
Kennzahlen zur 

1987 

IV. Qu. Qu. 

1988 

II. Qu. Qu. Sep iem- Ok iober Novem
ber ber 

Energie 
Förderung — 1,3 + 7 , 5 

Kohle - 2,9 — 6,2 

Erdöl — 2,2 — 4,8 

Erdgas — 4.2 + 5 , 0 

S t romerzeugung + 0 , 3 + 1 3 , 1 

Wasserkraft + 0,2 + 1 5 , 9 

Wärmekraft + 0 , 3 + 6 , 3 

Verbrauch + 0 , 1 + 3 , 8 

Kohle - 1 1 , 7 + 5,4 

Erdöl und Mineralöl
p rodukte + 6 , 2 + 2 , 1 

Treibstof fe + 3,6 + 0,9 

Normalbenzin — 7,1 + 1 8 , 7 

Superbenzin + 5 , 3 — 3,1 

Dieselkraftstoff + 6 , 0 — 0,6 

Heizöle + 9 , 4 + 0 , 7 

Gasöl + 1 0 , 5 + 7,6 

Sonst ige Heizöle + 8 , 9 — 2,1 

Erdgas — 2,6 + 5 , 0 

Elektr ischer S t rom + 1 , 2 + 3,6 

Veränderung gegen das Vonahr in 

+ 16,2 

+ 13,1 

- 4,2 

+ 8,3 

+ 10,6 

+ 30,8 

- 1 0 , 3 

+ 2,1 

+ 5,2 

- 4,9 

+ 1,8 

+ 13,7 

- 2,9 

+ 2,6 

- 1 5 , 5 

+ 15,3 

- 2 3 , 8 

+ 7,1 

+ 3,3 

- 0,3 

— 2 5 , 5 

+ 2,4 

+ 5,0 

- 7,3 

+ 3,3 

- 1 9 , 6 

- 1 2 , 1 

- 1 7 , 3 

- 1 5 , 5 

+ 2,2 

+ 0,2 

- 1.8 

+ 8,2 

- 3 0 , 4 

- 2 3 , 5 

- 3 2 , 8 

- 1 3 , 5 

- 0,9 

+ 0,5 

- 2 3 , 7 

+ 12,2 

— 5,5 

+ 0,7 

+ 2,8 

- 1 3 , 8 

— 2,6 

— 16,0 

+ 3,2 

+ 9,1 

+ 3,3 

+ 3,2 

+ 18,6 

— 13,7 

— 6,6 

— 17,3 

- 1 2 , 9 

+ 3,3 

- 7,1 

- 4 3 , 5 

+ 13,4 

+ 26,0 

- 7,8 

- 1 0 , 0 

+ 7,6 

+ 1.4 

- 0,5 

+ 1,1 

+ 0.1 

- 2,6 

+ 0.1 

+ 1,2 

- 4,6 

- 4,7 

- 4,6 

+ 5,0 

+ 4,9 

+ 3,3 

- 3 6 , 1 

+ 14.2 

+ 25,8 

+ 0,8 

+ 5,1 

- 16,6 

+ 5,7 

- 8,4 

+ 9,4 

- 2,4 

+ i .7 

+ 0,3 

- 6,9 

+ 25,0 

+ 21,4 

+ 27,0 

+ 2,7 

+ 6,0 

Groß- Und Einzelhandel6) Veränderung 

Großhandelsumsaize, real . . . — 2 0 , 5 + i,7 + 6,1 + 1 0 , 2 

Agrarerzeugnisse, 

Lebens- und Genußmittel + 4,5 — 0,7 — 2,2 + 5,6 
Rohstof fe und 

Halberzeugnisse + 1 . 1 + 1 , 0 + 5 , 9 + 2,9 

Fert igwaren + 2,8 + 4,0 + 7,4 + 1 5 , 3 

Großhandelsumsaize, 

nominell — 2 3 , 7 — 0,2 + 6.9 + 9,1 
Wareneingange des 

Großhandels, nominel l — 2 6 , 8 — 1,0 + 5 , 5 + 7,3 

Einzelhandelsumsätze, r e a l . . . — 0,5 + 2.1 + 5,0 + 8,5 

Kurzlebige Güter — 2,6 + 2 , 0 + 4 , 7 + 4 . 6 

Nahrungs- und 

Genußmittel — 4.1 + 3 , 9 + 7 , 9 + 8 , 7 

Bekle idung und Schuhe . — 1.3 + 0 , 8 + 7,3 + 4.4 

Sonst ige 

kurzlebige Güter — 2,0 + 0 , 8 + 0 , 8 + 1 , 0 

Langlebige Güter + 5,2 + 2,3 + 5,5 + 1 9 , 5 

Fahrzeuge + 1 2 , 7 — 1.8 — 5,3 + 1 6 , 1 
E inr ich tungsgegen

stande und Hausrat . . + 1,2 + 3,8 + 9,0 + 2 0 , 6 
Sonst ige 

langlebige Güter + 0,0 + 1 2 , 2 + 2 1 , 8 + 2 8 , 4 
Einzelhandelsumsätze, 

nominel l + 0,7 + 2,9 + 6,1 + 9,8 
Wareneingange des 

Einzelhandels, n o m i n e l l . . . + 1,0 + 2,9 + 6,9 + 9.5 

gegen das Vorjahr in % 

+ 2,5 

+ 12,4 

4,5 

5,5 

+ 10,0 + 7.3 

+ 4,0 - 1.1 

+ 3,4 + 5,5 

+ 9,8 + 10,4 

+ 10,1 + 7,8 

+ 11,7 + 8,0 

+ 2,6 + 4,3 

+ 2,9 + 4,9 

+ 5,0 + 4.3 

+ 2,6 + 8,6 

+ 0,9 + 3,8 

+ 2,0 + 2,8 

- 0,5 - 1.5 

+ 4,2 + 7.0 

+ 3.4 + 3,2 

+ 2,6 + 4.3 

+ 2,3 + 0.8 

Großhandelsumsatze net to, Einzelhandelsumsätze brut to. 

Wirtschaftslage (II) 

Außenhandel 
Ausfuhr insgesamt, nominell . — 3,2 — 0,0 

Nahrungs- und Genußmittel — 1 2 , 0 — 1 1 , 1 

Rohstoffe und Energie — — 1 6 , 7 + 8,5 

Halbfertige Waren — 1 0 , 9 + 1,3 

Fert igwaren + 1 , 3 — 0,6 

Investitionsguter — 1,0 + 1,1 

Konsumguter + 2,5 — 1,4 

Holz - 4,8 + 0 , 8 

Papier — 3,7 + 5 , 4 

Eisen und Stahl — 1 6 , 6 — 3,0 

Metalle — 1 2 , 6 + 9,6 

Metal lwaren — 1,4 — 2,2 

Maschinen fSITC 71 bis 77] + 4,7 + 1,2 

Nachr ichtengeräie + 2 0 , 7 + 0,8 

EG 86 + 3 , 7 + 5 , 4 

BRD + 5 , 2 + 6 , 4 

Italien — 0,0 + 1 1 , 7 

Großbri tannien — 6,0 + 2 , 3 

EFTA 86 + 8 , 4 - 5.4 

Schweiz + 1 2 , 4 — 5,4 

Industr iestaaten Übersee . . . . — 1 1 , 0 — 7,3 

Oststaaten — 1 5 , 6 — 6,4 

OPEC - 3 8 , 6 - 2 4 , 3 

Sonst ige Entwicklungsländer . — 1 5 , 7 — 1 0 , 6 

Schwel lenländer ' ) + 1 . 4 — 4,4 

Einfuhr insgesamt, nominel l . . — 5,3 + 1 . 0 

N a h r u n g s - u n d Genußmittel + 1 . 5 — 4,8 

Rohstof fe und Energie . . . . — 3 7 . 1 — 1 1 , 5 

Halbfertige Waren — 6,9 — 2,5 

Fert igwaren + 6 , 3 + 5 , 0 

Investitionsgüter + 5,4 +7,5 

Konsumgüter + 6,7 + 3,9 

Pkw +13,9 —9,4 

Brennstof fe — 4 4 , 8 — 1 5 , 7 

Erdöl, Wer t — 5 7 , 6 — 3,5 

Erdöl, Menge — 0,3 + 0 , 7 

Erdölprodukte, M e n g e . . . + 1 3 , 7 + 3,6 

EG 86 + 1 , 9 + 2 , 6 

BHD + 1 , 7 + 1 , 4 

EFTA 86 - 4,0 + 2 , 9 

Oststaaten — 2 5 , 9 — 1 7 , 7 

OPEC - 5 2 , 9 - 5,6 

Schwel lenländer ' ) — 9,1 + 1 2 , 9 

Ausfuhrpre is 11979 = 100) . . . - 3.7 — 2,5 

Einfuhrpreis (1979 = 100) . . . — 9,2 — 4,8 

Erdölpreis (S ie t) — 5 7 , 5 — 4,2 

Terms of Trade + 6,1 + 2,4 

1987 1988 1988 

IV. Qu. I. Qu. II. Qu. III. Qu. Septem- Oktober Novem
ber ber 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

+ 6,4 + 8,0 + 13,8 + 12,1 + 16,9 + 9,7 

— 10,4 - 1 1 , 0 + 7,4 + 27,5 + 35,7 + 20,8 

+ 10,9 - 0,2 + 3,6 — 2,7 + 6,3 + 9,5 

+ 15,4 + 12,6 + 10,7 + 12,7 + 16,0 + 6,8 

+ 4,5 + 8,5 + 16,1 + 12,8 + 17,5 + 10,0 

+ 6,6 + 3,5 + 15,2 + 12,9 +22,5 + 17,5 

+ 3.4 + 10,9 + 16,6 + 12,8 + 15,1 + 6,4 

+ 3,5 + 20,0 + 8,3 + 3,0 + 6,0 + 13,9 

+ 12,7 + 15,5 + 21,4 + 18,0 + 21,4 - 7,8 

+ 11,7 + 7,7 + 10,4 + 19,1 + 23,8 + 15,9 

+ 30,0 + 49,3 + 33,9 + 38,4 + 57,3 + 36,1 

+ 3,1 + 3,6 - 1,2 + 7,6 + 10,8 + 1,6 

+ 3,8 + 5,7 + 18,8 + 15,7 + 20,3 + 12,8 

— 1,5 + 43,9 + 55,3 — 3 3 , 5 - 7 2 , 2 — 7 6 , 9 

+ 8,3 + 9,9 + 14,9 + 12,2 + 16,7 + 10,0 

+ 7,5 + 9,1 + 13,5 + 11,3 + 17,1 + 10,8 

+ 12,6 + 7,0 + 17.1 + 15,4 + 17.1 + 11,8 

+ 19,8 + 25,8 + 16.6 + 16,8 + 11,3 + 5,7 

+ 4,7 + 4,9 + 11,2 + 6,2 + 6,1 + 6,4 

+ 6,3 + 5,0 + 11,6 + 9.1 + 9,1 + 5,4 

_ 4 | 0 
+ 3,4 + 17,4 + 15,0 + 22,2 + 9,5 

+ 8,2 - 4,1 + 15,7 + 15,0 + 20,4 + 15,0 

+ 18,4 + 28,3 + 0,3 + 13,8 + 32.4 + 20,3 

+ 1,1 + 0,9 - 2,0 + 9,6 + 25,9 + 2,7 

- 8,1 + 8,9 + 23,8 + 20,8 + 22,2 + 7,7 

+ 9,6 + 9,1 + 10,2 + 11,2 + 11,5 + 6,7 

+ 4,3 + 0,5 + 2,8 + 7,2 + 11,6 + 1.1 

+ 1,9 + 0,8 - 3,2 - 9,0 - 5,8 - 6,7 

+ 6,7 + 7.2 + 10,3 + 14,5 + 12,0 + 14,5 

+ 12,1 + 11,8 + 13,3 + 14,7 + 14,5 + 7,7 

+ 15,6 + 9.3 + 10,1 + 20,3 + 25,6 + 13,1 

+ 10,3 + 13,0 + 14,9 + 12,3 + 9,8 + 5,2 

- 9,9 + 28,9 + 25,8 + 31,3 + 9,6 + 17,5 

— 4.1 — 11.6 — 17,7 - 2 2 , 4 - 1 9 , 5 - 1 7 , 9 

— 12,9 - 1 8 , 5 - 2 3 , 6 — 3 4 , 4 — 2 6 , 9 — 2 9 , 5 

- 2 2 , 3 - 9,0 „ 9 7 — 2 0 , 9 - 9,8 - 8,5 

- 2,1 - 6,2 - 6,2 — 1,0 - 4.1 + 16,3 

+ 9,5 + 7,8 + 11.1 + 11.4 + 11,8 + 8,1 

+ 7,4 + 9,7 + 10,5 + 12,2 + 12,0 + 8,0 

+ 7,5 + 2,8 + 2.4 + 5,6 + 4,9 + 5,1 

- 0,7 + 10,3 + 1,9 — 2,5 - 9,0 — 3,2 

+ 0,0 - 2,9 - 2 3 , 1 - 2 9 , 5 - 4,8 - 3 2 , 3 

+ 29,0 + 16,2 + 26,5 + 28,0 + 24,3 + 11,0 

— 2,8 

— 1.9 

+ 12.1 - 1 0 , 4 - 1 5 , 5 — 16,9 — 19,0 — 2 3 , 0 

- 0,9 

') Brasil ien, Griechenland. Hongkong, Jugoslawien, Südkorea. Mexiko, Portugal, Singapur, Spanien. Taiwan. 

1986 1987 



A U F T R A G S E 1 N G A N G S S T A T I S T I K 

M e t h o d e s t r u k t u r e l l e r 
Z e i t r e i h e n m o d e l l e 

Ziel der Schätzung von s t r u k t u 

rellen Zei t re ihenmodei fen ist die 

Darstel lung einer beobachte ten Rei

he als S u m m e von Trend, saisonaler 

und irregulärer Komponente . Z u 

sätzl ich kann man eine zykl ische 

K o m p o n e n t e e inführen. Die Qualität 

u n d Brauchbarkei t eines geschätz t 

ten Model ls mißt m a n am Dete rmi 

nat ionskoeff iz ienten R 2 (der im-Fal l 

von Zei t re ihendaten nicht sehr aus

sagekräf t ig ist) und an zwei mod i f i 

zierten - ^ r e l a t i v e n — Bes t im

mungsmaßen, R D 2 u n d . RS 2 . RD 2 

se tz t die Prognosegüte des s t r u k t u r 

rellen Zei t re ihenmodel ls zu der ein-

es . n Random Walk mi t Drift? in Bezie

hung. Für R S 2 d ient ein saisonales 

Mi t te lwer tmode l i als Bezugspunk t . ••• 

Ein saisonales Mi t te lwer tmodel l 

ermöglichte .relativ genaue . P r o g n o 

sen von Monatsdaten mit s tarker 

Saisonbewegung.; Dieses Model l : 

verwendet den Mi t te lwer t der Jän

nerwerte als Prognose f ü r d e n JSn:--
ner, den Mit te lwert der Februarwer

te als Prognose fü r den ,Februar 

usw. Ist nun RD 2 ode r RS 2 negativ, 

s o muß das st rukturel le Zei t re ihen

model l verwor fen werden . S ind die

se Größen Null oder knapp posit iv, 

s o l o h n t s i c h der m i t der Schätzung 

eines st rukturel len Ze i t re ihenmo-

dells verbundene. Aufwand k a u m . 

wendet , obwoh l diese restr ikt iven An

nahmen in der Praxis nur selten erfüllt 

s ind In st rukturel len Ze i t re ihenmo

dellen verwendet man daher s tocha-

st ische Funkt ionen für und y, 
Überdies erwies es sich als vor te i l 

haft, zusätzl ich eine zykl ische K o m 

ponente einzuführen, und zwar ent

weder indem man den Zyklus addit iv 

als vierte Komponente zu Gleichung 

(1) h inzufügt oder indem man die zyk

l ische Komponente in den Trend inte

griert In beiden Fällen w i rd aber auch 

für den Zyklus eine stochast ische 

Funkt ion verwendet 

NichtStatist iker werden es woh l 

als aussichtsloses Unterfangen anse

hen, ein Model l schätzen zu wol len, in 

d e m vier Komponenten im Zeitverlauf 

s tochast isch schwanken können Für 

den Statist iker hingegen ist dies keine 

unlösbare Aufgabe Seit geraumer 

Zei t gibt es nämlich mit dem Kaiman-

Filter ein sehr eff izientes Instrument 

für die Bewält igung solcher Schätz

prob leme Die einzige Voraussetzung 

für die Anwendung des Kaiman-Fil ters 

ist, daß das zu schätzende Model l in 

„State-space -Form gebracht werden 

kann (Details über State-space-Dar-

stel lung eines Model ls und Kaiman-

Filter f inden sich in vielen Arbei ten 

über Zei t re ihenmodel le, etwa in Abra
ham — Ledolter, 1983, oder Harvey, 
1981) Strukturel le Zei t re ihenmodel le 

sind ohne größere Schwier igkei ten in 

State-space-Form darzustel len Der 

geschätzte „State"-Vektor kann dann 

zur Berechnung von Schätzwerten 

der n ich tbeobachtbaren K o m p o n e n 

ten verwendet werden Das ESRC 

Centre of Economic Comput ing an 

der London School of Economics ver

fügt über ein C o m p u t e r p r o g r a m m für 

so lche Model lschätzungen Die PC-

Version dieses Programms wurde für 

die Schätzungen im empir ischen Teil 

d ieser Arbei t verwendet 

E m p i r i s c h e E r g e b n i s s e 

Einige Branchen erreichen sowohl 

nach den Auf t ragseingängen als auch 

nach der Produkt ion nur einen ger in 

gen Anteil an der gesamten Industr ie 

Österre ichs Das ist mit ein Grund, 

hier nicht die Model le für alle 17 Bran

chen, sondern für die Industrie insge

samt und fü r drei zusammengefaßte 

Bereiche w iederzugeben : Grundstof 

fe, Produkte der Metal lverarbei tung 

und „leichte Konsumgüter " Auf diese 

drei Bereiche entfal len fast 90% der 

gesamten Auft ragseingänge der 

österre ichischen Industrie. 

A u l t r a g s e i n g ä n g e d e r I n d u s t r i e 

Die Auf t ragseingänge der Indu

strie st iegen von 194,4 Mrd S im Jahr 

1973 auf ein Volumen von 452,5 

Mrd S im Jahr 1987 (jeweils zu lau

fenden Preisen). Die Schätzung eines 

st rukturel len Zei t re ihenmodel ls für 

dieses Aggregat brachte durchaus 

zufr iedenstel lende Ergebnisse Der 

übl iche Determinat ionskoeff iz ient R 2 

ist mit 0,9508 sehr hoch Leider ist die 

Aussagekraft dieser Größe für Zei t re i 

hendaten nicht sehr groß Harvey 
(1984) schlägt daher zwei modif izierte 

Best immungsmaße, R D 2 und RS 2 , vor, 

die viel besser geeignet sind Die ho

hen posit iven Werte von RD 2 und RS 2 

(0,7264 bzw 0 5168) weisen auf eine 

signif ikante Überlegenheit des s t ruk

turellen Zei t re ihenmodel ls zur Analy

se der Auf t ragseingänge der Industrie 

hin. 

Abb i ldung 1 enthält beobachtete 

und geschätzte Werte für die Auf

t ragseingänge der Industrie Die vert i 

kale Achse w i rd hier durchwegs in Lo

gar i thmen dargestel l t ( insbesondere 

nominel le Auf t ragseingänge und reale 

Produkt ionsindizes) , um die Zunahme 

der Schwankungsbre i te der Original

reihe im Zeitablauf auszuschalten Die 

Anpassung ist — abgesehen von ein

zelnen Ausreißern, die durch Großauf

t räge verursacht sein dürf ten — zu

fr iedenstel lend Klaffen beobachtete 

A u f t r a g s e i n g ä i i g e ^ d e r : I n d u s t r i e , 
Beobachtete und:geschätzieW - • ; . 

und geschätzte Werte stark auseinan

der, so deutet dies auf Schwächen im 

Abbildung 1 
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Kennzahlen zur Wirtschaftslage (II) 

1988 1988 

I. Qu. II. Qu. III. Qu. IV. Qu. Oktober Novem- Dezem

ber ber 

Veränderung gegen das Vor lahr in % 

Qu. II. Qu. III. Qu. IV, Qu. Oktober Novem- Dezem
ber 

Energie 
Förderung + 7 , 5 

Kohle - 6,2 

Erdöl - 4,8 

Erdgas + 5,0 

St romerzeugung + 1 3 . 1 

Wasserkraf t + 1 5 , 9 

Wärmekraft + 6 , 3 

Verbrauch + 3 . 8 

Kohle + 5,4 

Erdöl und Mineralöl
p rodukte + 2 . 1 

Treibstof fe + 0,9 

Normalbenzin + 1 8 , 7 

Superbenzin — 3,1 

Dieselkraftstoff — 0,6 

Heizöle + 0 , 7 

Gasöl + 7 , 6 

Sonst ige Heizöle — 2,1 

Erdgas + 5,0 

Elektr ischer St rom + 3 , 6 

Groß- und Einzelhandel8) 

3,0 

0,6 

9,6 

- 0,3 

- 2 5 , 5 

+ 2,4 

+ 5,0 

- 7,3 

+ 3,3 

- 1 9 , 6 

- 1 2 , 1 

- 1 7 , 3 

- 1 5 , 5 

+ 2,2 

+ 0,2 

- 1,8 

+ 8,2 

— 3 0 , 4 

- 2 3 , 5 

- 3 2 , 8 

- 1 3 , 5 

- 0,9 

+ 0,5 

- 2 3 , 7 

+ 12,2 

- 5,5 

+ 0,7 

+ 2,8 

- 1 3 , 8 

- 2,6 

— 16,0 

+ 3,2 

+ 9,1 

+ 3,3 

+ 3,2 

+ 18,6 

— 13,7 

- 6,6 

— 17,3 

- 1 2 , 9 

+ 3,3 

- 7,1 

- 4 3 , 5 

+ 13,4 

+ 26,0 

- 7,8 

- 1 0 , 0 

+ 7,6 

+ 1.4 

- 0,5 

+ 1.1 

+ 0,1 

- 2,6 

+ 0,1 

+ 1,2 

- 4,6 

- 4.7 

- 4,6 

+ 5,0 

+ 4,9 

+ 3,1 

+ 6,2 

- 1,6 

- 2,4 

— 3 7 . 6 

+ 11,8 

+ 12,8 

- 1,6 

- 1,6 

- 1,4 

- 5,4 

- 1 8 , 9 

- 6,6 

- 5,2 

- 1.6 

- 3,6 

- 7,8 

- 17,5 

- 3 8 , 2 

- 7,4 

+ 3,6 

+ 3,1 

Veränderung gegen das Vorjahr in 1 

+ 6,6 

- 2 5 , 3 

+ 15,4 

+ 11,5 

+ 9,4 

+ 12,4 

+ 5,9 

+ 10,7 

- 2,4 

+ 19,3 

+ 5,8 

+ 4.7 

+ 3.1 

+ 8,7 

+ 40,7 

+ 67,0 

+ 29,9 

+ 5,5 

+ 7,9 

Großhandelsumsaize, real . . . + 1,7 + 10,2 + 10,1 + 10,0 + 5,4 + 10,1 

Agrarerzeugnisse, 
Lebens- und Genußmittel _ 0.7 + 5,6 + 9,2 + 4,0 - 3,2 + 2.4 

Rohstof fe und 
Halberzeugnisse + 1,0 + 2,9 + 2,5 + 3,4 — 1.3 + 7,0 

Fert igwaren + 4,0 + 15,3 + 12.4 + 9,8 + 12,1 + 16,1 

Großhandelsumsätze, 
nominel l 0,2 + 9,1 + 8,9 + 10,1 + 5,5 + 10,2 

Wareneingange des 
Großhandels, nominell _ 1,0 + 7.3 + 11.7 + 11.7 + 5,2 + 10,5 

Einzelhandelsumsätze, r e a l . . . + 2,1 + 8,5 + 4,5 + 2,6 - 1,9 + 2,7 

Kurzlebige Güter + 2,0 + 4,6 + 2,8 + 2,9 — 3,9 + 1.1 

Nahrungs- und 
Genußmittel + 3,9 + 8,7 + 5,5 + 5,0 — 0,3 + 2,2 

Bekle idung und Schuhe . + 0,8 + 4.4 - 0,0 + 2,6 - 1 1 , 2 - 3,6 

Sonst ige 
kurzlebige Güter + 0,8 + 1,0 + 1,3 + 0,9 — 3.1 + 2,7 

Langlebige Güter + 2,3 + 19,5 + 8,7 + 2,0 + 3,5 + 6,9 

Fahrzeuge - 1,8 + 16,1 + 7,1 - 0,5 + 8,2 + 16,4 

Einr ichtungsgegen
stande und H a u s r a t . . . + 3,8 + 20,6 + 9,3 + 4,2 + 0,7 + 0,3 

Sonst ige 
langlebige Güter + 12,2 + 28,4 + 13,7 + 3,4 + 0,1 + 5,3 

Einzelhandelsumsätze, 
nominell + 2,9 + 9.8 + 5,6 + 2,6 — 1,9 + 2,7 

Wareneingänge des 
Einzelhandels, n o m i n e l l . . . . + 2,9 + 9,5 + 6,4 + 2,3 — 0,1 + 5,5 

+ 1,5 

+ 8,6 

- 9,8 

a ) Grof ihandelsumsatze net to, Einzelhandelsumsätze brut to . 

Veränderung gegen das Vor iahr in 1 

Außenhandel 
Ausfuhr insgesamt, nominel l . — 0,0 

Nahrungs- und Genußmittel — 1 1 , 1 

Rohstof fe und Energie . . . . + 8 , 5 

Halbfertige Waren + 1 , 3 

Fert igwaren — 0,6 

investilionsguier + /, / 

Konsumgüter — 1.4 

Holz + 0,8 

Papier + 5,4 

Eisen und Stahl — 3,0 

Metalle + 9,6 

Metal lwaren — 2,2 

Maschinen (SITC 71 bis 77) + 1,2 

Nach r ichten gerate + 0 , 8 

EG 86 + 5,4 

BRD + 6,4 

Italien + 1 1 , 7 

Großbri tannien + 2 , 3 

EFTA 86 - 5,4 

Schweiz — 5,4 

Industr iestaaten Übersee . . . . — 7,3 

Oststaaten — 6,4 

OPEC - 2 4 , 3 

Sonst ige Entwicklungsländer . — 1 0 , 6 

Schwel lenländer ' l — 4,4 

Einfuhr insgesamt, nominell . . + 1 , 0 

Nahrungs- und Genußmittel — 4,8 

Rohstof fe und Energie . . . . — 1 1 , 5 

Halbfert ige Waren — 2,5 

Fert igwaren + 5 , 0 

Investitionsgüter + 7,5 

Konsumguter + 3,9 

Pkw — 9.4 

Brennstof fe — 1 5 , 7 

Erdöl . Wert - 3,5 

Erdöl , Menge + 0 , 7 

Erdölprodukte, M e n g e . . . + 3,6 

EG 86 + 2 , 6 

BRD + 1,4 

EFTA 86 + 2 , 9 

Osts laaten — 1 7 , 7 

OPEC - 5,6 

Schwel lenländer ' ) + 1 2 , 9 

Ausfuhrpre is (1979 = 100) . . . - 2,5 

Einfuhrpreis (1979 = 100) . . . - 4,8 

Erdölpreis (S ie t l — 4,2 

Terms of Trade + 2 , 4 

+ 8,0 + 13,8 + 12,1 + 9,7 + 14,8 

- 1 1 , 0 + 7.4 + 27.5 + 20,8 + 20,6 

- 0,2 + 3,6 - 2,7 + 9,5 + 15,3 

+ 12,6 + 10,7 + 12,7 + 6,8 + 10,1 

+ 8,5 + 16,1 + 12,8 + 10,0 + 15,8 

+ 3,5 + 15,2 + 12,9 + 17,5 + 16.1 

+ 10,9 + 16,6 + 12,8 + 6,4 + 15,7 

+ 20,0 + 8,3 + 3,0 + 13,9 + 10,2 

+ 15,5 + 21,4 + 18,0 - 7,8 - 1.4 

+ 7,7 + 10,4 + 19,1 + 15,9 + 17.2 

+ 49,3 + 33,9 + 38,4 + 36,1 + 37,6 

+ 3,6 - 1,2 + 7,6 + 1,6 + 8,5 

+ 5,7 + 18,8 + 15,7 + 12,8 + 20,6 

+ 43,9 + 55,3 - 3 3 , 5 - 7 6 , 9 - 5 8 , 6 

+ 9,9 + 14,9 + 12,2 + 10,0 + 12,4 

+ 9,1 + 13,5 + 11,3 + 10,8 + 13,7 

+ 7,0 + 17,1 + 15,4 + 11,8 + 10,5 

+ 25,8 + 16,6 + 16,8 + 5,7 + 4.0 

+ 4,9 + 11,2 + 6,2 + 6,4 + 13,8 

+ 5,0 + 11,6 + 9,1 + 5,4 + 13,1 

+ 3,4 + 17,4 + 15,0 + 9,5 + 25,2 

- 4,1 + 15,7 + 15,0 + 15,0 + 35,8 

+ 28,3 + 0,3 + 13,8 + 20,3 + 20,3 

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

+ 8,9 + 23,8 + 20,8 + 7,7 + 14,9 

+ 9,1 + 10,2 + 11,2 + 6,7 + 14,3 

+ 0,5 + 2,8 + 7,2 + 1,1 + 14,8 

+ 0,8 - 3,2 - 9,0 - 6,7 + 3,3 

+ 7,2 + 10,3 + 14,5 + 14,5 + 17,4 

+ 11,8 + 13,3 + 14,7 + 7,7 + 15,5 

+ 9,3 + 10,1 + 20,3 + 13,1 + 17,4 

+ 13,0 + 14,9 + 12,3 + 5,2 + 14,5 

+ 28,9 + 25,8 + 31,3 + 17,5 + 29,4 

- 1 1 , 6 - 1 7 . 7 - 2 2 , 4 - 1 7 , 9 — 8,2 

- 1 8 , 5 — 2 3 , 6 - 3 4 , 4 - 2 9 , 5 + 9,3 

- 9,0 - 9,7 - 2 0 , 9 - 8,5 + 50,6 

- 6,2 - 6,2 - 1.0 + 16,3 + 11,3 

+ 7,8 + 11,1 + 11,4 + 8,1 + 13,6 

+ 9,7 + 10,5 + 12,2 + 8,0 + 12,7 

+ 2,8 + 2,4 + 5,6 + 5,1 + 9.7 

+ 10,3 + 1,9 - 2,5 — 3,2 + 8,3 

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

+ 16,2 + 2 6 , 5 + 28,0 + 11.0 + 24,2 

— 10,4 — 15,5 — 16.9 - 2 3 , 0 — 2 7 , 4 

') Brasil ien, Gr iechenland, Hongkong, Jugoslawien, Südkorea, Mexiko, Portugal, Singapur, Spanien, Taiwan. 



Z I N S H A U S S E 

t ung der OeNB, Mögl ichkei ten zu 

Marktbeschränkungen im Kapitalver

kehr mit dem Ausland aufrechtzuhal 

ten, kündigte die Notenbankle i tung 

1988 an, den Kapitalverkehr schr i t t 

weise zu liberalisieren. Einen ersten 

Schr i t t setzte sie mit Wirkung v o m 

1 Februar 1989, als unter anderem 

Transakt ionen im Bereich des L iegen

schaf tsverkehrs , der Direkt invest i t io

nen und der langfr ist igen Unterneh

menskredi te er leichtert wu rden 

Darüber hinaus ver fügten die Ban

ken 1988 — von kurzen Perioden im 

S o m m e r und gegen Jahresende ab

gesehen — im al lgemeinen ausrei

chend über Liquidität, weil bei nahezu 

ausgegl ichener Leistungsbi lanz s o 

wohl die private Kredi tnachfrage (we

gen der günst igen Gewinnlage der 

Un te rnehmen; vgl Hahn, 1989) als 

auch das Finanzierungserfordernis 

des öf fent l ichen Sektors (wegen der 

E indämmung des Nettodef iz i ts des 

Bundes ; Lehner, 1988) mäßig war 

Das Zinsniveau paßte sich 1988 

nur al lmählich an jenes in der Bundes

republ ik Deutschland an — die Z ins

sätze reagierten in Öster re ich — im 

Gegensatz zu vergle ichbaren K o n 

stel lat ionen in f rüheren Jahren (vgl 

Händler, 1985) — verhältnismäßig 

langsam auf den internationalen Z ins

auftr ieb Erst im Sommer , als die 

deutsche Sekundärmark t rend i te be i 

nahe auf das österre ich ische Niveau 

geklet ter t war, zog auch die iniändi-

Z i n s s t f u k t u r Übersicht 1 
n a c h F r i s t i g k e i t 

28 Dezember IS Jänner 
1988 1989 

Geldmarkt 

Taggeld , . 7,25 7 88 

Einmonatsgefd 6 04 6 63 

Dre imonatsge ld 5 88 6.21 

Sechsmonatsge ld 5 90 5 93 

Zwö l fmona tsge id 5 86 5 92 

Rentenmarkf Anleihen i w S 

Mitt lere Restlaufzeit 

von Jahren 

0 b is 1 6,02 6 12 

1 bis 1 6 07 6 21 

2 bis 3 6 24 6 17 

3 bis 4 6 44 6 47 

4 bis 5 6.38 6,39 

5 bis 6 6 35 6 40 

6 b is 7 6 56 6 61 

7 b is 8 6 65 6 63 

8 b is 9 . 6,66 6 7 2 

9 bis 10 6 60 6 64 

Q: Oester re ich ische Nationalbank Oesterre ichische 
Kont ro l lbank 

sehe Rendite leicht an, fiel danach 

aber bis Jahresende parallel zu den 

deutschen Sätzen wieder zurück 

Eine weitere Besonderhei t — die 

al lerdings nicht auf Österre ich be

schränkt bl ieb — war die Ausbi ldung 

einer inversen Zinsstruktur ab De

zember 1988: Im Gegensatz zur „nor

ma len 1 Z inser t ragskurve, bei der für 

vergleichbare Risken die kurzfr is t igen 

Zinssätze unter den langfr ist igen lie-

Weil Österreich infolge der 

Hartwährungspoli t ik eng an die 

monetäre Entwicklung in der 

Bundesrepublik Deutschland 

gebunden ist, folgen die Zinsen im 

al lgemeinen weitgehend der 

deutschen Entwicklung. Im 2. Halbjahr 

1988 paßten sich jedoch die Zinssätze 

in Österreich nur al lmählich an das 

steigende deutsche Niveau an, sodaß 

die „ t radi t ionel le" Zinsdifferenz 

schrumpfte. 

gen, k let terten die Taggeldsätze zeit

weil ig sowohl über die Geldmarktsät 

ze für etwas längere Fristen als auch 

über die Renditen auf dem Renten

markt Auf vo l l kommenen Finanz

märkten drück t dies im al lgemeinen 

aus, daß langfr ist ig ein Rückgang der 

Zinssätze erwartet w i rd , weshalb die 

Anleger rasch noch festverzinsl iche 

Wertpapiere erwerben und alle Mittel 

vom Geldmarkt abziehen Wahr

scheinl icher ist j edoch , daß solche 

Konstel lat ionen nur die unterschiedl i 

che Geschwindigkei t ausdrücken, mit 

der eine restr ikt ive Geldpol i t ik auf den 

Geldmarkt und auf den Kapitalmarkt 

wi rk t Von den internationalen Finanz

märkten k o m m e n d könnte in Öster 

reich ein solcher Einfluß mi tgewirk t 

haben, maßgebend dür f ten aber be

s t immte kurzfr ist ige Erwar tungen ge

wesen sein, auf die wei ter unten noch 

eingegangen wird 

„ Z i n s b u c k e l " ü b e r d e n 
J a h r e s w e c h s e l 

Wie schon in den vergangenen 

Jahren verzeichnete der österre ichi 

sche Taggeldsatz auch gegen Jahres

ende 1988 einen Saisonanst ieg, der 

dem höheren Bargeid- und Impor t f i 

nanzierungsbedarf zugeschr ieben 

werden kann Meist ließ sich die t e m 

poräre Z inserhöhung zusätzl ich auf 

das „Window dress ing" der Banken 

zurück führen Ende 1987 war dieser 

.Buckel" allerdings viel kleiner als in 

den Jahren zuvor, wei l im Z u g e der 

Novelle 1986 zum Kredi twesengesetz 

of fenbar weniger Wert auf eine hohe 

(mit Haftkapital zu unter legende) Bi

lanzsumme gelegt wurde 1 ) 

Auch in der Bundesrepubl ik 

Deutschland besteht eine ähnl iche 

empir ische Regelmäßigkeit : Wie 

schon Ende 1986 z o g der deutsche 

Taggeldsatz Ende 1988 merk l ich an 

und drück te den österre ich ischen 

P e r i o d e n v e r g l e i c h f ü r d e n T a g g e l d s a t z i n Ö s t e r r e i c h 
Tagesdaten 

Abbildung 2 

— J u l i I 9 B 5 b i s ,1 u n 1 1 9 8 6 
— J u i l I 9 B 6 b i s J u n i I 9 E 7 

J u i l l 9 BT b i s . J u n i I 9 B S 
— - — - J i j j i I P B B b i s J a e n n s M isi 

In den vergangenen Jahren war der österreichische Taggeldsatz im Dezember stets höher als im 
Jahresdurchschnitt. Im darauffolgenden Jänner entspannte sich die Marktlage allmählich. An
fang 1989 stieg hingegen der Taggeldsatz auf Rekordwerte von mehr als 8%. 

' ) D i e s g i b t a u c h d e r R ü c k g a n g d e s A n t e i l s d e s A u s l a n d s g e s c h ä f t s a n d e r B i l a n z s u m m e w i e d e r 
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B A U K O N J U N K T U R I N E U R O P A 

B a u v o l u m e n d e r Abbildung! 
g r o ß e n L ä n d e r W e s t e u r o p a s 
Veränderung gegen das Vorjahr in % 

9 5 1 

1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 8 1 9 8 9 1 9 9 0 

0 : W1F0 E u r o - C o n s t r u c t W i e n ! 9 8 9 

Das Bauvolumen expandierte in den großen 
europäischen Ländern überdurchschnittlich. 
Am stärksten zog die Baunacbfrage in Groß
britannien, Frankreich und der Bundesrepu
blik Deutschland an. In Italien blieb sie hin
gegen schwach. 

Construct zusammenarbei tenden 

Länder hat die Bundesrepubl ik 

Deutschland mit über einem Viertel 

den größten Anteil vor Frankreich und 

Italien (jeweils 15%), Großbri tannien 

steht mit 12% an vierter Stelle Die 

kleinen Länder t ragen jeweils zwi 

schen 3% und 5% bei. 

Unter den großen europäischen 

Ländern expandierte 1988 das Bauvo

lumen Großbri tanniens mit 4-9% am 

stärksten — 1989/90 wird s ich das 

Wachstum auf 2J4% und 1/2% verr in

gern ; Frankreich erwartet nach + 6 % 

eine Steigerung von 2%, die Bundes

republ ik Deutschland von 2 1 /2% bzw 

1/2% (nach + 5 % 1988), und in Italien 

w i rd für 1989 ein Zuwachs von 2% 

prognost iz ier t 

Die kleineren Länder rechnen 

1989 mit Ausnahme Belgiens 

( + 3,5%), Österreichs ( + 2,0%) und 

der Schweiz ( + 1,4%) mit einer Sta

gnat ion Eine merk l iche Verr ingerung 

der Nachfrage nach Bauleistungen er

warten Dänemark und Norwegen 

B a u v o l u m e n d e r Abbildung 4 
k l e i n e n L ä n d e r W e s t e u r o p a s 
Veränderung gegen das Vorjahr in % 

1 1 5 

1 0 5 

ee jg ren . 

