
R E N N Z A H L E N Z U R W I R T S C H A F T S L A G E 

Industrie 

1987 1988 1989 1990 1990 

I Qu II Ou III Qu August September Ok tober N o v e m b e r 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Vor le is tungen + 1 9 + 8 4 + 6 8 + 8 3 + 6 6 + 5 1 + 2 7 + 8 4 + 6 5 

Für die Nahrungs- und GenuBmi t te lbranchen 2 4 + 6 6 + 4 1 + 1 9 0 + 1 2 + 7 7 + 125 + 22 9 + 1 3 0 

Für die Text i i - und Lederbranchen - 4 2 + 1 1 + 3 0 + 1 0 4 + 9 6 + 7 0 + 4 6 + 7 3 + 5 3 

Für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 2 B + 108 + 4 4 + 5 5 + 2 7 + 5 4 + 3 5 + 9 7 + 6 9 

Für die Chemie + 8 5 + 1 2 3 + 7 1 + 1 2 + 0 8 - 1 0 9 - 2 0 6 - 7 7 - 7 8 

Für die Ste in- und Glaswarenprodukt ion + 6 3 + 7 9 + 2 4 + 6 2 + 2.5 - 2 4 - 1 0 2 - 1 6 + 1 0 

Für die Grundmeta l lverarbe i tung + 2 7 + 0 9 + 1 9 - 6 4 - 4 5 - 1 2 7 - 1 3 1 - 7 6 - 9 1 

Für die Techn ische Verarbe i tung - 0 8 + 1 0 5 + 9 9 + 1 2 1 + 1 1 5 + 12 4 + 1 0 9 + 138 + 137 

Für die Bauwir tschaf t . + 4 2 + 11 1 + 6 8 + 4 6 + 3 5 + 3 8 + 3 5 + 5 0 + 5 7 

Für sonst ige Wir tschaf tsbere iche + 5 1 + 6 6 + 6 6 + 1 4 6 + 1 1 2 + 9 1 + 5 8 + 149 + 8 2 

Ausrüstungs invest i t ionen - 8 1 + 6 2 + 5 4 + 1 9 1 + 25 8 + 1 7 7 + 25 1 + 1 3 0 + 6 5 

Fahrzeuge - 8 5 + 1 6 4 - 1 1 7 + 40 3 + 96 2 + 94 5 + 66 0 + 83 2 + 21 2 

Maschinen und Elekt rogeräte 8 6 + 3 0 + 6 2 + 1 8 6 + 24 6 + 1 3 9 + 27 1 + 8 5 + 4 7 

Sonst ige + 1 0 + 12 3 + 123 + 1 2 2 + 1 8 + 3 4 + 4 5 + 2.3 + 4 1 

K o n s u m g ü t e r - 1 0 + 0 4 + 6 1 + 8 6 + 5 5 + 7 2 + 7 9 + 7,3 + 6 2 

Verbrauchsgüter + 1 3 + 1 6 + 5 4 + 7 6 + 3 5 + 7 7 + 9 2 + 7 2 + 5 5 

Kurz leb ige Gebrauchsgüte r - 3 1 - 2 8 + 2 0 + 4 6 + 1 4 + 1 9 - 1 7 + 0 6 + 0 9 

Langlebige Gebrauchsgüter - 2 5 + 2 7 + 143 + 1 7 0 + 1 5 7 + 1 3 9 + 20 2 + 173 + 1 3 7 

Industr ie insgesamt (ohne Energ ieversorgung! _ 0 8 + 6 0 + 6 5 + 1 0 2 + 9 7 + 7 8 + 7 8 + 9 0 + 6 2 

Nicht arbei ts tägig berein igt - 0 4 + 6 4 + 5 8 + 11 7 + 7 8 + 7 4 + 7 8 + 3 6 + 109 

Kon junk tur re ihe - 0 7 + 6 2 + 6 3 + 1 0 7 + 9 1 + 7 7 + 7 8 + 7 4 + 7 6 

Produkt iv i tät pro Kopf + 2 1 + 8 3 + 5 7 + 8 3 + 7 7 + 6 0 + 6 0 + 7 5 

Produkt iv i tät pro S tunde . + 4 8 + 8 3 + 6 0 + 8 6 + 8 3 + 5 6 + 5 3 + 4 9 

Auf t ragseingänge (ohne Maschinenindustr ie) + 2 4 + 1 0 2 + 9 3 + 105 - 1 3 + 0 4 + 5 8 - 2 8 + 1 7 6 

