.875 5.033 5.118 5.327 5.504 5.900 

Kassen liquidi tat 15 832 17 482 17 843 20 954 24 018 28 118 
Minus Notenbank-

verschuidung 7 640 4 375 3.979 2 844 1 107 1 082 
Plus Net lo -Devisen-

position') . . . - 1 2 . 2 9 1 - 1 6 . 0 5 8 - 1 6 . 6 5 7 --17.316 - 1 7 . 5 3 9 - 1 8 . 4 0 3 

In- und ausländische 
liquide Mittel (netto) - 4.099 - 2 951 - 2 793 + 794 + 5 372 + 8 633 

' ) Saldo der reservewert igen kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten 
der österreichischen Kreditinstitute gegenüber dem Ausland. 
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