N i e d e r l a n d e 

p 
Ö s t e r r e i c h 

^ ^ " ^ S c h w e i z 

/ v ./X 
S c h w e d e n 

D ä n e m a r k 

Norwegen 

1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 B 1989 1 9 9 0 

0 : WIF0 E u r o - C o n s t r u c t Wien 1 9 8 9 

Die Banwirtschaft der kleinen europäischen 
Länder wuchs in den letzten Jahren langsa
mer als jene der großen Staaten Europas; 
1989/90 werden nur kleine Zuwachsraten oder 
eine Stagnation, in Skandinavien sogar ein 
Rückgang der Baunachfrage erwartet.. 

nen nahezu alle Länder mit einer Ver

langsamung des Wachstums Der Z u 

wachs des realen Bauvolumens w i rd 

s ich im Durchschni t t 1989 auf V/2% 

(nach + 4 / 2 % 1988) und 1990 auf 1 % 

abschwächen Die erwartete Wachs-

tumsabf lachung wird demnach in den 

k o m m e n d e n zwei Jahren stärker sein 

als jene des Brut to- In landsproduktes 

(BIP 1988 + 3 % , 1989 und 1990 

+ 2 / 2 % ) 

A m Bauvolumen der in der Euro-

K o n j u n k t u r g i b t p r i v a t e r 
B a u n a c h f r a g e I m p u l s e 

Unter den einzelnen Bausparten 

expandierte seit Anfang der achtz iger 

Jahre der Renovierungs- und Moder

nis ierungssektor am stärksten. Sein 

Antei l am gesamten Bauvolumen 

Europas hat s ich von rund 30% 1980 

auf rund 40% 1988 erhöht. Die mei 

s ten europäischen Länder erwarten in 

d iesem Sektor für 1989 und 1990 eine 

im Vergleich zu den vergangenen Jah

ren bescheidene Wachstumsrate von 

1%. 

Hatte der Wohnungsneubau bis 

1987 ( — 2%) rückläuf ige Tendenz ge

habt, so verzeichnete er 1988 mit 

+ 6,6% im Durchschni t t aller europäi 

schen Länder kräft ige Produk t ionszu

wächse, vor allem aufgrund der leb

haften Nachfrage in der Bundesrepu

blik Deutschland, in Großbr i tannien, 

Schweden, in den Niederlanden und 

in Österre ich 1989 wird sich die 

Wachstumsrate im gesamten W o h 

nungsneubau auf 2 / 2 % , 1990 auf 1% 

verr ingern 

Die Perspekt iven fü r den öf fent l i 

chen Hochbau und f ü r den Tiefbau 

sind nicht günst ig. 1989/90 rechnen 

die europäischen Länder aufgrund 

der überwiegend restr ikt iven Haltung 

der öf fent l ichen Haushalte mit einer 

Stagnation in diesem Sektor Die Pro

dukt ion des Wir tschaftsbaus w i r d in 

Europa 1989 um 3 2% und 1990 um 

1 % zunehmen Impulse sind hier vor 

al lem von der al lgemein anhaltend 

günst igen Konjunktur zu erwarten 

K r ä f t i g e B e l e b u n g der 
B a u w i r t s c h a f t i n der B R D 

Das Bauvolumen hatte in der B u n 

desrepubl ik Deutschland in der ers ten 

S t r u k t u r d e s B a u v o l u m e n s i n W e s t e u r o p a 1 9 8 8 
Anteile in % 

Abbildung 3 

4 0 -

24 

17 
15 

W o h n u n g s — W i r t s c h a f t s — Ö f f e n t l i c h e r 

n e u b a u b a u H o c h b a u 

Q: WIF0 Euro -Cons t ruc t Wien 1989 

T i e f b a u 

39 

R e n o v i e r u n g 

Seit Anfang der achtziger Jahre expandiert der Renovierungs- und Modernisierungssektor in 
Europa am stärksten. Sein Anteil am gesamten Bauvolumen stieg von etwa 30% 1980 auf rund 46% 
1988. 
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B A N K E N G R Ö S S E 

Neue Kronen Ze i tung, 25 September 

1988) Von Über legungen zu verschie

denen Kooperat ionsformen zwischen 

Großbanken ( .Länderbank & Z : Wenn 

Banken balzen", Profi l , 12 September 

1988) über Hold ing-Konzepte („1989 

fällt Entscheidung über Sparkassen-

Hold ing" , Die Presse, 5 Dezember 

1988) bzw. Fusionsstrategien in den 

dezentral organisierten Sektoren 

(„Vor Welle von Bankenfus ionen" , 

Wiener Ze i tung, 2 September 1988) 

bis hin zu konkreten Z u s a m m e n 

schlüssen („Sparkasse Villach an Z" , 

Kurier, 23. November 1988) reicht in

zwischen das Spek t rum in der 1988 

s ichtbar in Bewegung geratenen 

österre ich ischen Bankenlandschaft 

Diese Diskussion n immt eine Pro

blematik wieder auf, die berei ts im 

Mi t te lpunkt der KWG-Novelle 1986 

gestanden ist (Handler — Mooslech-
ner, 1986) Das damals diagnost iz ierte 

Konsol id ierungs- und Rationalisie

rungser fordern is erfährt unter den 

neuen äußeren Rahmenbedingungen 

eines künf t igen EG-Banken-Binnen

marktes eine Neuauflage und Ver

schärfung. 

In der Indust r ieökonomie gehört 

die Relevanz der Unternehmens-(Be-

t r iebs-)Größe zu den Standardthemen 

(Scherer, 1980, Schmalensee, 1988) 

Hingegen war sie im Bankwesen bis

her in Österre ich kein ernsthaftes 

Thema Die vor l iegende Arbei t soll 

das spärl iche In format ionsangebot 1 ) 

dazu etwas erwei tern, einige wicht ige 

Gesichtspunkte empir isch beleuchten 

und auf das — angesichts ihrer Be

deutung für Banken und Gesamtwir t 

schaft — erstaunl iche Defizit und 

Desinteresse an entsprechenden Un

te rsuchungen hinweisen 

W e t t b e w e r b s k o n s t e l l a t i o n u n d 
S k a l e n e r t r ä g e 

Ein der Posit ion Österre ichs ge

genüber der EG vergleichbarer A n 

satz der theoret ischen Analyse f indet 

s ich in der Literatur zum „Interstate 

Banking" in den USA (Federal Reser
ve Bank of Chicago, 1986) Ähnl ich 

wie im Fall von österre ich ischen Ban

ken und einheit l ichem EG-Banken

markt stehen auch dor t die Auswir

kungen der Besei t igung „geographi 

scher Restr ik t ionen" auf das Banken

system im Mit te lpunkt (Evanoff — 
Fortier, 1986) Die empir ischen Er

gebnisse dieser Literatur können als 

erste Anhal tspunkte verwendet wer

den. Freilich schränkt die völl ig ande

re St ruktur des Bankensystems in 

den USA die Übert ragbarkei t ein. 

Größe bringt im Bankwesen nicht 

automatisch Kostenvortei le. Über 

einer Mindestbetr iebsgröße kann 

nicht mehr mit globalen 

Kostenvortei len großer gegenüber 

kleinen Banken gerechnet werden. Auf 

best immte Produktkombinat ionen 

spezial isiertes Wachstum wird einem 

universellen Bilanzsummenwachstum 

überlegen sein. 

Zwei Fragen bi lden den Kern der 

Diskussion über „Interstate Bank ing" : 

— Wieweit verändert die Besei t igung 

geographischer Restr ik t ionen den 

Wet tbewerb auf dem Banken

markt? 

— Haben große Banken signif ikante 

Kostenvortei le? 

Mit Veränderungen des Wet tbe

werbs, der Konzentrat ion auf dem 

Bankenmarkt und ihrem Einfluß auf 

das Marktergebnis befaßt s ich die 

„S t ruc tu re-Conduct -Per fo rmance" -

Hypothese (Rhoades, 1982) In der 

Tradit ion von Chamberlin (1933) und 

Robinson (1933) w i rd die Mark ts t ruk

tur, im besonderen die Zahl und Grö 

ße der Anbieter , als bes t immend für 

das Marktverhalten und letzt l ich die 

Gewinnsi tuat ion eines Unternehmens 

(einer Bank) erachtet. Heute stehen 

einander zwei Theorien gegenüber : 

Die eine Vorstel lung geht davon aus, 

daß die Summe der Reakt ionen von 

berei ts auf dem (lokalen) Markt tät i 

gen Banken und den neu in diesen 

Markt expandierenden Banken die 

Konzentrat ion verstärken und die 

Wet tbewerbs intens i tä t verr ingern 

w i rd Demgegenüber sieht die „Con-

tes tab le-Market " -Argumenta t ion die 

dauernde Mögl ichkei t des Mark te in

t r i t ts potentiel ler Konkur renten als so 

bedrohl ich an, daß sich dadurch der 

Wet tbewerb ständig verschärf t (Mor
ris, 1984) 

Entsprechend den insti tut ionellen 

Bedingungen in den USA w i rd zwi

schen d e m Marktzutr i t t über Hold ing-

Gesel lschaften oder über Zweigste l 

len (Branching) untersch ieden Auf 

Österre ich über t ragen würden diese 

beiden Strategien den Kauf e iner be

stehenden österreichischen Bank 

durch eine ausländische Bank bzw 

den Aufbau eines eigenen Zweigste l 

lennetzes durch eine ausländische 

Bank bedeuten 

Für die Holding-Variante s ind em

pir isch kaum Konzentrat ionsef fekte 

festzustel len Die Begründung dafür 

ist das Fehlen eines Kampfes um 

Marktantei le, weil der (zugekaufte) 

Marktantei l der e rworbenen Bank sich 

wenigs tens kurzfr ist ig nicht änder t In 

d iesem Fall wären Wet tbewerbsef fek

te erst längerfr ist ig zu erwarten, wenn 

etwa unter dem neuen Eigentümer 

das (Markt-)Verhalten besonders ag

gressiv würde 2 ) Hingegen lassen sich 

Konzentrat ionsef fekte des Branching 

empir isch klar nachweisen. Al lerdings 

s ind sie nicht besonders stark Die an 

den (lokalen) Marktantei len einzelner 

Banken gemessene Konzentrat ions

rate ist auf Branching-Märkten ten

denziell höher als auf Uni t -Banking-

Märkten 3 ) . Wenn Restr ik t ionen fallen, 

s ind Branch ing-Märk te häufig sehr 

umkämpf te Märkte. 

Der Einfluß des Konzentrat ions

grades auf die Rentabil ität ist nach 

den Ergebnissen aus den USA positiv, 

aber ebenfal ls nicht besonders groß 

Der Markteintr i t t b r ing t j e d o c h bei 

hoher Marktkonzentrat ion vor der 

Mark tö f fnung ausgeprägte Rentabi l i -

tätsver iuste Diese Effekte werden 

umso kleiner, je ger inger der Konzen

t rat ionsgrad vor d e m Marktzutr i t t 

war. 

Wieweit die Bankengröße über 

den Konzentrat ionsef fekt hinaus ein 

Wet tbewerbsvor te i l ist, wird in erster 

Linie vom Verlauf der (Durchschni t ts-) 

Kostenfunkt ion best immt. Entschei -

' ) D e r e m p i r i s c h e Te i l d e r A r b e i t w ä r e o h n e d i e U n t e r s t ü t z u n g d u r c h e i n e R e i h e v o n I n s t i t u t i o n e n n i c h t m ö g l i c h g e w e s e n D e r A u t o r d a n k t i n s b e s o n d e r e d e r 

O e s t e r r e i c h i s c h e n N a t i o n a l b a n k , d e r S c h w e i z e r i s c h e n N a t i o n a l b a n k , d e n Z e n t r a l b a n k e n a u s n e u n E G - L ä n d e r n d e r S a n P a o l o B a n k ( A u s t r i a ) d e r M e d i o b a n c a s o 

w i e d e r B u n d e s g e s c h ä f t s s t e l l e d e r d e u t s c h e n L a n d e s b a u s p a r k a s s e n u n d d e m V e r b a n d d e r p r i v a t e n B a u s p a r k a s s e n in d e r B R D 
2 ) In e i n e r U n t e r s u c h u n g v o n U n t e r n e h m e n s ü b e r n a h m e n i m B a n k w e s e n d e r U S A f i n d e t R h o a d e s k e i n e s i g n i f i k a n t e n R e n t a b i l i t ä t s u n t e r s c h i e d e v o r u n d n a c h d e r F u 

s i o n ; " T h e s e f i n d i n g s c l e a r l y q u e s t i o n t h e v i e w t h a t m e r g e r s , a t l e a s t in b a n k i n g , r i d t h e s y s t e m o f p o o r p e r f o r m e r s o r g e n e r a ü y r e s u l t i n n e t p u b l i c b e n e f i t s in t h e 

f o r m o f g a i n s in e f f i c i e n c y o r s i g n i f i c a n t l y i m p r o v e d p r i c e s o r S e r v i c e s " [Rhoades, 1 9 8 6 , S 183 
3 ) Z u d e n S t r u k t u r m e r k m a l e n d e s B a n k e n s y s t e m s d e r U S A z ä h l t d i e g e s e t z l i c h e B e s c h r ä n k u n g a u f e i n e e i n z i g e B a n k s t e M e in e i n e r R e i h e v o n B u n d e s s t a a t e n (Fian-

nery 1984) 

M o n a t s b e r i c h t e 2/89 IWIFO 91 



K O N S U M V E R H A L I E N 

S t i c h p r o b e u n d E r h e b u n g s p r o g r a m m 

Wie schon 1974 war die St ichprobe fü r die Konsumerhebung 1984 Teil des 

Mikrozensus (der eine geschichtete Zufa l lss t ichprobe ist). Nach den Erfah

rungen über Ausfal lquoten bei f rüheren, insbesondere der letzten Konsumer

hebung wurden die Auswahlsätze der einzelnen Schichten s o festgelegt , daß 

s ich die Net to -St ichprobe (Bru t to -S t ichprobe minus Ausfälle) annähernd pro

port ional auf die Schichten vertei l te. Damit umfaßte die Bru t to -S t ichprobe 

20.177 Adressen Davon waren 6.599 Haushal tsbücher verwertbar . Die Aus

fal lquote be t rug damit einschließlich der Leermeidungen (unbewohnte Woh

nungen) 67,3% (1974 64%). 

Der Kontenplan des Haushal tsbuches wurde gegenüber 1974 gestraf f t 

und vereinfacht, verstärkt wü rden Interviewer eingesetzt . Unter anderem soll

ten sie Auskünf te über Großanschaf fungen während der letzten zwölf Monate 

und deren Finanzierung sowie globale Angaben über das „Nebenbudge t " (in

dividuelle Ausgaben von Haushal tsmitgl iedern, die nicht unmit te lbar a n der 

Haushal tsbuchführung betei l igt waren) e inholen. 1974 war n o c h — al lerdings 

mit mäßigem Erfo lg — versucht w o r d e n , diese Nebenbudgets detai l l iert zu 

er f ragen. Eine wei tere Änderung gegenüber 1974 ist die Bewer tung der Natu-

ra lentnahmen. Sie wurden 1984 zu Verbraucherpre isen erfaßt, 1974 j e d o c h zu 

Erzeugerpre isen. 

Zusätz l ich zu diesen grundlegenden Neuerungen (Bewer tung der Entnah

men , globale Deklarat ionsmögl ichkei t des Nebenbudgets , Ret rospekt ive über 

Großanschaf fungen in den letzten zwöl f Monaten) wurden im Detail n o c h fo l 

gende Modi f ikat ionen gegenüber der Konsumerhebung 1974 vo rgenommen 

{ÖStZ, 1986): Bei t räge und Spenden zählen nicht mehr zu den Verb rauchs-

ausgaben. Nicht mehr Rückzahlungen von Darlehen und Hypotheken f ü r Ei

genheime, E igen tums- und Genossenschaf tswohnungen, sondern nur Annu i 

täten für E igen tums- und Genossenschaf tswohnungen werden als Ver

brauchsausgaben verbucht . Wegen der globalen Erfassung der Ausgaben 

während des Urlaubs war eine Z u o r d n u n g zu den einzelnen Konten in der 

Konsumerhebung 1984 im Gegensatz z u 1974 n icht mögl ich . Nur insgesamt 

angegebene Ausgaben für Großeinkäufe (im Supermarkt ) w u r d e n 1984 nach 

e inem f ixen Schlüssel einzelnen Konten zugeordnet . 

Über die Qualität der Ergebnisse der Konsumerhebung 1984 kann ein Ver

gleich mit der Volkswir tschaf t l ichen Gesamtrechnung Auskunf t g e b e n ; kon

zept ionel ler Unterschiede muß man sich aber bewußt sein. Wie schon 1974 

wurden auch in der Konsumerhebung 1984 die Ausgaben fü r alkohol ische 

Getränke, Tabakwaren und Urlaub erhebl ich untererfaßt: Z u d e m dür f te die 

Konsumerhebung 1984 auch die Verbrauchsausgaben für Gemüse u n d be

sonders fü r Obst gegenüber der VGR unterschätzen (ÖStZ, 1986). Deshalb 

und wegen Unterschieden in den Defini t ionen f ielen die Verbrauchsausgaben 

nach der Konsumerhebung 1984 um knapp 6% niedriger aus als laut Volks

wir tschaf t l icher Gesamt rechnung. 

sung , für Tabakwaren der logar i th

misch inverse Ansatz Die E inkom

menselastizi tät für Tabakwaren geht 

mit wachsendem E inkommen zurück, 

für Gesundhei tspf lege sind keine sy

stemat ischen Unterschiede nach der 

E inkommenshöhe festzustel len Die 

Dif ferenzen dürf ten überwiegend 

durch den Gesundhei tszustand be

gründet sein 

Nach der Höhe der jewei ls best

gesicher ten Elastizität ergibt s ich fo l 

gende Rangordnung der Verbrauchs

g ruppen : 

Verkehr 1,50 

Einr ichtung, Hausrat 1,49 

Bi ldung. Erholung 1,40 

Wohnung 1,34 

Bekle idung 1,16 

Gesundhei tspf lege 1,15 

Beheizung, Be leuchtung 1,01 

Körperpf lege 0,91 

Tabakwaren 0,68 

Ernährung 0,43 

Nach Ergebnissen der 

Konsumerhebung 1984 ist 

insbesondere die Nachfrage nach 

Verkehr, Einrichtung und Hausrat 

sowie Bildung und Erholung elast isch, 

hingegen jene nach Ernährung 

unelast isch. 

Uberpropor t ionale Nachfragestei 

gerungen bei E inkommenszuwächsen 

sind demnach bei Verkehr, E inr ich

tung und Hausrat, Bi ldung und Erho

lung, Wohnung , Bekle idung sowie Ge

sundhei tspf lege zu erwarten 2 ) Etwa 

parallel mit dem E inkommen verän

dern sich die Ausgaben für Beheizung 

und Beleuchtung sowie für Körper

pf lege Unelastisch ist h ingegen die 

Nachfrage nach Tabakwaren und Er

nährung 

Die Höhe der Elastizität ist auch 

ein Maß für die Dringl ichkei t der 

Nachfrage: je niedriger die Elastizität, 

desto dr ingl icher der Bedarf. Die 

Rangordnung der E inkommenselast i 

zitäten nach ihrer Höhe gilt als Abbi ld 

der Präferenzordnung. 

V e r g l e i c h m i t der 
K o n s u m e r h e b u n g 1 9 7 4 

Der Vergleich mit den Ergebnis

sen der Konsumerhebung 1974 wird 

durch die erwähnten method ischen 

Änderungen gestör t 3 ) . In den einzel

nen Verbrauchsgruppen sind die fo l 

genden Punkte zu berücks ich t igen : 

Die Modi f ikat ionen in der Gruppe 

Ernährung gehen in gegensätzl iche 

Richtungen Einerseits wurden die 

Entnahmen 1974 zu Erzeugerpreisen, 

1984 zu Verbraucherpre isen bewertet 

anderersei ts wurde der Verzehr außer 

Haus während des Urlaubs 1974 dem 

Konto Verzehr in der Freizeit, 1984 

den Ur iaubskonten zugeordnet Die 

Ausgaben für Wohnung enthiel ten 

1974 auch die Rückzahlungen von 

Darlehen und Hypotheken für Eigen

heime, E igentums- und Genossen

schaf tswohnungen, 1984 hingegen 

nur die Annui täten für Eigentums

und Genossenschaf tswohnungen 

In der Verbrauchsgruppe Behei

zung , Be leuchtung wurden d ie Ent

nahmen fü r Brennholz 1974 zu Erzeu

gerpreisen. 1984 zu Verbraucherpre i 

sen bewer te t 

in die Verbrauchsgruppe Bi ldung, 

Erholung fielen 1984 die gesamten 

Ausgaben während des Urlaubs, 1974 

2 ) M i t A u s n a h m e d e r A u s g a b e n f ü r W o h n u n g e n t s p r i c h t d i e s i n t e r n a t i o n a l e n E r f a h r u n g e n . 

3 ) F ü r d i e s e n V e r g l e i c h s o l l t e n d i e E r h e b u n g e n s i n n v o l l e r w e i s e e i n e G l e i c h g e w i c h t s s i t u a t i o n w i e d e r g e b e n w a s z u m i n d e s t f ü r 1 9 7 4 z u b e z w e i f e l n ist 
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Kennzahlen zur Wirtschaftslage (II) 

1988 1988 1989 

Qu. II. Qu III. Qu. IV. Qu. Novem- Dezem- Janner 
ber ber 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

I. Qu. 

1988 

Qu. III. Qu. IV Qu. Novem- Dezem- Jänner 

Veränderung gegen das Voriahr in 

Energie 
Förderung 

Kohle 

Erdöl 

Erdgas 

S t romerzeugung . . . 

Wasser k r a l l . 

Warmekraft 

Verbrauch 

Kohle 

Erdöl und Mineralöl
p rodukte 

Treibstoffe 

+ 7,5 — 1,5 - 0,3 + 0,5 - 7,1 + 1,6 + 6,6 + 1,1 

- 6,2 - 3 2 , 7 - 2 5 , 5 - 2 3 , 7 - 4 3 , 5 — 3 6 , 1 — 2 5 , 3 — 4 4 , 2 

— 4,8 + 10,6 + 2,4 + 12,2 + 13,4 + 14,3 + 15,4 + 15,8 

+ 5,0 + 7,4 + 5,0 - 5,5 + 26,0 + 10,6 + 11,5 + 7,8 

+ 13.1 - 3,0 - 7,3 + 0,7 - 7,8 + 3,1 + 9.4 + 1,5 

+ 15,9 - 0,6 + 3,3 + 2,8 — 10,0 + 6.2 + 12,4 + 8,6 

+ 6,3 - 9,6 - 1 9 , 6 - 1 3 , 8 + 7,6 - 1,6 + 5,9 - 9,8 

+ 3,8 — 2,9 - 1 2 , 1 - 2,6 + 1.4 + 2,9 + 10,7 + 3,1 

+ 5,4 — 12,0 — 17,3 - 1 6 . 0 - 0,5 - 1 2 , 1 - 2,4 - 1 5 . 1 

+ 2.1 — 1,3 - 1 5 , 5 + 3,2 + 1,1 + 7,1 + 19,3 + 9,2 

+ 0,9 + 2,8 + 2,2 + 9,1 + 0,1 + 0,5 + 5,8 + 1,7 

+ 18,7 - 0,1 + 0,2 + 3,3 - 2,6 — 1,0 + 4,7 - 5,3 

— 3,1 - 0,3 - 1,8 + 3,2 + 0.1 - 2,9 + 3,1 — 7,5 

— 0,6 + 7,6 + 8,2 + 18,6 + 1,2 + 4,3 + 8,7 + 16,9 

+ 0,7 — 11,1 - 3 0 , 4 - 1 3 , 7 - 4,6 + 13,0 + 40,7 + 13,6 

+ 7,6 - 4,2 — 2 3 , 5 - 6,6 - 4.7 + 22.1 + 67,0 + 40,5 

- 2,1 - 1 4 , 2 - 3 2 , 8 - 1 7 , 3 - 4,6 + 9,3 + 29,9 + 4.4 

+ 5,0 - 5,7 - 1 3 , 5 - 1 2 , 9 + 5,0 + 2,4 + 5,5 - 1,5 

+ 3,6 + 3,0 — 0,9 + 3,3 + 4,9 + 5,4 + 7,9 + 5,1 

Superbenzm — 

D iese lk ra f ts to f f . . 

Heizöle 

Gasöl 

Sonst ige Heizöle 

Erdgas 

Elektr ischer St rom . . . 

Groß- Und Einzelhandel9) Veränderung 

GroBhandelsumsatze. real + 1,7 + 1 0 , 0 + 1 0 , 2 + 1 0 , 1 

Agrarerzeugnisse. 

Lebens- und Genußmil te i — 0,7 + 5,4 + 5,6 + 9,2 
Rohstof fe und 

Halberzeugnisse + 1 , 0 + 3 , 2 + 2,9 + 2,5 

Fert igwaren + 4,0 + 1 3 , 4 + 1 5 , 3 + 1 2 , 4 

GroBhandelsumsatze. 
nominell — 0,2 + 9,4 + 9,1 + 8,9 

Wareneingange des 
Großhandels, n o m i n e l l . . . . — 1,0 + 1 0 , 6 + 7.3 + 1 1 , 7 

Einzelhandelsumsätze, rea l . + 2,1 + 3,8 + 8,5 + 4,5 

Kurzlebige Güler + 2 , 0 + 1 . 9 + 4 , 6 + 2,8 

Nahrungs- und 

Genußmmel + 3 . 9 + 4 . 8 + 6 . 7 + 5,5 

Bekleidung und Schuhe + 0.8 — 2,2 + 4,4 — 0,0 

Sonst ige 

kurzlebige Güter . + 0,8 + 1,0 + 1,0 + 1,3 

Langlebige Güter . . . . + 2 , 3 + 8,6 + 1 9 , 5 + 8,7 

Fahrzeuge — 1,8 + 8 , 3 + 1 6 , 1 + 7,1 

E inr ichtungsgegen-

Stande und Hausrat . . + 3 , 8 + 8,1 + 2 0 , 6 + 9,3 
Sonst ige 

langlebige Güter + 1 2 , 2 +11 .1 + 28,4 + 1 3 , 7 
Einzelhandelsumsätze. 

nominell + 2 , 9 + 4 , 3 + 9 , 8 + 5,6 
Wareneingänge des 

Einzelhandels, nominell + 2,9 + 5,0 + 9,5 + 6,4 

gegen das Vorjahr in % 

+ 10.0 + 9,9 + 10,1 + 13,7 

+ 4,0 + 3,6 + 2,4 + 11,6 

+ 3,4 + 3,8 + 7.0 + 6,2 

+ 9,8 + 16,1 + 16.1 + 19,5 

+ 10,1 + 9,4 + 10,2 + 12,4 

+ 11,7 + 11,0 + 10,5 + 17,2 

+ 2,6 + 0,6 + 2,7 + 0,8 

+ 2.9 - 1.7 + 1,1 - 2,1 

+ 5.0 + 0.9 + 2,2 + 0,9 

+ 2,6 - 1 0 , 3 - 3.6 - 1 4 . 5 

Außenhandel 
Ausfuhr insgesamt, nominell . — 0,0 + 1 1 , 9 

Nahrungs- und Genußmittel — 1 1 1 + 1 2 , 2 

Rohstof fe und Energie . . . . + 8 , 5 + 4 , 7 

Halbfert ige Waren + 1,3 + 1 0 . 9 

Fert igwaren — 0,6 + 1 2 . 9 

Investitionsgüter -/- 1.1 +12,1 

Konsumguter — 1,4 + 13,3 

Holz + 0 , 8 + 1 0 , 3 

Papier + 5,4 + 1 7 , 8 

Eisen und Stahl — 3,0 + 1 2 , 7 

Metalle + 9,6 + 3 6 , 4 

Metal lwaren — 2,2 + 5,7 

Maschinen (SITC 71 bis 77) + 1.2 + 1 3 , 7 

Nachr ichtengerate + 0 , 8 — 7 0 , 2 

EG 86 + 5 , 4 + 1 2 , 7 

BRD + 6,4 + 1 2 , 5 

Italien + 1 1 . 7 + 1 2 , 4 

Großbritannien + 2 , 3 + 1 5 , 7 

EFTA 86 - 5,4 + 8 , 1 

Schweiz — 5,4 + 8 , 8 

Industr iestaaten Übersee . . . . — 7,3 + 13.4 

Oststaaten — 6.4 + 1 3 , 3 

OPEC — 2 4 , 3 + 1 4 , 4 

Sonst ige Entwicklungsländer . — 1 0 . 6 + 2,0 

Schwel lenländer ' ) — 4,4 +15 ,8 

Einfuhr insgesamt, nominell . + 1 , 0 + 9,6 

Nahrungs- und Genußmittel — 4,8 + 3,1 

Rohstof fe und Energie . . . . — 1 1 , 5 — 3,1 

Halbfertige Waren — 2,5 + 1 1 . 7 

Fert igwaren + 5 , 0 + 1 2 , 0 

investitionsguier + 7.5 + 12,7 

Konsumgüter + 3.9 +11,7 

Pkw - 9,4 +28,8 

Brennstoffe — 1 5 , 7 — 1 4 . 6 

Erdöl, Wert - 3,5 - 2 4 . 0 

Erdöl, Menge . . . . + 0 , 7 - 8,6 

Erdölprodukte, M e n g e . . . + 3,6 + 0,3 

+ 8,1 

- 1 1 , 0 

+ 2,2 

+ 12,6 

+ 8,5 

•/- 3,6 

+ 10,9 

+ 20,0 

+ 15,5 

+ 7,7 

+ 45,3 

+ 6,0 

+ 5,7 

- 7 4 , 7 

+ 10,2 

+ 9,6 

+ 7,0 

+ 25,8 

+ 4,9 

+ 5,0 

+ 3.4 

- 4,1 

+ 28,3 

+ 0,8 

+ 8,9 

+ 9,4 

+ 0,5 

+ 2,9 

+ 7,2 

+ 11,8 

+ 9.3 

+ 12,9 

+28,9 

- 8,1 

- 1 8 . 5 

- 9,0 

- 6,2 

+ 14,1 

+ 7.4 

+ 7.4 

+ 10,7 

+ 16,1 

+ 15,2 

+ 16,6 

+ 8,3 

+ 21,5 

+ 10,4 

+ 30,4 

+ 1,0 

+ 18,8 

- 6 6 , 6 

+ 15,3 

+ 14,3 

+ 17,1 

+ 16,6 

+ 11.2 

+ 11,6 

+ 17.4 

+ 15,7 

+ 0,4 

- 2,1 

+ 23,8 

+ 10,3 

+ 2,7 

- 1,9 

+ 10,3 

+ 13,3 

+ 10,1 

+ 14,9 

+25,8 

- 1 5 , 5 

- 2 3 , 6 

- 9,7 

- 5,7 

+ 12,1 

+ 27,4 

- 1,1 

+ 12,1 

+ 12,8 

+ 13,0 

+ 12.7 

+ 3,1 

+ 18,1 

+ 17,5 

+ 37.4 

+ 8,2 

+ 15,7 

- 6 6 , 1 

+ 12,3 

+ 11.5 

+ 15,1 

+ 16,7 

+ 6,2 

+ 9,1 

+ 14,4 

+ 15,0 

+ 13,8 

+ 9.9 

+ 20,6 

+ 11.1 

+ 6,9 

- 9,0 

+ 14,8 

+ 14,5 

+ 20,0 

+ 12,' 

+ 31,3 

- 2 2 , 5 

— 3 4 4 

- 2 0 , 9 

- 0,7 

+ 13,1 

+ 27,5 

+ 1D,4 

+ 8,7 

+ 13.9 

+ 15.5 

+ 13,1 

+ 12,2 

+ 16,0 

+ 15,3 

+ 34.2 

+ 7.9 

+ 14,4 

- 7 2 , 5 

+ 13,0 

+ 14,7 

+ 10,7 

+ 6,2 

+ 9,8 

+ 9,5 

+ 16.9 

+ 23,6 

+ 17,3 

- 0,8 

+ 10,6 

+ 7,8 

+ 2,7 

- 3,3 

+ 14,2 

+ 8,7 

+ 11.5 

+ 7,2 

+ 29,8 

- 1 0 . 7 

- 1 5 , 5 

+ 10,5 

+ 12,8 

+ 14,8 

+ 20,6 

+ 15,3 

+ 10,1 

+ 15,9 

+ 16.1 

+ 15,7 

+ 10,2 

- 1,3 

+ 17,2 

+ 37,6 

+ 8,7 

+ 20,6 

- 5 8 , 6 

+ 12,4 

+ 13,7 

+ 10,5 

+ 4,0 

+ 13,8 

+ 13,1 

+ 25.2 

+ 35,8 

+ 20.3 

+ 4,5 

+ 14,9 

+ 14,2 

+ 14,9 

+ 3,4 

+ 17.8 

+ 15,1 

+ 17,4 

+ 14,0 

+ 29.4 

- 8,0 

+ 9.3 

+ 50,6 

+ 12.0 

+ 14,8 

+ 40,9 

+ 6,2 

+ 9,2 

+ 15,8 

+ 13,2 

+ 17,6 

+ 12,6 

+ 56,3 

+ 12,7 

+ 28,8 

+ 13,8 

+ 10,3 

- 7 6 , 5 

+ 17.1 

+ 20,4 

+ 9,7 

+ 9,3 

+ 9,4 

+ 10,1 

+ 17,0 

+ 20,7 

+ 12,6 

- 8,1 

+ 9,2 

+ 2,6 

- 6,8 

- 6,1 

+ 9,8 

+ 3,5 

+ 5.2 

+ 2,4 

+ 45,2 

- 4,8 

- 1 6 , 0 

+ 5,7 

+ 10,0 

0,9 + 0,9 + 2,7 + 2,6 EG 86 + 2,6 + 9,8 + 8,1 + 11.3 + 11.3 + 8,5 + 13,4 + 4,0 

2,0 + 6,4 + 6,9 + 8,3 BRD + 1.4 + 10,4 + 10,3 + 10,8 + 12,2 + 8,6 + 12,8 + 5,0 

0,5 + 12,1 + 16.4 + 11.7 EFTA 86 + 2,9 + 3,0 + 2,7 + 2,4 + 5,6 + 1.7 + 9,6 - 9,3 

Oststaaien - 1 7 , 7 + 2,7 + 10,4 + 2,0 - 2,6 + 2.4 + 8,5 + 1,7 
4,2 + 2,9 + 0,3 + 6,5 OPEC - 5,6 - 1 8 , 9 - 2,9 - 2 3 , 1 - 2 9 , 5 - 1 4 , 3 + 5,7 - 8,5 

3 4 + 6,0 + 5,3 + 9,2 
Schwel lenlander ' ) + 12,9 + 20,4 + 16,2 + 26,5 + 27,5 + 12,3 + 24,5 + 1,6 

3 4 + 6,0 + 5,3 + 9,2 
+ 16,2 + 12,3 + 24,5 + 1,6 

Ausfuhrpre is [1979 = 100) . . . - 2,5 

2,6 + 0,6 + 2,7 + 0,8 Einfuhrpreis 11979 = 100) . . . - 4,8 

Erdölpreis (S ie t) - 4,2 - 1 6 , 8 - 1 0 , 4 - 1 5 , 5 — 16,9 — 23.6 — 2 7 , 4 - 2 0 , 5 
2,3 + 2,5 + 5,5 + 2,2 

Terms of Trade + 2.4 

i Großhandelsumsaize neHo, Einzelhandelsumsätze b ru t lo ') Brasil ien, Gr iechenland, Hongkong, Jugoslawien,Südkorea, Mexiko. Poriugal, Singapur. Spanien, Taiwan. 



K R A F T F A H R Z E U G M A R K T 

P k w - D i c h t e i n Übersicht 1 
v e r s c h i e d e n e n L ä n d e r n 
Ende 1987 

Pkw je 1.000 
Einwohner 

Öster re ich . 354 

USA 560 

B R D . 486 

Frankreich 468 

Italien 455 • 

Schweiz . . . 454 

Ungarn 170 

Q: international Road Federat ion 
st ics 1988 

Wor ld Road Stau-

Ein Vergleich der durchschni t t l i 

chen Haltungsdauer von Pkw in 

Österre ich und in der Bundesrepubl ik 

Deutschland soll die Frage nach der 

Überal terung des Österreichischen 

Pkw-Bestands beantwor ten In 

Deutschland sind die äußeren Um

stände des Fahrzeugbetr iebs ähnlich 

wie in Öster re ich ; die vermut l ich et

was r igorosere technische Kontrol le 

(TÜV), das höhere durchschni t t l iche 

E inkommen und die niedr igeren Prei

se (der Mehrwer ts teuersatz auf Pkw 

ist seit 1978 nur noch halb so hoch 

wie in Österreich) lassen eine etwas 

kürzere Haltungsdauer in der BRD er

war ten Al lerdings ist der Antei l der — 

kurz lebigen — Kleinwagen in der 

Bundesrepubl ik Deutschland ger inger 

als in Österreich. 

Die für den Vergleich er rechneten 

Löschungsquoten geben an, welcher 

Antei l der im Jahr t zugelassenen fa

br iksneuen Fahrzeuge im Beobach

tungsjahr nicht mehr angemeldet war 

Die ge löschten Fahrzeuge wurden in

zwischen verschrot te t , export ier t 

oder in Gebrauchtwagenlager ge

stellt Die Löschungsquoten der Pkw 

bis zu einem Alter von s ieben Jahren 

s ind in der Bundesrepubl ik Deutsch

land durchwegs höher als in Öster 

reich Dies kann auf den höheren Ex

por t jüngerer Gebrauchtwagen aus 

der BRD zurückgeführ t werden Daß 

die Löschungsquote für acht- bis elf

jährige Pkw in der BRD ger inger ist, 

geht auf den größeren Anteil von 

langlebigen Model len der oberen 

Hubraumklassen im Pkw-Bestand zu

rück. Pkw, die vor zwölf oder mehr 

Jahren erstzugelassen wurden, wer 

den h ingegen in Österre ich weniger 

ge löscht als in der BRD Das ist wahr

scheinl ich Ausdruck der s t rengeren 

Maßstäbe der kraf t fahrrecht l ichen 

technischen Uberprü fungen von 

P k w - N e u z u l a s s u n g e n Abbildung 3 
n a c h H u b r a ü m k l a s s e n 

—B1s 1 0 0 0 c c m 

— — 1 0 0 1 b i s 1 5 0 0 c c m 

1 5 0 1 b i s 2 0 0 0 c c m 

s o • 2 0 0 1 c c m u n d m e h r 

7 0 7 2 7 4 7 6 7 8 8 0 8 2 8 4 8 6 8 8 

Fahrzeugen in der BRD In Öster re ich 

hat die Einführung der jähr l ichen 

§-57a-Überprüfung im Jahr 1971 die 

verstärkte Löschung von Al t fahrzeu

gen ausgelöst : Hatte die Löschungs

quote für zehnjährige Fahrzeuge bis 

1971 30% betragen, so st ieg sie in der 

Folge auf fast 45% Die Einführung 

des erhöhten Mehrwerts teuersatzes 

für Pkw im Jahr 1978 hat den Trend 

einer f rüheren Verschro t tung von Alt

fahrzeugen nicht un te rb rochen 

Die Ziele einer Verr ingerung der 

Umwel tbe lastung und einer Erhöhung 

der Verkehrssicherhei t lassen sich 

demnach rascher durch s t rengere 

Überprüfung des technischen Fahr

zeugzustands als durch eine Senkung 

der Mehrwer ts teuer auf Neuwagen er

reichen 

T r e n d z u g r o ß v o l u m i g e n 
M o t o r e n h ä l t a n 

Sinkende Treibstof f preise und 

steigende E inkommen verstärken die 

Nachfrage nach Pkw-Model len mit 

großem Moto rhub raum, die in der Re

gel auch le istungsstärker und k o m 

for tabler s ind Der längerfr ist ige 

Trend zu den Model len der höheren 

Hubraumklassen wurde nur durch die 

Benzinver teuerung in den Jahren 

1973 und 1974 un te rbrochen 

1974 waren zwei Drittel aller neu-

1974 

Bis 1 000 c m 3 17 6 

1 001 bis 1 500 c m 3 49 0 

1.501 b is 2 00O c m 3 25,4 

2 001 c m 3 und mehr 7 9 

Q: Österre ich isches Stat is t isches Zentra lamt 

L ö s c h u n g s q u o t e n f ü r Übersicht! 
P k w i n Ö s t e r r e i c h u n d 
i n d e r B R D 
1. Juli 1987 

Jahr der Neuzulassung Öster re ich 1 ) B R D 

Löschungsquoten in % 

1985 . . . 1,9 3,6 

1984 .. 1,9 4 8 

1983 3,1 4 7 

1982 3 5 6 4 

1981 5,3 • 7,6 

1980 8,3 9,6 

1979 14,0 12,3 

1978 19,0 18,2 

1977 31,8 29,0 

1976 46,4 44,3 

1975 . ] 59,5 60,6 . 