Auf t ragsbestände (ohne Maschinenindustr ie) — 1 8 + 8 8 + 1 6 0 + 1 2 9 + 11 4 + 6 4 + 7 5 + 4 5 + 8 0 

Bauwirtschaft 

1987 1988 1989 1990 1990 

I Qu II Qu III Qu August September O k t o b e r N o v e m b e r 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Produktianswert (nominell) + 5 1 + 6 7 + 3 6 + 5 5 + 10 1 + 12 1 + 13 9 + 9 2 

Hochbau + 7 2 + 1 2 3 + 2 0 + 3 9 + 9 3 + 10 1 + 1 1 4 + 8 6 

Tiefbau + 4 0 + 0 1 + 5,3 + 4 4 + 9 2 + 1 2 0 + 14 4 + 8 3 

Beschäftigte + 1 9 - 1 4 + 1 8 + 3 ! + 3 1 + 5,3 + 5 8 + 6 0 

Hochbau + 1 2 - 0 8 + 0 6 + 1 4 + 1 1 + 2 5 + 3 0 + 2 0 

Tiefbau + 2 0 - 3 1 + 3 6 + 4 2 + 3 3 + 5 1 + 5 6 + 5 4 

Au f t ragsbes tände . + 0 8 - 5 3 + 1 2 + 7 1 + 1 0 5 + 8 3 

Innerhalb von 12 Monaten aufzuarbei ten + 3 9 - 2 1 + 0 9 + 12 9 + 1 0 7 + 7 6 

Preisindex Hochbau + 2 3 + 3 2 + 3 6 + 2 8 + 4 6 + 4 5 

w o h n b a u + 3 6 + 3 3 + 3 5 + 2 8 + 4 5 + 4 5 

Preisindex Tiefbau + 1 9 + 2 6 + 2 8 + 2 8 + 3 7 

Straßenbau + 0 2 - 0 5 + 0 8 + 3 0 + 3 0 + 4 0 

Energiewirtschaft 

1987 1988 1989 1990 1990 

I Qu. II Qu III Qu August September Ok tober N o v e m b e r 

Veränderung gegen das Vor jahr ir % 

Förderung + 7 5 - 1 5 - 0 4 - 4 0 - 3 2 - 1 4 4 

Kohle - 6 2 - 3 2 7 - 3 0 + 13 6 + 1 0 6 + 4 3 8 + 41 0 + 4 3 9 

Erdöl - 4 8 + 1 0 6 - 1 5 + 1 8 + 4 8 + 13 1 

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

S t romerzeugung + 13 1 - 3 0 + 2 3 + 7 0 + 0 6 - 5 7 - 1 1 0 - 1 2 + 2 6 

Wasserkraf t + 1 5 9 - 0 5 - 1 1 - 1 0 3 - 7 2 - 1 7 5 - 2 8 2 - 2 0 0 - 1 5 4 

Wärme kraft + 6.3 - 9 5 + 12 4 + 3 5 9 + 42 4 + 54 9 + 9 0 5 + 53 4 + 4 0 8 

Verbrauch + 3 8 - 2 8 + 2 2 + 6 6 + 2,3 + 7 4 

Kohle . + 5 4 - 1 1 9 + 3 9 + 3 0 2 + 2 5 + 1 7 3 

Erdöl Minera lö lprodukte + 2 1 - 1 2 + 0 1 + 4 0 + 0 7 + 10 5 

Tre ibsto f fe + 0 9 + 6 1 + 3 5 + 1 4 + 4 8 + 6 9 

Normalbenz in + 1 8 7 + 0 8 + 9 8 + 7 0 + 7 0 + 7 4 

Superbenz in - 3 1 + 1 5 - 1 8 - 4 2 - 1 1 - 2 7 

Dieselkraf tstof f - 0.6 + 1 3 4 + 6 6 + 4 9 + 9 6 + 1 6 6 

Heizöle . . . + 0 7 - 1 2 0 - 6 3 - 1 7 - 1 0 4 + 40 9 

Gasöl für Heizzwecke + 7 6 - 3 1 + 1.3 - 7,3 - 9 1 + 4 4 8 

Sonst ige Heizöle - 2 1 - 1 6 0 - 1 0 1 + 0 9 - 1 1 3 + 36 8 

Erdgas + 5 0 - 5 7 + 7 8 + 7 2 + 1 4 4 + 22 1 

Elektr ischer S t r o m + 3 6 + 3 1 + 3 0 + 4 9 + 3 8 + 3 5 + 2 6 + 4 6 + 6 0 
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C A S H - F L O W D E R I N D U S T R I E 

Informationsgrund- Übersicht 2 
lagen zur Schätzung des 
Cash-flows 

Gash-flow der Aktiengesel lschaften Übersicht 3 

1955/1988 Akt ienbi lanzslat ist ik 

Ökonomet r i sche Funkt ionen 

1973/1984 Hochrechnung der Jahresabschlüsse 

öster re ich ischer Indust r ieunternehmen 