1974 68,1 70,1 

1973 74 6 78,5 

Q: WIFO-Datenbank. - ) Bes tände vom 3 1 . D e z e m -
ber 1986 und 31 Dezember 1987 linear in terpo l ier t 

zugelassenen Pkw mi t Motoren mit 

e inem Hubraum von weniger als 

1 500 c m 3 ausgestat tet In den fo lgen

den Jahren konzentr ier te s ich die 

Nachfrage auf die Hubraumklassen 

zwischen 1 000 und 2 000 c m 3 , Klein

wagen und große Limousinen wurden 

immer weniger gekauf t Seit 1982 

n immt der Antei l der Pkw sowoh l in 

der Hubraumklasse von 1 500 bis 

2.000 als auch über 2 . 0 0 0 c m 3 kont i 

nuierl ich zu, während die Model le un

ter 1 500 c m 3 laufend Marktantei le 

verl ieren. 1985 überwogen berei ts die 

Hubraumklassen über 1.500 c m 3 , 1988 

stel l ten sie mehr als zwei Dri t te l der 

neuzugelassenen Pkw Damit war eine 

ähnliche Größenst ruk tur der Neuzu

lassungen erreicht, wie sie in der 

Bundesrepubl ik Deutschland schon 

seit längerer Zeit gegeben ist 

A u s w i r k u n g e n d e r n e u e n 
A b g a s b e s t i m m u n g e n auf d e n 

P k w - M a r k t 

Mit der Novelle zur Kraf t fahrge

se tz -Durch führungsverordnung vom 

1 August 1985 wurde die höchs tzu 

lässige Schadstof femiss ion fü r Pkw 

drast isch reduziert Seit 1 Jänner 

1985 1986 1987 1988 

Antei le in % 

6,1 7,0 6 5 3,2 

41 1 39.6 41,3 28.3 

45,3 44,9 43,0 57,1 

7 5 8 5 9 2 11 4 

P k w - N e u z u l a s s u n g e n n a c h H u b r a u m k l a s s e n Übersicht3 
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Ö S T E R R E I C H U N D D I E E G 

Ö s t e r r e i c h u n d d i e E G : A u s g e w ä h l t e W i r t s c h a f t s i n d i k a t o r e n Übersicht 1 

BIP p ro Kopf Int lal ionsrate Arbei ts losen rate Leistungsbi lan? Außenhandel mit BIP p ro Kopf 
der EG 

19B7 Z 1980/1988 0 1980/1987 

1 0 0 0 $ l n % In % des BIP In % 1 ) 

Öster re ich 15.5 3,7 4 2 - 0 , 6 60,5 

Dänemark 59 7 6 5 8 6 - 3 6 49,9 

BRD . 18,3 2 8 7 0 1,5 56,9 

Luxemburg 16 8 4,6 1 4 

F rank re ich . 15,8 7,0 9.4 - 0 6 55,9 

Niederlande 14 5 2 6 11 6 2 7 68,0 

Belgien 14,0 4 8 12 4 - 0 , 8 71,3 

Italien 13 2 1 0 5 11,8 - 0 , 8 51,6 

Großbr i tannien 11,8 6.0 10,3 1.0 49,9 

Irland 8 3 8 7 15 1 - 6 5 71 7 

Spanien 7 4 10,0 18,1 - 0 , 5 4 5 1 

Gr iechenland 4 7 19,5 6 5 - 5 , 7 53,8 

Por tuga l 3 6 18,2 7,8 - 3 , 4 .' ' 56,1 

EG 1 3 2 6,5 0 1 53,7 

Q: OECD - ') Expor t e plus Impor te in die EG i n % des gesamten Außenhandels 

Wirtschaft lange nicht so gut wie in ei

ner Momentaufnahme der Gegen

wart ; sie hat insbesondere bei „Zu

kunf ts t rägern" einen merk l ichen 

Nachholbedarf : Aspekten der Interna-

t ional is ierung, des wel twei ten Marke

t ings und der opt imalen Unterneh

mensorganisat ion w i rd wenig Auf

merksamkei t geschenkt 

A n p a s s u n g s b e d a r f i n b e i d e n 
S z e n a r i e n 

Die bisher igen Ergebnisse aus 

den WIFO-Studien s ind nicht als be

t r iebsbezogene Handlungsanweisun

gen zu verstehen Sie dienen vielmehr 

als Entscheidungshi l fen für die Wirt

schaftspol i t ik, indem sie den po ten

tiellen Anpassungsbedar f in der Ge

samtwir tschaf t und in wicht igen Teil

bereichen aufzeigen Von den zwei 

Szenarien ausgehend wurde gefragt , 

welche Folgen die Verwirk l ichung des 

EG-Binnenmarktes für die öster re i 

chische Wirtschaft hätte 

Im EG-Binnenmarkt wäre der 

Handlungsspielraum der 

österreichischen Wirtschaftspol i t ik 

enger als heute; wegen der schon 

bisher in manchen Bereichen geübten 

„Selbstbeschränkung" Österreichs 

würde dies aber kein Abgehen von den 

bisherigen wir tschaftspol i t ischen 

Grundsätzen not ig machen. 

Der Handlungsspielraum der Wirt
schaftspolitik Österre ichs wäre im 

Binnenmarkt in verschiedenen Berei 

chen enger; angesichts der schon 

bisher in manchen Bereichen geübten 

„Selbstbeschränkung" Österreichs 

( insbesondere in der Währungspol i 

tik) würde dies aber keine Änderung 

der wir tschaf tspol i t ischen Grundsätze 

er fordern. Im einzelnen wären fo lgen

de Anpassungsschr i t te er forder l ich : 

— Für die Hartwährungspolitik ergä

be sich in keinem der beiden Sze

narien ein unmit te lbarer Anpas

sungsbedar f 

— Im Gegensatz dazu wäre im Inte

grat ionsszenario die Fiskalpolitik 
zu ändern, und zwar insbesondere 

die St ruktur der indirekten Be

s teuerung Noch nicht ausdisku

t ierte Vorschläge in der EG sehen 

für die Mehrwer ts teuer eine Band

breite von 14% bis 20% (für den 

ermäßigten Satz von 4% bis 9%) 

vor ; aus ihrer Verwirk l ichung ergä

ben sich in Österre ich Ausfälle an 

Budgete innahmen Berücks icht ig t 

man auch die notwendigen Anpas

sungen in der Besteuerungsst ruk

tur der Mehrwer ts teuer sowie die 

zu erwartenden Mindere innahmen 

an Verkehrssteuern und die Mehr

einnahmen an Verbrauchsteuern, 

ergibt s ich nach Berechnungen 

des Bundesmin is ter iums für Fi

nanzen {Blaha — Kitzmantel, 1988, 

Kitzmantel, 1988) per Saldo prak

t isch keine Einnahmenänderung 

Belastet würden die öf fent l ichen 

Haushalte nach den gle ichen Be

rechnungen al lerdings durch den 

Net to-Jahresbei t rag von etwa 

13 Mrd S (auf der Basis von 1989), 

den Öster re ich an das EG-Budget 

leisten müßte. 

— In der Handelspolitik hätte Öster

reich den gemeinsamen Zolltarif 

der EG zu übernehmen; dies wür 

de das österre ich ische Zollniveau 

gegenüber Drit t ländern v o n der

zeit durchschni t t l i ch 4,9% auf 4,2% 

ermäßigen Hinzu kämen Anpas

sungen in der Außenhandelspol i 

t ik, die vor al lem die autonome 

Gestal tung der Osthandelspol i t ik 

beschränken könnten. Anderer

seits f ielen administrat ive Handels

hemmnisse w e g (Ursprungszeug

nisse, Ant i -Dumping-Verfahren) 

Eingehender untersuchte das 

WIFO die Folgen einer Angle ichung in 

der Wettbewerbspolitik, die s ich in 

der EG auf Kartel le, Monopo le und 

Subvent ionen bezieht (Szopo, 1988} 

Die EG selbst s tü tz t ihren Integra

t ionsprozeß wesent l ich auf d ie Wett

bewerbspol i t ik : Sie soll gewährlei

sten daß der Vereinhei t l ichung der 

nationalen Märkte öf fent l iche oder 

private Marktverzerrungen n icht ent

gegenstehen Grundsätzl ich w i rd die 

Verzerrung des Wet tbewerbs in der 

EG konsequenter abgelehnt als in 

Österreich. Die Übernahme v o n EG-

Regelungen würde eine Änderung der 

Förderungsst ruk tur er fordern, und 

zwar insbesondere zu Lasten der Un

ternehmensförderungen Staatl iche 

Monopo le dürfen keine Benachtei l i 

gung von Anbietern aus der EG be

wirken Weniger unmit te lbare Anpas

sung er fordern die Best immungen 

des österre ich ischen Gewerberechts, 

doch müßten alle Regelungen fallen

gelassen werden, die ausländische 

Anbieter diskr iminieren. Hingegen 

wäre es Österreich u n b e n o m m e n , für 

inländische Unternehmer (zu deren 

Nachteil) s t rengere Marktzugangsre

geln aufrechtzuerhal ten 

Die beiden Szenarien ze ichnen für 

die Wirtschaftssektoren Österreichs 

unterschiedl iche Perspekt iven: Unter

nehmen, die schon heute d e m inter

nationalen Wet tbewerb ausgesetzt 

s ind, werden im al lgemeinen mi t bei

den Szenarien z u r e c h t k o m m e n Die 

derzeit ausschl ießl ich auf den heimi

schen Markt or ient ier ten Unterneh

men der geschütz ten Produkt ionsbe

reiche werden sich allerdings im Inte

grat ionsfal l zunehmender Konkurrenz 

und damit einem hohen Anpassungs

bedarf gegenübersehen Für einzelne 

Sektoren sind fo lgende Aussagen 

mög l i ch : 

In der Industrie — die überwie

gend im international exponier ten 

Sektor der Wir tschaft tätig ist — sollte 

die laufende St ruk turanpassung in 

beiden Szenarien zur Unternehmens-
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J A H R E S B E R I C H T 1 9 8 8 

E n t w i c k l u n g d e r g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e n N ä c h f r a g e u n d P r o d u k t i o n 

1984 1985 1986 1987 1988 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Privater Konsum - 0,3 •f 2 2 + 1,6 + 2,4 + 3,4 

Öf fent l icher Konsum + 0 6 + 2 3 + 1 6 + 0 7 + 0,5 

Bru t t o-An lagei n vest i t ion e n + 2,4 + 4,9 + 3.6 + 1,8 . + 4,9 

Ausrüs tungen net to ' ) + 4 6 + 10,1 + 3.8 + 1 0 + 5,6 

Bau ten net to 1 ) + 0,9 + 0,6 + 3,5 + 3,1 + 4,2 

Inländische Endnachf rage + 0 5 + 2 8 + 2,1 + 2,0 + 3,2 

(Lagerbi ldung) . . . (A) - f 1,9 - 0 2 + 0,8 + 0,8 + 1,9 

(B) (17.4) (15,6) (22,7) (29,8) (47,3) 

Ver fügbares Güter - u n d Le is tungsvo lumen + 2 4 + 2,6 +' 2,9 + 2,7 + 5,0 

Expor te i w S + 6 6 + 6,9 - 3,2 + 1,6 + 8,3 

I m p o r t e i. w S. + 9.9 . + 6.9 . . + 0,2 + 4,4 + 1 0 , 6 

Außenbei t rag . . . . ( A ) - 1,1 + 0,1 - 1,5 - 1,2 - 0,9 

B ru t to - I nta nds p rod u k l + 1.3 ; + 2,6 + 1,4 + 1,5 . + 4,2 

Indus t r ieproduk t ion 2 ) + 3,0 • -f. 3 7 + 1,6 , - 1.1 + 6,8 

Pr imärsektor + 3 0 - 4 3 + 0 8 + 0,6 + 4 8 

Sekundärsek to r . . . . + 1,6 • . + 3,3 ' ' + 1,6 ' '+ 0,7 + 5.5 

Ter t iärsektor + 1 6 + 2 8 + 1 6 + 2 1 + 3 3 

(A) Bei trag z u m Wachs tum des realen Bru t lo - In landsproduk tes in Prozent punkten — (B) Mrd S zu Preisen von 1976 
— ') Ohne Mehrwer ts teuer — J ) Reale Wer tschöp fung 

fekt iv (preisbereinigt) bl ieb er unver

ändert 

Die Budgetpo l i t ik setzte auch 

1988 ihren Konsol id ierungskurs for t 

Teils au fgrund des kon junk turbed ing t 

hohen Steueraufkommens, teils auf

g rund vermögenswi rksamer Transak

t ionen im Zuge der Reprivat isierung 

konnte das Nettodef iz i t des Bundes 

wei ter verr ingert werden (auf 

66,5 Mrd. S oder 4,2% nach 

- 6 9 , 8 Mrd. S oder 4,7% 1987) Ge

messen am konjunkturre levanten 

Budgetsa ldo (ohne Vermögenst rans

akt ionen) war die Budgetpo l i t ik 1988 

sehr restriktiv. Dennoch hat die Ver

schu ldung des Bundes wei ter zuge

n o m m e n (auf 746,7 Mrd S oder 47,6% 

des BIP; 1987 47,1%). 

I n l a n d s n a c h f i a g e 

Die inländische Endnachfrage und 

der Lageraufbau waren 1988 t ragende 

Säulen des Wir tschaf tswachstums 

Die inländische Endnachfrage war real 

um 3,2% höher als im Vorjahr, der La

geraufbau t rug zum BIP-Wachstum 

1,9 Prozentpunkte bei Zusammen 

überst iegen sie damit das Wachstum 

des realen BIP um % Prozentpunkte. 

Die Be lebung der Konsumnach

frage, die 1987 eingesetzt hatte, hielt 

auch 1988 an. Im Jahresdurchschni t t 

nahm der private Konsum real um 

3,4% zu und übertraf so die Steige

rung der Reale inkommen Die Spar

quote war mit 12,5% ger ingfüg ig nied

riger als 1987. Gegen Jahresende hat 

s ich die Nachfrage nicht wei ter ver

bessert , das Konsumkl ima blieb aber 

gu t ; immer noch überdurchschni t t l i ch 

expandier ten die Umsätze mit dauer

haften Konsumgüte rn In der zuver

sicht l ichen Einschätzung der E inkom

men im kommenden Jahr spiegeln 

s ich mehrere Fak toren : höhere Lohn

abschlüsse, die Steuerent lastung A n 

fang 1989 und günst igere Perspekt i 

ven auf dem Arbe i tsmark t 

Die Brut to-Anlageinvest i t ionen ha

ben sich vom Tief des Jahres 1987 

nachhalt ig erhol t Im Jahresdurch

schni t t 1988 expandier ten sie real um 

4,9% Stärker noch als die Bauinvest i 

t ionen (real +4 ,2%) zogen die Aus rü 

stungsinvest i t ionen an ( + 5 , 6 % ) , 

Im Gegensatz zur lebhaften Inve

st i t ionstät igkei t des tert iären Sektors 

K o n j u n k t u r z y k l e n 

Reales Brüttö-Inlandsprodukt 

stagnier ten 1988 die Industr ieinvest i

t ionen laut dem WIFO-Invest i t ions-

test Die Invest i t ionsquote (Investi t io

nen in Prozent der Umsätze, nomi

nell) sank auf 7,3% (nach 7,6% 1987) 

Al lerdings liegt damit das Investi t ions

vo lumen um mehr als 40% über dem 

Niveau von 1983, d e m Tiefpunkt im In

vest i t ionszyklus. Daß die Investit ionen 

der Industr ie langsamer in Schwung 

k o m m e n als die der Gesamtwir t 

schaft , hat verschiedene Gründe : 

1 Zyk lus: asynchroner Verlauf von 

Konjunkturzyk len und mit te l f r is t i 

gen Invest i t ionszyklen in der Indu

str ie; 

2 S t ruk tur : mangelnde Erfassung im

materiel ler Investit ionen im Investi

t ionstest (dies spr ich t für eine ten

denzielle Untererfassung der Indu

str ieinvest i t ionen im Investit ions

test ; 

3 Standor t : Unsicherheit über weitere 

Schr i t te Österre ichs zur Teilnahme 

am ents tehenden europäischen 

Binnenmarkt 

Die Ertragslage der Industr ie hat 

s ich deut l ich gebesser t , die Cash-

f low-Quote hat 1988 die 30%-Marke 

überschr i t ten (nach 28% 1987). 

P r o d u k t i o n , B e s c h ä f t i g u n g , 
P r o d u k t i v i t ä t 

Die Gesamtwir tschaf t produzierte 

1988 um 4,2% mehr als 1987, nach 

+ 1,5% 1987 Der Antei l des Primär

sektors (Land- und Forstwir tschaft , 

Bergbau) an der realen Wer tschöp

fung blieb mit 5,2% unverändert , jener 

des Sekundärsektors stieg von 40,2% 

auf 40,6% Der tert iäre Sektor hat et-
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V E R T R A G S V E R S I C H E R U N G E N 

über die Spar förderung grundlegend 

geändert 

Fast gleichzeit ig mit d e m Kredi t

wesengesetz wurde das Versiche

rungsaufs ichtsgesetz (VAG) novel

liert. Zentrales Anl iegen beider Geset

zesänderungen war es, die Eigenmit

telbasis des Sektors der Finanz

dienst le istungen zu stärken 2 ) Das 

VAG regelt zu diesem Z w e c k — in 

An lehnung an die Solvabi l i tätsr icht l i -

nien der EG — die mindestens erfor

der l iche Eigenmit te lausstat tung von 

Vers icherungsunternehmen Darüber 

hinaus brachte das VAG 1987 fo lgen

de Änderungen : 

Die Anlagevorschriften wurden et

was l iberalisiert: einerseits durch Er

wei terung der Gruppe der deckungs-

stockfähigen Aktiva (um Akt ien inlän

discher Unternehmen, Wertpapiere 

über Part izipations- und Ergänzungs

kapital sowie um Rentenfondsantei le) , 

anderersei ts durch Anhebung der 

Höchstgrenzen für einzelne Anlage

fo rmen in der Regelung über die Be

deckung der technischen Verbindl ich

keiten. Eine wei tere umfangreiche, in-

tegrat ionsor ient ier te Liberal isierung 

ist in Vorbere i tung. 

Eine Reihe von Vorschr i f ten er

wei ter t die Kontrollmöglichkeiten der 

Aufs ich tsbehörde, regelt die Anzeige-
und Berichtspflichten des Unterneh

mens, des Treuhänders und des A b 

schlußprüfers und soll die interne 

Kontrol le im Unternehmen stärken 

In der Regelung der Konzessions
erteilung wurde die Schädigung des 

„volkswir tschaft l ichen Interesses" als 

zusätzl icher Versagungstatbestand 

verankert Überdies wurde die K o n 

zessionspf l icht für reine Rückvers i 

cherer eingeführt 

Die Neuregelung der Kraft fahr

zeug-Haf tp f l ichtvers icherung durch 

das gleichnamige Gesetz (KHVG 

1987) brachte als wicht igs ten Refo rm

punkt die Freigabe der Prämien (sie

he u a. Baran, 1988, sowie die kr i t i 

schere Bet rachtung von Faber, 1988) 

Gewissermaßen als Beglei tmaßnah

men wurden außerdem die Prämien

fes tsetzung in der Kfz-HaftPfl ichtver

s icherung dem Kartel l recht unter

stel l t 3) und die Laufzeit der Versiche

rungsverträge in dieser Sparte auf ein 

Jahr verkürz t Die er läuternden Be

merkungen zur Gesetzesvorlage be

gründen diese Änderungen einerseits 

mit der Über legung, daß angesichts 

der Eigenmit te lvorschr i f ten des VAG 

den Unternehmen nicht du rch eine 

behörd l iche Prämienfestsetzung die 

Ver fügung über eine wesent l iche Er

t ragskomponente entzogen werden 

soll, anderersei ts mit dem ordnungs-

poi i t ischen Anl iegen, „dem Betr ieb 

der Kraf t fahrzeug-Haftpf l ichtvers iche

rung die Kräfte eines gesunden Wett 

bewerbs in einem freien Markt zu er

schl ießen" 4 ) 

Das Produkthaf tungsgesetz (PHG) 

ist wegen seiner Auswi rkungen auf 

die Betr iebshaf tpf l ichtsparte für die 

Vers icherungswir tschaf t von Bedeu

tung (Wirtschaftsförderungsinstitut, 
1988, S 51ff) Grundsätz l ich sind die 

mögl ichen Schadenersatzpf l ichten 

aus d e m PHG ohne zusätzl iche Ver

einbarung durch die herkömml iche 

Betr iebshaf tpf l ichtvers icherung ge

deck t Aus drei Gründen ist dennoch 

damit zu rechnen, daß die Nachfrage 

nach Haftpf l ichtvers icherung steigt 

(1987 bet rug das Prämienvolumen in 

der al lgemeinen Haftpf l icht im In

landsgeschäft 2,7 Mrd S) und beste

hende Verträge geändert w e r d e n : 

— Das versicherte Risiko erhöht 

s ich, weil der Vers icherungsneh

mer nun auch für unverschuldete 

Schäden haftet. 

— Die Haftung nach dem PHG ist 

nach oben unbegrenzt , sodaß die 

in der Betr iebshaf tpf l icht bisher 

übl ichen Vers icherungssummen 

von 5 bis 10 Mill S einen zu ger in

gen Schutz bieten 

— Art 16 PHG verlangt von Herstel

lern und Impor teuren, daß sie Vor

kehrungen zur Befr iedigung der 

aus diesem Gesetz mögl icherwei 

se resul t ierenden Ansprüche tref

fen, wofür in der Regel eine Haft

pf l ichtvers icherung am besten ge

eignet sein w i rd 

Die Steuer re form 1988 — sie ist 

Anfang 1989 in Kraft getreten — be

tr i f f t die Ver t ragsvers icherungen 

mehrfach 5 ) Die Änderungen in der 

E inkommensteuer senken die Renta

bilität des geförder ten Sparens: Aus

gaben fü r Personenvers icherungen, 

für den Erwerb junger Akt ien und für 

den Erwerb von Genußscheinen ver

mindern die Bemessungsgrundlage 

der E inkommensteuer nur n o c h zur 

Hälfte, und überdies verr inger t die 

Die Steuerreform dürfte das 

geförderte Sparen insgesamt 

dämpfen., Für die 

Vertragsversicherungen eröf fnet sie 

jedoch die Mögl ichkeit , Marktantei le 

zu Lasten der anderen geförderten 

Sparformen zu gewinnen., 

Senkung des Tarifs den „Steuerspar

effekt". Ferner gilt fü r diese Ausgaben 

sowie für Ausgaben zur Wohnraum

beschaf fung und -Sanierung nun ein 

gemeinsamer Höchs tbe t rag von 

40 000 S jährl ich (zuzügl ich 4 0 000 S 

für Alleinverdiener und 5,000 S für je

des Kind) Die Versch lechterung der 

Wet tbewerbss i tuat ion für Anbieter 

geförder ter Spar formen w i r d aller

dings tei lweise dadurch ausgegl ichen, 

daß die Einführung der Kapitalertrag

steuer fü r Spar- und Wertpapierzin

sen und die Abschaf fung der Freibe

träge für Z inseinkünf te auch die Ren

tabilität des nicht ge förder ten Spa

rens gesenkt haben Insgesamt dürfte 

die Steuer re form das (steuerl ich) ge

förder te Sparen dämpfen ; für die Ver

t ragsvers icherungen eröffnet s ich an

gesichts des gemeinsamen Sonder

ausgabenrahmens jedoch die Mög

lichkeit, Marktantei le zu Lasten der 

anderen geförder ten Spar fo rmen zu 

gewinnen 

Unter den Maßnahmen zur Finan

zierung der Steuer re form s ind für die 

Vers icherungswir tschaf t die Erhö

hung der Vers icherungssteuer für 

Sachvers icherungen um ~\% Prozent

punkte auf 10% sowie die Erhöhung 

der Mehrwer ts teuer für freiberuf l iche 

Tät igkeiten von 10% auf 20% v o n Be

deutung Die Anhebung der Versiche

rungssteuer dürf te 1989 Steuermehr

e innahmen von rund 750 Mill, S, die 

Mehrwer ts teuererhöhung — soweit 

2 ) Z u r N o v e i l i e r u n g d e s V A G s i e h e Baumgartner ( 1 9 8 7 ) u n d Daum ( 1 9 8 7 ) , z u r N o v e l l e z u m K r e d i t w e s e n g e s e t z Handler — Mooslechner ( 1 9 8 6 ) 
3 ) A l l e a n d e r e n G e s c h ä f t s b e r e i c h e d e s P r i v a t v e r s i c h e r u n g s s e k t o r s s i n d in Ö s t e r r e i c h ä h n l i c h w i e in d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d ( w o e i n e E i n s c h r ä n k u n g d e r 

A u s n a h m e v o m K a r t e l l v e r b o t a l l e r d i n g s g e r a d e v o r b e r e i t e t w i r d ) , a b e r a n d e r s a l s e t w a in d e r S c h w e i z u n d n a c h E G - N o r m e n v o m K a r t e l l r e c h t a u s g e n o m m e n 

") S i e h e 110 d e r B e i l a g e n z u d e n S t e n o g r a p h i s c h e n P r o t o k o l l e n d e s N a t i o n a l r a t e s XVI I G P a b g e d r u c k t in d e n V e r ö f f e n t l i c h u n g e n d e s B u n d e s m i n i s t e r i u m s f ü r F i 

n a n z e n b e t r e f f e n d d i e V e r t r a g s v e r s i c h e r u n g 1 9 8 7 , 6 3 ( 1 ) S 9 f f 
5 ) H i e r w e r d e n n u r S t e u e r ä n d e r u n g e n b e h a n d e l t , d i e f ü r d i e V e r s i c h e r u n g s w i r t s c h a f t v o n b e s o n d e r e r B e d e u t u n g s i n d A u f Ä n d e r u n g e n i n d e r a l l g e m e i n e n U n t e r 

n e h m e n s b e s t e u e r u n g ( S e n k u n g d e s T a r i f e s f ü r K ö r p e r s c h a f t e n g e ä n d e r t e A b s c h r e i b u n g s r e g e l n ) w i r d n i c h t e i n g e g a n g e n 
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N N O N A U N G 

G r ö ß e n s t r u k t u r d e r d i r e k t i m A u s l a n d i n v e s t i e r e n d e n 
I n d u s t r i e u n t e r n e h m e n 

Übersicht 1 

Beschäf t ig tengröBenklassen Grund 

Bis 49 50 bis 99 100 500 1.000 und gesamt 

bis 499 bis 999 darüber heit 

Antei le in % Abso lu t 1 ) 

Alle bef rag ien Unternehmen 

Im Inland 

Unternehmen 34 4 20,8 3 E 0 6 1 6 7 850 

Beschäf t igte 2 7 4 8 221 13 7 56 2 260 675 

Umsätze 2 3 4 0 21 7 1 4 1 57 9 382 689 

Unternehmen mit Di rekt invest i t ionen 5 ) im Ausland 

Im Inland 

Unternehmen 9 t 13 4 45 1 1 2 2 2 0 1 164 

Beschäf t igte 0,3 1 1 13 5 1 0 5 7 4 5 138 376 

Umsätze 0 2 1 0 12.5 11 1 75 2 214 158 

Im Ausland 3 ) 

Bet r iebsstä t ten 1 1 5 9 41 1 1 2 7 3 9 1 440 

Beschäf t igte 0 1 1 9 3 0 1 1 2 2 55 7 17 640 

Umsätze 0 1 1 0 24 0 1 0 6 S43 40 792 

Un te rnehmen mit Produkt ions s ta t ten im Aus land 

Im Inland 

Unternehmen 8 1 8 1 3 5 5 1 6 1 32 2 62 

Beschat t ig te 0 2 0 4 5 6 8 2 85 7 90 972 

Umsätze 0 1 0 3 6 1 6 2 87 2 147 480 

Öster re ich ische Indus t r ieunternehmen insgesamt 4 ) 

Bet r iebe 74 0 1 0 8 12 7 1 6 0 9 7 414 

Beschäf t ig te 11 5 1 0 5 35 7 14 8 27 6 542 463 

Umsätze 11 7 9 2 34 8 1 4 4 29 8 770 326 

Q: WIFO-Erhebung - 1 ) Umsätze in Mill S (100%) - ! Betr iebsstä t ten fü r Produkt ion Vertr ieb und Service — ') Nur 
jene Unternehmen die auch Beschäf t igte und Umsätze im Ausland meldeten — ') Ohne Zent ra lbüros 

Export auch kleineren Unternehmen 

den Schr i t t zum di rekten Auslandsen

gagement So k o m m e n z B in der 

Bundesrepubl ik Deutschland 20% der 

Direkt invest i t ionen von Unternehmen 

mit weniger als 500 Beschäf t ig ten, in 

Großbri tannien rund 5%, in Kanada 

38% [OECD, 1987, S 22), Österre ichs 

Industr ieunternehmen (die WIFO-Er

hebung erfaßte nur die Industrie) mit 

weniger als 500 Beschäf t ig ten besit

zen sogar 48% aller österre ichischen 

Betr iebsstät ten im Ausland sie be

schäft igen dor t 32% aller im Ausland 

Beschäft igten und machen 25% der 

Auslandsumsätze (Übersicht 1 ; die 

Direkt invest i t ionsströme und -bestän

de, für Österre ich von der Oesterre i 

chischen Nationalbank erhoben lie

gen nicht nach Größenklassen vor) 

Unternehmen, die im Ausland mit 

eigenen Betriebsstätten engagiert 

sind, sind dennoch nach wie vor im 
Durchschnitt größer als Unternehmen 

ohne Betr iebsstät ten im Ausland 

(Übersicht 1): Nur 6,7% aller 850 be

fragten Unternehmen gehören der 

obersten Beschäf t ig tengrößenklasse 

an (mit 1 000 und mehr Beschäf t ig ten: 

Großunternehmen), unter den 164 

Unternehmen mit Betr iebsstät ten im 

Ausland beträgt dieser Antei l hinge

gen 20 ,1% Große Mi t te lunternehmen 

(500 bis 999 Beschäft igte) s ind eben

falls überpropor t iona l mit Betr iebs

stät ten im Ausland ver t reten (ihr An

teil ist doppel t so hoch wie der der 

Unternehmen ohne Auslandsengage

ment ) , während unter den kleineren 

Mi t te lunternehmen (100 bis 499 Be

schäft igte) und besonders unter den 

Klein- und Kle instunternehmen (50 

bis 99 Beschäf t igte, 0 bis 49 Beschäf

t igte) solche mit Betr iebsstät ten im 

Ausland deut l ich unterrepräsent ier t 

sind 

Größere Unternehmen haben 

auch im Durchschni t t mehr Tochter 

unternehmen im Ausland, und diese 

sind selbst relativ groß (mehr Be

schäf t ig te ; Übersicht 2) Die Quote 

der Aus landsbeschäf t igung, also die 

Zahl der im Ausland Beschäf t ig ten in 

Prozent der im Inland Beschäft igten, 

ist in größeren Klein- und kleineren 

Mi t te lunternehmen sogar höher : Bis 

zu einer Größe von 500 Beschäft igten 

können offenbar größere Unterneh

men die Zahl ihrer Auslandsbeschäf

t ig ten überpropor t iona l erhöhen (je

der vierte, in kleineren Unternehmen 

jeder sechste Beschäft igte im Aus

land); ab 500 Beschäf t ig ten scheint 

s ich jedoch diese Tendenz umzukeh

ren — das durchschni t t l iche Verhält

nis von Auslands- zu Inlandsbeschäf

t igung erreicht mit 1 : 7 seinen tief

s ten Wert 

P i o d u k t i o n s - , V e r t r i e b s - u n d 
Ser v i c e s t e l l e n 

Nur etwa ein Fünftel bis ein 

Sechstel aller Betr iebsstät ten, d ie die 

öster re ich ische Industr ie im Ausland 

unterhält, s ind, wie erwähnt, Produk

t ionsstät ten, der überwiegende Teil 

s ind Ver t r iebs- und Servicestel len 

Unter den Unternehmen mit Produk-
tionsstätten im Ausland ist der Antei l 

der Großunternehmen noch größer 

(gemessen an der Beschäf t igung im 

Inland 86%); nur 14% s ind Mit telunter

nehmen, 0,6% Kle inunternehmen 

(Übersicht 1) Zwar betre iben größere 

Unternehmen (mit 500 oder mehr Be

schäft igten) also tendenziel l eher Pro

dukt ionsstät ten im Ausland, en tgegen 

gängigen Vermutungen ist j e d o c h der 

Antei l von Produkt ionsstät ten auch in 

der untersten Beschäf t ig tengrößen

klasse des vor l iegenden Samples 

(Kle instunternehmen mit bis z u 49 

Beschäft igten) sehr hoch (28% ge

genüber 19% im Durchschni t t ; Über

sicht 2) Nur 15% der größeren Klein-

und kleineren Mi t te lunternehmen ha

ben hingegen Produkt ionsstä t ten im 

B e t r i e b s s t ä t t e n u n d B e s c h ä f t i g t e i m A u s l a n d Übersicht 2 

Beschäf t ig tengröBenklassen Insgesamt 

Bis 49 50 bis 99 100 500 1.000 und 
bis 499 bis 999 darüber 

Durchschn i t t 

Bet r iebsstä t ten im Ausland je 

d i rekt invest ierendes Unternehmen 1 2 2 2 3 1 4 6 7 0 3 8 

Beschäf t igte je Betr iebsstät te im Ausland 4 7 24 25 59 35 

Quote der Beschäf t ig ten in ausländischen 

In \ 

Tochte rbe t r ieben zu den Beschäf t ig ten in 

in ländischen Mut te run te rnehmen 15 2 22 9 28 5 166 1 3 3 1 5 8 

Antei le der Produk t ionss tä t ten an den 

Bet r iebsstä t ten im Ausland 28 14 15 26 20 19 

Q: WIFO-Erhebung 
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Kennzahlen zur Wirtschaftslage (II) 

II. Qu. III. Qu. IV. Qu. I. Qu. März 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Energie 
Förderung + 7,5 — 1,5 + 0,5 - 7,1 + 1.6 

Kohle - 6,2 - 3 2 , 7 - 2 3 , 7 - 4 3 , 5 - 3 6 , 1 15,6 + 2,1 

Erdöl - 4,8 + 10,6 + 12,2 + 13,4 + 14,3 

Erdgas + 5,0 + 7,4 - 5,5 + 26,0 + 10,6 

St romerzeugung + 13,1 - 3,0 + 0,7 - 7,8 + 3,1 + 3.1 + 0,0 

Wasserkratt + 15,9 - 0,6 + 2,8 - 1 0 , 0 + 6,2 + 8,0 + 6,9 

Wärme kraft + 6,3 — 9,6 — 13,8 + 7,6 - 1,6 - 4,1 — 11,8 

Verbrauch + 3,8 - 2,8 - 2,3 + 0,8 + 3,0 

koh le + 5,4 - 1 1 , 9 - 1 6 , 0 - 0,5 - 1 2 , 0 

Erdöl und Mineralöl
produkte + 2.1 - 1,3 + 3,8 - 0,1 + 7.4 

Treibstoffe + 0,9 + 5,9 + 11,8 + 3,0 + 3,7 

Normalbenztn + 18,7 - 0,1 + 3,8 - 2.4 - 3,3 

Superbenzm - 3.1 + 1.5 + 4,5 + 1,8 - 1,3 

Dieselkraftstoff 0,6 + 13,4 + 24,0 + 6,5 + 11,4 

Heizöle + 0,7 - 1 2 , 0 — 13,3 - 1 0 . 1 + 12,7 

Gasöl + 7,6 - 3,1 — 7,4 - 4,7 + 27,7 

Sonst ige Heizöle . . . . - 2.1 - 1 6 , 0 - 1 6 , 3 - 1 3 , 5 + 6,5 

Erdgas + 5,0 - 5,7 - 1 2 , 9 + 5,0 + 2.4 

Elektr ischer St rom + 3,6 + 3,0 + 3,3 + 5,0 + 5,4 + 1,1 - 3,8 

Groß- und Einzelhandel6) Veränderung gegen das Voriahr in % 

Großhandelsumsaize, real . + 1,7 + 10,0 + 10,1 + 10,0 + 9,9 + 13,7 + 14,6 

Agrarerzeugmsse, 
Lebens- und Genußmittel _ 0,7 + 5.4 + 9,2 + 4.0 + 3,6 + 9,7 + 9,2 

Rohstof fe und 
Halberzeugnisse + 1.0 + 3,2 + 2,5 + 3,4 + 3,8 + 11.0 + 9,7 

Fert igwaren + 4,0 + 13,4 + 12,4 + 9,8 + 16.1 + 14,5 + 13,7 

Großhandelsumsaize, 
nominell _ 0,2 + 9,4 + 8,9 + 10,1 + 9,4 + 14,3 + 14,9 

Wareneingänge des 
Großhandels, nominell _ 1,0 + 10,6 + 11,7 + 11,7 + 11,0 + 15,6 + 13,2 

Einzelhandelsumsätze, r e a l . . . + 2,1 + 3,8 + 4.5 + 2,6 + 0,6 + 3,4 + 7.3 

kurz leb ige Güter + 2,0 + 1,9 + 2,8 + 2,9 - 1,7 + 2,6 + 7,2 

Nahrungs- und 
Genußmittel + 3,9 + 4,8 + 5,5 + 5,0 + 0,9 + 1,2 + 5,0 

Bekle idung und Schuhe . + 0,8 - 2,2 - 0,0 + 2,6 - 1 0 , 3 + 4,9 + 15,5 

Sonst ige 
kurzlebige Güter + 0,8 + 1.0 + 1.3 + 0,9 + 0,9 + 3.1 + 5,8 

Langlebige Güter + 2,3 + 8,6 + 8,7 + 2,0 + 6,4 + 5,1 + 7,7 

Fahrzeuge - 1,8 + 8,3 + 7,1 — 0.5 + 12,1 + 6,8 + 8,5 

E inr ichtungsgegen
stande und Hausrat . . . + 3,8 + 8,1 + 9,3 + 4,2 + 2,9 + 3,8 + 7,9 

Sonst ige 
langlebige Güter + 12,2 + 11,1 + 13,7 + 3,4 + 6,0 + 3,6 + 3,6 

Einzelhandelsumsätze, 
nominell + 3.1 + 5,1 + 5,6 + 3,9 + 2,0 + 4,6 + 8,6 

Wareneingange des 
Einzelhandels, n o m i n e l l . . . + 2,9 + 5,0 + 6,4 + 2,3 + 2,5 + 2,5 + 2,5 

1989 

April 

+ 0,6 

— 4,8 

+ 29,2 

3,5 

Außenhandel 
Ausfuhr insgesamt, nominell 

Nahrungs- und Genußmittel 

Rohstof fe und Energie . . . 

Halbfert ige Waren 

Fert igwaren 

In vestitionsgüier 

Konsumgüter 

Holz 

Papier 

Eisen und Stahl 

Metalle 

Metal lwaren 

Maschinen IS ITC71 bis 77) 

Nachr ichtengeraie 

EG 86 

BRD 

Italien 

Großbri tannien 

EFTA 86 

Schweiz 

Industr iestaaten Übersee . . . . 

Oststaaten 

OPEC 

Sonst ige Entwicklungsländer . 

Schwel lenländer ' ) 

Einfuhr insgesamt, nominell . . 

Nahrungs- und Genußmittel 

Rohstoffe und Energie . . . . 

Halbfertige Waren 

Fert igwaren 

Investitionsgüter 

Konsumguter 

Pkw 

Brennstof fe 

Erdöl, Wert 

Erdöl, Menge 

Erdölprodukte, M e n g e . . . 

EG 86 

BRD 

EFTA 86 

Osts tas ien 

OPEC 

Schwel lenländer ' ) 

Ausfuhrpre is (1979 = 100) . . . 

Einfuhrpreis (1979 = 100) . . . 

Erdölpreis (S ie t l 

Terms ot Trade 

1987 1988 1988 1989 1989 

IL Qu. III. Qu. IV. Qu. I. Qu. März April 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

0,0 + 11,9 + 54,1 + 12,1 + 13,1 + 16,6 + 15,2 + 17.0 

- 11,1 + 12,2 + 7,4 + 27,4 + 27,5 + 36,9 + 35,6 + 33,8 

+ 8,5 + 4,5 + 7,2 - 1,2 + 10,3 + 10,6 + 13,2 + 39,0 

+ 1,3 + 11,0 + 10,8 + 12,1 + 8,7 + 19.2 + 22,1 + 24,7 

- 0,6 + 12,9 + 16.1 + 12,8 + 13,9 + 15,5 + 12,5 + 12,1 

+ 1,1 + 13,1 + 16,6 + 13,7 + 16.2 + 14,6 + 11.3 + 6.1 

1-A + 12,8 + 15,9 + 12,3 + 12,7 + 16,0 + 13,1 + 15,4 

+ 0,8 + 10,3 + 8,3 + 3,1 + 12,2 + 26,7 + 35,4 + 37,0 

+ 5,4 + 17,8 + 21.5 + 18,1 + 16,0 + 14,9 + 13,2 + 12,6 

_ 3,0 + 12,7 + 10,4 + 17,5 + 15,3 + 26,4 + 33,1 + 14.3 

+ 9,6 + 29,0 + 24.7 + 29.1 + 26.7 + 27.8 + 28.4 + 27.6 

_ 2,2 + 9,3 + 3,7 + 12,3 + 11,7 + 20,0 + 14,1 + 7,6 

+ 1,2 + 13,0 + 18,1 + 15.1 + 13,6 + 18,7 + 12,7 + 14,2 

+ 0,8 + 12.1 + 18,3 + 19.1 + 5,5 + 13,0 + 7,2 + 27,7 

+ 5,4 + 12,7 + 15,3 + 12,3 + 13,0 + 16,4 + 13,6 + 17,7 

+ 6,4 + 12,5 + 14,3 + 11,5 + 14,7 + 15,3 + 8,8 + 17.1 

+ 11.7 + 12,4 + 17,1 + 15,1 + 10,7 + 20,2 + 21,9 + 19,5 

+ 2,3 + 15,7 + 16,6 + 16,7 + 6,2 + 13,0 + 21,6 + 12,3 

- 5,4 + 8,1 + 11.2 + 6,2 + 9,8 + 13,0 + 12,3 + 15,3 

_ 5,4 + 8,8 + 11,6 + 9,1 + 9,5 + 12,2 + 11,1 + 17,2 

- 7,3 + 13,4 + 17,4 + 14.4 + 16,9 + 28,6 + 34,8 - 0,3 

6,4 + 13,3 + 15,7 + 15,0 + 23,6 + 23,0 + 23,2 + 25,5 

- 24,3 + 14.4 + 0,4 + 13,8 + 17,3 - 6,7 - 4,6 + 1.4 

- 10,6 + 2,0 — 2.0 + 10,0 - 0,7 + 19,1 + 29,1 + 43,5 

- 4.4 + 15,8 + 23,8 + 20,6 + 10,6 + 30,0 + 27,2 + 32,4 

+ 1,0 + 9,6 + 10,3 + 11.1 + 7.8 + 20.4 + 8,2 + 19,3 

- 4.8 + 3.1 + 2.7 + 6,9 + 2,7. + 14,8 + 0,8 + 7,2 

- 11.5 — 3.1 - 1.9 - 9,0 - 3,3 + 7,3 + 14,3 + 15,7 

- 2,5 + 11,7 + 10,3 + 14,8 + 14,2 + 27,3 + 19,9 + 22,1 

+ 5,0 + 12,0 + 13,3 + 14.5 + 8,7 + 21.4 + 5,3 + 20,1 

+ 7,5 + 12.7 + 10,1 + 20,0 + 11.5 + 30.5 + 3.6 + 15,8 

+ 3,9 + 11.7 + 14,9 + 12.1 + 7,2 + 17.4 + 6,0 + 22,3 

— 9.4 + 28,8 + 25,8 + 31,3 + 29,8 + 6,8 — 5,9 + 3,3 

— 15,7 - 1 4 . 6 - 1 5 , 5 - 2 2 , 5 - 1 0 , 7 - 3,0 + 2,0 + 20.7 

- 3,5 - 2 5 , 1 - 2 5 , 7 - 3 4 . 4 - 1 6 , 6 - 0,6 + 6.8 + 47,9 

+ 0,7 — 9,7 - 1 2 , 0 - 2 0 , 9 + 10,5 - 9,3 - 8,6 + 11,2 

+ 3,6 + 0,3 - 5,7 - 0,7 + 12,8 + 11,7 + 18,6 + 13,0 

+ 2,6 + 9,8 + 11,3 + 11,3 + 8,5 + 22,1 + 8.1 + 19,2 

+ 1.4 + 10,4 + 10,8 + 12,2 + 8,6 + 18,9 + 5,0 + 12,6 

+ 2,9 + 3,0 + 2,4 + 5,6 + i : 7 + 11.4 — 3,3 + 11,8 

— 17.7 + 2,7 + 2,0 — 2,6 + 2,4 + 13,3 + 16.3 + 19,2 

— 5,6 - 1 8 , 9 - 2 3 , 1 - 2 9 , 5 - 1 4 , 3 - 1 4 , 2 + 3,7 + 97,5 

+ 12,9 + 20,4 + 26,5 + 27,5 + 12,3 + 29,6 + 13.3 + 31,0 

_ 2,5 + 2,2 + 1,5 + 2,7 + 4,0 - 0,3 

- 4,8 + 1.6 + 0,7 + 1.7 + 3,5 + 5,6 

— 4,2 - 1 7 , 1 - 1 5 , 6 - 1 6 , 9 - 2 4 , 5 + 9,5 + 16,9 + 33,0 

+ 2.4 + 0,6 + 0,8 + 1,0 + 0,5 - 5.6 

Großhandelsumsaize netto, Einzelhandelsumsätze brut to . ') Brasil ien, Gr iechenland, Hongkong . Jugoslawien,Südkorea, Mexiko, Portugal, Singapur, Spanien, Taiwan. 



T O U R I S M U S 

gen nur zum Teil wieder (zu rund 

3 Mrd S), die verb le ibenden 4 Mrd S 

müssen als Kor rek turgröße für die 

E innahmenberechnung zusätzl ich be

rücks icht ig t werden (zum mögl ichen 

Ablauf der nicht in der Statist ik erfaß

ten Währungstransakt ionen vgl. 

WIFO-Monatsber ichte, 1989, 62(4), 

S 215ff) 

Die E inrechnung des gesamten 

Ungarn-Ef fekts und die Ausschal tung 

der Verzerrungen durch Kapital trans

akt ionen ließen für das Jahr 1988 eine 

Ste igerung der Einnahmen aus dem 

internationalen Reiseverkehr um 

13/ 2 % auf 122 4 Mrd. S realistisch er

scheinen, wobe i s ich der Zuwachs et

wa je zur Hälfte auf den Ungarn-Ef fekt 

und die „normale" tour is t ische Expan

sion vertei l te 

Au fg rund der Zol l rest r ik t ionen 

Ungarns seit Anfang Apri l 1989 wi rd 

mit einer s tarken Abschwächung der 

Einkäufe von Ungarn in Österre ich 

gerechnet , unmit te lbar vor dem Ein

t re ten der verschärf ten Einfuhrbe

s t immungen er lebte Ostöster re ich je 

d o c h noch eine Einkaufshausse 

Im I Quartal 1989 st iegen die 

Grenzüber t r i t te der Ungarn auf 1,6 Mi l 

l ionen gegenüber 380 000 im Vor jahr; 

im Apri l wurden 840 000 Grenzüber

t r i t te gezählt, um 622 000 mehr als im 

Apri l des Vorjahres. Die Übernachtun

gen der Ungarn in Österre ich st iegen 

im Winterquartal um 18%, im Apri l um 

22%. 

Nach vors icht iger Gewichtung der 

ver fügbaren Informat ionen scheint im 

I Quartal 1989 eine Steigerungsrate 

der Einnahmen von 2 1 % plausibel zu 

se in ; die Aus iänderübemachtungen 

st iegen im I Quartal 1989 um 16% die 

tour is t ischen Expor tpre ise um 3% 

Die Ausgaben der Österre icher im 

Zuge von Auslandsbesuchen und 

Auslandsreisen (einschließlich Ein

kaufsfahrten) sind 1988 um 12/2% auf 

insgesamt 79,2 Mrd S gest iegen, w o 

bei die kräft ige Zunahme der Ungarn-

Besuche und die dabei getät igten 

Ausgaben den Gesamtbet rag „auf

blähten" Nach Schätzungen der 

OeNB dür f ten die Österre icher in Un

garn etwa 41/2 Mrd S ausgegeben ha

ben, einen Großteil davon jedoch in 

Schi l l ing (bzw mit in Ungarn 

„schwarz" getauschten Forint) , und 

dies w i rd von der Ausgabenstat is t ik 

nicht erfaßt, sodaß eine en tsprechen

de Korrektur vo rgenommen werden 

mußte. 

Im I Quartal 1989 sind die Ausga

ben der Österre icher im Ausland um 

nur 4% gest iegen; real s tagnier ten sie 

Das Zurückb le iben der Auslandsaus

gaben hinter den Erwartungen könnte 

zum Teil damit zusammenhängen, daß 

manche Österre icher wegen des 

Schneemangels in ausländischen 

Konkurrenzgebie ten (in erster Linie 

Südt i ro l : Nächt igungen — 3 0 % ) zu

hause bleiben mußten, da wegen der 

regen Auslandsnachfrage in den Ge

bieten mit guter Schneelage Bet ten

knappheit auftrat Ein anderer Faktor 

könnte die Einführung der Z inser t rag

steuer in der BRD per Jänner 1989 

sein, du rch die Kapitalexporte (man

gels Erfassung in der Kapitalbilanz als 

Reiseverkehrs importe verbucht ) aus

fielen. 

T r e n d w e n d e i m S o m m e r 

Erstmals seit dem Beginn der 

achtz iger Jahre konnte im Sommer 

1988 — großteils aufgrund der Nach

f ragekonsol id ierung in der BRD — ein 

Zuwachs der Nächt igungen im inter

nationalen Reiseverkehr erzielt wer 

den (2,4%), sodaß sich zusammen mit 

der guten Wintersaison 1987/88 zum 

ersten Mal seit 1981 eine spürbare 

Ste igerung ergab Im Vergleich zu 

den wicht igsten europäischen Kon

kurrenzländern konnte damit im Vor

jahr auch der Nächt igungsmarktantei l 

etwa gehalten und der negative Trend 

gestoppt werden 

Für die laufende Sommersa ison 

w i rd ein Nächt igungszuwachs erwar

tet der stärker ausfallen w i rd als im 

Vorjahr Die Fest igung der internat io

nalen Konjunkturs i tuat ion, die op t im i 

st ische Einschätzung des künf t igen 

Wirtschaftsablaufes und die „Wieder

en tdeckung" der Alpenländer mit ih

rer intakten Umwelt s ind die Haupt

faktoren der posit iven Entw ick lung: 

Der Au fschwung der Weltwir t 

schaft hielt auch im Frühjahr 1989 un

gebrochen an 1) Das WIFO unterstel l t , 

daß der Kon junk tu rau fschwung heuer 

seinen Höhepunkt erre ichen und 

dann allmählich abf lachen w i rd Das 

BIP der OECD insgesamt w i rd 1989 

( + 3,3% OECD-Europa + 3 % ) und 

1990 ( + 2,5% bzw 2,5%) langsamer 

wachsen als 1988 ( + 4 % bzw 3,5%) 

Andere Prognoseinst i tu t ionen s ind für 

1990 etwas opt imist ischer (OECD 

+ 2,8%, IMF +2 ,9%) , vor allem weil 

sie die Entwick lung in der Bundesre

publik Deutschland opt imist ischer 

einschätzen 

In der Bundesrepubl ik Deutsch

land — Österreichs w ich t igs tem tou

r ist ischen Herkunf tsmarkt und Han

delspartner — hielten die Auf t r iebs

tendenzen auch in diesem Frühjahr 

an Die Hauptsäulen des Konjunktur 

aufschwungs sind die Exporte u n d die 

privaten Investi t ionen. Darin spiegelt 

s ich das gefest igte Vertrauen de r Un

ternehmer in Weltwirtschaft und Bin

nenmarkt Zusätzl ich führt die Her

ausforderung der nahenden Vol len

dung des Binnenmarktes zu einer 

Verstärkung der Invest i t ionsdynamik 

Die Kapazi tätserwei terung ermögl icht 

auch die Einstel lung zusätzl icher Ar

bei tskräf te 

Obwohl von der Wirtschaftspol i t ik 

in diesem Jahr restr ikt ive Wirkungen 

ausgehen, bleibt der Konjunkturauf

schwung in der Bundesrepubl ik 

Deutschland heuer nahezu ungebro 

chen Der Kon junk tu rau fschwung ist 

se lbs t t ragend geworden Zu einer 

Ver längerung des A u f s c h w u n g s bis 

1990 t ragen die expansiven Impulse 

der Steuerreform 1990 bei, d ie die 

ver fügbaren persönl ichen E inkom

men aufbessern w i rd Insgesamt 

schätzt das WIFO, daß das reale BIP 

1989 um 3% zunehmen wird und — in 

Ubere ins t immung mit der Gemein

schaf tsprognose der fünf deutschen 

Wir tschaf ts forschungsinst i tu te — daß 

sich das Wachstum 1990 auf 2,5% ver

langsamen wird Andere Inst i tut ionen 

erwarten ein höheres Wachstum (z B 

OECD 2,8% nach 3% 1989 IMF 2,9% 

nach 2,4% 1989) 

Für die Einschätzung der künf t i 

gen Entwick lung der Marktantei le 

Öster re ichs im internationalen Reise

verkehr muß insbesondere der — in 

der Vergangenheit s tark negativ wir

kende — „Südt rend" innerhalb Euro

pas neu beleuchtet w e r d e n : 

Das Phänomen des „Südtrends" 

ergibt s ich aus dem Wunsch, den Ur

laub in den sonnigen Mit telmeerlän

dern mit ihrem besonderen „Ambien

t e 1 zu verbr ingen Die Folge dieses 

ausgeprägten Trends zum Mi i te lmeer 

(vor allem Griechenland, Türkei und 

' ) V g l B r e u s s F „ S a n f t e L a n d u n g d e r K o n j u n k t u r i n d e n w e s t l i c h e n I n d u s t r i e s t a a t e n " WIFO -Monatsber ich te 1 9 8 9 6 2 ( 6 ! S 3 7 2 f f 
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L A N D W I R T S C H A F T 

be i tsmark tp rob leme verzöger ten 

St rukturwandel und den Agrarüber-

schüssen zu sehen, die eine e inkom

mensor ient ier te Agrarpol i t ik e rschwe

ren In Westeuropa ist diese Diskre

panz schon seit Mit te der siebziger 

Jahre zu beobachten und auch aus

geprägter So haben z. B. nach dem 

„Grünen Ber icht 1989" des Bonner 

Landwir tschaf tsminis ter iums die 

deutschen Bauern in den letzten zehn 

Jahren rund ein Viertel ihrer Realein-

k o m m m e n eingebüßt 

W e i l der a g r a r i s c h e n 
E n d p i o d u k t i o n a u f B u n d e s e b e n e 

+ 2 % 

Die kräft ige Erholung der realen 
Endproduktion des Agrarsektors 

( + 3 / 2 % ) geht auf ein Rekordergebnis 

im Pflanzenbau ( + 16%) zurück Gün

st ige Wit terungsverhäl tnisse e r m ö g 

l ichten in allen Sparten überdurch 

schni t t l iche Ernten Die einzige Aus

nahme sind Zucke r rüben , hier wur 

den die Lieferquoten gekürzt. Die 

T ierprodukt ion ( — 2%) fiel h ingegen 

deut l ich zurück Die Markt le is tung 

wurde in allen wicht igen Bereichen 

mit Ausnahme der Produkt ion von 

Schweinen verr ingert , die Viehbestän

de kräf t ig reduziert Die Holznutzung 

hat v o m Tiefstand im Vorjahr nur mä

ßig aufgehol t (Einschlag + 2 / 2 % ) 

Die agrarischen Erzeugerpreise 
( — 1/2%) waren im Durchschni t t rück

läufig Kräft ige Preiseinbußen waren 

wegen des reichen Angebotes insbe

sondere im Pflanzenbau ( — 9 / 2 % ) zu 

verzeichnen Die Preise von Wein, 

Obst , Kartoffeln und Feldgemüse san

ken um 10% bis 20% Auch die Getre i 

depreise wurden etwas gesenkt Auf 

den Viehmärkten war die Entwick lung 

unterschiedl ich Die Rinderpreise zo

gen leicht an, die Geflügelpreise s tag

nierten, die Schweinepreise verfielen 

Eier wu rden bil l iger Die mit t leren Er

löse für Milch st iegen kräf t ig, weil ver

schiedene Akt ionen die Anl ieferung 

drück ten und eine Kürzung der von 

den Bauern e ingehobenen Verwer

tungsbei t räge ermögl ich ten Insge

samt stagnier ten die Erzeugerpreise 

von t ier ischen Produkten ( + ' / 2 % ) Die 

Holzpreise ( + 4%) zogen an Insge

samt niedr igere Erzeugerpreise stan

den um etwa 2% höheren Preisen von 

agrar ischen Betr iebsmit te ln (ein

schließlich Invest i t ionsgüter) gegen

über Nach leichten Gewinnen in den 

Jahren 1986 und 1987 haben sich da

mit 1988 die Austauschrelat ionen wie

der zu Lasten der Land- und Forst

wir tschaf t verschoben 

Der Wert der agrarischen 

Endproduktion war 1988 im 

Österreich-Durchschnit t um 2% höher 

als im Vorjahr, Gewinne gab es vor 

al lem im Pflanzenbau, 

Der Wert der agrarischen Endpro
duktion (berechnet nach dem ßun-
deshofkonzept) war 1988 mit rund 

74,4 Mrd S um nur 2% höher als im 

Vorjahr Die Gewinne konzentr ier ten 

sich auf den Pflanzenbau insbesonde

re Wein Getreide und Al ternat ivkul tu

ren Im Obst - und Gemüsebau wur

den die sehr guten Mengener t räge 

durch die Verbi l l igung wei tgehend 

aufgewogen. Hackfrüchte brachten 

ger ingere Einnahmen Die Forstwi r t 

schaft erreichte ein zufr iedenstel len

des Ergebnis Deutl iche Einbußen 

mußten die Rinder-, Schweine- und 

Geflügelhalter h innehmen Milch 

brachte hingegen höhere Roherträge 

Die Agrarpol i t ik setzt seit einigen 

Jahren zur Produkt ions lenkung ver

stärkt Prämien als Anreiz ein So wer

den z B der Anbau alternativer Kul tu

ren die Kälbermast, die Mu t te rkuh

haltung oder der freiwil l ige Verzicht 

auf die volle Ausschöpfung der Mi lch

quote durch Prämien geförder t Diese 

Zahlungen werden in der Volkswir t 

schaft l ichen Gesamtrechnung als 

Subvent ionen an die Land- und Forst

wir tschaf t verbucht Sie sind in den 

ausgewiesenen Werten der Endpro

dukt ion und der Bru t to -Wer tschöp-

fung nicht enthalten. Die Einnahmen 

der Landwirtschaft aus diesen Spar

ten einschließlich Prämie können da

her erhebl ich von der Endproduk t ion 

abweichen 

Nach Bundesländern disaggre
giert und damit erwei ter t um die ge

schätzten Net toversch ickungen von 

Fut tergetre ide sowie Zuch t - und 

Nutzvieh zwischen den Ländern erge

ben die ersten Berechnungen für das 

Jahr 1988 einen Wert der agrar ischen 

Endproduk t ion von insgesamt 

75,9 Mrd S, die Zuwachsrate bleibt 

mit 2% unverändert Kalkulat ionen zu 

konstanten Preisen werden im Rah

men der regionalen Ber ichters ta t tung 

des WIFO nicht erstellt. 

A g r a r i s c h e E n d p r o d u k t i o n 
r e g i o n a l s t a r k d i f f e r e n z i e r t 

Das Erzeugungsprogramm der 

land- und forstwir tschaf t l ichen Betr ie

be ist regional verschieden Im Osten 

des Bundesgebietes dominier t auf

g rund der natürl ichen Gegebenhei ten 

die pflanzliche Erzeugung, die Holz

nutzung hat ger inges Gewicht. In den 

west l ichen Bundesländern ist die 

Waldausstat tung viel besser, Acker 

bau und Spezialkul turen sind hinge

gen von untergeordneter Bedeutung 

Mit Ausnahme des Burgenlandes und 

von Wien hat die T ierprodukt ion in al

len Bundesländern den höchsten An

teil am Rohertrag. In der Westregäon 

entfallen tradit ionell etwa zwei Dri t tel 

der gesamten Endprodukt ion auf die 

Tierhal tung. Weiters ist die S t ruk tur 

der Bereiche Pflanzenbau, T ierpro

dukt ion und Forstwir tschaft regional 

recht verschieden Die beacht l ichen 

Unterschiede im Erzeugungspro

g ramm {Strukturkomponente) s ind in 

der Regel die wicht igste Ursache für 

regionale Divergenzen in der Entwick

lung der agrarischen Produkt ion und 

Wer tschöpfung von Jahr zu Jahr Da

neben beeinf lussen verschiedene lo

kale Einflüsse und Besonderhei ten 

(Standor tkomponente) die En tw ick 

lung Sie können sowoh l die Erzeu

gung als auch den Preis einzelner 

Produkte regional erhebl ich d i f feren

zieren. Ähnl iches gilt für den Einsatz 

an Vor le istungen 

1988 waren die Veränderungsra

ten der agrar ischen Produkt ion reg io

nal stärker als üblich dif ferenziert, Bei 

einer mit t leren Zunahme um 2% 

st reuten die Zuwächse bzw A b n a h 

men in den Bundesländern zwischen 

+ 7% und — 1 / 2 % Die Divergenzen 

waren pr imär durch Unterschiede im 

Produk t ionsprogramm bedingt Die 

Endproduk t ion der Jahre 1988 und 

1987 nach Bundesländern kann aller

dings nur mit Einschränkungen verg l i 

chen werden Die Ursache sind gra

vierende Brüche in den meisten re

gionalen Milchbi lanzen des Öster re i 

chischen Stat ist ischen Zentra lamtes 

Dadurch wurden in der hier vorge leg

ten vorläuf igen Rechnung insbeson

dere die Rohert ragszunahmen in Tirol 

und Vorar lberg überzeichnet 

Am stärksten nahm die agrar ische 

Endproduk t ion im Burgenland u n d in 

Kärnten zu im Burgenland fielen ins-
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Kennzahlen zur Wirtschaftslage (II) 

1987 1988 19 88 1989 1989 

III. Qu IV. Qu. I. Qu II. Qu. Apri l Mai 

Veränderung gegen das Vor iah in % 

Energie 

Förderung + 7,5 - 1,5 - 7,1 + 1,7 + 1,9 - 2,0 

Kohle - 6,2 — 3 2 , 7 - 4 3 , 5 - 3 6 , 1 - 1 5 , 6 - 1.4 + 27,2 

Erdöl - 4,8 + 10,6 + 13,4 + 14,3 + 9,5 + 1,9 

E r d g a s . . . . . + 5,0 + 7.4 + 26,0 + 10,6 - 9,9 + 5,3 

S t romerzeugung + 13,1 - 3,0 - 7,8 + 3.1 + 3,1 + 0,1 - 9,8 

Wasserkraft + 15,9 — 0,5 - 1 0 , 0 + 6,3 + 7,8 - 4,8 - 1 6 , 5 

Wärme kraft + 6,3 - 9,5 + 7,6 — 1,6 - 4,0 + 25,3 + 63,8 

Verbrauch + 3,8 - 2,8 + 0,8 + 3.1 + 1,7 

Kohle + 5,4 - 1 1 , 9 - 0,5 - 1 2 , 0 - 4,8 

Erdöl und Mineralöl
p rodukte + 2,1 — 1,3 - 0,1 + 7.4 + 3,0 

Treibstoffe + 0,9 + 5,9 + 3,0 + 3,7 + 7,6 

Normalbenzm + 18,7 - 0,1 — 2,4 - 3,3 + 15,7 

Superbenzm - 3.1 + 1,5 + 1,8 — 1,3 + 2,8 

Dieselkraftstoff - 0,6 + 13,4 + 6,5 + 11,4 + 9,7 

Heizöle + 0,7 — 12,0 - 1 0 , 1 + 12,7 - 1 0 , 5 

Gasöl + 7,6 — 3,1 - 4.7 + 27,7 + 3,4 

Sonst ige Heizöle . . . . - 2,1 - 1 6 , 0 - 1 3 , 5 + 6,5 — 15,8 

Erdgas + 5,0 - 5,7 + 5,0 + 2.4 + 1,2 

Elektr ischer S t rom + 3,6 + 3,1 + 5,0 + 5,5 + 1.1 + 3,4 + 4,5 

Groß- und Einzelhandel6) Veränderung gegen das Voriahr in % 

GroBhan de Isumsätze, real . . . + 1,7 + 10,0 + 10,0 + 9,9 + 13,7 + 8,3 

Agrarerzeugnisse, 
Lebens- und Genußmittel - 0,7 + 5,4 + 4,0 + 3,6 + 9,7 + 1,6 

Rohstof fe und 
Halberzeugnisse + 1.0 + 3,2 + 3,4 + 3,8 + 11,0 + 13,0 

Fert igwaren + 4.0 + 13.4 + 9,8 + 16.1 + 14,5 + 12,7 

Großhandelsumsaize, 
nomine l l , - 0,2 + 9,4 + 10,1 + 9,4 + 14,3 + 9,6 

Wareneingange des 
Großhandels, nominell - 1,0 + 10,6 + 11,7 + 11,0 + 15,6 + 13,3 

Einzelhandelsumsätze, rea l . + 2.1 + 3,8 + 2,6 + 0,6 + 3,4 - 0,2 

Kurzlebige Güter + 2,0 + 1.9 + 2,9 - i .7 + 2,6 - 2,8 

Nahrungs- und 
Genußmittel + 3,9 + 4,8 + 5,0 + 0,9 + 1,2 — 0,2 

Bekle idung und Schuhe + 0,8 — 2,2 + 2,6 — 10,3 + 4,9 - 1 0 , 5 

Sonst ige 
kurzlebige Güter . . . . + 0,8 + 1,0 + 0,9 + 0,9 + 3,1 - 1,5 

Langlebige Guter + 2,3 + 8,6 + 2,0 + 6,4 + 5,1 + 5,6 

Fahrzeuge - 1,8 + 8.3 - 0,5 + 12,1 + 6,8 + 1,6 

E inr ichtungsgegen
stande und Hausrat . . + 3,8 + 8.1 + 4,2 + 2,9 + 3,8 + 13,4 

Sonst ige 
langlebige Güter + 12,2 + 11,1 + 3,4 + 6,0 + 3,6 - 1,2 

Einzelhandelsumsätze, 
nominell + 3,1 + 5.1 + 3,9 + 2.0 + 4,6 + 1,1 

Wareneingange des 
Einzelhandels, nominell . . . + 2,9 + 5,0 + 2,3 + 2,5 + 2,5 + 5,9 

Außenhandel 
Ausfuhr insgesamt nominell . 

Nahrungs- und Genußmittel 

Rohstof fe und Energie . . . 

Halbfert ige Waren 

Fert igwaren 

Investitionsgüter 

Konsumguter 

Holz 

Papier 

Eisen und Stahl 

Metalte 

Metal lwaren 

Maschinen fSITC 71 bis 771 

Nachrichtengerate 

EG 86 

BRD 

Italien 

Großbritannien 

EFTA 86 

Schweiz 

Industr iestaaten Übersee . . 

Ost Staaten 

OPEC 

Sonst ige Entwick lungsländer . 

Schwel lenländer ' ) 

Erntuhr insgesamt, nominell . . 

Nahrungs- und Genußmittel 

Rohstof fe und Energie . . . 

Halbfert ige Waren 

Fert igwaren 

Investitionsgüter 

Konsumguter 

Pkw 

Brennstof fe 

Erdöl. Wert 

Erdöl , Menge 

Erdölprodukte, M e n g e . . . 

EG 86 

BRD 

EFTA 86 

O s l S t a a t e n 

OPEC 

Schwel lenländer ' ) 

Ausfuhrpre is (1979 = 1001 . . . 

Einfuhrpreis (1979 = 1001 . . . 

Erdölpreis (S le I i 

Terms of Trade 

1987 1988 1988 1989 1989 

III. Qu. IV. Qu. I. Qu. II. Qu. April Mai 

Veränderung gegen das Vor iahr in % 

- 0.0 + 11,9 + 12.1 + 13,1 + 16,6 + 17,0 + 6,3 

- 1 1 . 1 + 12,2 + 27,4 + 27,5 + 36,9 + 33,8 + 72,1 

+ 8,5 + 4.5 - 1.2 + 10,3 + 10,6 + 39.0 + 6,7 

+ 1,3 + 11,0 + 12,1 + 8,7 + 19,2 + 24,7 + 2,4 

- 0,6 + 12,9 + 12,8 + 13,9 + 15,5 + 12,1 + 4,6 

+ 1.1 + 13,1 + 13,7 + 16,2 + 14,6 + 6,1 + 5,8 

- 1.4 + 12,8 + 12.3 + 12,7 + 16.0 + 15.4 + 4,0 

+ 0,8 + 10,3 + 3.1 + 12,2 + 26,7 + 37,0 + 15,0 

+ 5.4 + 17,8 + 1 8 , 1 + 16,0 + 14,9 + 12,6 + 12,0 

- 3.D + 12,7 + 17,5 + 15,3 + 26,4 + 14,3 + 13,6 

+ 9,6 + 29,0 + 2 9 , 1 + 26,7 + 27,B + 27,6 + 25,8 

- 2,2 + 9,3 + 12,3 + 11,7 + 20,0 + 7,6 + 10,8 

+ 1,2 + 13,0 + 15,1 + 13,6 + 18,7 + 14,2 + 5,9 

+ 0,8 + 12,1 + 19.1 + 5,5 + 13,0 + 27.7 - 1 0 , 9 

+ 5.4 + 12,7 + 12.3 + 13,0 + 16,4 + 17.7 + 3,9 

+ 6.4 + 12,5 + 11,5 + 14,7 + 15.3 + 17.1 + 1,6 

+ 11,7 + 12,4 + 15.1 + 10,7 + 20,2 + 19,5 + 3,0 

+ 2,3 + 15,7 + 16,7 + 6,2 + 13,0 + 12,3 + 8,0 

- 5,4 + 8,1 + 6,2 + 9,8 + 13,0 + 15,3 - 3,0 

- 5,4 + 8,8 + 9,1 + 9,5 + 12,2 + 17,2 - 4,3 

- 7,3 + 13,4 + 14.4 + 16,9 + 28,6 - 0,3 + 4,4 

- 6,4 + 13,3 + 15,0 + 23,6 + 23,0 + 25,5 + 30,0 

- 2 4 , 3 + 14.4 + 13,8, + 17,3 - 6,7 + 1,4 + 7,3 

- 1 0 , 6 + 2,0 + 10,0 - 0,7 + 19.1 + 43,5 + 19,9 

- 4.4 + 15,8 + 20,6 + 10,6 + 30,0 + 32,4 + 32,4 

+ 1,0 + 9,6 + 11,1 + 7,8 + 20,4 + 19,3 + 17,8 

- 4,8 + 3.1 + 6,9 + 2,7 + 14,8 + 7,2 + 19,8 

- 1 1 , 5 - 3,1 - 9.0 - 3,3 + 7,3 + 15,7 + 19,5 

- 2,5 + 11,7 + 14,8 + 14,2 + 27,3 + 22.1 + 2 0 , 2 

+ 5,0 + 12,0 + 14,5 + 8,7 + 21.4 + 20,1 + 16,8 

+ 7,5 + 12,7 + 20,0 + 11,5 + 30.5 + 15.6 + 17,6 

+ 3.9 + 11,7 + 12,1 + 7,2 + 17.4 +22,3 + 16,5 

- 9.4 + 28.8 + 31,3 + 29,8 + 6,8 + 3,3 + 19,9 

— 15,7 - 1 4 , 6 - 2 2 , 5 - 1 0 , 7 - 3.0 + 20,7 + 23,9 

— 3,5 - 2 5 , 1 - 3 4 , 4 - 1 6 , 6 — 0,6 + 47,9 + 36,9 

+ 0,7 — 9,7 — 2 0 , 9 + 10,5 - 9,3 + 11,2 + 1,5 

+ 3,6 + 0,3 - 0,7 + 12,8 + 11.7 + 13,0 + 7,9 

+ 2.6 + 9,8 + 11.3 + 8,5 + 22.1 + 19,2 + 16,0 

+ 1,4 + 10,4 + 12,2 + 8,6 + 18,9 + 12,6 + 14,2 

+ 2,9 + 3,0 + 5.6 + 1,7 + 11.4 + 11.8 + 17,1 

- 1 7 , 7 + 2,7 - 2,6 + 2,4 + 13,3 + 19,2 + 11,8 

— 5,6 - 1 8 , 9 - 2 9 , 5 - 1 4 , 3 - 1 4 , 2 + 97.5 - 9,6 

+ 12,9 + 20,4 + 27,5 + 12,3 + 29,6 + 31,0 + 9,4 

- 2,5 + 2,2 + 2,7 + 4,0 - 0,3 

— 4.B + 1,6 + 1.7 + 3,5 + 5.6 

— 4.2 - 1 7 , 1 — 16,9 — 2 4 , 5 + 9,5 + 33,0 + 34,9 

+ 2.4 + 0,6 + 1.0 + 0,5 - 5,6 
8 ) Großhandelsumsatze net to, Einzelhandelsumsätze brut to. 

Brasil ien, Gr iechenland. Hongkong , Jugoslawien,Südkorea, Mexiko, Portugal, Singapur, Spanien, Taiwan. 



A R B E I 1 S K 0 S T E N 

war dagegen vor allem das Lohn-

Wachstum ger inger Nur der Yen hat 

gegenüber dem Schil l ing nennens

wer t aufgewertet , sodaß die Arbe i ts 

kosten in der japanischen Industrie 

1988 das österre ichische Niveau 

überschr i t ten ( + 3%) 

Die Arbeitsstunde kostete 1988 in der 

österreichischen Industr ie um 1 1 % 

weniger als im Durchschnit t der 

wicht igsten Handelspartner, aber um 

16% mehr als in der EG, 

Diese Fluktuat ion der Wechselkur

se hat die Wet tbewerbspos i t ion der 

einzelnen Länder kurzfr ist ig merkl ich 

ve rschoben : Bis 1985 wies Österre ich 

unter den Industr iestaaten mit Aus 

nahme von Großbri tannien und Japan 

— zeitweise auch von Italien — die 

n iedr igsten Arbe i tskosten aus; jetzt 

l iegen die Lohnkosten der Industrie in 

den USA, in Kanada, Frankreich und 

Italien um 4% bis 10%, in Großbr i tan

nien um gut ein Fünftel unter jenen in 

Österre ich. Viel größer ist der A b 

stand zu den jüngs ten EG-Mitg l ieds

ländern: zu Irland ein Dri t tel , zu Spa

nien knapp 40%, zu Griechenland gut 

60% und zu Portugal mehr als 80% In 

der Bundesrepubl ik Deutschland, in 

der Schweiz und in Norwegen zahlt 

die Industr ie heute pro Stunde um gut 

W e c h s e l k u r s e 
S je Landeswährung 

Übersieht 1 

1980/ 
1988 

1985/ 
1986 

1986/ 
1987 

1987/ 
1988 

Durchschni t t l i che jähr l iche 
Veränderung in % 

Belgien - 3 4 - 1 9 - 0 9 - 0 8 

BRD - 0 2 + 0 1 + 0 0 - 0 0 

Frankre ich . - 4 8 - 4 3 - 4 5 - 1 4 

Großbr i tannien - 3 9 - 1 5 8 - 7 6 + 6 2 

Italien - 5 7 - 5.4 - 4 8 - 2 7 

Japan + 6 7 + 4 6 - 3 6 + 10 1 

Niederlande - 0 5 + 0 0 + 0 1 + 0 1 

Schweden - 5 1 - 1 0 8 - 6 9 + 1 0 

Schweiz + 1 1 + 0 8 - 0 2 - 0 5 

USA - 0 6 - 2 6 2 - 1 7 2 - 2 3 

Danemark - 2 8 - 3 4 - 2 0 - 0 8 

Kanada - 1 2 - 2 7 6 - 1 3 2 + 5 4 

Norwegen - 4 0 - 1 4 . 1 - 9 2 + 1 0 

Gr iechenland - 5 4 5 - 2 6 8 - 1 4 1 - 6 5 

Finnland - 2 0 - 9 9 - 4 4 + 2 6 

Spanien - 6 4 - 1 0 4 - 5 9 + 3,5 

Irland - 4 2 - 6 6 - 8 1 + 0 1 

Handelspar tner ' ) - 1 3 - 5 3 - 3 7 + 0 6 

Q. WIFO-Datenbank — ') Gewogener Durchschn i t t 
der Handelspartner ohne Irland Gr iechenland Finn
land und Spanien 

30% in Schweden, Dänemark, Belgien 

und den Niederlanden um 10% bis 

20% mehr als in Österreich 

L ö h n e u n d L o h n n e b e n k o s t e n 

Pro Stunde bet rugen die Arbe i ts 

kosten in der verarbei tenden Industrie 

Österre ichs 1988 180,10 S (Über

s icht 1) 1 ) ; diese Zahl setzt s ich aus 

einem Direkt lohn von 93,40 S und 

Lohnnebenkosten von 86,70 S zusam

men. Österre ich weist damit interna

tional relativ niedrige Stundenlöhne, 

aber mit 92 9% den höchsten Lohnne

benkostensatz aus 2 ) . Dieser hohe A n 

teil an Lohnnebenkosten liegt jedoch 

zu einem großen Teil im öster re ich i 

schen E inkommensteuer rech t be

gründet , das Sonderzahlungen (Weih-

nachts- und Urlaubsgeld sowie Abfer

t igungszahlungen) steuer l ich stark 

begünst ig t Rechnet man den 13, und 

14. Monatsbezug in den Direkt lohn 

ein, so entspr icht der Lohnnebenko

stensatz mit 57,9% etwa d e m Niveau 

in den Niederlanden und ist etwas hö

her als in der Bundesrepubl ik 

Deutsch land; deut l ich höhere Sätze 

weisen Frankreich und Italien aus 

Zwischen 1980 und 1988 st iegen 

die Arbe i tskosten in der öster re ich i 

schen Industr ie pro Stunde jährl ich 

um 5,6% und damit um 0,8 Prozent

punkte rascher als in der BRD. Durch 

die effekt ive Aufwer tung des Schil

lings um 1 3% pro Jahr nahmen die 

Arbe i tskosten in den Konkurrenzlän

dern um % Prozentpunkte langsamer 

zu als in Österre ich, obwohl d ie Zu 

wachsrate im gewichteten Durch 

schni t t der Handelspartner in Landes

währung mit 6,3% höher war. 