(OeNB] 

1978/1985 Bilanzen der Verstaat l ichten Industr ie 

1988/89 Auswer tung von Unternehmenbi lanzen 

(74 Unternehmen) 

1986/1990 Bef ragung d u r c h die Verein igung 

Öster re ich ischer Industr iel ler 

(139 Unternehmen) 

Ö k o n o m e t r i s c h e Funkt ionen 

1990 Befragung du rch die Verein igung 

Öster re ich ischer Industriel ler 

(139 Unternehmen] 

Ökonomet r i sche Funkt ionen 

Umsatzerhebung im Invesl i i ionstesi des 

WIFO 

Die Unternehmen erwarteten 1989 

einen Anst ieg des Cash-f lows um nur 

2,7% auf Jahresbasis Das VÖl-Unter-

nehmenssample von 1990 bestät igt 

(der Tendenz nach) die WIFO-Pro-

gnose des Jahres 1989 A u c h die 

Neuschätzung auf der Grundlage der 

jüngsten ver fügbaren Preis-, Kosten-

und Mengenindikatoren unterstützt 

dieses Ergebnis Mit großer Wahr

scheinl ichkei t kann daher angenom

men werden , daß der Cash-f low der 

österre ich ischen Industr ie im Jahr 

1989 um etwa 17% st ieg und die 

Cash- f low-Quote im Jahresdurch

schni t t 1989 rund 34% erreichte 

Im Jahr 1989 konnten alle Bran

chengruppen der Industrie ihre Er

t ragskraf t verbessern Sektorale Un

terschiede in der Dynamik der Cash-

f low-Quote ergeben sich aber vor al

lem aufgrund mit tel fr ist iger St ruk tur 

ef fekte und der Ver lagerung des Kon

junk tu rschwerpunk tes von den Vorlei

s tungen zu den Endproduk ten Am 

deut l ichsten konnten die Branchen 

des Sektors der technischen Verar

be i tungsproduk te ihre Selbstf inanzie

rungskraf t erhöhen, sie prof i t ier ten 

sowohl von kurzfr is t igen Konjunktur 

ais auch von langfr ist igen Strukturef 

fek ten 

Die Ertragskraft des Basissektors 

schl ießt an das hohe Niveau der 

f rühen siebziger Jahre an. Seine Cash-

f low-Quote betrug 1989 29%. 

Zahl der 
Bet r iebe 

1988 1989 

m S 

Basissektor 15 6 051 7 6.247 9 

Chemie 8 3 459 5 2 183,3 

Bauzul ie ferbranchen 11 1 791 8 3 321 3 

Technische Vera rbe i tungsproduk te 27 5 617 2 6 656 8 

Tradit ionelle Konsumgüte rb ranchen 13 1 326 7 2 864 0 

Insgesamt 74 18 247 0 21 273 4 

Q Auswer tung von Firmenbi lanzen durch das WIFO. Cash-f low nach Defini t ion des WIFO — Basissektor: Be rgwerke . 
Erdöl industr ie, E isenhüt ten, NE-Meial l indusl r ie . Papier industr ie Bauzul ieferbranchen Ste in - und keramische Indu
strie Glasindustr ie holzverarbei tende Industr ie : Technische Verarbei tungsprodukte- Masch inen- und Stahlbaurndu-
sirie, Fahrzeugmdust r ie Eisen- und Metal lwarenindustr ie, E lek t ro indust r ie ; Tradit ionelle K o n s u m g u t e r b r a n c h e n : Nah
rungs- und Genußmit te l indust r ie Texti l- Bek le idungs- Leder industr ie 