Zuletzt war der Anst ieg in Öster

reich (1988 3,4%) geringer als im 

Durchschni t t der Handelspartner (auf 

Schi l l ingbasis 5,3%) Hier k o m m t zum 

Tragen, daß sich 1988 einige Währun

gen wieder etwas e rho l ten ; in Landes

währung st iegen die Lohnkosten der 

Handelspartner um 4,6% 

D i e E n t w i c k l u n g der 
P r o d u k t i v i t ä t 

Die Beurtei lung der internat iona

len Konkurrenzpos i t ion darf s ich nicht 

nur an den Kosten der Arbei tskraf t 

und den Wechselkursrelat ionen or ien

t ieren, sondern muß auch die Produk

tivität des Faktors Arbei t , die Produk

t ionsle is tung je Stunde, einbeziehen 

Den einzigen Anhal tspunkt über 

Unterschiede in der Arbe i tsproduk t i 

vität l iefert der Net to -Produkt ions-

Ä r b e i t s k o s t e n j e S t u n d e i n d e r v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e Übersicht 1 

1988 1980/1988 1985/1986 1986/1987 1987/1988 

In S Durchschni t t l i che jährl iche Veränderung in % 

Belgien 202 06 + 1 0 + 0 5 + 0 8 - 0 1 

BRD 238 01 + 4 8 + 5 7 + 4 2 + 4 6 

Frankreich 173 16 + 3 8 - 0 0 - 1 5 + 1 6 

Großbr i tannien 141 58 + 4 7 - 9 4 - 0 2 + 15 1 

Italien 168 94 + 5,5 - 0 9 + 1 4 + 3 2 

Japan . 186 02 + 1 ! 0 + 7 5 - 0 3 + 1 4 9 

Niederlande 199 60 + 2 7 + 1 8 + 1 7 + 1 6 

Schweden 213 98 + 2 8 - 4 5 + 0 2 + 9 3 

Schweiz 234 86 + 5 7 + 4 6 + 2 6 + 2 8 

USA 170 64 + 3 7 - 2 4 9 - 1 5 6 + 0 4 

Dänemark 208 99 + 4 4 + 1 1 + 7 3 + 5 7 

Kanada 165 00 + 4 8 - 2 5 2 - 1 1 0 + 1 0 4 

Norwegen 237 12 + 5 6 - 5 2 + 5 4 + 7,5 

Gr iechenland 69 33 + 2 5 - 1 7 4 - 5 5 + 10 1 

Finnland 184 00 + 6 7 - 4 3 + 2 1 + 11 0 

Spanien 1 1 ! 37 + 4 7 - 0 5 + 1 1 + 1 0 2 

Irland 120 85 + 6 0 + 0 1 - 3 5 + 5 1 

Handelspar tner ' ) 201 38 + 4 9 - 0 7 + 0 6 + 5 3 

Öster re ich 180 11 + 5 6 + 6 4 + 4 9 + 3 4 

Handelspartner = 100 89 4 + 0 7 + 7 1 + 4 3 - 1 8 

BRD = 100 75 7 + 0 8 + 0 7 + 0 7 - 1 1 

Q: Eurostat Bundeskammer der gewerb l ichen Wirtschaft Schwedischer Arbe i tgeberverband , U. S Labor O f f i ce , zur 
Methode vgl Guger (1933) — ') Gewogener Durchschn i t t der Handelspartner ohne Irland Gr iechenland Finnland und 
Spanien 

' ) Z u M e t h o d e u n d B e g r i f f e n v g l G u g e r A „ D i e A r b e i t s k o s t e n d e r v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e i m i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h " W I F O - M o n a t s b e r i c h t e 1 9 8 3 5 6 ( 1 ) 

s ) B u n d e s k a m m e r d e r g e w e r b l i c h e n W i r t s c h a f t ( H r s g ) D i e A r b e i t s k o s t e n in d e r I n d u s t r i e Ö s t e r r e i c h s 1 9 8 7 W i e n 1 9 8 9 

M o n a t s b e r i c h t e 8/89 [WIFO 509 



S P E Z I A L B A N K E N 

V o r - u n d N a c h t e i l e d e s U n i v e r s a l b a n k e n s y s t e m s 
Vorzüge 
1. Skalenerträge: Mit zunehmenden „Losgrößen" sinken in der Produktion von 

Bankdienstleistungen (wie im Normatfaii auch in der Güterherstellung) die an
teiligen Fixkosten je angebotene Einheit und damit die „Preise". Im Bankensek
tor können so vor allem die hohen Informations^- und Transaktionskosten effi
zient umgesetzt werden. Allerdings ist die internationale empirische Evidenz zu 
Skafenerträgen im Bankensektor uneinheitlich; sie lassen sich nur für kleine 
Banken (bis zu einer Bilanzsumme von etwa 1 bis 3 Mrd. S) nachweisen (vgl. 
Mooslechner, 1989). 

2 Effizienz: Universalbanken betreiben neben dem Großkundengeschäft auch 
das Massengeschäft und erreichen daher bei gegebener Zahl von Bankstellen 
eine bessere Versorgung der Gesamtwirtschaft mit Bankleistungen als Spezial
banken. Sie mobilisieren Geldkapital auf breiter Basis, weil sie alle Kunden
gruppen ansprechen und die Primärmittel nicht auf best immte Fristigkeiten 
spezialisieren. • 

3 Stabilität: Universalbanken können aufgrund ihrer breiten Produktpalette ihr 
Risiko besser streuen als Spezialbanken und tragen auf diese Weise zur Stabili
tät des gesamten Finanzsystems bei, 

Nachteile 
1 Interessenkonflikte: Da Universalbanken gleichzeitig viele unterschiedliche Ge

schäfte und Kundengruppen betreuen, entstehen immer wieder Gegensätze 
zwischen Kunden- und Bankinteresse, aber auch in der Betreuung der ver
schiedenen Kundengruppen und in der Entscheidung zwischen bilanzwirksa
men und biianzunwirksamen Geschäften. 

2. Begrenztes SpezialWissen: Kleinere Universalbanken sind oft nicht in der.Lage, 
spezielle Kundenwünsche mit ausreichender Expertise zu behandeln, weil ihre 
Geschäftsstruktur den hiefür erforderlichen Personalaufwand nicht rechtfer
tigt. 

3. Geringere Beweglichkeit; Universalbanken tendieren zu großenBetriebseinheH 
ten und schwerfälligen Entscheidungsstrukturen, sammeln gleichzeitig aber 
viele Einzelrisken an. Sie können ihr Angebot zwar längerfristig e h e r a n die 
Nachfrage anpassen als Spezialbanken, diese reagieren in ihrem angestamm
ten Wirkungsbereich aber rascher. 

4. Konzentration: Große Betriebseinheiten tendieren zur Konzentration von 
Marktmacht, sodaß die Kunden (Produktionsunternehmen, Haushalte) zunehr-
mend von den Banken und ihren Konditionen abhängen [Hahn, 1981, S.-84: 
„Konzentration im Bankwesen führt i m m e r z u einer Benachteiligung des Kun
den" ; vgl. die Gegenmeinung von Khatkhate — Riechet, 1980). 

ves tment banks" , „merchant banks") 

Al lerdings wird in den USA eine Lok-

kerung dieser Abgrenzung diskutiert. 

Im Universalbankensystem tät igen 

die domin ierenden Banken alle typ i 

schen Bankgeschäf te, doch enthält es 

mi tunter ebenfal ls ausgeprägte Spe

zia lbankennischen Die Spezialbanken 

s tehen dann (tatsächlich oder po ten

tiell) im Wet tbewerb mit den Univer

salbanken, weil ihre Geschäfte von 

diesen ebenso durchgeführ t werden 

können 

Für die Abgrenzung der Spezial

banken von den Universalbanken 

eines Landes spielen — neben den 

für die Banken exogenen inst i tut ionel

len Rahmenbedingungen — fast im

mer das Geschäf tsr is iko und bankin

terne Interessenkonf l ik te eine Rolle 

In Kontinentaleuropa erwies sich die 

Abgrenzung nach dem Risiko als ty

penbi ldend Die Universalbanken 

k lammerten ursprüngl ich das langfri

st ige Geschäft mit seinen hohen Ris-

ken aus ihrer Geschäftstät igkei t aus 

und überl ießen es speziel len Finanzie

rungsinst i tu ten Erst in jüngerer Zeit 

wei teten die Universalbanken ihren 

Geschäftskreis aus geschäf tspol i t i 

schen Über legungen auch auf langfri

st ige Finanzierungen aus 

Im anglo-amerikanischen Bereich 

führ ten Interessenkol l is ionen zur Aus

gl iederung des Ef fektengeschäf tes 

aus der Tätigkeit der Kommerzban

ken (Banking Act von 1933) Die damit 

verbundenen Gefahren für die Banken 

und ihre Kunden waren nach dem 

Börsenkrach von 1929 bewußt gewor

den, als manche Banken in ihrer Dop

pel funkt ion — Beauftragte von Kun

den und Markt te i lnehmer für eigene 

Rechnung — das Kundeninteresse 

vernachlässigt hatten 

V o i - u n d N a c h t e i l e der S y s t e m e 

Für oder gegen das Universalbanken

system br ingt die Fachli teratur 

(Büschgen, 1970, Khatkhate - Rie
chet, 1980 Hahn, 1981) verschiedene 

Argumente vor (siehe Kasten). Diese 

Vor- und Nachteile gelten mit umge

kehrten Vorzeichen auch für Spezial
banken. Sie können im al lgemeinen 

auf Kundenwünsche f lexibler einge

hen und setzen sich In teressenkon

f l ikten weniger aus als der Durch

schni t t der Universalbanken. Kleinere 

Spezialbanken können im al lgemei

nen ihre Leistungen gleich kos ten

günst ig anbieten wie große Universal

banken. „Das Spezialbanksystem er

laubt auch die Existenz kleiner Insti tu

te, während das Universalbanksystem 

eine Konzentrat ion erzwingt . Vor

aussetzung ist al lerdings, daß der 

Spezial isierung auch ein en tsprechen

des Absatzvo lumen gegenübers teht " 

[Hahn, 1981 S. 81) Anderersei ts 

könnte ein reines Spezialbankensy

s tem die Versorgung mit Bankdienst

le istungen wohl kaum opt imal ge

währ le isten, weil die Markt te i lnehmer 

hohe in format ions- und Koordin ie

rungskos ten h inzunehmen hätten. 

Die Nachteile des Universalban-

kensystems können grundsätz l ich 

durch die Gl iederung in Geschäf ts

und Investmentbanken (Vermeidung 

von Interessenkol l is ionen), die De

zentral is ierung der Aufgaben in der 

Bank (Verbesserung der Entschei 

dungsflexibi l i tät) oder die Auslage

rung von abgegrenzten Bankakt iv i tä

ten (Kooperat ion mit anderen Banken 

zur Erhöhung der Expert ise sowie der 

Entscheidungsf lexibi l i tät) vermieden 

werden 

Die Nachteile des 

Universalbankensystems können 

durch die Gliederung in Geschäfts

und Investmentbanken, d ie 

Dezentral isierung der Aufgaben 

innerhalb einer Bank oder die 

Auslagerung von abgegrenzten 

Bankaktivi täten in Spezial inst i tute 

vermieden werden. 

Die vielen Vor- und Nachtei le, die 

sowohl fü r das Universalbanken- als 

auch für das Spezia lbankensystem ins 

Treffen geführ t we rden können , las

sen eine Kombinat ion der Vortei le aus 

beiden Systemen sinnvoll erscheinen 

In einer „opt imalen" Bankenstruktur 

werden sich daher zwischen den gro

ßen Universalbanken (die vornehml ich 

das Massengeschäf t betre iben) Ni-
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Kennzahlen zur Wirtschaftslage (II) 

1987 1988 1988 1989 

III. Qu. IV. Qu. I, Qu. II. Qu. Mai 

Veränderung gegen das Voriahr in % 

Energie 
Förderung + 7,5 - 1,5 - 7,1 + 1,7 + 1,9 

Kohle - 6,2 - 3 2 , 7 - 4 3 , 5 - 3 6 , 1 - 1 5 , 6 + 27,2 

Erdöl 4.8 + 10,6 + 13,4 + 14,3 + 9,5 

Erdgas • 5,0 + 7.4 + 26,0 + 10,6 - 9,9 

S t romerzeugung + 13,1 - 3,0 - 7,8 + 3,1 + 3,1 — 9,8 

Wasserkraft + 15,9 - 0,5 - 1 0 , 0 + 6,3 + 7.8 - 1 6 , 5 

Wärme kraft + 6,3 - 9,5 + 7,6„ - 1,6 - 4,0 + 63,8 

Verbrauch + 3,8 - 2,8 + 0,8 + 3,1 + 1,7 

Kohle + 5,4 - 1 1 , 9 - 0,5 — 12,0 - 4,8 

Erdöl und Mineralöl
p rodukte + 2,1 - 1,3 — 0,1 + 7,4 + 3,0 

Treibstoffe + 0,9 + 5,9 + 3,0 + 3,7 + 7,6 

Normalbenzm + 18,7 - 0,1 — 2,4 - 3,3 + 15,7 

Superbenzm „ 3.1 + 1,5 + 1,8 - 1,3 + 2,8 

Dieselkraftstoff 0,6 + 13,4 + 6,5 + 11.4 + 9,7 

Heizöle + 0,7 — 12,0 - 1 0 , 1 + 12,7 - 1 0 , 5 

Gasöl + 7.6 - 3,1 - 4.7 + 27,7 + 3,4 

Sonst ige Heizöle . . . . - 2.1 - 1 6 , 0 - 1 3 , 5 + 6,5 - 1 5 , 8 

Erdgas + 5,0 - 5,7 + 5,0 + 2.4 + 1.2 

Elektr ischer St rom + 3,6 + 3,1 + 5,0 + 5,5 + 1.1 + 4,5 

Groß- und Einzelhandel6) Veränderung gegen das Voriahr in % 

Großhandelsumsatze, real + 1.7 + 10,0 + 10,0 + 9.9 + 13,7 + 8,3 

Agrarerzeugnisse. 
Lebens- und Genußmittel _ 0,7 + 5,4 + 4,0 + 3,6 + 9,7 + 4,8 

Rohstof fe und 
Halberzeugnisse + 1,0 + 3,2 + 3,4 + 3,8 + 11,0 + 5,3 

Fert igwaren + 4,0 + 13,4 + 9,8 + 16,1 + 1 4 , 5 + 5,6 

Großhandelsumsaize, 
nominell _ 0.2 + 9.4 + 10.1 + 9.4 + 14.3 + 10.0 

Wareneingange des 
Großhandels, nominell _ 1,0 + 10,6 + 11,7 + 11,0 + 15,6 + 9,6 

Einzelhandelsumsätze, r e a l . . . + 2,1 + 3,8 + 2,6 + 0,6 + 3,4 + 0,6 

Kurzlebige Güter + 2,0 + 1.9 + 2,9 - 1.7 + 2,6 - 0,0 

Nahrungs- und 
Genußmittel + 3,9 + 4,8 + 5,0 + 0,9 + 1,2 + 1,2 

Bekle idung und Schuhe . + 0,8 — 2,2 + 2,6 - 1 0 , 3 + 4,9 - 4,0 

Sonst ige 
kurzlebige Güter . . . . + 0,8 + 1,0 + 0,9 + 0,9 + 3,1 + 0,6 

Langlebige Güter + 2,3 + 8,6 + 2,0 + 6,4 + 5,1 + 2.1 

Fahrzeuge - 1,8 + 8,3 - 0,5 + 12,1 + 6,8 - 2,4 

E inr ichtungsgegen
stande und Hausrat . . . + 3,8 + 8,1 + 4,2 + 2,9 + 3,8 + 7,3 

Sonst ige 
langlebige Güter + 12,2 + 11,1 + 3,4 + 6,0 + 3,6 + 4,3 

Einzelhandelsumsätze, 
nomrnelf + 3,1 + 5,1 + 3,9 + 2,0 + 4,6 + 2,7 

Wareneingange des 
Einzelhandels, n o m i n e l l . . . . + 2,9 + 5,0 + 2,3 + 2,5 + 2.5 + 3,9 

1989 

Juni 

1987 

Außenhandel 
Ausfuhr insgesamt, nominell — 0,0 + 1 1 . 9 

Nahrungs- und Genußrmttel — 1 1 , 1 + 1 2 , 2 

Rohstof fe und Energie . . . . + 8 , 5 + 4 , 5 

Halbfertige Waren + 1 , 3 + 1 1 , 0 

Fert igwaren — 0,6 + 1 2 , 9 

Investitionsgüter +1,1 +13,1 

Konsumgüter —1,4 + 12,8 

Holz + 0,8 + 1 0 , 3 

Papier + 5,4 + 1 7 , 8 

Eisen und Stahl — 3,0 + 1 2 . 7 

Metalle + 9,6 + 2 9 , 0 

Metal lwaren — 2,2 + 9 , 3 

Maschinen ISITC 71 bis 77) + 1,2 + 1 3 , 0 

Nachrichtengerate + 0 , 8 + 1 2 , 1 

EG 86 + 5 , 4 + 1 2 , 7 

BRD + 6.4 + 1 2 , 5 

Italien + 1 1 . 7 + 1 2 , 4 

Großbritannien + 2 , 3 + 1 5 , 7 

EFTA 86 - 5,4 + 8 , 1 

Schweiz - - 5 , 4 + 8 , 8 

Industr iestaaten Übersee . . . . — 7,3 + 1 3 , 4 

Oststaaten — 6,4 + 1 3 , 3 

OPEC - 2 4 , 3 + 1 4 , 4 

Sonst ige Entwicklungsländer . — 1 0 , 6 + 2,0 

Schwel lenländer ' ) — 4.4 + 1 5 , 8 

Einfuhr insgesamt, nominell . . + 1 . 0 + 9.6 

Nahrungs- und Genußmittel — 4,8 + 3,1 

Rohstof fe und Energie . . . . — 1 1 , 5 — 3,1 

Halbfertige Waren — 2,5 + 1 1 . 7 

Fert igwaren + 5 , 0 + 1 2 , 0 

Investitionsguter + 7,5 +12,7 

Konsumguter + 3,9 +11.7 

Pkw - 9,4 +28,8 

Brennstof fe — 1 5 , 7 — 1 4 . 6 

Erdöl, Wert - 3,5 - 2 5 . 1 

Erdöl. Menge + 0 , 7 — 9,7 

Erdölprodukte, M e n g e . . . + 3,6 + 0,3 

EG 86 + 2 , 6 + 9 , 8 

BRD + 1.4 + 1 0 , 4 

EFTA 86 + 2 , 9 + 3 , 0 

Oststaaten — 1 7 , 7 + 2,7 

OPEC - 5,6 — 1 8 , 9 

Schwel lenländer ' ) + 1 2 , 9 + 2 0 , 4 

Ausfuhrpre is (1979 = 100) . . . — 2,5 + 2,2 

Einfuhrpreis [1979 = 100) . . . — 4,8 + 1,6 

Erdölpreis (S ie t) — 4 , 2 — 1 7 . 1 

Terms of Trade + 2 , 4 + 0 , 6 

1988 1989 

Qu. IV. Qu. I. Qu. II. Qu. Mai 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

+ 12.1 

+ 27,4 

— 1,2 

+ 12,1 

+ 12,8 

+ 13,7 

+ 12,3 

+ 3,1 

+ 18,1 

+ 17,5 

+ 29,1 

+ 12,3 

+ 15.1 

+ 19,1 

+ 12,3 

+ 11,5 

+ 15.1 

+ 16,7 

+ 6.2 

+ 9.1 

+ 14.4 

+ 15,0 

+ 13,8 

+ 10,0 

+ 20,6 

+ 11.1 

+ 6,9 

— 9.0 

+ 14.8 

+ 14,5 

+ 20.0 

+ 12,1 

+ 31.3 

- 2 2 , 5 

- 3 4 . 4 

- 2 0 , 9 

— 0,7 

+ 11,3 

+ 12,2 

+ 5,6 

— 2,6 

- 2 9 , 5 

+ 27,5 

+ 2,7 

+ 1,7 

— 16.9 

+ 1,0 

+ 13,1 

+ 27,5 

+ 10,3 

+ 8,7 

+ 13.9 

+ 16,2 

+ 12,7 

+ 12,2 

+ 16,0 

+ 15,3 

+ 26,7 

+ 11.7 

+ 13.6 

+ 5,5 

+ 13,0 

+ 14,7 

+ 10,7 

+ 6,2 

+ 9,8 

+ 9,5 

+ 16,9 

+ 23,6 

+ 17,3 

- 0.7 

+ 10,6 

+ 7,8 

+ 2,7 

- 3,3 

+ 14,2 

+ 8,7 

+ 11.5 

•+- 7,2 

+29,8 

- 1 0 , 7 

- 1 6 , 6 

+ 10,5 

+ 12,8 

+ 8,5 

+ 8,6 

+ 1.7 

+ 2.4 

- 1 4 , 3 

+ 12,3 

+ 4,0 

+ 3,5 

— 2 4 . 5 

+ 0,5 

+ 16,6 

+ 36,9 

+ 10,6 

+ 19,2 

+ 15,5 

+ 14,6 

+ 16,0 

+ 26,7 

+ 14,9 

+ 26,4 

+ 27,8 

+ 20,0 

+ 18,7 

+ 13,0 

+ 16,4 

+ 15,3 

+ 20,2 

+ 13,0 

+ 13,0 

+ 12,2 

+ 28,6 

+ 23.0 

- 6,7 

+ 19,1 

+ 30,0 

+ 20,4 

+ 14,8 

+ 7,3 

+ 27,3 

+ 21.4 

+30,5 

+ 17.4 

+ 6,8 

- 3,0 

- 0,6 

- 9,3 

+ 11,7 

+ 22,1 

+ 18,9 

+ 11.4 

+ 13,3 

- 1 4 , 2 

+ 29,6 

- 0,3 

+ 5,6 

+ 9,5 

- 5,6 

+ 14.1 

+ 41,6 

+ 19,6 

+ 15,4 

+ 11,9 

+ 9,7 

+ 13,1 

+ 25,6 

+ 13,8 

+ 16,2 

+ 21,9 

+ 15,3 

+ 13,5 

+ 13,5 

+ 13,1 

+ 11.4 

+ 11,2 

+ 12,9 

+ 9,3 

+ 10,3 

+ 12,4 

+ 25,7 

+ 7,4 

+ 30,2 

+ 33,1 

+ 17,9 

+ 10,7 

+ 15,7 

+ 20,5 

+ 18,1 

+ 16,2 

+ 19,0 

+ 15,4 

+ 19,5 

+ 37,8 

+ 6,2 

+ 8,3 

+ 17,7 

+ 16,0 

+ 12,0 

+ 10,5 

+ 29,8 

+ 19,0 

+ 6,3 

+72 ,1 

+ 6,7 

+ 2,4 

+ 4,6 

+ 5,8 

+ 4,0 

+ 15,0 

+ 12,0 

+ 13,6 

+ 25,8 

+ 10,8 

+ 5,9 

- 1 0 , 9 

+ 3,9 

+ 1,6 

+ 3,0 

+ 8,0 

- 3,0 

- 4,3 

+ 4,4 

+ 30,0 

+ 7,3 

+ 19,9 

+ 32,4 

+ 17,8 

+ 19,8 

+ 19,5 

+ 20,2 

+ 16,8 

+ 17,6 

+ 16.5 

+ 19,9 

+ 23,9 

+ 36,9 

+ 1,5 

+ 7,9 

+ 16,0 

+ 14,2 

+ 17.1 

+ 11,8 

- 9,6 

+ 9,4 

1989 

Juni 

+ 19,0 

+ 20,2 

+ 16,0 

+ 20,6 

+ 18,8 

+ 17.4 

+ 19,6 

+ 26,3 

+ 16,6 

+ 20,5 

+ 13,1 

+ 27,2 

+ 20,3 

+ 24,5 

+ 18,0 

+ 15,8 

+ 12,5 

+ 18,1 

+ 16.1 

+ 18,9 

+ 32,5 

+ 21,6 

+ 14,0 

+ 28,8 

+ 34,4 

+ 16,5 

+ 5,5 

+ 12,1 

+ 19,4 

+ 17,3 

+ 15.7 

+ 18,2 

+24.8 

+ 14,1 

+ 29,9 

+ 6,4 

+ 5,3 

+ 17,8 

+ 20,8 

+ 7,5 

+ 2,3 

+ 20,8 

+ 18,0 

+ 29,8 + 3 4 , 9 +22 ,1 

s ) Großhandelsumsätze netto, Einzelhandelsumsätze brut to . Brasil ien, Griechenland, Hongkong, Jugoslawien,Südkorea, Mexiko, Portugal, Singapur, Spanien, Taiwan. 



A U N N D 

E n t w i c k l u n g d e s A u ß e n h a n d e l s i n Ö s t e r r e i c h , der B R D u n d der S c h w e i z Übersicht 1 

Expor t Impor t Handelsbilanz • T e r m s of 
T rade 

Nominel l Preise Real Nominel l Preise Real Veränderung g e g e n das 
Vorjahr 

Veränderung gegen das Vorjahr in k In Mrd . 
Landes
währung 

In % der 
Exporte 

In Mrd 
Landes

währung 

In % 

Österreich 

1988 adapt ier te Daten + 11 9 + 2 2 + 9 5 + 9 6 + 1 6 + 7 9 - 68 2 - 1 7 8 + 1 2 + 0 6 

Jänner bis Mai 1989, Ursprüngsdaten + 1 4 5 + 1 0 + 13 4 + 1 9 6 + 5 9 + 1 2 9 - 39 5 - 2 2 9 - 1 3 0 - 4 6 

Jänner bis Juni 1989, Ursprungsdaten + 1 5 3 + 19 1 - 46,3 - 2 1 8 - 1 3 2 

i Quartal 1988 adapt ierte Daten + 8 1 + 0 7 + 7 4 + 9 4 + 0 2 + 9 2 - 1 6 7 - 1 9 1 - 2 3 + • 0 5 

i Quartal 1989 adapt ier te Daten + 1 6 6 + 3 4 + 1 2 8 + 20 4 + 4 5 + 1 5 2 - 23 4 - 2 2 8 - 6 7 - 1 0 

I Quartal 1989 Ursprungsdaten + 1 6 6 - 0 3 + 1 7 0 + 20 4 + 5 6 + 1 4 0 - 23 4 - 2 2 8 - 6 7 - 5 6 

BRD 

1988 + 7 7 + 0 9 + 6 7 + 7 4 + 0 9 + 6 4 + 128 0 + 22,5 + 1 0 2 - 0 1 

Jänner bis Mai 1989 + 1 9 0 + 5 7 + 1 2 7 + 1 7 3 + 8 7 + 7 9 + 56 4 + 21 6 + 114 - 2 8 

I Quartal 1988 + 0 8 - 2 2 + 3 1 + 3 6 - 1 9 + 5 6 + 25 2 + 19 6 - 2 5 - 0 3 

I Quartal 1989 + 21 8 + 5 9 + 1 5 0 + 1 6 7 + 8 1 + 8 0 + 36 0 + 23 1 + 1 0 8 - 2 0 

Schweiz') 

1988 + 9 6 + 9 9 - 8 7 - 1 1 7 - 1 0 

Jänner bis Juni 1989 + 133 + 5 1 + 7 8 + 1 7 6 + 9 2 + 7 7 - 6 2 - 1 6 4 - 2 2 - 3 8 

I Quartal 1988 + 1 0 2 + 7 8 - 1 7 - 9 8 + 0 2 

I Quartal 1989 + 1 2 0 + 1 5 0 - 2 5 - 1 2 8 - 0 8 

' ] Ohne Edelmetal le usw 

ker (bis Mai +19 ,0%) 1 ) , jene der 

Schweiz etwa gleich stark wie die 

Österre ichs ( + 13,3%; einschließlich 

Edelmetal len usw +15,2%) Die Im

por tnachfrage ist in Österre ich etwas 

kräft iger als in der BRD und in der 

Schweiz 

Wenig aufschlußreich s ind in 

Öster re ich die Indikatoren der Außen
handelspreise Die vom Österre ich i 

schen Stat ist ischen Zentralamt be

rechneten Durchschni t tswer te (Unit 

Values) ergeben für den Durchschni t t 

der Monate Jänner bis Mai eine Z u 

nahme der Expor tpre ise um 1,0% der 

Impor tpre ise um 5,9% (Ursprungsda

ten) Das Zentralamt weist überdies 

viertel jährl ich „adaptierte" Werte aus; 

für das I Quartal geben sie eine Ver

teuerung der Ausfuhr um 3,4%, der 

Einfuhr um 4 5% wieder Sowohl die 

deutschen als auch die Schweizer 

Stat ist iken zeigen eine deut l ich stär

kere Ver teuerung der Außenhandels

güter an, die Differenz gegenüber 

Öster re ich macht meist mehr als 

3 Prozentpunkte aus Es ist wenig 

wahrschein l ich, daß in Österre ich die 

Außenhandelspreise viel stabiler als in 

den beiden anderen Hartwährungs-

ländern sind Das WIFO versucht des

halb, plausiblere Indizes der Expor t -

und Importpre ise zu berechnen. Der 

Zweifel an den Außenhandelspreisen 

stellt auch die Richt igkei t der realen 

Wachstumsraten der Exporte (Jänner 

bis Mai +13,4%) und der Importe 

( + 12,9%) in Frage Realistisch schei 

nen Werte um jeweils etwa + 10% Da 

die beiden Fehler einander k o m p e n 

sieren, dür f te die Wachstumsrate des 

B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t e s nicht betrof

fen sein 

M a r k t a n t e i l s v e r l u s t e 1 9 8 9 
m ö g l i c h 

Österreich konnte in den achtzi

ger Jahren Marktantei le im Ausland 

gewinnen Besonders er fo lgreich war 

Österre ich in der EG und in den Ost

staaten (vgl Stankovsky, 1989A) In 

den Jahren 1987 und 1988 konnte der 

österre ichische Expor t aber seine 

Stel lung auf den Wel tmärkten nur 

noch knapp behaupten 2 ) Nach den 

bisher ver fügbaren Daten hielt er heu

er mit d e m Aufschwung des Welthan

dels nicht ganz Schr i t t Im I Quartal 

1989 ist Öster re ichs Marktantei l am 

Wel texpor t der OECD um 4.3% zu

rückgegangen (am Export in die 

Oststaaten - 7 , 5 % , OPEC — 1 6 6%, 

NOPEC - 4 , 3 % ) Im 1 Halbjahr 1989 

st iegen die österreichischen Expor

te nominel l um 3 7 Prozentpunkte 

schwächer als jene der BRD. Markt

anteile (gemessen am Gesamt import 

der Berichtsländer) gingen heuer in 

den meisten OECD-Staaten — so in 

der BRD, in der Schweiz, in Italien 

und Großbr i tannien, in den meisten 

skandinavischen Ländern und in den 

USA — verloren. 

1987 und 1988 konnte Österreich 

seine Stel lung auf den Weltmärkten 

nur knapp behaupten, im I, Quartal 

1989 sind Marktantei le am Weltexport 

ve rl o re ngega nge n» 

Diese Ergebnisse scheinen der 

WIFO-Prognose v o m Juni 1989 zu wi

dersprechen, die fü r Öster re ich den 

Gewinn realer Marktantei le annimmt 

(Exporte im Jahr 1989 real Österre ich 

+ 10%, OECD +7,5%) Die nominelle 

Entwick lung entspr icht bisher aber 

wei tgehend der Prognosel inie. Diese 

Diskrepanz könnte damit zu erklären 

sein, daß das Expo r twachs tum der 

OECD unterschätzt worden ist ; mög

l icherweise wurde aber — aufgrund 

' ) In d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d w i r d v e r m u t e t , d a ß i n f o l g e g r ö ß e r e r S t a t i s t i k u m s t e l l u n g e n ( H a r m o n i s i e r t e s S y s t e m , E i n h e i t l i c h e s V e r w a l t u n g s d o k u m e n t ) z u 

J a h r e s b e g i n n 1 9 8 8 d i e E x p o r t e u n d I m p o r t e z u m Te i l n i c h t e r f a ß t w u r d e n ( d i e f e h l e n d e n M e l d u n g e n w u r d e n a b e r w a h r s c h e i n l i c h in d e n f o l g e n d e n M o n a t e n n a c h 

t r ä g l i c h r e g i s t r i e r t ) , s o d a ß d e r h o h e Z u w a c h s i m I Q u a r t a l 1 9 8 9 z u m Te i l a u f e i n e n „ B a s i s e f f e k t " z u r ü c k z u f ü h r e n ist D i e S t a t i s t i k e n f ü r Ö s t e r r e i c h u n d f ü r d i e 

S c h w e i z g e b e n h i n g e g e n k e i n e n H i n w e i s a u f d e u t l i c h e U n t e r e r f a s s u n g e n z u J a h r e s b e g i n n 1 9 8 8 — D i e F e h l e r i n d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n I m p o r t s t a t i s t i k w u r d e n n a c h 

t r ä g l i c h k o r r i g i e r t 

2 ) 1 9 8 7 n o m i n e l l e r M a r k t a n t e i l + 3 , 4 % , r e a l e r M a r k t a n t e i l — 2 , 4 % , 1 9 8 8 — 0 3 % b z w +• 1 9 % ( l a u t IFS) D e r U n t e r s c h i e d z w i s c h e n n o m i n e l l e m u n d r e a l e m M a r k t a n t e i l 

s p i e g e l t d i e E n t w i c k l u n g d e r r e l a t i v e n P r e i s e w i d e r ; e r i s t a u c h d u r c h d i e W e c h s e l k u r s e n t w i c k l u n g b e e i n f l u ß t ( vg l h i e z u n ä h e r Stankovsky 1989A i n s b e s o n d e 

r e S 8 5 f ) 
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B I N N E N S C H I F F A H R T 

S c h w a n k u n g e n d e s T r a n s p o r t a u f k o m m e n s Übersicht 1 
der B i n n e n s c h i f f a h r t 

Öster re ich BRD Österre ich BRD Öste r re ich BRD Österreich B R D 

1970 1980 1987 1988 

Beförder te Gü te r in t Jahresdurchschni t t = 100 

Jänner 31 64 70 87 38 66 86 89 

Februar 69 67 36 92 45 81 96 89 

März 9D 95 110 110 108 99 85 83 

Apri l 103 115 118 108 110 105 105 103 

Mai 106 97 126 102 117 106 103 105 

Juni 122 117 117 114 119 96 119 196 

Juli 133 113 117 102 131 112 113 106 

August 122 110 97 99 115 105 98 102 

Sep tember 118 110 101 107 106 109 111 105 

Ok tober 109 109 96 104 104 111 94 109 

November 94 107 82 94 107 105 94 101 

Dezember 102 96 80 81 99 104 96 102 

Spannwei te 102 53 56 27 81 46 34 26 

Standardabweichung 26 4 17 7 179 98 28 6 13 5 10 1 7 

Q. Stat ist isches Bundesamt Öster re ich isches Stat ist isches Zentralamt eigene Berechnungen , alle in- und ausländi 
schen Gesel lschaf ten 

350 km. Die Wasserstraßen in der 

Bundesrepubl ik Deutschland sind 

4 336 km lang, dazu k o m m e n A n -

schlußstrecken außerhalb des Staats

gebietes (Rhein, Donau bis zur M ü n -

U n g ü n s t i g e r e n a u t i s c h e 
B e d i n g u n g e n für d i e D D S G 

dung , Oberlauf der Elbe, Mosel und 

Kanalverbindungen zu Nachbarstaa

ten im Osten und Westen) Die deut 

sche Schif fahrt t ransport ier t rund 80% 

des Güterau fkommegs auf dem Rhein 

(Woelke, 1981). Bei Normalwasser

s tand haben Rhein (ab Du isburg-

Ruhrort) und Donau (ab Belgrad) in 

ihrem Unterlauf Wasserstraßenklasse 

VI (für Schif fe mit einer Tragfähigkeit 

von mehr als 3.000 t befahrbar) Der 

Rhein ist im Oberlauf bis Basel d u r c h 

gehend der Wasserstraßenklasse V 

zugeordnet (geeignet für 2.000-t-

Schif fe) die Donau von Belgrad f luß

aufwärts nur bis K o m a r o m und in den 

fer t iggestel l ten Ausbaust recken 

(Kraf twerksket te) Für die Umgrup 

pierung der Schi f fsverbände und für 

Schleusenmanöver muß auf der Do

nau mehr Personal vorgehal ten wer 

den als auf dem Rhein 

Hoch- und Niederwasser sowie 

Eis beeinträcht igen die Schif fahrt auf 

der Donau häufiger als auf den deut

schen Binnenwasserstraßen Dement

sprechend streut das monat l iche 

Transpor tau fkommen der Binnen

schif fahrt (alle in- und ausländischen 

Schiffe) in Österre ich viel s tärker als 

in der Bundesrepubl ik Deutschland 

(Übersicht 1) Die Spannweite der 

monat l ichen Fracht (Differenz zwi 

schen der größten und kleinsten mo

natl ichen Fracht, Jahresdurch

schni t t = 100) war ebenso wie die 

Standardabweichung in den ausge

wähl ten Jahren 1970, 1980, 1987 und 

1988 in Öster re ich weit höher als in 

der Bundesrepubl ik Deutschland. Be

sonders ungünst ig sind die Verhält

nisse auf der Donau im Jänner; Nie

derwasser und Eis bedingen, daß die 

ver fügbaren Transportkapazi täten 

meist nur zu einem Viertel ausgelastet 

werden können Auf den Wasserstra

ßen der Bundesrepubl ik Deutschland 

liegt die Jännerauslastung durchwegs 

wei t über 50%. Das Jahr 1988 war für 

die Donauschi f fahrt außergewöhnl ich 

günst ig , dennoch erreichte die Bin

nenschi f fahrt in der Bundesrepubl ik 

Deutschland eine saisonal gleichmäßi

gere Auslastung 

S c h w a n k u n g e n der 
Tr a n s p o r t n a c h f r a g e 

Neben dem wechselnden Wasser

s tand haben auch die Schwankungen 

in der Transportnachfrage Einfluß auf 

die Produkt iv i tätskennzahlen der 

Schif fahrt 

Auf der österre ich ischen Donau 

werden vor allem Erze, Schrot t , Koh

le, Erdö lprodukte und Metal lerzeug

nisse verschi f f t 1987 entfiel rund die 

Hälfte des Transpor tau fkommens auf 

den Bereich Eisenhütten (Erze, 

Schro t t , Metal lerzeugnisse und ein 

Großteil der Kohle), 17% waren Erdöl 

erzeugnisse (Übersicht 2) In der 

Bundesrepubl ik Deutschland hat die 

Binnenschi f fahrt neben den Eisenhüt

ten (rund 28% des Transpor tau fkom

mens) mit der Bauwir tschaf t (rund 

T r a n s p o r t a u f k o m m e n Übersicht 2 
v e r s c h i e d e n e r G ü t e r i n 
der B i n n e n s c h i f f a h r t 1 9 8 7 

Österre ich BRD 

Antei le in % 

Land- und fors twi r tschaf t l iche 

Erzeugnisse 7 6 3 0 

Nahrungs- u n d Fut termi t te l 2 1 5 7 

Feste Brennsto f fe 20 3 1 0 3 

Erdö lp roduk te . . 1 6 5 19 0 

Erze Meial labfäl le 24 8 1 6 8 

Metal lerzeugnisse 15 5 5 7 

Steine Erden Baumatertal 5 3 27 2 

Düngemit te l 5 3 3 1 

Chemische Erzeugnisse 1 2 7 5 

Sonst ige Waren 1 4 1 7 

Q: Öster re ich isches Stat is t isches Zentra lamt Stat ist i 
sches Bundesamt eigene Berechnungen 

27%) einen zweiten großen Verlader 

Die jähr l ichen Produkt ionsschwan

kungen der Eisenhütten w a r e n im 

Zei t raum 1970 bis 1987 in Österre ich 

schwächer als in der Bundesrepubl ik 

Deutschland (gemessen an den Stan

dardabweichungen) und auch schwä

cher als die Schwankungen der deut

schen Bauproduk t ion Die Wel len der 

Stahl- und der Baukonjunktur verlie

fen in der BRD meist parallel, sodaß 

sich in der Transportnachfrage kaum 

ein Ausgle ich ergab (Abbi ldung 1) 

Die Nachfrage nach Tanktranspor

ten hängt zu einem großen Teil von 

den Einkaufsdisposi t ionen des Mine

ralölhandels und der Großverbraucher 

ab. Bei entsprechender Markt lage 

werden Minera lö lprodukte vermehr t 

von ausländischen Raffinerien bezo

gen, gel iefert w i rd großteils per 

P r o d u k t i o n der E i s e n - Abbildung! 
h ü t t e n u n d der B a u w i r t s e h a f t 
1 9 7 0 b i s 1 9 8 7 
Real 

! 2 5 

B i u » l r t s c h a t t B R D 

E I s e n h u e l t e n B R D 

— — E i s e n h u e l l e n O e s l e r r e ' o h 

1 2 0 
A A 

t 1 S 
/ i / \ f^\. 

1 1 0 rH\ / \ I \ 
- 1 0 5 

11 1 0 0 

£ 3 5 

9 0 
X L / • • 

8 5 

8 0 

7 ! 7 3 7 5 7 7 7 9 5 1 6 3 8 5 8 7 

Die schrumpfende Produktion in den Eisen
hütten und in der Bauwirtschaft beeinträch
tigt die Transportnachfrage auf den Wasser
straßen der Bundesrepublik Deutschland. 
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S T A A T S V E R M Ö G E N 

Bewer tungsf ragen bleiben außer Be

tracht 

F i n a n z i e r u n g s s a l d e n a l s M a ß s t a b 
der B u d g e t a n a l y s e 

Der Saldo des Vermögensverän

derungskon tos des gesamten öf fent

l ichen Sektors , das Net- Iending, ist 

seit 1975 negativ, d h die Kreditauf

nahmen des Staates übersteigen die 

Zugänge im Finanzvermögen. In der 

ersten Hälfte der s iebziger Jahre war 

er noch posit iv (Abbi ldung 1) Nach 

der deut l ichen Saldendrehung im Jahr 

1975 hat s ich das Defizit in der zwei 

ten Hälfte der s iebziger Jahre zwar 

verr inger t , der Saldo blieb aber nega

tiv Anfang der achtz iger Jahre st ieg 

der Abgang wieder und erreichte 

1987 mit 61,3 Mrd S den bisher h ö c h 

s ten Wert Er entsprach 4 , 1 % des 

B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t e s (1975 2,5%, 

1983 4%) 

Innerhalb des öf fent l ichen Sektors 

e rgeben sich jedoch deut l iche Dif fe

renzen zwischen dem Bundessektor 

(Bund einschließlich Fonds) und dem 

übr igen öf fent l ichen Sektor (Länder, 

Gemeinden, Sozia lvers icherungsträ

ger und Kammern) , und zwar sowohl 

im Niveau als auch in der Entwick lung 

des Finanzierungssaldos Diese Un

terschiede lassen sich großtei ls auf 

zwei Faktoren zu rück führen : Z u m 

einen s tammen sie aus der unter

schiedl ichen Aufgabenverte i lung zwi 

schen den einzelnen Rechtst rägern, 

zum anderen spiegeln sie die zuneh

mende Konzentrat ion der Au fb r in 

gung öf fent l icher Finanzierungsmit tel 

be im Bund wider, Von den beiden 

N e t - I e n d i n g l a u t V G R Abbildung 1 
In % des BIP 

Der negative Finanzierungssaldo (Net-iend-
ing) des gesamten öffentlichen Sektors wird 
vom Bundessektor bestimmt. Er weist seit 
1975 hohe Defizite auf. Im übrigen öffentli
chen Sektor waren über die gesamte Untersu
chungsperiode Überschüsse zu verzeichnen. 

A u f b r i n g u n g u n d Übersicht 1 
V e r w e n d u n g ö f f e n t l i c h e r M i t t e l 
d u r c h d e n B u n d 

Net to- Ein- Gesamt-
Kredi t - gehobene a u s g a b e n ^ 

aufnahmen' ] Steuern 

Antei l des Bundes am gesamten 
öf fent l ichen Sektor i n % 

1968 58 9 93 9 4 6 0 

1970 4 4 4 94 1 45 7 

1975 81 6 93 6 4 3 7 

1980 70 2 94 0 4 4 9 

1985 90 2 94 3 4 6 4 

1987 90 9 94 1 4 5 6 

') Länder und Gemeinden einschl ießl ich „ innere Anlei
hen" , — 2 ) Ausgaben ohne Transfers an Träger ö f fent 
l ichen Rechtes, Bund einschl ießl ich Betr iebe, Länder 
und Gemeinden einschl ießl ich Ti lgung „innerer An le i 
hen" 

wicht igsten F inanz ierungskomponen

ten der Öffentl ichen Ausgaben, den 

Steuern und den Kredi ten, br ingt der 

Bund derzeit jeweils mehr als 90% auf 

(Übersicht 1) 

Bei den Steuern ist die domin ie

rende Posit ion des Bundes durch die 

Finanzverfassung und die Finanzaus

gleichsgesetze best immt, wonach die 

Einhebung der Steuern in Österre ich 

wei tgehend dem Bund obl iegt Länder 

und Gemeinden ver fügen nur über 

ger inge eigene Steuern Sie s ind da

her stark von der Steuerpol i t ik des 

Bundes abhängig, w o d u r c h sich auch 

der Gestal tungsspielraum ihrer öf

fent l ichen Haushalte merkl ich ein

schränkt Die Aufte i lungsschlüssel 

der Steuern haben sich in den letzten 

zwei Jahrzehnten kaum geändert. 

Der Bund dominiert die Finanzierung 

der öf fent l ichen Ausgaben, er nimmt 

gewissermaßen Kredite für andere 

Rechtsträger auf. 

Die Kredi taufnahmen werden h in

gegen erst seit Mit te der s iebziger 

Jahre vom Bund domin ier t ; vorher 

hatte er weniger als die Hälfte der Öf

fent l ichen Kredite au fgenommen In 

der ersten Hälfte der siebziger Jahre 

weiteten vor allem die Gemeinden ih

re Kredi taufnahmen kräf t ig aus — sie 

verschuldeten sich in einzelnen Jah

ren stärker als der B u n d Seit Mi t te 

der achtziger Jahre n immt der B u n d 

mehr als 90% der gesamten öf fent l i 

chen Kredite auf (Übersicht 1) 

Im Gegensatz zur Aufbr ingung 

der Mittel entfällt auf den Bund je

d o c h weniger als die Hälfte der A u s 

gaben (Ubersicht 1). Diese Quote 

schwankt langfrist ig nur wenig Die 

große Differenz zwischen Au fb r in 

gung und Verwendung der ö f fent l i 

chen Mittel läßt sich zu einem gu ten 

Teil damit erklären, daß der Bund den 

anderen Bereichen des Öffentl ichen 

Sektors zunehmend die Finanzierung 

ihrer Aufgaben durch Kos tenübernah

men und Zuschüsse s ichert , so e twa 

die Bezahlung der Landeslehrer (1987 

rund 27,2 Mrd S) Der Bund n immt 

somi t gewissermaßen Kredite zur Fi

nanzierung von Aufgaben anderer 

Rechtst räger auf Dadurch best immt 

der Bund einerseits das Finanzie

rungsdef iz i t des gesamten Öffentl i

chen Sektors und er leichtert anderer

seits den übrigen öf fent l ichen 

Rechtst rägern die Bi ldung von Finan

z ierungsüberschüssen (in den letzten 

Jahren zwischen 0,4% und 1,2% des 

BIP; Abb i ldung 1) 

Die unterschiedl ichen Finanzie

rungssalden der einzelnen Bereiche 

des öf fent l ichen Sektors (laut VGR) 

werden maßgebl ich von der Z w e c k 

b indung von Steuereinnahmen z u r Fi

nanzierung von Investit ionen (Stra

ßen) und Dar lehensgewährungen (vor 

allem im Wohnbau) geprägt Diese 

Zweckb indungen können dazu füh 

ren, daß t ro tz insgesamt ausre ichen

der laufender Einnahmen laufende 

Ausgaben durch Kredi te f inanziert 

Ö f f e n t l i c h e s S p a r e n i m i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h Übersicht2 

1970 1975 1980 1985 

In % des B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t e s 

Öster re ich 6.6 4.3 3 6 2 4 

Belgien . 2 2 - 0 7 - 4 6 - 5 7 

Dänemark 2 6 - 0 0 0 2 

Frankreich 5 2 2 1 3 8 0,5 

BRD 5 8 - 0 6 1 8 2 0 

Italien . - 4 7 - 7 1 

Niederlande 3 8 1 9 0 8 - 0 6 

Schweden 9 8 5 8 - 0 2 - 1 3 

Großbr i tannien 7 5 - 0 , 3 - 1 , 6 - 1 , 3 

USA - 0 7 - 4 0 - 1 6 - 4 0 

Japan 6 7 3 2 2 6 4 3 

Q . Ö E C D National Accoun ts 

M o n a t s b e r i c h t e 9/89 IWIFO 557 



Kennzahlen zur Wirtschaftslage (II) 

Energie 
Förderung . 

Kohle . . 

Erdöl . . 

Wärme kraft 

Verbrauch 

Kohle 

Erdöl und Mineralöl
p rodukte 

Superbenzm 

Diese lk ra f ts to f f . . 

Heizöle 

Gasöl 

Sonst ige Heizöle 

Erdgas 

Elektr ischer St rom . . . 

1987 1988 1988 1989 

III Qu IV. Du I. Qu II. Qu. Juni 

Veränderung gegen das Voriahr in % 

+ 7.5 - 1.5 - ' ,1 + 1,7 + 1,9 - 4,8 - 1,3 

- 6,2 - 3 2 , 7 - 4 3 , 5 - 3 6 , 1 - 1 5 , 6 + 10,5 + 6,6 

- 4,8 + 10,6 + 13,4 + 14,3 + 9,5 - 6,1 - 8,2 

+ 5,0 + 7 i + 26,0 + 10,6 - 9,9 + 11.6 + 31.1 

+ 13.1 - 3,0 - 7,8 + 3,1 + 3,1 - 4,3 - 2,6 

+ 15,9 - 0,5 - 1 0 , 0 + 6,3 + 7.8 - 9.4 - 5,8 

+ 6,3 - 9,5 + 7,6 - 1,6 - 4,0 + 36,7 + 29,6 

+ 3,8 - 2,8 + 0,8 + 3,1 + 1.7 + 5,9 + 2,8 

+ 5,4 — 11,9 - 0,5 — 12,0 — 4.8 + 4,1 + 5,7 

+ 2,1 — 1,3 — 0,1 + 7,4 + 3,0 + 5,0 — 2,7 

+ 0,9 + 5,9 + 3.0 + 3,7 + 7,6 + 0,5 + 5,2 

+ 18,7 - 0,1 - 2,4 - 3,3 + 15,7 + 8,9 + 12,6 

- 3,1 + 1,5 + 1.8 - 1,3 + 2,8 - 4,4 + 0,9 

- 0,6 + 13,4 + 6.5 + 11.4 + 9,7 + 2,3 + 6,6 

+ 0,7 - 1 2 , 0 - 1 0 , 1 + 12.7 - 1 0 , 5 + 2,9 — 3 0 , 4 

+ 7,6 - 3,1 - 4 7 + 27,7 + 3,4 + 16,6 — 3 8 , 5 

- 2.1 - 1 6 , 0 - 1 3 , 5 + 6,5 - 1 5 , 8 - 4,9 - 2 4 , 8 

+ 5,0 - 5,7 + 5,0 + 2.4 + 1.2 + 23,0 + 23,1 

+ 3.6 + 3,1 + 5,0 + 5,5 + 1.1 + 4.6 + 6,1 

1989 

Juli Augus i 

1987 1988 1988 1989 1989 

III Qu. IV Qu. I. Qu. II. Qu. Juni Juli Augus i 

Veränderung gegen das Voriahr in % 

in % 

+ 9,9 

- 2,9 

+ 7,2 

+ 18,9 

+ 14,3 + 9,8 + 1 0 , 0 

Groß- Und Einzelhandel6) Veränderung gegen das Vor iahr 

Großhandelsumsatze. real . . . + 1.7 + 1 0 , 0 + 1 0 , 0 + 9,9 + 1 3 , 7 + 8,9 

Agrarerzeugnisse, 

Lebens- und Genußmittel — 0,7 + 5,4 + 4,0 + 3,6 + 9,7 + 1,1 

Rohstof fe und 

Halberzeugnisse + 1,0 + 3,2 + 3,4 + 3,8 + 1 1 , 0 + 8,4 

Fert igwaren + 4,0 + 1 3 , 4 + 9,8 +16 ,1 + 1 4 . 5 + 1 2 , 5 

Großhandelsumsatze, 
nominell — 0,2 + 9,4 + 1 0 . 1 + 9.4 

Wareneingange des 

Großhandels, nominel l — 1,0 + 1 0 , 6 + 1 1 , 7 + 1 1 , 0 + 1 5 , 6 + 9.4 + 5,6 

Einzelhandelsumsätze, r e a l . . . + 2,1 + 3,8 + 2,6 + 0,6 + 3,4 + 2,1 + 6,0 

Kurzlebige Güter + 2 , 0 + 1 , 9 + 2 , 9 — 1.7 + 2 , 6 + 0 , 4 + 4 , 3 

Nahrungs- und 

Genußmittel + 3 , 9 + 4 , 8 + 5 , 0 + 0',9 + 1 , 2 + 1 , 6 + 3,7 

Bekleidung und Schuhe . + 0,8 — 2,2 + 2,8 — 1 0 , 3 + 4,9 — 3,8 + 4.8 

5ons1ige 

kurzlebige Güter + 0 , 8 + 1 , 0 + 0 , 9 + 0,9 + 3,1 + 1,2 + 4.6 

Langlebige Güter + 2 , 3 + 8 , 6 + 2 , 0 + 6 . 4 + 5 . 1 + 5,8 + 9,6 

Fahrzeuge — 1 8 + 8 , 3 - 0,5 + 1 2 , 1 + 6,B + 3,1 + 1 0 . 7 

E inr ichtungsgegen
stande und H a u s r a t , . . + 3,8 + 8 . 1 + 4.2 + 2,9 + 3,8 + 9,9 + 9,1 

Sonst ige 

langlebige Güter + 1 2 , 2 +.11.1 + 3,4 + 6,0 + 3,6 + 3,7 + 7,3 
Einzelhandelsumsätze, 

nominell + 3,1 + 5,1 + 3.9 + 2,0 + 4.6 + 3.7 + 7,3 
Wareneingange des 

Einzelhandels, nominell + 2 , 9 + 5 , 0 + 2,3 + 2,5 + 2,5 + 5,2 + 5,7 

Außenhandel 
Ausfuhr insgesamt, nominell . 

Nahrungs- und Genußmittel 

Rohstoffe und Energie . . . 

Halbfertige Waren 

Fert igwaren 

in vestitionsgü ter 

Konsumgüter 

Holz 

Papier 

Eisen und Stahl 

Metalle 

Metal lwaren 

Maschinen (SITC71 bis 77) 

Nachrichtengeräte 

EG 06 

BRD 

Italien 

Großbritannien 

EFTA 86 

Schweiz 

Industr iestaaten Übersee . . . . 

Oststaaten 

OPEC 

Sonst ige Entwicklungsländer . 

Schwel lenlander ' ) 

Einfuhr insgesamt, nominell , . 

Nahrungs- und Genußmittel 

Rohstof fe und Energie . . . . 

Halbfert ige Waren 

Fert igwaren 

investitionsguier 

Konsumgüter 

Pkw 

Brennstoffe 

Erdöl, Wert 

Erdöl, Menge 

Erdölprodukte, M e n g e . . 

EG 86 

BRD 

EFTA 86 

Osls taa ien 

OPEC 

Schwel lenländer ' ) 

Ausfuhrpreis (1979 = 100) . . . 

Einfuhrpreis (1979 = 100) . . . 

Erdölpreis (S ie t) 

Terms of Trade + 2 , 4 

— 0,0 + 11,9 + 12,1 + 13,1 + 16,6 + 14.1 + 19,0 + 13,3 

- 11.1 + 12,2 + 27.4 + 27,5 + 36,9 + 41,6 + 20,2 + 9,0 

+ 8,5 + 4,5 - 1.2 + 10,3 + 10.6 + 19,6 + 16,0 + 21,8 

+ 1,3 + 11,0 + 12.1 + 8,7 + 19,2 + 15,4 + 20,6 + 17,7 

- 0,6 + 12,9 + 12,8 + 13,9 + 15,5 + 11,9 + 18,8 + 11,6 

+ 1.1 + 13.1 + 13.7 + 16,2 + 14.6 + 9,7 + 17,4 + 3,8 

- 1.4 + 12.8 + 12,3 + 12.7 + 16,0 + 13,1 + 19,6 + 16,2 

+ 0,8 + 10,3 + 3.1 + 12,2 + 26.7 + 25,6 + 26,3 + 24.9 

+ 5,4 • + 17,8 + 18,1 + 16,0 + 14,9 + 13,8 + 16,6 + 21,2 

- 3,0 + 12,7 + 17,5 ' + 15,3 + 26.4 + 16,2 + 20,5 + 10,9 

+ 9,6 + 29,0 + 29,1 + 26,7 + 27,8 + 21,9 + 13,1 + 24,6 

- 2,2 + 9,3 + 12,3 + 11.7 + 20,0 + 15,3 + 27,2 + 14,5 

+ 1.2 + 13,0 + 15,1 + 13,6 + 18,7 + 13,5 + 20,3 + 6,5 

+ 0,8 + 12,1 + 19,1 + 5,5 + 13,0 + 13,5 + 24,5 + 27,0 

+ 5,4 + 12,7 + 12,3 + 13,0 + 16.4 + 13.1 + 18,0 + 14.4 

+ 6,4 + 12,5 + 11,5 + 14,7 + 15,3 + 11,4 + 15,8 + 14,5 

+ 11,7 + 12,4 + 15,1 + 10,7 + 20,2 + 11,2 + 12,5 + 12.4 

+ 2,3 + 15,7 + 16,7 + 6,2 + 13,0 + 12,9 + 18,1 - 1,2 

5,4 + 8,1 + 8,2 + 9,8 + 13,0 + 9,3 + 16.1 + 11.7 

- 5,4 + 8,8 + 9,1 + 9,5 + 12,2 + 10.3 + 18,9 + 9,0 

- 7,3 + 13,4 + 14.4 + 16.9 + 28,6 + 12.4 + 32,5 + 17.2 

- 6,4 + 13,3 + 15,0 + 23,6 + 23.0 + 25,7 + 21,6 + 21,4 

- 24,3 + 14,4 + 13,8 + 17,3 - 6,7 + 7,4 + 14,0 - 1 2 , 5 

- 10,6 + 2,0 + 10,0 - 0,7 + 19.1 + 30,2 + 28,8 - 4,4 

- 4,4 + 15,8 + 20,6 + 10.6 + 30,0 + 33,1 + 34,4 + 25,3 

+ 1,0 + 9,6 + 11,1 + 7.8 + 20,4 + 17,9 + 16,5 + 13,8 

- 4,8 + 3,1 + 6,9 + 2.7 + 14,8 + 10,7 + 5,5 + 12,9 

-11,5 - 3,1 - 9.0 - 3.3 + 7.3 + 15,7 + 12.1 + 14.0 

— 2,5 + 11,7 + 14,8 + 14,2 + 27,3 + 20,5 + 19,4 + 17,1 

+ 5,0 + 12,0 + 14,5 + 8,7 + 21,4 + 18,1 + 17,3 + 13,0 

+ 7.5 + 12,7 +20,0 + 11,5 + 30.5 + 16,2 + 15,7 + 12,5 

+ 3,9 + 11.7 + 12.1 + 7.2 + 17.4 + 19,0 + 18,2 + 13.3 

— 9.4 +28,8 + 31,3 + 29.8 + 6.8 + 15,4 + 24.8 + 18.2 

— 15,7 - 1 4 , 6 - 2 2 , 5 - 1 0 . 7 - 3,0 + 19,5 + 14,1 + 11,5 

- 3,5 - 2 5 , 1 - 3 4 . 4 - 1 6 , 6 - 0,6 + 37,8 + 29,9 + 7.2 

+ 0,7 - 9,7 - 2 0 , 9 + 10,5 - 9,3 + 6,2 + 6,4 - 1 0 , 0 

+ 3,6 + 0,3 - 0,7 + 12.B + 11.7 + 8,3 + 5,3 + 7,2 

+ 2,6 + 9,B + 11.3 + 8,5 + 22,1 + 17.7 + 17,8 + 14,3 

+ 1,4 + 10,4 + 12,2 + B.6 + 18,9 + 16,0 + 20,8 + 12,9 

+ 2,9 + 3,0 + 5,6 + 1,7 + 11,4 + 12,0 + 7,5 + 12,5 

- 17,7 + 2,7 - 2,6 + 2,4 + 13,3 + 10,5 + 2,3 + 14,4 

- 5,6 - 1 8 , 9 - 2 9 , 5 - 1 4 , 3 - 1 4 , 2 + 29,8 + 20,8 + 39,0 

+ 12,9 + 20,4 + 27,5 + 12,3 + 29.6 + 19,0 + 18,0 + 6,8 

— 2,5 + 2,2 + 2,7 + 4.0 - 0.3 - 0,9 

— 4,8 + 1,6 + 1,7 + 3,5 + 5,6 + 5,3 

- 4,2 — 17,1 - 1 6 , 9 - 2 4 , 5 + 9,5 + 29,8 + 22,1 + 19,0 

+ 2,4 + 0,6 + 1,0 + 0,5 - 5,6 — 5,9 

Großhandelsumsatze netto, Einzelhandelsumsätze brut to. ' I Brasilien, Gr iechenland, Hongkong , Jugoslawien,Südkorea Mexiko. Portugal, Singapur, Spanien. Taiwan. 



B A H N V E R K E H R 

B e s c h ä f t i g t e d e r Ö B B Übersicht 1 

Insgesamt 1 ) Zentrale Bahnhof dienst Zugd iens t 3 ) Baudienst 4 ) Werk Stättendienst5) 
Ve rwa l tung^ 

Beschäf t igte im Jahresdurchschni t t 

1960 82 095 4 177 21 886 17 560 14 503 11 905 

1970 75 036 4 569 22 448 15 337 11 941 9 536 

1980 72 577 4 745 22 697 14 40t 10 352 8 607 

1988 67 875 4 764 21 002 13 102 9 803 7 905 

1960 = 100 

1970 91 109 103 87 82 80 

1980 88 114 104 82 71 72 

1988 83 114 96 75 68 66 

Q: O B B Stat ist ische Wir tschaf tsber ichte — ') Insgesamt: einschlieSlich Bahnbetr iebsärzte, Lehr l inge und Tei lbeschäf-
t ig ie , — z ) Generald i rekt ion Bundesmmis ie r ium für öf fent l iche Wirtschaft und Verkehr Zentralstel len, Zenl ra ld ienst 
der Bundesbahnd i rek t ionen. — '') Zugbegle i t - und - förderdienst einschl ießl ich Schi f fahr tbet r ieb. — a ] Bau- und Bahn-
erhal iungsdlenst — 5 ) Bet r iebs- und Hauplwerkstät tendienst einschl ießl ich Schif fahrt Werkstät ten 

Zahlung aus dem Bundeshaushalt — 

Kapitel Pensionen) auf Löhne und Ge

hälter sowie 30% auf Ruhe- und Ver

sorgungsbezüge. Einschließlich der 

sozialen Abgaben beträgt der Perso

nalkostenantei l rund 73% Vorschläge 

zur wir tschaf t l ichen Sanierung der 

Bahn setzen daher meist bei der Sen

kung der Personalkosten an Verlangt 

werden Personaleinsparungen und 

eine geänderte Pensionsregelung. 

Die Ö B B haben in den letzten 30 

Jahren ihr Personal stufenweise ver

r ingert : 1961 zählte man im Jahres

durchschni t t noch 82 024 Beschäf t ig

te, 1969 75 165 ( - 1 , 1 % pro Jahr) 

Nach einer Stagnat ion begann 1975 

(74 766 Beschäft igte) wieder ein Per

sonalabbau (Stand 1979: 72 498 Be

schäf t igte, — 0,8% pro Jahr) Der letz

te Schub setzte nach 1982 ein, der 

Personaistand sank von 72 922 auf 

67 875 im Durchschni t t des Jahres 

1988 (pro Jahr - 1 , 2 % ) Die größte 

Einsparungsrate wurde 1988 erreicht 

( - 2 , 3 % ) . Die Zahl der Überstunden 

ist von 6,21 Mill. 1986 auf 4,62 Mill 

1987 und 4,16 Mill. 1988 gesunken. 

Die Personalentwicklung war in den 

einzelnen Dienststel len der Bahn 

recht unterschiedl ich, Am stärksten 

abgenommen hat der Personalstand 

im Bau- und Reparaturwesen, in der 

Verwaltung ist er gestiegen. 

Der Akt iv i tätsaufwand hat erst

mals 1988 a b g e n o m m e n Die Perso

naleinsparungen seit Mit te der siebzi

ger Jahre betrafen nur die Lohnbe

diensteten, Gastarbei ter und Teilzeit

beschäf t ig ten, die Zahl der Beamten 

ist im wesent l ichen konstant gebl ie

ben Ihr Antei l an den Beschäft igten 

ist von 72,5% 1976 auf nunmehr 78,8% 

gest iegen Damit zeichnet s ich län

gerfr ist ig keine Ent lastung im Pen

sionsaufwand ab Derzeit k o m m e n auf 

100 Ruhegenußempfänger 128 Beam

te Die Zahl der Ruhegenußempfän

ger ist bis Mit te der sechziger Jahre 

stark zurückgegangen, seither hat sie 

sich wenig verändert 

Insgesamt beschäf t igten die ÖBB 

1988 um 17% weniger Personen als 

1960 Von den wicht igsten Dienstbe

reichen der Bahn konnten der Werk

stät tendienst (—34%) und der Bau-

und Bahnerhal tungsdienst ( — 62%) 

am meisten Personal einsparen Diese 

Entwick lung ist vornehml ich techno

logisch bed ingt : Die Oberbauarbei ten 

wurden wei tgehend mechanis ier t — 

der Arbei tszei taufwand etwa der DB 

für den Holzschwel lenumbau ist von 

1950 bis 1975 um 70%, für die Durch

arbei tung der Geleise um 93% gesun

ken (Weiß, 1979) Im Werkstät ten

dienst benöt igen Diesel- und Elekt ro-

Lokomot iven viel weniger instandhal

tungspersonal als Dampf lokomot iven. 

P e r s o n a l u n d Abbildung 1 
P e n s i o n i s t e n d e r O B B 
Jahresdurchschnitt 
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Aber auch durch vermehr te Vergaben 

von Bau- und Servicearbei ten an 

Fremdf i rmen lassen s ich Personalein

sparungen und mögl icherweise eine 

höhere Wir tschaft l ichkei t erreichen. 

Relativ kräft ig reduziert w u r d e das 

Personal im Zugbeg le i t - und Z u g f ö r 

derdienst ( - 2 5 % gegenüber 1960), 

obschon die Betr iebsle is tungen der 

Tr iebfahrzeuge seit 1960 um 35%, die 

der Reisezüge (Wagenachski lometer) 

um 60% erhöht wurden, Die D B hat 

hier ihre Rational is ierungsmaßnah

men berei ts viel we i te r vorangetr ie

ben, zu den Verkehrsspi tzen t ra ten al

lerdings im vergangenen S o m m e r im 

Zugförderd iens t Engpaßprobleme 

auf Diesen Schwier igkei ten könnte 

mit einer en tsprechenden Reserve an 

Lokführern begegnet werden, d ie fle

x ibel , auch in anderen Bere ichen der 

Bahn, eingesetzt werden, 

Im Bahnhofsdienst der Ö B B be

gann die Personaleinsparung ers t in 

den achtz iger Jahren, In d iesem Be

reich sind woh l die größten Rationali

s ierungsreserven zu o r ten ; sie könn

ten durch eine Konzentrat ion auf die 

größeren Verkehrsnachf ragest röme, 

Automat is ierung in der Zugb i ldung, 

Container is ierung und Einsatz v o n Mi

kroe lekt ron ik ausgeschöpf t werden 

In den zentralen Verwal tungsstel len 

hat das Personal seit 1960 um 14% zu

g e n o m m e n — eine Entw ick lung, die 

auch in anderen ös ter re ich ischen Un

ternehmen zu beobachten ist 

M e i n I n v e s t i t i o n e n 

Die Ö B B investierten 1988 

8 843 Mill S, um 15,6% mehr als im 

Vorjahr, Während die Fahrparkinvest i 

t ionen auf 1 570 Mill. S gesenkt wur

den ( — 7,5%), s t iegen durch d ie for

cierten Ausbaumaßnahmen im Zuge 

des Pro jektes „Neue Bahn" die Bauin

vest i t ionen auf 6 282 Mill S ( + 19,5%) 

Dabei wu rden der Ausbau der Scho

berpaßstrecke, der Tauernbahn und 

der Pot tendor fer Linie vorangetr ie

ben, Bahnhöfe umgebaut sowie Pla

nungen und Probebohrungen für 

Neutrassen vo rgenommen Anfang 

März 1989 beschloß der Nationalrat 

ein Invest i t ionsprogramm fü r die 

Ö B B In den nächsten zehn Jahren 

sollen 31 Mrd S in das Projekt „Neue 

Bahn" fl ießen. Diese Investi t ionen 

werden zu zwei Dr i t te ln aus d e m Bun

desbudget und zu e inem Drit tel über 
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E N E R G • - I E W T R T S C H A F T 

E n t w i c k l u n g d e s Abbildung 1 
E n e r g i e v e r b r a u c h s 
Veränderung gegen das Vorjahr in % 
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ten die Temperaturen in der Heizpe

r iode 1989/90 auf den langjährigen 

Durchschni t t s inken, dann ist für heu

er und nach den jüngsten Wirt

schaf tsprognosen auch für 1990 mit 

deut l ichen Energ ieverbrauchszu

wächsen zu rechnen 

Nach vorläuf igen Berechnungen 

benöt ig te die Industr ie im 1 Halbjahr 

1989 um nur 2% mehr Energie, wie

woh l sie um 7% mehr produzier te als 

im Vorjahr Die Ausgaben der Indu

str ie für energiesparende und um

wel tschonende Einr ichtungen nah

men zwar kräft ig zu, können aber nur 

einen Teil des außergewöhnl ich gro

ßen Rational is ierungserfolges erklä-

Dank der Hochkonjunktur wurde heuer 

viel mehr Energie für die Erzeugung 

und den Transport von Sachgütern 

benötigt als im Vorjahr, Hohe 

Einkommenszuwächse, niedrige 

Energiepreise und gute Ergebnisse im 

Reiseverkehr t rugen zum 

Verbrauchsanstieg bei. Dagegen 

ersparten das milde Winterwetter und 

die reichl iche Wasserfracht der Flüsse 

große Energiemengen für die 

Raumheizung und für die 

Stromerzeugung., 

ren Das Produk t ionswachs tum der 

energieintensiven Industr iebetr iebe 

bl ieb nur wen ig hinter dem der weni 

ger energieintensiven zurück Der 

B o o m in der Eisen- und Stahl industr ie 

setzte s ich ungebrochen bis zur Jah

resmit te fo r t , die Baukon junk tur blieb 

lebhaft, und der Au fschwung in der 

chemischen Industrie und in der Pa

pier industr ie hielt an Offensicht l ich 

war das gute Ergebnis auch in der In

dustr ie vor allem dem warmen Winter

wet ter zu danken Sehr stark nahm 

der Energiebedarf im Verkehrssektor 

zu ( + 5%) Der Mehrbedarf erklärt 

s ich aus der s türmischen Güterver

kehrsnachfrage der f racht intensiven 

Branchen aufgrund der guten Kon

junktur , aus der lebhaften Reisetät ig

keit infoige guter Ergebnisse im Aus

ländertour ismus und hoher E inkom

menszuwächse der Inländer sowie 

aus der Verf lachung des Treibstof f -

preisgefäl les zum Ausland 

Der Energiebedarf aller Kleinab

nehmer dür f te insgesamt nur etwa 

gleich groß gewesen sein ( + 0%) wie 

vor einem Jahr. Die Haushalte und ein 

Teil der Dienst le is tungsunternehmen 

benöt igen Energie vor allem z u m Hei

zen, ihr Bedarf müßte tempera turbe

dingt deut l ich gesunken sein. Spürba

re Verbrauchszuwächse der übr igen 

Kleinabnehmer, insbesondere der 

Gewerbebet r iebe und der Bauunter

nehmen, scheinen diesen Rückgang 

aber wieder wet tgemacht zu haben 

(Die „Heizgradsumme", ein Indikator 

für den tempera tu rbed ing ten Ener

giebedarf für Heizzwecke, lag im 

1. Halbjahr 1988 um 10% 1989 sogar 

um 17% unter dem langjährigen Mit

telwert.) Mäßig zugenommen hat der 

Bedarf der Energieversorgungsunter

nehmen (für Energ iegewinnung, - U m 

wandlung und - V e r t e i l u n g , insgesamt 

+ 2%) Die Produkt ionsverhäl tnisse 

der Elektr iz i tätswirtschaft waren wie

der günst ig , und höhere S t rombezü

ge aus d e m Ausland dämpf ten den 

Produkt ionsanst ieg der Wärmekraf t 

werke (Dank hoher Wasserfracht der 

Flüsse l ieferten die Wasserkraf twerke 

im 1 Halbjahr 1988 um 10%, im 

1 Halbjahr 1989 um 8% mehr elektr i 

schen S t r o m , als sie bei durchschni t t 

l icher Wasser führung erzeugt hät ten ) 

Besonders rasch wächs t seit Jahres

beginn die Nachfrage nach Energie

t rägern fü r nichtenerget ische Zwecke 

( + 27%) Der hohe Verbrauchszu

wachs läßt sich nur zum Teil m i t der 

guten Auftragslage in der pe t rochemi -

schen Industr ie erklären 

Energie kostete etwa gleich viel wie 

vor einem Jahr,, Treibstoff- und 

Brenn st off preise entwickel ten sich 

aber unterschiedlich,, Im Frühjahr 

zogen die Treibstoffpreise k rä f t ig an, 

während Heizmaterial mit dem Ende 

der Heizperiode spürbar billiger wurde 

Die Energiepreise änderten sich 

nur wen ig , sie lagen im Durchschni t t 

des 1 Halbjahres 1989 knapp über 

dem Niveau des Vorjahres ( + 1%) 

Treibstof f - und Brennstof fpre ise ent

wickel ten sich aber unterschiedl ich 

Im Frühjahr zogen die Treibstof fprei

se kräft ig an, während die Preise von 

Heizmaterial mit d e m Ende der Heiz

per iode deut l ich nachgaben. Treib

stof fe kosteten um 5% (Benzin + 5 % 

Dieseltreibstoff + 1 % ) mehr als vor 

einem Jahr, Brennstof fe (einschließ

lich elektr ischer Energie) um 1 % we

niger Die St rompre ise haben s ich seit 

dem Vorjahr nicht geändert , auf dem 

Der Verbrauch von Erdgas und Erdöl 

hat zugenommen, der Kohleverbrauch 

und der Beitrag der Wasserkraft zur 

Stromerzeugung erreichten dagegen 

nicht ganz das Niveau des Vorjahres 

Wärmemarkt verbesser te s ich die 

preisl iche Wet tbewerbspos i t ion der 

Kohlenwasserstof fe neuerl ich. Die 

Preise von Heizöl und Erdgas gaben 

spürbar nach (jeweils — 4 % ) , stärker 

als die Preise von fes ten Brennstof fen 

(Koks - 3 % . Brennholz - 2 % , Stein-
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Kennzahlen zur Wirtschaftslage (II) 

1987 1988 1988 1989 1989 

IV. Qu. I. Qu. II. Qu. IL Qu. Juli Augus i 

Veränderung gegen das Voriahr in % 

Energie 
Förderung + 7,5 - 1.5 + 1,7 + 1,9 - 4,8 

Kohle - 6,2 - 3 2 , 7 — 3 6 , 1 - 1 5 , 6 + 10,5 - i,7 

Erdöl - 4,8 + 10,6 + 14,3 + 9,5 — 6,1 - 7,9 

+ 5,0 + 7,4 + 10,6 - 9,9 + 11,6 - 9,0 

St romerzeugung + 13,1 - 3,0 + 3,1 + 3,1 - 4,3 

Wasserkraf t + 15,9 - 0,5 + 6,3 + 7.8 - 9,4 

Warmekraf t + 6,3 - 9,5 — 1,6 - 4,0 + 36.7 

Verbrauch + 3,8 - 2.8 + 3,1 + i,7 + 5,9 

Kohle + 5,4 - 1 1 , 9 - 1 2 , 0 - 4,8 + 4,1 

Erdöl und Mineralöl
p rodukte + 2.1 — 1,3 + 7,4 + 3,0 + 5,0 

Treibstoffe + 0,9 + 5,9 + 3,7 + 7,6 + 0,5 

Normal benzin + 18,7 - 0,1 — 3,3 + 15,7 + 8,9 

Superbenzm - 3,1 + 1,5 - 1,3 + 2,8 - 4,4 

Dieselkraftstoff - 0,6 + 13,4 + 11,4 + 9,7 + 2,3 

Heizöle + 0,7 - 1 2 . 0 + 12.7 - 1 0 , 5 + 2,9 

Gasöl + 7,6 — 3,1 + 27,7 + 3.4 + 16,6 

Sonst ige Heizöle . . . - 2,1 - 1 6 , 0 + 6,5 - 1 5 , 8 - 4.9 

Erdgas + 5,0 - 5,7 + 2,4 + 1,2 + 23,0 

Elektr ischer S t rom + 3,6 + 3,1 + 5,5 + 1,1 + 4,6 

Groß- und Einzelhandel6) Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Großhandelsumsatze. real . . . + 1,7 + 10,0 + 9,9 + 13,7 + 8,9 - 0.3 + 4,4 

Agrarerzeugnisse, 
Lebens- und Genußrmttel - 0,7 + 5,4 + 3,6 + 9,7 + 1.1 - 0,3 - 8,3 

Rohstof fe und 
Halberzeugnisse + 1.0 + 3,2 + 3,8 + 11,0 + 8,4 + 2,4 + 2,6 

Fert igwaren + 4,0 + 13.4 + 16,1 + 14,5 + 12,5 + 12,6 + 9,1 

Großhandelsumsatze. 
nominel l - 0,2 + 9,4 + 9,4 + 14,3 + 9.8 + 0,5 + 6,6 

Wareneingange des 
Großhandels, nominell - 1,0 + 10,6 + 11,0 + 15,6 + 9.4 - 1,2 + 10.1 

Einzelhandelsumsätze, r e a l . . . + 2,1 + 3,8 + 0,6 + 3.4 + 2,1 + 5,0 + 4,8 

Kurzlebige Güter + 2,0 + 1,9 - 1,7 + 2,6 + 0,4 + 2,3 + 3,7 

Nahrungs- und 
Genußmittel + 3,9 + 4,8 + 0.9 + 1.2 + 1.6 + 0,6 + 1 9 

Bekle idung und Schuhe + 0,8 - 2,2 — 10,3 + 4,9 — 3,8 + 5,6 + 10,9 

Sonst ige 
kurzlebige Güter . . . . + 0,8 + 1,0 + 0,9 + 3,1 + 1,2 + 2,3 + 2,8 

Langlebige Güter + 2,3 + 3,6 + 6,4 + 5,1 + 5,8 + 11,6 + 7,7 

Fahrzeuge — 1,8 + 8.3 + 12.1 + 6,8 + 3,1 + 9,0 + 1,6 

Einr ichtungsgegen
stande und Hausrat . . + 3,8 + 8,1 + 2,9 + 3,e + 9,9 + 15.3 + 13,1 

Sonst ige 
langlebige Güter + 12,2 + 11.1 + 6,0 + 3,6 + 3,7 + 8,2 + 10,3 

Einzelhandelsumsätze, 
nominell + 3,1 + 5.1 + 2,0 + 4.6 + 3,7 + 6,4 + 6,2 

Wareneingange des 
Einzelhandels, nominell . . + 2.9 + 5,0 + 2.5 + 2.5 + 5,2 + 6,8 + 4,5 

Großhandelsumsatze ne l io , Einzelhandelsumsätze brut to. 