Der Basissektor produzier te 1989 

um 2.9% mehr als 1988 (ohne Erdöl 

industr ie + 3,0%) Damit bl ieb die 

Wachstumsrate deut l ich unter jener 

des Jahres 1988 ( + 7,0%) Der Rück

gang der Nachfrage nach Grundstof 

fen und Bas isprodukten infolge der 

Ver lagerung der Kon junk tur zu den 

Endproduk ten ver langsamte die Pro

dukt ionsauswei tung im Basissektor 

merkl ich Trotz des Auslaufens der 

Grundsto f fkon junk tur konnten Öster

reichs Unternehmen des Basissektors 

ihre Marktpos i t ion halten und z u m Teil 

sogar wei ter ausbauen Dies gelang 

vor allem durch konsequente Rationa

lisierung und Modern is ierung des Ka

pi ta lstocks, For tsetzung des Abbaus 

des Beschäf t igungsüberhangs und 

eine eff izientere Nutzung der beste

henden Kapazitäten Umstruk tur ie-

rungs- und Konsol id ierungsprogram

me der verstaat l ichten Basisindustr ie 

konnten dank der Hochkon junktur 

1988/89 schnel ler umgesetz t werden 

als ursprüngl ich geplant, w o d u r c h alle 

Bereiche der Bas isprodukt ion posi t i 

ve Ber t r iebsergebnisse verzeichne

ten Vor allem die verstaat l ichte 

Eisen- und Stahl industr ie konnte 

durch den Stah lboom 1988/89 ihre 

Ertragssi tuat ion konsol id ieren Die 

Verbesserung der Ertragslage des ge

samten Basissektors 1989 geht im 

wesent l ichen auf drei Faktoren zu

rück : 

— überdurchschni t t l i che Produkt iv i 

tätsste igerung (1989 + 8 , 6 % ) , 

— überdurchschni t t l ichen Rückgang 

der Arbe i tskos ten (1989 - 1 , 5 % ) 

und 

— überdurchschni t t l iche Preissteige

rungen (1989 + 3 7%) der Basis

produk te 

Die unter Berücks ich t igung dieser 

drei Faktoren neuberechnete Cash-

f low-Quote entsprach etwa der 1989 

prognost iz ier ten Auch die jüngsten 

Umfrageergebnisse im Rahmen des 

VÖl-Samples bestät igen diese Schät

zung Die Cash- f iow-Quote des Basis

sektors dürf te somi t 1989 28% bis 

29% bet ragen haben Damit bl ieb das 

relative Selbstf inanzierungspotent ial 

des Basissektors 1989 um nur 1 bis 

2 Prozentpunkte unter dem Niveau 

der f rühen siebziger Jahre 

Cash- f low-Quote der 
Chemischen Indus tr i e s inkt 
unter I n d u s l r i e d u r c h s c h n i t t 