1987 1988 1988 1989 

IV. Qu. I. Qu. II. Qu. III. Qu. Juli 

Veränderung gegen das Vor iahr in % 

Außenhandel 
Ausfuhr insgesamt, nominell — 0,0 + 1 1 . 9 + 1 3 , 1 + 1 6 , 6 + 1 4 . 1 + 1 3 , 3 

Nahrungs- und Genußmittel — 1 1 , 1 + 1 2 , 2 + 2 7 , 5 + 3 6 , 9 + 4 1 , 6 + 9,0 

Rohstoffe und Energie . . . . + 8,5 + 4 , 5 + 1 0 , 3 + 1 0 , 6 + 1 9 , 6 + 2 1 , 8 

Halbfertige Waren + 1,3 + 1 1 , 0 + 8,7 + 1 9 , 2 + 1 5 , 4 + 1 7 , 7 

Fert igwaren — 0,6 + 1 2 , 9 + 1 3 , 9 + 1 5 . 5 + 1 1 , 9 + 1 1 , 6 

Investitionsgüter J- 1,7 + 13.1 +16,2 +14,6 + 9.7 + 3.8 

Konsumgüter - 1,4 +12,8 +12,7 +16.0 +13,1 +16,2 

Holz + 0,8 + 1 0 , 3 + 1 2 , 2 + 2 6 , 7 + 2 5 , 6 + 2 4 , 9 

Papier + 5,4 + 1 7 , 8 + 1 6 , 0 + 1 4 , 9 + 1 3 , 8 + 2 1 , 2 

Eisen und Stahl — 3 , 0 + 1 2 , 7 + 1 5 , 3 + 2 6 . 4 + 1 6 . 2 + 1 0 , 9 

Metalle + 9,6 + 2 9 , 0 + 2 6 , 7 + 2 7 , 8 + 2 1 , 9 + 2 4 , 6 

Metal lwaren - 2,2 + 9,3 + 1 1 , 7 + 2 0 , 0 + 1 5 , 3 +14 ,5 

Maschinen ISITC 71 bis 77) + 1.2 + 1 3 , 0 + 1 3 , 6 + 1 8 , 7 + 1 3 , 5 + 6,5 

Nachr ichtengerate + 0,8 + 1 2 . 1 + 5,5 + 1 3 , 0 + 1 3 , 5 + 2 7 , 0 

EG 86 + 5,4 + 1 2 , 7 + 1 3 , 0 + 1 6 , 4 + 1 3 , 1 + 1 4 , 4 

BRD + 6,4 + 1 2 . 5 + 1 4 . 7 + 1 5 , 3 + 1 1 . 4 + 1 4 , 5 

Italien + 1 1 , 7 + 1 2 , 4 + 1 0 , 7 + 20,2 + 1 1 , 2 + 1 2 , 4 

Großbri tannien + 2 , 3 + 1 5 , 7 + 6,2 + 1 3 , 0 + 1 2 , 9 — 1,2 

EFTA 86 - 5,4 + 8,1 + 9,8 + 1 3 , 0 + 9,3 + 1 1 . 7 

Schweiz — 5,4 + 8 . 8 + 9 , 5 + 1 2 , 2 + 1 0 , 3 + 9,0 

Industr iestaaten Übersee — 7,3 + 1 3 , 4 + 1 6 , 9 + 2 8 , 6 + 1 2 , 4 + 1 7 , 2 

Oststaaien — 6,4 + 1 3 , 3 + 23,6 + 23,0 + 25,7 + 21.4 

OPEC - 2 4 , 3 + 1 4 . 4 + 1 7 , 3 - 6,7 + 7,4 - 1 2 , 5 

Sonst ige Entwicklungsländer . — 1 0 , 6 + 2.0 — 0 , 7 + 1 9 1 + 3 0 , 2 — 4 . 4 

Schwel lenlander ' ) — 4.4 + 1 5 , 5 + 1 0 , 6 + 3 0 , 0 + 3 3 . 1 + 2 5 , 3 

Einfuhr insgesamt, nominell . . + 1,0 + 9,6 + 7,8 + 2 0 , 4 + 1 7 , 9 + 1 3 , 8 

N a h r u n g s - u n d Genußmittel — 4,8 + 3,1 + 2,7 + 1 4 , 8 + 1 0 , 7 + 1 2 , 9 

Rohstoffe und Energie . . . — 1 1 , 5 — 3.1 — 3,3 + 7,3 + 1 5 , 7 + 1 4 , 0 

Halbfert ige Waren - 2,5 + 1 1 7 + 1 4 , 2 +27 ,3 + 2 0 , 5 + 1 7 , 1 

Fert igwaren + 5 . 0 + 1 2 , 0 + 8,7 + 2 1 4 + 1 8 , 1 + 1 3 , 0 

Investitionsguter + 7.5 +12.7 +11,5 +30,5 +16,2 +12,5 

Konsumgüter + 3,9 +11,7 + 7,2 +17.4 +19,0 +13,3 

Pkw - 9,4 +28,8 +29,8 + 6,8 +15,4 +18,2 

Brennstof fe — 1 5 , 7 — 1 4 . 6 — 1 0 . 7 — 3 , 0 + 1 9 , 5 + 1 1 , 5 

Erdöl. Wert - 3,5 — 2 5 , 1 - 1 6 , 6 - 0,6 +37 ,8 + 7,2 

Erdöl. Menge + 0 , 7 - 9.7 + 1 0 , 5 - 9,3 + 6,2 — 1 0 , 0 

Erdölprodukte, Menge + 3,6 + 0,3 + 1 2 , 8 + 1 1 , 7 + 8,3 + 7.2 

EG 86 + 2,6 + 9,8 + 8,5 + 2 2 , 1 + 1 7 , 7 + 1 4 , 3 

BRD + 1,4 + 1 0 , 4 + 8,6 + 1 8 , 9 + 1 6 , 0 + 1 2 , 9 

EFTA 86 + 2 , 9 + 3 , 0 + 1 . 7 + 1 1 , 4 + 1 2 , 0 + 1 2 , 5 

Oststaaten - 1 7 , 7 + 2.7 + 2.4 +13 .3 + 1 0 . 5 + 1 4 . 4 

OPEC - 5,6 - 1 8 . 9 - 1 4 , 3 - 1 4 , 2 + 2 9 , 8 + 3 9 , 0 

Schwel lenländer ' i + 1 2 , 9 + 2 0 . 4 + 1 2 , 3 + 2 9 , 6 + 1 9 , 0 + 6,8 

Ausfuhrpre is 8 ) — 2,5 + 2 , 2 + 4 , 0 + 3 , 3 + 3 , 7 + 2 . 4 

Einfuhrpreis 0 ) — 4,8 + 1 , 6 + 3 , 5 + 4 , 0 + 5 , 5 + 2 , 7 

Erdölpreis (S ie t) - 4,2 — 1 7 , 1 — 2 4 , 5 + 9,5 + 2 9 , 8 + 1 9 , 0 

Terms of Trade"] + 2 4 + 0 , 6 + 0,5 — 0,7 — 1,7 — 0,3 

') Brasi l ien. Gr iechenland, Hongkong , Jugoslawien, Südkorea, Mex iko , Portugal , Singapur, Spanien 
adapt ier te Daten des Öster re ich ischen Stat is t ischen Zent ra lamtes, ab 1989: WIFO-Berechnung . 

1989 
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+ 15,5 

+ 25,6 

+ 10.5 

+ 25,4 

+ 11,3 

+ 11,0 

+ 13,4 

+ 25,4 

+ 24,0 

- 1 1 , 1 

+ 9,5 

+ 6,8 

+ 16,9 

- 7.5 
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M I L C H M A R K T R E F O R M 

M i n d e s t p r e i s e i m R a h m e n d e s 
i n t e r n a t i o n a l e n M i l c h a b k o m m e n s 

Übersicht 2 

Magermi lch Vol lmi lchpulver Bul ler But terö l käse (Cheddar) 
pulver $ j e t 

Preisänderungen 

1 O k t o b e r 1931 600 950 1 200 1 440 1 000 

5 Juni 1985 . . . 600 830 1 000 1 200 1 000 

2 O k t o b e r 1986 680 880 1 000 1 200 1 030 

25 Juni 1987 . . . . 765 900 1 000 1.200 1 030 

23 Sep tember 1987 825 950 1 000 1 200 1 120 

23 März 1988 . . . 900 1 000 1 100 1 325 1 200 

21 S e p t e m b e r 1988 1 050 1 150 1.250 1 500 1 350 

20 S e p t e m b e r 1989 1 200 1 250 1 350 1 625 1 500 

Q GATT 

am Anfang der Mi lchwir tschaf ts jahre 

1987/88 und 1988/89, wu rden die na

t ionalen Quoten um insgesamt 3% ge

kürzt und um weitere 5/4% vorüberge

hend ausgesetzt Strengere Best im

mungen über die Anwendung der 

Quotenrege lung sol l ten die Anl iefe

rung um einen wei teren Prozentpunkt 

d rücken Die Bauern wurden für die 

vo rübergehende Aussetzung eines 

Teils ihrer L ieferrechte durch eine 

jähr l ich abnehmende Prämie aus Mi t 

teln der Gemeinschaft und aus nat io

nalen Mit teln entschädigt Von Liefe

rungen, die das Kont ingent über

schre i ten, w i rd eine prohibi t ive Z u 

satzabgabe in Höhe von 100% des 

Richtpreises e ingehoben Die massi 

ven Einschränkungen der L ieferrech

te waren im vol len Umfang wirksam. 

In der EG 12 fiel die Mi lchmarkt le i 

s tung 1987 um 4,9% und 1988 um we i 

tere 2,5% auf rund 99,2 Mill t (ZMP, 
1989), die Lager wu rden abgebaut 

(zum Teil gab es Sonderakt ionen) , die 

Expor te reduziert Die internat ionalen 

Märkte reagierten mit der erwähnten 

kräft igen Erholung 

D i e L a g e a u f d e m 
ö s t e r r e i c h i s c h e n M i l c h m a r k t 

A u s f u h r p r e i s e z o g e n a n , E x p o r t e 
b l e i b e n u n r e n t a b e l 

Die tradit ionell expor tor ient ier te 

österre ichische Mi lchwir tschaft hat 

du rch ein ger ingeres Angebot zur Er

holung der internationalen Märkte 

beigetragen und hat davon gleichzei

tig auch selbst prof i t iert Die Ausfuhr 

erlöse für die bedeutendsten he imi 

schen Expor twaren Käse und Mi lch

pulver steigen seit 1987, die Expor t 

s tü tzungen konnten reduziert wer 

den Diese erf reul iche Entwick lung 

ändert al lerdings wenig an der g r u n d -

E x p o r t a n t e i l e a m W e l t m a r k t f ü r M i l c h Übersicht 3 

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

1 000 t Mi lchäquivalent 

EG') 12445 10 070 12 774 12 239 11 177 13 834 16 780 

Neuseeland 3 388 3 292 3 628 4 002 4 222 4 1 6 5 4 202 

USA 1 676 2S83 3 142 3 970 4 158 3 4 4 9 2 118 

Austra l ien 1 216 1 350 1 478 1 883 1 978 1 683 1 796 

Osts taatan 1 007 1 437 1 101 1 375 1 129 1 199 1 239 

Kanada 1 589 1 244 1 209 1 048 967 788 708 

Skandinavien 375 1 2 2 0 1 180 1 164 958 I 048 B00 

Sonst ige 1 655 1 696 2 150 1 795 1 556 1 788 1 450 

Insgesamt 23 851 23 142 26 662 27 476 26 145 27 954 29 093 

Antei le in % 

EG') . 52 44 48 45 43 50 58 

Neuseeland 14 14 14 14 16 15 14 

USA 7 12 12 14 16 12 7 

Austra l ien 5 6 6 7 7 6 6 

Osts taaten 4 6 4 5 4 4 4 

Kanada 7 6 4 4 4 3 2 

Skandinavien 4 5 4 4 4 4 3 

Sonst ige 7 7 8 7 6 6 5 

Insgesamt 100 100 100 100 100 10D 100 

Q . A g r a Europe 1989 (19) ohne Kasein und Fr i schproduk te - ') Ab 1987 EG 12 

sätzl ichen Problemat ik der ös ter re i 

chischen Mi lchexporte. Ausfuhren 

von Molkereierzeugnissen müssen 

nach wie vor hoch subvent ionier t 

werden und br ingen volkswir tschaf t l i 

che Verluste Rentable Auslandsmärk

te für Massenprodukte sind auch 

längerfr ist ig nicht in S icht Lohnende 

Marktn ischen müssen hart und lang

f r is t ig erarbeitet werden Die Wirt

schaf tspol i t ik sollte d iesen Umstand 

bei der Ausr ichtung der heimischen 

Produkt ion berücks icht igen. 

R ü c k n a h m e der A n l i e f e r u n g 

Die Mi lchmarkt le is tung ist in 

Öster re ich seit 1 Juli 1978 über ein

zelbetr iebl iche Quoten kont ingent ier t 

Damit sol l ten die unrentablen Aus fuh 

ren und die damit verbundenen Bela

s tungen für den Staat, die Verbrau

cher und die Bauern begrenzt wer 

den Verschiedene Mängel der ur

sprüngl ichen Richtmengenregelung 

und eine wenig konsequente Admin i 

st rat ion des Systems (Vergabe von 

zusätzl ichen Lieferrechten in mehre 

ren „Här te fa i r -Runden, Mögl ichkei t 

der Neuaufnahme der Mi lchl ieferung 

u s w ) ließen allerdings die M i l ch 

markt le is tung vorerst wei ter s te igen 

Die Expansion wurde erst 1984, nach 

einer Modif ikat ion des Systems, ge

b rochen (Schneider, 1984) Mitte 1987 

w u r d e die Liefer leistung (saisonberei

nigt und bezogen auf ein Jahr) um 

rund 150 0 0 0 1 zu rückgenommen (sie

he Abb i ldung 1) und pendelt se i ther 

um einen Jahreswert von rund 

2,2 Mill t 

Die Milchanl ieferung wurde ab M i t te 

1987 zurückgenommen. Die 

Überschüsse wurden dadurch 

reduziert, und die Bauern haben 

geringere Exportverluste zu t ragen. 

Anders als in der EG wurde in 

Österre ich die seit Mi t te 1987 b e o b 

achtete Redukt ion der Milchl ieferlei

s tung nicht durch Kürzung der Q u o 

ten erzwungen. Sie ist überwiegend 

Folge einer Prämienakt ion („Liefer

rücknahmeprämie" ) , die einen Teil der 

Mi lchbauern bewog, ihr Lieferrecht 

nur zum Teil zu nützen. 

Die Bauern hatten 1987/88 erst

mals die Mögl ichkei t , auf ein Jahr be

f r is tet und gegen Prämie auf die vol le 

Ausschöp fung ihres L ieferrechtes zu 

verz ichten Die Prämie gleicht fü r die 
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P R I V A T E R K O N S U M 

E n t w i c k l u n g d e s p r i v a t e n K o n s u m s 
Real 

ben die Konsumkred i te (Kredite an 

unselbständig Erwerbstät ige und Pri

vate minus Bausparkredi te an diese 

Personengruppe) im 1 Halbjahr per 

Saldo um 9 Mrd S z u g e n o m m e n 

( + 6%). 

Saisonberein igt waren die realen 

Konsumausgaben im Durchschni t t 

des 1 Halbjahres 1989 um 2,3% höher 

als im 2 Halbjahr des Vorjahres Dies 

zeugt von einer konjunkture l len Bele

bung der Konsumnachfrage, die nicht 

zuletzt auch auf einer Besserung im 

Konsumkl ima beruhen dürf te. Nach 

Erhebungen des IFES (Institut für e m 

pir ische Sozial forschung) war der 

„Vertrauensindex" (das ar i thmet ische 

Mittel der erwarteten künf t igen Ein

k o m m e n s - und Wir tschaf tsentwick

lung sowie der beabsicht igten Käufe 

von Konsumgütern) um 18%, der Indi

kator der Arbei tsplatzsicherhei t um 

77% höher als im Vorjahr Der Indika

tor der Preisstabil ität hat sich um 

knapp 2% verbessert 

Übersicht 1 

Erfahrungsgemäß reagiert die 

Nachfrage nach dauerhaften K o n s u m 

gütern auf E inkommensänderungen 

sehr deutl ich. Die Ausgaben für diese 

Konsumgüter prof i t ier ten daher von 

der S teuer re form am meisten Sie w a 

ren im 1 Halbjahr 1989 real um 8,6% 

höher als vor e inem Jahr und (saison

bereinigt) um 12% höher als im 

N a c h f r a g e n a c h d a u e r h a f t e n 
K o n s u m g ü t e r n w ä c h s t 
ü b e r d u r c h s c h n i t t l i e h 

2 Halbjahr 1988 Die Ausgaben für 

nichtdauerhafte Konsumgüter und für 

Dienst leistungen über t rafen dagegen 

das Vorjahresniveau nur um 1,6% 

Unter den dauerhaften Konsum
gütern waren Pkw besonders gefragt : 

Die Zahl der Neuzulassungen für Un

selbständige überst ieg das Vor jahres-

niveau um 12,5%. Da sich die Nachfra

ge zu den oberen Hubraumklassen 

Übersicht 2 

E n t w i c k l u n g d e s Abbildung 1 
p r i v a t e n K o n s u m s 
Real, gleitende Dreiquartalsdurchschnitte 

P M v a l e r K o n s u m 
K a e u t e v d a u e r t i M . K o n s u m g ü t e r n 
N i e h l d h M K g u • ] e n s 1 1 e J s t u n g e n 

7 B 7 9 BO 8 1 8 2 B3 8 4 8 5 8G 8 7 BE S 9 

verschob, wuchsen die realen A u s g a 

ben ( + 13,3%) stärker als die Neuzu

lassungen Auch Fahrräder ( + 19,1%) 

wurden viel mehr gekauf t als vor 

einem Jahr, Motor räder ( — 4,4%) und 

Mopeds ( — 12,5%) h ingegen weniger. 

Von der kräft igen Nachfrage nach 

dauerhaften Konsumgüte rn prof i t ier te 

ebenso der Einzelhandel. Die Umsät 

ze des Einzelhandels mi t e lek t ro tech

nischen Gütern ( + 12,3%) über t rafen 

das Vorjahresniveau real deut l ich 

Z u m Teil war diese günst ige Entwick

lung auch dem Einkaufstour ismus aus 

Ungarn zu danken, der s ich nach Er

hebungen des Instituts für s t ra teg i 

sche Markt- und Meinungs forschung 

zu zwei Drit teln auf e lek t ro technische 

Erzeugnisse konzentr ier t Der Einzel 

handel setzte mit Haushalts- und K ü 

chengeräten um 6,5%, mit Möbe ln 

und Heimtext i l ien um 3,3% mehr um 

als vor einem Jahr Die Umsätze mit 

opt ischen und fe inmechanischen Er

zeugnissen ( + 0,3%) stagnier ten, j ene 

mit Uhren und S c h m u c k w a r e n 

( — 7,9%) unterschr i t ten das al lerdings 

hohe Ausgangsniveau 

Unter den nichtdauerhaften Kon
sumgütern und Dienstleistungen en t 

wickel ten sich die Ur laubsausgaben 

(real +2,4%) recht günst ig . Entgegen 

dem langfr ist igen Trend wuchsen im 

1 Halbjahr 1989 die Ausgaben fü r In

lands- und Auslandsurlaube e twa 

gleich stark Die Gewinne aus der 

Steuer re form s ind also in der e rs ten 

Jahreshälfte noch nicht sehr deut l ich 

in Auslandsurlaube gef lossen Z u m 

Teil dür f te das auch den Wet te rbed in 

gungen zuzuschre iben gewesen 

U m s ä t z e u n d W a r e n e i n g ä n g e i m G r o ß - u n d E i n z e l h a n d e l 
Nominell - - -

0 1973/1986 

Jährl iche 
Veränderung 

i n % 

1987 1988 

Veränderung gegen das 
Vor jahr in % 

1989 
1 Halbjahr 

Großhandel 

Umsätze 

Agrarerzeugn isse Lebens- und 

Genußmit te l 

Rohsto f fe und Halberzeugnisse 

Fer t igwaren 

Wareneingänge 

+ 7 5 

+ 6 8 

+ 6 5 

+ 8 1 

+ 7 7 

- 0 2 

- 0 2 

- 4 9 

+ 3 3 

- 1 0 

+ 9 4 

+ 4 4 

+ 2 2 

+ 1 3 5 

+ 1 0 6 

+ 119 

+ 4 3 

+ 14,3 

+ 12 9 

+ 12,3 

Einzelhandel 

Umsätze 

Dauerhaf te Konsumgü te r 

Nichtdauerhaf te Konsumgü te r 

Wareneingänge 

+ 6 2 

+ 6 8 

+ 6 1 

+ 6 2 

+ 2 9 

+ 4 6 

+ 2 2 

+ 2 9 

+ 5 0 

+ 1 0 6 

+ 3 0 

H 5 0 

+ 4 1 

+ 6 3 

+ 3 3 

+ 3 8 

Q: Indizes des Öster re ich ischen Stat is t ischen Zentra lamtes Z 1973 = 100; Net tower te (ohne Mehrwer ts teuer ) 

Nahrungsmi t te l u n d Get ränke 

Tabak waren 

K le idung 

Wohnungse in r i ch tung und Hausrat 1 ) 

He izung und Be leuch tung 

B i ldung Unterhal tung Erho lung 

Verkehr 

Sonst ige Güter und Leistungen 

0 1976/1986 

Jährl iche 
Veränderung 

i n % 

+ 1,3 

+ 1 5 

+ 1 7 

+ 0 6 

+ 2 6 

+ 2 9 

+ 2 4 

+ 2 6 

1987 

+ 1 7 

- 2 2 

+ 1,5 

+ 3 9 

+ 5,3 

+ 12,5 

+ 0 2 

+ 1 1 

1988 

Veränderung gegen das 
Vor jahr in % 

+ 2 3 

- 4 2 

- 2 1 

+ 8 2 

- 5 9 

+ 8 6 

+ 4 2 

+ 2 7 

1989 
1 Halbjahr 

+ 1 1 

- 5 1 

- 1 , 3 

+ 7 1 

+ 0 6 

+ 1 4 

+ 6 1 

+ 3 2 

Privater Konsum insgesamt 

Dauerhaf te Konsumgü te r 

+ 2 0 

+ 1 2 

Q: Öster re ich isches Stat ist isches Zentra lamt eigene Berechnungen ; vorläufige Werte 
füh rung 

+ 3 0 + 3 0 + 2 5 

+ 2,4 + 1 2 3 + 8 6 

') Einschließlich Haushalts-
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S C H I L L I N G - W E C H S E L K U R S 

K u r s e n t w i c k l u n g d e r i m W e c h s e l k u r s i n d e x d e s S c h i l l i n g s Übersieht 1 
v e r t r e t e n e n W ä h r u n g e n 

Gewicht im Devisenmit te lkurs Bilaterale 
Wechse lkurs- in Wien am Schil l ing-

Index des 13 März 1979 13 März 1989 au - ( + ! bzw. 
Schi l l ings -abwertung ( — ) 

l n % I n S 

Deutsche Mark 41 86 733 20 703 45 + 4 2 

Ital ienische Lira 11 52 1 61 0 9 6 + 67 7 

US-Dol lar . 10 20 13 62 13.11 + 3 9 

Schweizer Franken 6 4 4 813 40 82470 - 1 4 

Französischer Franc 5 97 318 10 207 25 53 5 

Engl isches P fund . 5,35 27 89 22 50 + 24 0 

Jugoslawischer Dinar 3 16 72 95 1) 0 1 5 1 ) + 8 533 3 

Hol ländischer Gulden 2 S 1 678 20 623 40 + 8 8 

Japanischer Yen 2 4 4 6 56 10 09 - 35 0 

Spanische Peseta 2 02 19 70 1133 + 73 9 

Schwedische Krone 2 01 312 20 206 00 + 51 5 

Belg ischer bzw Luxemburg ischer Franc 1 83 46 41 33 59 + 38 2 

Finnische Mark 0 78 343 30 302 00 + 13 7 

Gr iechische Drachme 0 75 37 15 ' | 8 32 1) + 346 5 

Dänische Krone 0 73 262 30 180 40 + 4 5 4 

Norweg ische Krone 0 53 267 20 19310 + 38 4 

Kanadischer Dollar 0 52 11 62 10 97 + 5 9 

Türk isches Pfund 0.44 52 44 1) 0 65 1) + 7 967 7 

Por tugies ischer Escudo 0 22 26 60 8 53 + 235,3 

Aust ra l ischer Dollar 0 22 15 29' ] 10 90 ' j + 40,3 

Ir isches Punt . . 0.14 26,35') 18.81 + 50 7 

Neuseeländischer Dollar 0 05 14 45 ' ! 819 1 ) + 76 4 

Isländische Krone 0 02 419 00' ) 25 02') + 1 574 7 

Nachr icht l ich : ECU - 18 41*) 14.62 + 25 9 

'1 Er rechneter Wert zu Monatsende laut OeNB - J ) Errechnet aus ECU-Lei tkurs der DM und Devisenmit te lkurs d e r 
DM in Wien 

Europäischen Währungssystems 

deut l ich an Wert gewonnen Der no

minel l-effekt ive Wechselkurs index 

des WIFO lag im Jahresdurchschni t t 

1988 um 42,6% (35,6%) 2) über dem 

Wert des Jahres 1978, real-effekt iv 

bet rug der Aufwer tungssatz 5,0% 

(4,7%) Im 1. Halbjahr 1989 setzte s ich 

die langfr ist ige nominel l -ef fekt ive Auf

wer tungs tendenz for t ( + 4,0%), wäh

rend die seit d e m Vorjahr anhaltende 

Schwäche der DM auch eine real-ef

fekt iv niedr igere Bewer tung des 

Schi l l ings zur Folge hatte ( - 2 , 8 % ) 

Gegenüber den meisten der in die 

Berechnung des Wechselkurs index 

e inbezogenen Währungen verze ich

nete der Schil l ing Kursgewinne Im 

Vergleich der Devisenmit te lkurse 

(Schil l ing je Fremdwährung) der 23 

berücks ich t ig ten Währungen waren 

am 13, März 1989 in Wien nur der Ja

panische Yen und der Schweizer 

Franken höher bewer te t als 10 Jahre 

zuvor, alle anderen Währungen notier

ten schwächer Die größten Gewinne 

des Schil l ings waren im Vergleich zu 

den Währungen von Hochinf lat ions

ländern — dem Jugoslawischen Di

nar, d e m Türk ischen Pfund, der Islän

d ischen Krone der Gr iechischen 

Drachme und d e m Portugiesischen 

Escudo — zu verzeichnen So hat et

wa die jugoslawische Währung in ihrer 

Relation zum Schil l ing 99,8%, der Por

tugiesische Escudo immerhin 70 2% 

an Wert ver loren Aber auch für so 

wicht ige Währungen wie die ital ieni

sche Lira, den Französischen Franc, 

die Spanische Peseta und die Schwe

dische Krone macht die bilaterale 

Schi l l ing-Aufwertung mehr als 50% 

aus. Gemessen am ECU beträgt der 

Wer tgewinn des Schil l ings etwas w e 

niger als 26% 

Teilt man den Untersuchungszei t 

raum März 1979 bis März 1989 in zwei 

5-Jahres-Per ioden, so hat der Schi l 

ling gegenüber 18 von 23 Währungen 

in beiden Per ioden an Wert g e w o n 

nen. Der US-Dollar und mit ihm der 

Kanadische und der Austral ische Dol 

lar verzeichneten zwischen 1979 und 

1984 massive Kursgewinne, die durch 

Kursverluste in den fo lgenden Jahren 

überkompens ier t wurden Auch ge

genüber dem Schweizer Franken hat 

der Schil l ing zunächst an Wert ver lo

ren und später einen Teil dieses Ver

lustes wieder we t tgemacht Nur der 

Japanische Yen wer tete in beiden Pe

r ioden gegenüber dem Schil l ing auf 

Den größten Beitrag zur nominel l 

effekt iven Aufwer tung des Schil l ings 

leistete — gewichtet mit dem Antei l 

der Währungen am Wechselkurs index 

des Schil l ings und kumul ier t über den 

Zei t raum 1979/1988 — der Jugoslawi

sche Dinar: 16,2 Prozentpunkte oder 

45% des gesamten Wertgewinns Im 

Index für den Reiseverkehr erklärt der 

Dinar durch das höhere Gewicht 

(5 39%) 56% des Aufwer tungsef fek

tes Vergl ichen mit d e m außerge

wöhnl ich starken Einfluß des Dinars 

spielen die anderen Währungen nur 

eine untergeordnete Rolle Der — 

nach dem Dinar — mit Abstand größ

te Aufwer tungs impuls einer einzelnen 

Währung geht mit 6,8 Prozentpunkten 

von der i tal ienischen Lira aus Ihr s ind 

35% der Schi l l ing-Wertsteigerung ( o h 

ne Dinar) zuzurechnen, Die 13 k le ine

ren Währungen des Index, die z u s a m 

men ein Gewicht von 8,24% haben, 

t ragen immerhin 5,8 Prozen tpunk te 

zur kumul ier ten Werts te igerung bei 

Es fo lgen der Französische Franc 

( + 2,6 Prozentpunkte) , der US-Dollar 

( + 1,7 Prozentpunkte) und das Eng l i 

sche Pfund (1,3 Prozentpunkte) Der 

Aufwer tungsbei t rag der Spanischen 

Peseta übertr i f f t mit 1,2 Prozentpunk

ten noch knapp jenen der DM Der 

gewichtete Kursgewinn gegenüber 

den am Wechse lkursmechanismus 

des EWS betei l igten Währungen 3 ) 

macht mit 11,7 Prozentpunkten e twas 

mehr als 60% des Aufwer tungsef fek

tes ohne Dinar aus 

Die real-effektive Rechnung erg ib t 

ein grund legend verändertes Bild, da 

die nominel len bilateralen Aufwer

tungsef fekte durch höhere Preisstei

gerungen in diesen Ländern zu e inem 

bedeutenden Teil wet tgemacht oder 

s ) D i e d e r g e o m e t r i s c h e n K o n s t r u k t i o n d e s W e c h s e i k u r s i n d e x e n t s p r e c h e n d e l o g a r i t h m i s c h e B e r e c h n u n g d e r W a c h s t u m s r a t e n ( Z a h l e n in K l a m m e r n ) b r i n g t v o n 

d e r „ ü b l i c h e n " a r i t h m e t i s c h e n B e r e c h n u n g a b w e i c h e n d e E r g e b n i s s e D e r e n t s c h e i d e n d e V o r t e i l d e r g e o m e t r i s c h e n K o n s t r u k t i o n l i e g t in d e r S y m m e t r i e d e s I n d e x 

g e g e n ü b e r A u f - u n d A b w e r t u n g e n ( v g l Moosiechner, 1 9 8 2 , S 4 2 5 f ) . 
3 ) V o n d e n W ä h r u n g e n d e r 12 E G - L ä n d e r n e h m e n b i s h e r d a s E n g l i s c h e P f u n d d i e G r i e c h i s c h e D r a c h m e u n d d e r P o r t u g i e s i s c h e E s c u d o n i c h t a m W e c h s e l k u r s m e 

c h a n i s m u s t e i l D i e S p a n i s c h e P e s e t a d i e s e i t 19 J u n i 1 9 8 9 d e m E W S a n g e h ö r t w u r d e in d i e s e r A r b e i t e b e n f a l l s n o c h n i c h t b e r ü c k s i c h t i g t 
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U M F R A G E Z U R E G - I N I E G R A T S O N 

U n t e r n e h m e n s b e f r a g u n g a l s M e t h o d e zur E i n s c h ä t z u n g 
v o n I n t e g r a t i o n s e f f e k t e n 

im Auftrag der EG-Kommission und unter der Leitung von Paolo Cecchini un
tersuchten zahlreiche Wissenschafter die Wachstums- und Wohlfahrtseffekte 
einer Integration durch den EG-Binnenmarkt Das 6.000 Seiten umfassende Er
gebnis dieser Untersuchungen, der B Cecchini-Bericht f l , dient seither als Grund
lage und Referenz für die meisten weiterführenden Analysen auf internationaler 
oder nationaler Ebene Die M//cro-Analysen (im Unterschied zur Makro-Analyse) 
dieses Cecchini-Berichts reichen von Analysen der einzelnen Handelshemmnisse 
bzw Marktbarrieren über Analysen einzelner Branchen sowie theoretische und 
empirische Studien über die ökonomischen Wirkungsweisen einer Marktintegra
tion bis zu einer EG-weiten Umfrage von 12 Forschungsinstituten unter 11.000 
Unternehmen Eine in manchen Teilen anders gestaltete Umfrage führte das WIFO 
in der Folge in Österreichs Industrie durch — immer in Hinblick auf die Alternati
ven Beitritt oder Nichtbeitritt. 

Die EG-Umfrage dient im Gesamtgebäude des Cecchini-Berichtes dazu, Hal
tung und Erwartungen der Unternehmen in Erfahrung zu br ingen; sofern sie als 
Grundlage der Politik der Kommission verwendet wird, muß — so betont auch der 
Koordinator der Umfrage, G. Nerb — im Auge behalten werden, daß die Unterneh
men erstens nicht vollständig informiert sind und daß zweitens die Antworten — im 
weitesten Sinn — mikroökonomisch, d. h. am einzelnen Unternehmen orientiert sind 
{EG-Kommission, 1988A, S 1f) Nur in der Bundesrepublik Deutschland wurden Un
ternehmen explizit gefragt, wie gut sie informiert seien, Sie antworteten zu mehr als 
50%, daß sie sich über das Thema EG-Binnenmarkt noch nicht ausreichend infor
miert fühlten (IFO, 1988, S. 3) Daß die Mikroorientiertheit der Antworten ein Problem 
bedeutet, hängt mit der Methode jeder Umfrage, aber auch mit den konkreten Fra? 
geh zusammen: Nur ein Teil der Fragen, die den Unternehmen gestellt wurden, 
befaßte sich mit ihren Strategien; zum Teil betrafen die Fragen die Erwartungen der 
Unternehmen bezüglich der strategierelevanten Rahmenbedingungen und deren 
Veränderung (z. B. Einflüsse des Abbaus der Handelhemmnisse auf Kosten und Um
sätze usw.), deren Beantwortung irgend eine Sicht der mikroökonomischen Zusam
menhänge voraussetzt. Umgekehrt kann jedoch der MikroÖkonom die Zusammen
hänge, die er sieht, nur schwer quantifizieren, da ihre Größe (letztlich sogar ihr Vor
zeichen) ihrerseits von den Strategien der Unternehmen abhängt. 

Der Ansatz der EG-Kommission ist mehrgleisig: 1. Mikroökönomen untersu
chen die potentiellen Wirkungskanäle der Marktintegrafion und erstellen Fallstüdien 
(einzelne Branchen, Marktbarrieren, Länder. 2 . Die Antworten der Unternehmen ge
ben Hinweise auf die mögliche Größenordnung dervpn den Mikroökönomen erwar
teten Effekte (vgl dazu die Ergebnisse der Umfrage in Österreich und in der EG). So
fern die Strategien der Unternehmen — bei gegebener Glaubwürdigkeit des Eintre
tens der von Ökonomen und Politikern prognostizierten Effekte — selbsterfüllend 
sind (die angesichts des prognostizierten Wachstums geplanten Investitionen führen 
ceteris paribus zum Wachstum, das wieder zu Investitionen führt) , „bewahrheiten" 
sich beide Ansatzpunkte Eine Gefahr liegt umgekehrt jedoch darin, daß infolge einer 
argumentativen wechselseitigen Bestätigung die Effekte überbewertet werden. 

Als Gesamtergebnis dieser umfangreichen, vielgleisigen Mikroanalyse erwartet 
die EG-Kommission Wohlfahrtssteigerungen (Steigerung des Realeinkommens von 
Produzenten und Konsumenten) von 4,3% bis 6,4% des BIP, die je zur Hälfte auf zwei 
verschiedene Effekte zurückgeführt werden: Wohlfahrtsgewinne infolge „direkter" 
Kostenreduktion (unmittelbare Kosteneinsparung durch Abbau von Marktbarrie
ren} und Wohifahrtsgewinne infolge der „indirekten" Effekte der Marktintegration. 
Welches Spektrum an Effekten die Umfragen — der EG-Kommission ebenso wie 
des WIFO — widerspiegeln, ist nicht eindeutig: Die durchschnitt l ich erwartete Ko
stenreduktion von 1,7%, die die Umfrage unter EG-Unternehmen ergab, dürfte z. B. 
großteiis direkte Effekte widerspiegeln {EG-Kommission, 1988B, S 153); in die Ant
worten auf die Frage nach der erwarteten Umsatzentwicklung gingen andererseits 
auch Vorstellungen über längerfristige, dynamische Effekte ein 1). Beziehen die Un
ternehmen in ihre Antworten bereits die durch die Reaktionen veränderten Markt
strukturen mit ein? Berücksichtigen sie die geänderten Strategien ihrer Konkurren
ten aus den anderen EG-Ländern oder aus Nicht-EG-Ländern? Ebenso ist offen, ob 
die Vorstellungen der Unternehmen über die im Hintergrund wirksamen Marktinte
grationseffekte mit denen der MikroÖkonomen übereinstimmen. 

' ) D i e U n t e r n e h m e n w u r d e n e x p l i z i t n a c h d e m U m s a t z „ n a c h e i n e r Z e i t " d e r A n p a s s u n g g e f r a g t (EG-

Kommission 1 9 8 8 B . S 2 7 7 , F r a g e 3 A ) . A l l e r d i n g s d ü r f t e n e n t g e g e n d e r E i n s c h ä t z u n g d e r K o m m i s s i o n 

a u c h i n d i e A n g a b e n z u r K o s t e n r e d u k t i o n — i n g e r i n g e r e m U m f a n g — b e r e i t s d y n a m i s c h e E f f e k t e e i n g e 

g a n g e n s e i n ( e c o n o m i e s o f s c a l e , v g l . F r a g e 2 B } . 

teilung, die — da jedes Land nun bes

ser seine komparat iven Vortei le nutzt 

— die Wohlfahrt s te igert Wie tiefge

hend und vermut l ich auch langwierig 

der Anpassungsprozeß sein wird 

(Umstel lung auf andere Produkte 

oder Branchen unternehmensinter

ner Anpassungsprozeß oder über 

Konkurs und Neugründungen) , hängt 

davon ab, wie stark die Verzerrungen 

durch die nichttar i far ischen Handels

hemmnisse waren Vermit tel t wird 

dieser Prozeß über die Redukt ion der 

ursprüngl ichen Kosten falls s ie nicht 

in allen Ländern und Unternehmen für 

dieselben Produkte und im selben 

Ausmaß wirksam w i r d : Wenn diese 

unterschiedl ichen Kostensenkungen 

auch in den Preisen wei tergegeben 

werden (wie bei Kanal 1 eine Frage 

der Wettbewerbsintensi tät ) , verändert 

s ich mit dem relativen Preisgefüge die 

Wet tbewerbss i tuat ion der konkurr ie

renden Unternehmen Im Z u g e der 

fo lgenden Umstruktur ierung „verbes

sert" sich die Spezial is ierung (zu

gleich können in einer t iefergehenden 

Spezial isierung ste igende Skalener

t räge genutz t werden) 

S t e i g e n d e S k a l e n e r t r ä g e 

Auf steigenden „Skalenerträgen" 
jeder Form 5 ) liegt neben den posit i 

ven Effekten eines erhöhten Wet tbe

werbs (Kanal 5) das Hauptaugenmerk 

der Analyse der Mikroef fekte durch 

die EG-Kommission (1988B, Kapitel 6 

und 7) 6) Nach Pratten (1988) sollten 

aus der Sicht der ef f iz ientesten „Pro-

duk t ionsökonomie" , d. h unter wei

tes tgehender Annäherung der beste

henden Betr iebsgrößen an die „min
destoptimalen" Größen (bei deren 

Überschre i tung die Kosten „nicht 

mehr stark fa l len ' ; Pratten, 1988, S 6) 

in den meisten Branchen in de r gan

zen EG nur etwa 20, d h in jedem 

großen EG-Land etwa 4, in j e d e m klei

nen EG-Land entsprechend weniger 

Betriebe bestehen bleiben (Pratten, 
1988, S 75) 

£ ) S t e i g e n d e S k a l e n e r t r ä g e b e z e i c h n e n d e n V o r t e i l 

v o n „Größe": G r ö ß e e i n e s M a r k t e s e i n e s U n t e r n e h 

m e n s e i n e r B e t r i e b s s t ä t t e e i n e r A n l a g e , a b e r a u c h 

„ G r ö ß e in d e r Z e i t ' (d h w i e l a n g e e i n P r o d u k t b e 

r e i t s e r z e u g t w i r d ) , s t e i g e n d e S k a l e n e f f e k t e v o n 

F o r s c h u n g u n d E n t w i c k l u n g L e r n e f f e k t e s t a n d a r 

d i s i e r t e L o s g r ö ß e n u a. 