Die Chemieindustr ie unterschr i t t 

1989 mit einem Produkt ionszuwachs 

von 3,8% deutl ich das Wachs tum der 

Industr ie insgesamt Die auslaufende 

Grunds to f fkon junk tu r bewi rk te eine 

deut l iche Ver langsamung der Zunah

me der Nachfrage nach chemischen 

Grund- und Basisstoffen Davon war 

Österre ichs Chemieindustr ie auf

grund ihres überproport ionalen 

Grundstof fantei ls stärker betrof fen 

als etwa jene der Bundesrepubl ik 

Deutschland Diese Entwick lung sa

hen die Unternehmen im wesent l i 

chen voraus, unterschätzten jedoch 

etwas ihr Ausmaß Die Produkt iv i täts

ste igerung war mit 1,6% deut l ich ge

ringer als erwartet. Infolge al lzu opt i

mist ischer Produkt ionserwar tungen 

wurde die Beschäf t igung auf Jahres

basis um 2,2% ausgeweitet. A u c h die 

Arbe i tskosten st iegen mit + 3 , 5 % in 

der Chemieindustr ie innerhalb der 

österreichischen Industr ie am rasche

sten Da aber die Preise von chemi

schen Produkten überdurchschni t t 

lich anzogen ( + 3,9%), konn ten die 

negativen Folgen des s te igenden Ko

s tendruckes für die Ertragslage ein

gegrenzt werden Die Cash-f low-Quo

te der Chemieindustr ie wurde 1989 im 

Durchschni t t auf 35% geschätzt , Neu

berechnungen auf Basis der endgül t i 

gen Daten ergeben als wahrschein

l ichsten Wert 33 5% 

Am stärksten prof i t ierte 1989 der 

Sektor der technischen Verarbei

tungsproduk te von der Hochkonjunk

tur. Die ausgezeichnete Investi t ions-
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K O N J U N K T U R R E G I O N A L 

Dementsprechend rasch wuchs 

die Wir tschaft in Niederösterre ich 

(Bru t to -Wer tschöpfung ohne Land-

und Forstwir tschaf t und Energiever

sorgung + 6,6%} und der Steiermark 

( + 6,0%), die nicht nur von der über

durchschni t t l ichen Expansion der In

dust r ieprodukt ion getragen, sondern 

auch von allen anderen Wir tschaf ts

bere ichen unterstutzt wurde Der Vor

sprung der n iederösterreichischen 

gegenüber der ste i r ischen Wirtschaft 

beruht auf der besseren Nutzung der 

österre ichwei t lebhaften Baukonjunk

tur und e inem Wachstumsrücks tand 

des steir ischen Fremdenverkehrs , der 

s ich aus Strukturnachtei len erklärt. 

Auch in Oberöster re ich entwickel te 

s ich die Wirtschaft — nach einer 

Wachstumspause in der ersten Jah

reshälfte — dank der kräft igen Indu

s t r iekon junktur wieder dynamisch 

( + 5,5%), die Bauwir tschaf t konnte 

die schlechten Ergebnisse in Frem

denverkehr und Gewerbe kompens ie 

ren Au fg rund der anhaltenden Nach

frage im Tour ismus und der von allen 

Bundesländern höchsten Zuwächse 

im Baubereich konnte die Wirtschaft 

Tirols ( + 5 4%) bei nur mäßiger Indu

s t r iekon junktur mit dem Wachstum

s tempo Schri t t halten Hingegen 

bremste die Bauwir tschaf t — t rotz 

zufr iedenstel lender Zuwächse in In

dustr ie, Gewerbe, Handel und Beher

bergungswesen — das Wachstum in 

Vorar lberg ( + 4,5%) und Salzburg 

( + 4,1%), die den Öster re ich-Durch

schni t t nicht erre ichten In Ostöster 

reich bl ieben Wien ( + 3,6%) und das 

Burgenland ( + 3,3%) deutl ich unter 

der gesamtöster re ich ischen Entwick

lung Neben mäßiger Geschäftslage in 

Industr ie und Bauwir tschaft t rugen 

dazu die ger ingsten Handelszuwäch

se aller österre ich ischen Bundeslän

der bei Diese Effekte wurden in Wien 

v o m anhaltenden Städtetour ismus ge

dämpf t Kärnten ( + 2,0%) fiel im Be

r ichtsquartal hinter die anderen Bun

desländer zurück Die ungünst ige re

gionale Konjunktur betraf hier nahezu 

alle Wir tschaf tsbere iche; Einbußen in 

der Industr ie und vor allem s t ruk tur 

bedingte Einbrüche auf anges tamm

ten Fremdenverkehrsmärk ten verur

sachten das schiechte Ergebnis. 