6 ) H i e r s p i e g e l n s i c h S t a n d u n d a k t u e l l e V o r l i e b e n 

d e r ö k o n o m i s c h e n W i s s e n s c h a f t : S t e i g e n d e S k a 

l e n e r t r ä g e , e i n B e g r i f f d e r I n d u s t r i e ö k o n o m i e f a n 

d e n e r s t j ü n g s t E i n g a n g a u c h i n d ie 

A u ß e n h a n d e l s t h e o r i e u n d v e r h a l f e n d i e s e r z u e iner 

„ n e u e n S i c h t " 
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Kennzahlen zur Wirtschaftslage (II) 

198? 

Energie 
Förderung + 7,5 — 1,5 

Kohle - 6 , 2 - 3 2 , 7 

Erdöl — 4,8 + 1 0 , 6 

Erdgas + 5 , 0 + 7 , 4 

St romerzeugung + 1 3 , 1 — 3,0 

Wasserkraft + 1 5 , 9 — 0,5 

Wärmekraft + 6 , 3 — 9,5 

Verbrauch + 3 , 8 — 2,8 

Kohle + 5,4 — 1 1 , 9 

Erdöl und Mineralöl
p rodukte + 2 , 1 — 1,3 

Treibstof fe + 0,9 + 5,9 

Normalbenzln + 1 8 , 7 — 0,1 

Superbenr in — 3,1 + 1 , 5 

Dieselkraftstoff - 0 , 6 + 1 3 , 4 

Heizöle + 0 , 7 - 1 2 , 0 

Gasöl + 7 . 6 — 3,1 

Sonst ige Heizöle — 2,1 — 1 6 , 0 

Erdgas + 5 , 0 — 5,7 

Elektr ischer S t rom + 3 , 6 + 3 , 1 

Groß- und Einzelhandel0) 

198S 

IV. Qu 

1989 1989 

II. Qu. III. Qu. August Septem- Oktober 

ber 

1988 

I. Qu 

Veränderung gegen das Voriahr in 

1988 

IV. Qu. I. Qu, 

1989 

II. Qu. Qu. Augus t Septem- Oktober 
ber 

+ 1,7 

- 3 6 , 1 

+ 14,3 

+ 10,6 

+ 3,1 

+ 6,3 

- 1,6 

+ 3,1 

- 12,0 

+ 7,4 

+ 3,7 

- 3.3 

- 1,3 

+ 11,4 

+ 12,7 

+ 27,7 

+ 6,5 

+ 2,4 

+ 5,5 

+ 1,9 

- 1 5 , 6 

+ 9,5 

- 9,9 

+ 3,1 

+ 7,8 

- 4,0 

+ 1.7 

- 4,8 

+ 3,0 

+ 7.6 

+ 15,7 

+ 2,8 

+ 9,7 

- 1 0 , 5 

+ 3,4 

- 1 5 , 8 

+ 1,2 

+ 1,1 

- 4,8 

+ 10,5 

- 6,1 

+ 11,6 

- 4,3 

- 9,4 

+ 36,7 

+ 5,9 

+ 4,1 

+ 5,0 

+ 0.5 

+ 8.9 

- 4.4 

+ 2,3 

+ 2,9 

+ 16,6 

- 4,9 

+ 2 3 , 0 

+ 4,6 

+ 5,6 

+ 3,3 

+ 19,3 

+ 1,2 

+ 11,1 

- 1 4 , 0 

— 6.7 

+ 6,0 

+ 5,8 

+ 6,6 

+ 6,3 

- 5,1 

+ 9,7 

+ 2,5 

+ 10,5 

- 2,4 

+ 4.8 

+ 7,9 

+ 26,2 

- 6,0 

+ 10,7 

+ 3,9 + 3,7 

Veränderung gegen das Vor iahr in 

- 2,5 

- 1 3 , 2 

+ 5 1 , 7 

+ 2,7 

Großhandelsumsätze, real . . . + 1.7 + 10,0 + 9,9 + 13.7 + 8,9 + 3,7 + 4.4 + 7,1 

Agrarerzeugnisse, 
Lebens- und Genußmittel _ 0,7 + 5.4 + 3,6 + 9,7 + 1.1 - 8,3 

Rohstof fe und 
Halberzeugnisse + 1,0 + 3,2 + 3,8 + 11.0 + 8,4 + 2,6 

Fert igwaren , + 4,0 + 13,4 + 16,1 + 14,5 + 12,5 + 9,1 

Großhandels ums atze. 
nominell 0,2 + 9,4 + 9,4 + 14,3 + 9.8 + 5.2 + 6,6 + S,1 

Ware neingange des 
Großhandels, nominel l _ 1,0 + 10.6 + 11,0 + 15,6 + 9,4 + 4,6 + 10,1 + 4,8 

Einzelhandelsumsätze, r e a l . . . + 2,1 + 3,8 + 0,6 + 3,4 + 2,1 + 4,3 + 4,8 + 3,2 

Kurzlebige Güter + 2,0 + 1,9 - 1,7 + 2,6 + 0,4 + 3,7 

Nahrungs- und 
Genußmittel + 3,9 + 4,8 + 0,9 + 1,2 + 1,6 + 2,0 + 1,9 + 3,3 

Bekle idung und Schuhe . + 0,8 2,2 - 1 0 , 3 + 4,9 — 3,8 + 10,9 

Sonst ige 
kurzlebige Güter + 0,6 + 1,0 + 0,9 + 3,1 + 1,2 + 2,8 

Langlebige Güter + 2,3 + 8,6 + 6,4 + 5,1 + 5,8 + 7,7 

Fahrzeuge 1,8 + 8,3 + 12.1 + 6.8 + 3,1 + 4.1 + 1,6 + 1,5 

Ein r ichtu n g sgege n -
stande und Hausrat . . . + 3,8 + 8,1 + 2,9 + 3,8 + 9,9 + 13,1 

Sonst ige 
langlebige Güter + 12,2 + 11,1 + 6,0 + 3,6 + 3,7 + 10,3 

Einzelhandelsumsätze, 
nominell + 3,1 + 5,1 + 2,0 + 4.6 + 3,7 + 6,2 

Wateneingange des 
Einzelhandels, n o m i n e l l . . . . + 2,9 + 5,0 + 2,5 + 2,5 + 5.2 + 5,1 + 4,5 + 4,1 

Veränderung gegen das Vor iahr tn ' 

8 ) Großhandel sumsätze net to, Einzelhandelsumsätze brut to . 

Außenhandel 
Ausfuhr insgesamt, nominel l . 

Nahrungs- und Genußmittel 

Rohstof fe und Energie . . . . 

Halbfertige Waren 

Fert igwaren 

Investitionsgüter 

Konsumguter 

Holz 

Papier 

Eisen und Stahl 

Metalle 

Metall waren 

Maschinen (SITC 71 bis 77) 

Nachr ichten gerate 

EG 66 

BRD 

Italien 

Großbritannien 

EFTA 86 

Schweiz 

Industr iestaaten Übersee 

Oststaaten 

OPEC 

Sonst ige Entwicklungsländer . 

Schweflenländer ' ) 

Einfuhr insgesamt, nominel l . . 

Nahrungs- und Genußmittel 

Rohstof fe und Energie . . . 

Halbfertige Waren 

Fert igwaren 

In ves titionsguter 

Konsumgüter 

Pkw 

Brennsto l le 

Erdöl, Wert 

Erdöl, Menge 

Erdölprodukte, M e n g e . . . 

EG 86 

BRD 

EFTA 86 

Ost Staaten 

OPEC 

Schwel len lande r' l 

Ausfuhrpre is ' ) 

Einfuhrpreis ' ) 

Erdölpreis (S ie t) 

') Brasil ien, Griechenland, Hongkong , Jugoslawien, Südkorea, Mexiko, Portugal, Singapur, Spanien, Taiwan, 
adaptierte Daten des Österre ich ischen Stat is t ischen Zentra lamies, ab 1989: WIFO-Berechnung. 

- 0,0 + 11,9 + 13,1 + 16,6 + 14,1 + 9,8 + 10,9 + 6,1 

- 1 1 , 1 + 12,2 + 2 7 , 5 + 36,9 + 41,6 + 4,4 + 4,1 + 1,1 

+ 8,5 + 4,5 + 10,3 + 10,6 + 19,6 + 11,5 + 7,9 + 5,1 

+ 1.3 + 11.0 + 8,7 + 19,2 + 15,4 + 8,3 - 1,6 + 9,2 

- 0,6 + 12,9 + 13,9 + 15,5 + 11,9 + 10,4 + 15,5 + 5,6 

•f 1.1 + 13.1 + 16,2 + 14.6 + 9,7 + 9,7 +25,6 + 3,8 

— 1.4 + 12,8 + 12,7 + 16.0 + 13,1 + 10,7 + 10,5 + 6,4 

+ 0,8 + 10,3 + 12,2 + 26,7 + 25.6 + 20,3 + 25,4 + 13,4 

+ 5,4 + 17,8 + 16.0 + 14.9 + 13,8 + 11,9 + 11,3 + 4,2 

- 3.0 + 12,7 + 15,3 + 26.4 + 16,2 + 18,9 + 11.0 + 31,7 

+ 9,6 + 29,0 + 26.7 + 27,8 + 21.9 + 9,6 + 13,4 — 4,7 

- 2,2 + 9.3 + 11,7 + 20.0 + 15,3 + 15.7 + 25.4 + 9,8 

+ 1,2 + 13.0 + 13,6 + 16,7 + 13,5 + 10,2 + 24,0 + 4,0 

+ 0,8 + 12,1 + 5,5 + 13,0 + 13,5 + 9,2 - 1 1 , 1 + 11,0 

+ 5,4 + 12,7 + 13,0 + 16.4 + 13,1 + 9,5 + 9,5 + 5,5 

+ 6,4 + 12,5 + 14,7 + 15,3 + 11,4 + 8,2 + 6,8 + 4,1 

+ 11,7 + 12,4 + 10,7 + 2 0 . 2 + 11,2 + 9,9 + 16,9 + 4,2 

+ 2,3 + 15,7 + 6,2 + 13,0 + 12,9 + 1,1 - 7,5 + 10,9 

- 5,4 + 8,1 + 9,8 + 13,0 + 9,3 + 11,9 + 11.4 + 12,3 

— 5,4 + 8,8 + 9,5 + 12,2 + 10.3 + 13,9 + 14,4 + 17.6 

— 7.3 + 13.4 + 16,9 + 28,6 + 12,4 + 21,4 + 4,9 + 38,3 

- 6,4 + 13.3 + 23,6 + 23,0 + 25,7 + 12.6 + 23,7 - 4,6 

— 2 4 , 3 + 14,4 + 17,3 - 6,7 + 7,4 - 7,3 + 24,7 - 2 2 , 8 

- 1 0 , 6 + 2,0 - 0,7 + 19,1 + 30,2 + 0,3 + 12,6 - 5,4 

- 4.4 + 15,8 + 10,6 + 30,0 + 33,1 + 20,6 + 25,6 + 12,8 

+ 1,0 + 9,6 + 7,8 + 20,4 + 17,9 + 7,9 + 7,1 + 3,2 

- 4,8 + 3,1 + 2,7 + 14.8 + 10,7 + 10,6 + 4,7 + 14,3 

- 1 1 , 5 - 3,1 - 3,3 + 7,3 + 15,7 + 9,4 + 5,8 + 8.4 

- 2.5 + 11.7 + 14.2 + 27.3 + 20,5 + 7.6 + 5.0 + 1.3 

+ 5,0 + 12,0 + 8,7 + 21.4 + 1B.1 + 7,6 + 8,0 + 2,2 

+ 7,5 + 12,7 + 11,5 + 30,5 + 16,2 + 6,6 + 6,5 + 1,2 

+ 3,9 + 11,7 + 7,2 + 17,4 + 19,0 + 8,1 + 8,7 + 2,8 

— 9,4 +28,8 +29,8 + 6,8 + 15,4 + 2,8 -12,5 + 0,5 

- 1 5 , 7 - 1 4 , 6 — 1 0 , 7 — 3.0 + 19,5 + 12,1 + 5,6 + 19,5 

- 3,5 - 2 5 , 1 - 1 6 , 6 - 0.6 + 37.8' + 16,9 + 7,3 + 36,9 

+ 0,7 - 9,7 + 10,5 - 9.3 + 6.2 - 2,2 - 8,9 + 11,8 

+ 3,6 + 0,3 + 12,8 + 11,7 + 8.3 + 7,4 + 11,9 + 2,9 

+ 2,6 + 9,8 + 8,5 + 22,1 + 17,7 + 7,1 + 7,3 + 0,2 

+ 1.4 + 10,4 + 8,6 + 18.9 + 16,0 + 6,1 + 6,4 - 0,3 

+ 2.9 + 3,0 + 1.7 + 11,4 + 12,0 + 10,0 + 8,7 + 8,8 

— 17.7 + 2.7 + 2.4 + 13.3 + 10,5 + 7.0 + 0,1 + 6,8 

- 5,6 - 1 8 , 9 — 14,3 - 1 4 , 2 + 29.8 + 19,4 - 1 1 . 1 + 33,3 

+ 12,9 + 20,4 + 12,3 + 29,6 + 19,0 + 2,7 + 2,5 - 0,6 

- 2,5 + 2,2 + 4,0 + 3,3 + 3,7 + 1,3 + 0,0 + 1,6 

- 4,8 + 1,6 + 3,5 + 4,0 + 5,5 + 2,0 + 1,3 + 2,1 

- 4,2 - 1 7 , 1 - 2 4 , 5 + 9.5 + 29,a + 19.6 + 17,8 + 22.5 

+ 2,4 + 0,6 + 0,5 - 0,7 - 1,7 - 0,7 - 1.3 - 0,5 

1966: 
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sind in Abb i ldung 1 deut l ich zu erken

nen. 

Ein zweites Prob lem 'bedeuten 

„ Kaiendereffekte" Die Umsätze des 

Einzelhandels sind an den einzelnen 

Wochentagen unterschiedl ich h o c h ; 

die von Jahr zu Jahr vari ierende Wo

chentagszusammensetzung der Mo

nate beeinflußt daher ihren Verlauf 

Ein dr i t ter Sonder faktor ist der 

Osteref fekt Das Kalenderdatum der 

Oster fe ier tage schwankt von Jahr zu 

Jahr Davon sind die Einzelhandels

umsätze im März und Apri l bet rof fen 

Erst nach Ausschal tung all dieser 

Sondereinf lüsse aus den Ursprungs

reihen ist eine brauchbare Saisonbe

reinigung mögl ich 

Wie man die Originalreihen von 

den Auswi rkungen wir tschaf tspol i t i 

scher Maßnahmen sowie von Kalen

der- und Osteref fekten befreien kann, 

hat Thury (1986A) detail l iert beschr ie

ben. Die vor l iegende Arbei t be

schränkt sich auf eine kurze Be

schre ibung der wicht igsten Schätzer

gebnisse 

Die Umsätze des Einzelhandels 

insgesamt sowie jener Branchen, in 

denen das Weihnachtsgeschäf t be

sonders große Beudeutung hat 

(Spiel- und Sportar t ikel , Uhren und 

Schmuckwaren , e lekt rotechnische Er

zeugnisse, Text i lwaren und Beklei-

A R I M A - M o d e l l e f ü r d i e 
E i n z e l h a n d e l s u m s ä t z e 

dung, Schuhe, Möbel und Heimtext i 

lien, Metal lwaren und Haushaltsge

genstände) , werden durch ARIM A-

Modelle abgebildet. Alle diese Model 

le werden sowohl für die nominel len 

als auch für die realen Umsatzindizes 

geschätzt , weil über die Qualität der 

jewei l igen Deflatoren nichts bekannt 

ist; beschränkte man sich auf reale 

Werte, so könnten mögl iche unerklär

liche Sprünge im Def lator als Umsatz

änderungen der Branche interpret iert 

werden Die Analyse der nominel len 

und der realen Umsatzindizes hinge

gen hilft, so lche Fehl interpretat ionen 

zu vermeiden (Daß die nominel len 

und die realen Reihen in den meisten 

Fällen in der Tendenz ganz gleich ver

laufen, spr icht für die Qualität de r De

f latoren ) 

Weil diese ARIMA-Model le nur 

eine Zwischenstufe der Untersu

chung s ind, soll hier nur das Model l 

für die realen Einzelhandelsumsätze 

insgesamt genauer beschr ieben wer

den, um Aussehen und St ruk tur der 

geschätzten Modelle zu demonst r ie

ren (Die Schätzwerte der Parameter 

dieses Model ls sind in Übersicht 2 zu

sammengeste l l t ; die Berechnung er

faßt den Zei t raum von Jänner 1970 bis 

August 1989.) 

Obgle ich das Model l of fensicht l ich 

höchst komplex ist, konnten relativ 

gesicher te Schätzwerte für d ie ver

schiedenen Effekte ermittel t werden 

Die Interventionsvariablen § t quant i f i 

zieren die Auswi rkungen der in Über

sicht 1 angeführten wir tschaf tspol i t i 

schen Maßnahmen. Alle Parameter 

haben das erwartete Vorzeichen und 

s ind signif ikant von Null verschieden 

Eine angekündigte Steuererhöhung 

löst, wie erwartet, einige Monate vor 

der Einführung Vorziehkäufe u n d un

mit telbar nach der Einführung Um

satzeinbußen aus Besonders ausge

prägt sind diese Umsatzeinbußen im 

Fall der „Luxussteuer" : Sie erreichen 

im Februar 1978 mi t fast 10% ihren 

Zunächst sind mit Hilfe eines Modells 

Sondereinflüsse aus der Entwicklung 

des Einzelhandels zu f i i tern. Solche 

Sondereinflüsse sind f iskal ische 

Maßnahmen, Kaiendereffekte sowie 

der Ostertermin. 

Höhepunkt und fal len danach expo-

nentiell ab. Eine Quant i f iz ierung des 

Volumens der Vorziehkäufe bei w ich

t igen Mehrwer ts teueränderungen bie

tet Übersicht 3 

Die Kaiendervariablen 7), geben 

die Bedeutung der einzelnen Wo

chentage für die Umsatzentwick lung 

wieder Einzelheiten über ihre Kon

s t ruk t ion können Thury (1989) ent

nommen werden. Die Schätzwerte 

der einzelnen Wochentagsgewichte 

scheinen nicht unplausibel Vor allem, 

daß Montage ein leicht negatives und 

M o n a t s b e r i c h t e 12/89 701 
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Vom Vier -zum Siebenjahreszyklus Abbildung l 
BNP bzw. BIP (real), Veränderung gegen das Vorjahr in % 

B T 

- 2 - • 

5 4 5 6 5B 6 0 6 2 6 4 66 6 8 7 0 7 2 7 4 7 6 7 8 8 0 8 2 8 4 8 6 B8 9 0 

Die schweren exogenen Erdölprvisschocks haben die Länge der Konjunkturzyklen maßgeblich be
einflußt. Während sie in den sechziger Jahren im Durchschnitt rund 4 Jahre dauerten, erkennt 
man seit Anfang der siebziger Jahre einen „Siebenjahreszyklus". Der Konjunkturzyklus dürfte 
wieder seine „Normallänge" annehmen, wenn schwere exogene Schocks ausbleiben. 

Das WIFO geht in seiner Prognose 

von der Annahme aus, daß die bisher 

get rof fenen restr ikt iven Maßnahmen 

der Geldpol i t ik ausreichen, um eine 

wei tere Beschleunigung der Inflation 

zu unterb inden und ein „soft landing" 

der Wel tkon junktur im k o m m e n d e n 

Jahr sicherzustel len. Die Unsicher-

hei tsfaktoren sind wie zum letzten 

Prognosetermin die Ungle ichgewich

te zwischen den Leistungsbi lanzen 

der drei w icht igs ten Industr ieländer 

USA, Japan und Bundesrepubl ik 

Deutschland, im Zusammenhang da

mit die Wechselkurslabi l i tät des Dol 

lars und die anhaltend hohe Verschul 

dung der Entwicklungsländer. Das 

„Soft-Ianding' 1 -Szenario unterstel l t , 

daß der Kon junk turaufschwung heuer 

seinen Höhepunkt überschr i t ten hat 

Das Brut to-Nat ionalprodukt der 

OECD insgesamt wird 1989 ( + 3,5%, 

OECD-Europa + 3,5%) sowie 1990 

und 1991 (jeweils + 3 % ) langsamer 

wachsen als 1988 ( + 4,4% bzw 

+ 3,7%; Übersicht 1) 

A r b e i t s m a r k t b l e i b t a n g e s p a n n t 

Die Nachfrage nach Arbei tskräf ten 

war heuer ungebrochen lebhaft Be

sonders stark hat die Zahl der Be

schäft igten in den USA, in Großbr i tan

nien, Kanada und Austral ien zuge

nommen, in Dänemark, Norwegen 

und Neuseeland ist sie gesunken In 

der OECD nahm die Beschäf t igung im 

1 Halbjahr 1989 um 2% zu (nach 

+ 1,8% 1988), in OECD-Europa um 

1,3% (nach + 1 , 5 % 1988). Im Gegen

satz zu den meisten anderen Ländern 

st ieg sie in Kanada, Austral ien und in 

der Schweiz im Dienst le istungssektor 

schwächer als in der Industrie. Die er

höhte Anspannung auf dem Arbe i ts 

markt läßt sich aus mehreren Anzei 

chen ablesen: Die Zahl der Übers tun

den ist gest iegen, die Relation zwi

schen Arbei ts losenzahl und of fenen 

Stellen (Stellenandrangziffer) ist in 

fast allen Ländern deut l ich gesunken, 

in einigen Ländern (Austral ien, Bel

gien, Finnland und Schweiz) wurden 

sogar Rekordwer te gemeldet Laut 

Umfragen ist vielfach die gegenwärt i 

ge sektorale, berufs- und ausbi l 

dungsspezi f ische Arbei tskräf teknapp

heit („Facharbeitermangel") ver

gleichbar mit jener in f rüheren Hoch 

kon junkturphasen 

Die starke Ste igerung von Pro

duk t ion- und Beschäft igtenzahl hat im 

al lgemeinen keine Beschleunigung 

der Zunahme des Arbei tskräf teange

botes bewirk t Nach + 1 , 2 % 1988 er

reichte dessen Wachstumsrate im 

1. Halbjahr 1989 in der OECD insge

samt 1,3%, in OECD-Europa ver r in 

ger te sie sich sogar (von + 0 , 8 % auf 

+ 0,4%) Gleichbleibend kräf t ig 

wächst heuer das Arbei tskräf teange

bot in Frankreich, Belgien, Finnland 

und Österre ich In der Bundesrepu

blik Deutschland verstärkte der Z u 

s t rom der Aus- und Übersiedler aus 

den Oststaaten, in den USA und in Ja

pan der wachsende Zus t rom von 

Frauen auf den Arbei tsmarkt die Z u 

nahme des Arbei tskräf teangebotes In 

den meisten OECD-Ländern ist die 

Arbei ts losenrate im Verlauf von 1989 

gegenüber dem Vorjahr gesunken 

(Ausnahmen waren Dänemark, Nor

wegen, die Türkei, Gr iechenland und 

Neuseeland) Entgegen f rüheren Er

fahrungen war der A b b a u der Arbe i ts 

losigkeit in Europa beacht l icher als in 

Nordamerika und Japan Seit d e m Hö

hepunkt im Jahr 1983 ist die Arbe i ts 

losenrate in der OECD insgesamt um 

mehr als 2 Prozentpunkte gefal len 

(auf 6,8% 1989), in Europa gegenüber 

d e m Höhepunkt 1985 u m 1/2 Prozent

punkte (auf 9,5% 1989). Trotz d ieser 

beträcht l ichen Fortschr i t te blieb der 

Antei l der Langzeitarbeitslosen in vie

len europäischen Ländern unverän

der t hoch Während die Arbei ts losen

rate in den USA mit 5'A% 1989 nun 

wieder jener von 1973/74 entspr icht , 

ist sie in Europa im Durchschni t t noch 

fast dreimal so hoch wie Anfang der 

siebziger Jahre (posit ive Ausnahmen 

s ind Schweden und die Schweiz) 
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R O H S T O F F P R E I S E 

Entwicklung der Industricrohstoffpreise 
HWWA-Index 

Übersicht 2 

Gewicht 1988 1963 1989 1S 88 1989') 

0 IV Qu 1 Qu II Qu II! Gu 3 0 

l n % Index Veränderung gegen die Vorper iode in % 

Industr ierohstof fe 2 0 9 181,8 + 7 + 2 - 4 - 2 + 22 + 3 

Agrar ische Rohsto f fe 1 0 1 191 6 ± 0 + 1 - 1 + 1 + 15 - 1 

Baumwol le 1 3 + 1 + 6 + 11 + 11 - 11 + 14 

Sisal 0 1 + 1 + 5 ± 0 + 1 + 3 + 8 

Wolle 0 7 - 1 - 5 - 1 1 - 3 + 51 - 1 4 

Häute 0 7 - 6 + 6 - 2 + 7 + 11 ± 0 

Schni t tho lz 2 9 + 4 - 2 + 1 + 4 + 6 ± 0 

Kautschuk 0 8 - 1 5 + 6 - 9 - 9 + 15 - 1 2 

Zel lstof f 3 7 - 2 + 2 - 2 - 3 + 21 ± 0 

NE-Metal le 6 1 2 1 6 4 + 1 8 + 3 - 1 1 - 4 + 44 + 6 

A lumin ium (free) 1 1 - 9 - 8 - 6 - 1 5 + 62 - 2 5 

Blei (LME] ! ) . 0 3 + 14 - 1 0 + 1 + 11 + 10 + 3 

Kupfer (LME) 2 ) 3 1 + 4 2 + 0 - 1 4 - 2 + 46 + 13 

Nickel 0 6 - 1 0 + 42 - 2 3 - 9 + 175 + 5 

Z ink (LME) 5 ) 0.5 + 2 0 + 2 0 - 1 4 + 5 + 56 + 40 

Z inn 0.5 ± 0 + 10 + 26 - 1 2 + 3 + 27 

Eisenerz Schro t t 4 7 1 1 5 5 + 5 + 6 + 4 - 4 + 9 + 8 

Elsenerz 3 7 - 1 + 14 + 8 - 7 + 4 + 12 

Stahlschrot t 1 0 - 2 + 3 - 3 - 1 1 + 25 - 5 

HWWA-Index insgesamt 3 ) 100 0 1434 - 2 + 15 + 3 - 4 _ 5 + 10 

. Ohne Rohöl 42,3 151 7 + 4 + 1 - 3 - 4 + 19 ± 0 

Q :HWWA- lns l i t u t für Wi r tschaf ts forschung. Hamburg , und Arbe i t sg ruppe Roh st off preise der AIECE. Neuer Index: 
19715 = 100, auf Dol larbasis, gewichtet mi t den Rohstof f impor ten der Industr ie länder der Bastsper iode. — ') Prognose. 
— i) London Metal Exchange. — 3 ) Indust r ierohstof fe + Nahrungs- und GenuUmit te l rohstof fe + Energ ierohs to f fe , zur 
Pre isentwick lung der letzten zwei Rohst off kategor ien siehe Breuss F „Abküh lung der Kon junk tu r in den west l i chen 
Indust r ies taaten ' in d iesem Heft Übers icht 3 

Raffinadezinn im laufenden Jahr aus

gegl ichen bi lanzieren (jeweils rund 

183 000 t) , erg ibt s ich durch Net to im

por te der Staatshandelsländer ein 

wel twei tes Produkt ionsdef iz i t von et 

wa 10.000 t 

Aluminium w i rd als einziges Nicht-

eisen-Metal l 1989 bil l iger sein als im 

Vorjahr ( — 25%) Nach der seit Anfang 

1987 anhaltend guten Marktver fas

sung gilt diese Konsol id ierungsphase 

als längst überfäl l ig Die Hüt tenbetr ie

be produzieren seit nunmehr 

11/2 Jahren an der Kapazitätsgrenze 

Die europäische Hüt tenprodukt ion 

überst ieg mit 2,3 Mill t das Vor jahres

ergebnis in den ersten acht Monaten 

des laufenden Jahres um 3,8% Pro

dukt ionsausfäl le durch Streiks (Kana

da) und Gueri l la-Anschläge (Peru und 

Papua-Neuguinea) haben den Rück

gang der Kupferpreise seit d e m S o m 

mer 1989 von 14% (II. Quartal) auf 2% 

(III Quartal) ver langsamt Der ur

sprüngl ich für die west l iche Welt er

war tete Produkt ionsüberhang w i rd im 

laufenden Jahr nicht e intreten, da die 

Produkt ion gegenüber dem Vorjahr 

um nur 3% auf 8,26 Mill t zun immt 

und der Verbrauch um 2% auf 

8,45 Mill t steigt Einschließlich der 

Net to impor te der Staatshandelsländer 

von 150 0001 wird das weltwei te 

Produkt ionsdef iz i t an Kupfer rund 

350,000 t betragen Ebenso f lachte 

der Rückgang der Nickelpreise ab 

( - 2 3 % bzw - 9 % ) Er ist auf die ver

r ingerte Nachfrage der Edelstahler

zeuger zurückzuführen Für 1989 wird 

erwartet , daß die Wel tprodukt ion an 

Rost f re i -Rohblock auf 10,5 Mill t 

s ink t ; sie w i rd damit um 1,8% unter 

dem Rekordjahr 1988 liegen 

Unter den agrar ischen Industr ie

rohstof fen hielt der Auf t r ieb der 

Baumwol lpreise bis zuletzt an (II und 

III Quartal jewei ls + 1 1 % ) , sodaß 

Baumwol le sich im Durchschni t t des 

laufenden Jahres in dieser Untergrup

pe am stärksten ver teuern wi rd 

( + 14%, agrarische Industr ierohstof fe 

— 1%) Der Verbrauchsüberhang dürf

te in der Saison 1989/90 höher sein 

als ursprüngl ich erwartet (4,5 Mill 

Bal len; Wel tprodukt ion 80,5 Mill Bal

len, Wel tverbrauch 85 Mill Bal len): 

Z u m einen bleibt aufgrund der Wit te

rung die Produkt ion Chinas und der 

USA hinter den Erwartungen zurück , 

zum anderen steigt der Verbrauch 

aufgrund geänderter Konsumge

wohnhei ten — d h höherer B a u m 

wollantei le im Fasereinsatz — stärker 

als zuletzt prognost iz ier t (voraus

sicht l ich 86,3 Mill Ballen) Insgesamt 

dürf te sich der Verbrauchsüberhang 

gegenüber den f rüheren Erwartungen 

von 4,5 Mill Ballen um 2 bis 3 Mill 

Ballen erhöhen Der größte Unsicher-

hei tsfaktor s ind dabei die ungenauen 

Angaben aus Peking 

Nach ihrem starken Anst ieg bis 

Mit te des vergangenen Jahres s inken 

die Wollpreise kont inuier l ich (I Quar

tal - 1 1 % , II Quartal - 3 % ) Im Herbst 

des laufenden Jahres fielen sie b is auf 

den Intervent ionspunkt der Austral ian 

Wool Corporat ion (AWC) Daher wur 

den allein bis Mitte September 42% 

der angebotenen 124 000 Ballen von 

der AWC aufgekauft Nach Angaben 

des Internationalen Wol lsekretar iates 

s ind die Lagerbestände in der laufen

den Saison auf insgesamt 600 000 

Ballen gewachsen (Ende der Saison 

1988/89 190.000 Ballen) Die Verbes

serung der Not ierung für Sisal (Jah

resdurchschni t t 1989 + 8 % ) ist zum 

einen auf die Verknappung des Ange

bo tes infolge der Trockenhei t in den 

Anbaugeb ie ten , zum anderen auf die 

ger ingere Konkur renz durch andere 

natürl iche Fasern zurückzu führen 

H W W A -1 n d ex Abbildung l 

der Induslrierohwloi ' fpreise' 

• A u t D o ] J a r b a s 1 s 

• A u f S c h 1 1 I I n g b a s i s 

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

W e c h s e J K u r s 

Die Industrierohstoff preise gehen seit Anfang 
1989 zurück. Die Entwicklung auf Schilling-
bnsis spiegelt die Entwicklung auf dem Welt
markt (in Dollar) seit Anfang 1987 wider, da 
die geringfügigen Wcchsclknrsschwankungen 
sich nicht nennenswert niederschlugen. 
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Welthandclspreise und gesamtwirtschaftliche Entwicklung Übersicht l 

0 1965/1972 0 1972/1981 0 1981/1988 0 1981/1985 0 1985/1988 

Jährliche Veränderung i n % 

Wel thand elsprelse + 3 7 + 15,2 + 0,3 - 3,5 + 5,6 

Brennsto f fe . + 4 3 + 3 4 2 - 1 0 0 - 4 4 - 1 6 , 9 

Sonst ige Rohsto f fe . + 2 9 + 11,3 - 1 1 - 4.6 + 3,8 

Nahrungsmi t te l . + 3 7 + 10.8 - 2 9 - 5 2 + 0,3 

Indust r ierohsto f fe . + 1 9 + 12.0 + 2 4 - 3.8 + 11 2 

Indust r iewaren + 3 6 + 10,4 + 2 9 - 2 7 + 1 0 7 

Verbraucherpre ise in d e n Industr ie ländern + 4 4 + 9 7 + 4 2 + 5 3 + 2 8 

Realzinsniveau internat ional 1 ) 3 2 - 5 9 

l n % 

8.6 13 9 1,6 

In den sechs gröBten Industr ie ländern 2 ) 1,3 - 0 7 4 0 4 3 3 7 

0 1965/1973 0 1973/1982 2 1982/1988 0 1982/1985 0 1985/1988 

Jährliche Veränderung i n % 

Wel thandel real , , , + 8.6 + 1,8 + 5,8 + 4,5 + 7 0 

Produk t ion real (BIP) 

Weit -f 5.6 + 3,1 + 3,5 + 3,5 + 3,6 

Industr ie länder + 4 7 + 2 0 + 3 4 + 3 6 + 3 3 

' ) Eurodol larz ins (Dre imonatsgeld) , def lat ionier t mi t den Wel thandelspre isen insgesamt. — 2 ) Mit d e m nominel len Wert 
des Bru t to - In landsproduk tes 1980 (in Dollar) gewichte ter Durchschn i t t der Realzinsen in den einzelnen Ländern (Nomi 
nalzins f ü r Ore imonatsge ld deflat ioniert mit d e n Verbraucherpre isen) 

Auch die Gesamtproduk t ion in 

den Industr ieländern wurde nachhal

t ig von der Dynamik der Weltwir t

schaft bes t immt (Übersicht 1, Abbi l 

dung 2) Die beiden Erdölpreis

schocks lösten einen Wachstumsein

bruch im Welthandel aus, der viel hef

t iger war und f rüher einsetzte als der 

Rückgang der Gesamtproduk t ion 

(BIP) in den Industr ieländern Auch 

der jeweils nachfolgende Konjunktur 

aufschwung prof i t ierte von einer be

sonders kräft igen Wachs tumsbe

schleunigung im internationalen Han-. 

del Ähnl iches gilt für die Wir tschafts

be lebung in den Industr ieländern seit 

1983, 

Die Realzinsen schwar ikten inter

national ebenfalls viel mehr als natio

nal (Übersicht 1, Abb i ldung 2), In den 

siebziger Jahren waren die realen Z in 

sen für einen internationalen Dollar

kredi t außerordent l ich niedr ig ( — 5 , 9 % 

zwischen 1972 und 1981), in der er

sten Hälfte der achtziger Jahre aber 

Z i e l s e t z u n g d e i S t u d i e 

besonders hoch (13,9% zwischen 

1981 und 1985), Seither s ind sie wie

der kräft ig gesunken Diese ext remen 

Realz insschwankuhgen spiegeln im 

wesent l ichen die Folge von inflationä

ren und def lat ionären Phasen in der 

Weltwir tschaft wider 

Ziel der vor l iegenden Arbei t ist es, 

An twor ten auf fo lgende Fragen zu ge

ben : 

Wieweit hat die Versch iebung der 

relativen Preise zwischen Rohstof 

fen — insbesondere Erdöl — und 

Industr iewaren die internationale 

und nationale Inf lat ionsdynamik 

bes t immt? 

Wie haben diese Preisverschie

bungen die Terms of Trade und 

damit die E inkommensver te i lung 

zwischen Industr ieländern, erdö l 

expor t ierenden Ländern, sonst i 

gen Entwick lungsländern und 

Planwirtschaften verändert? 

Wie reagierten diese Ländergrup

pen auf die Preisverschiebungen 

und die damit verbundene Ein

kommensumver te i lung? Domi 

nierten Subst i tu t ionsef fekte oder 

eine Veränderung der gesamten 

Importnachfrage? Wie entwickel 

ten sich beide Reakt ionsalternat i

ven im Zeitablauf? 

— Wieweit lassen s ich die ausge

prägten Wachstumsschwankun

gen im Welthandel aus der Reak

t ion der einzelnen Ländergruppen 

auf die Preis- und E inkommens

verschiebungen erklären? 

— Welche Handelsbi lanzungleichge

wichte ergaben s ich aus diesen 

Anpassungsprozessen der einzel

nen Ländergruppen? 

— In we lchem Maß läßt sich die inter

nationale Schuldenkr ise aus der 

Kumul ierung der Handelsbi lanzde

fizite der Entwick lungsländer er

klären, und welchen Beitrag hat 

dazu die gegenläufige Entwick

lung von Welthandelsinf iat ion und 

Dollarzinsen geleistet? 

Diese Fragen er fordern die Über

t ragung kreislaufanalytischer und sal

denmechanischer Konzepte auf die 

internationalen Wir tschaf tsbeziehun

gen, also eine Analyse des Güter- und 

Einkommenskreis laufs in der Welt

wir tschaf t als geschlossenes Sys tem 

Solche umfassenden Ansätze w u r d e n 

berei ts in den dreißiger und vierziger 

Jahren entwickel t , nicht zuletzt weil 

R o h s t o f f p r e i s e u n d g e s a m t e 
I n f l a t i o n s d y n a m i k 

die Weltwir tschaftskr ise durch einen 

anhaltenden Kontrakt ionsprozeß des 

Welthandels ausgebrei tet und ver

schärft worden war {Frisch, 1934, 

1947, Keynes, 1980, Metzler, 1950), In 

jüngerer Zeit wurde diese Sichtweise 

vereinzelt wieder aufgegri f fen (Gooö-

Rohsloffpre.ise und Gesamtinflation 1 9 6 5 / 1 9 8 5 
Rcgressionsgleichungen der durchschnittlichen jährlichen Veränderungsraten 

Übersicht 2 

Abhängige Variable Konstante Erk lärende Variable BW 

WRB _ 3.44 WRNB_, 0 6 0 2 7 8 

(5 17) 

WR - 0 4 6 WRB 0 94 1 75 

(17.54) 

Wl - 0 33 WR 0 71 1 63 

(6.88) 

WJ - 0.58 WR 0.95 1,43 

(16.82) 

VP 0,38 WT-, 0.56 0 7 1 

(4.81) 

5 6 8 0 1 8 WT_, 0.59 1,50 

(4 97) 

WRB — Wel thandelspreise von Brennsto f fen 
WRNB = Wel thandelspreise von Brennsto f fen und Nahrungsmi t te ln (WRNB_ t: u m 1 Jahr ve rzöger t ) 
WR = Wel thandelspreise von Rohsto f fen insgesamt 
Wl = Wel thandelspreise von Industr iewaren, 
WI = Welt ha ndelsp reise insgesamt ( H T _ , : u m 1 Jahr verzöger t ) 
VP = Verbraucherpre ise in den Industr ie ländern 

R? Regressionskoef f iz ient DW Durb ln-Watson-Koef f iz ient kursive Zahlen in K lammern r-Statistik 
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