Entgegen der — laut WIFO-Kon-

junk tur tes t vom Ok tober — pessimi

st ischen Einschätzung der Wirt

schafts lage durch die öster re ich i 

schen Indust r ieunternehmen, die eine 

Trendwende in der Wir tschaftsent

w ick lung erwarten ließ, war die Indu

s t r iekon junktur im III Quartal 1990 

ungebrochen Auf t ragseingänge und 

Produkt ion von Vor le is tungen hatten 

Indust i i ekonjunktui reg iona l 
u n t e r s c h i e d l i c h genutzt 

zwar bereits im I Quartal ihren Höhe

punkt überschr i t ten, der Index der In

dust r ieprodukt ion (arbeitstägig berei

nigt, ohne Energieversorgung) nahm 

jedoch auch im Berichtsquartal kräft ig 

zu ( + 7,8%) Wie schon in den Vor

quartalen stützte die Nachfrage nach 

Invest i t ionsgütern die Indust r iekon

junktur , die Produkt ion von Ausrü

stungsinvest i t ionen nahm mit + 1 7 , 7 % 

(nach + 2 5 , 8 % im II Quartal und 

+ 19,1% im III Quartal) weiter rasant 

zu Neben der — im internationalen 

Vergleich — erst spät einsetzenden 

Investi t ionstät igkeit im Inland, die im 

Laufe des Jahres Motor des Auf

schwungs wurde, g ingen vor allem 

von dem durch die Wiederverein igung 

ausgelösten Nachf rageboom in West

deutschland Impulse aus Insbeson

dere die — infolge des Nachholbe

darfs Ostdeutschlands — große 

Nachfrage nach deutschen Pkw er

mögl ichte den zahlreichen öster re i 

chischen Zul ie ferbetr ieben hohe Z u 

wächse. Daher prof i t ier ten vorwie

gend jene Bereiche des Technologie

sektors, die Invest i t ionsgüter p rodu

zieren (Maschinen- und Stahlbau 

+ 22 4%, Fahrzeugindustr ie +21,6%, 

Elektroindustr ie + 1 4 0%) 

Abgesehen von diesen Sondere in

f lüssen entsprach die Entwick lung 

der Indust r ieprodukt ion dem für die 

Spätphase des Konjunkturzyk lus typ i 

schen Muster lebhafter K o n s u m g ü 

ternachfrage ( + 7 2%) bei un te rdurch

schni t t l icher Zunahme der Vorlei

s tungsproduk t ion ( + 5 1%) Von der 

abkl ingenden Grundstof f kon junk tur 

waren vor allem die Vor le is tungen für 

den Chemie- ( - 1 0 , 9 % ) und Grund

metal lbereich (—2,7%) bet ro f fen 

Vor diesen Rahmenbedingungen 

entwickel te sich die Industr ie in den 

einzelnen Bundesländern sehr unein

heitl ich zweistel l ige Wachstumsraten 

der Produk t ionsmengen (Steiermark, 

Niederösterreich) standen im räumli

chen Vergleich realen Rückgängen 

der Indust r ieprodukt ion (Burgenland, 

Kärnten) gegenüber Im Burgenland 

(Produkt ionsindex —3 ,1%) dur f ten je

doch Sondereinf lüsse im Index durch

schlagen, denn die übr igen Kon junk

tur ind ikatoren (Produkt ionswer t , Be

schäf t igte, geleistete Arbe i ters tun

den) deuten auf einen Fortbestand 

der regional guten Indust r iekonjunk

tur hin In allen anderen Bundeslän

dern werden die Produkt ionsindizes 

von den übr igen Indikatoren im gro

ßen und ganzen gestütz t 

Am umfangre ichsten expandierte 

die Indust r ieprodukt ion jener Bun

desländer, die schon in den vorange

gangenen Quartalen günst ige Ergeb

nisse erreicht hatten. Niederöster

reich (Produkt ionsindex +11 ,8%, 

Produkt ionswer t +9 ,5%) und Vorar l 

berg ( + 7,7% bzw. +9,0%) waren 

durch die Invest i t ionsgüterkonjunktur 

begünst ig t , in der Steiermark (Pro

dukt ions index + 14,3%, Produkt ions

wer t + 10,8%) stieg auch die K o n s u m 

gütererzeugung überdurchschni t t l i ch 

In Wien (Produkt ionsindex + 6 , 4 % , 

Produkt ionswer t +5 ,5%) und Ober

öster re ich ( + 6,3% bzw. +4 ,2%) er

zeugte die Industrie zwar erhebl ich 

mehr als im Vorjahresquartal , d ie Ver

änderungsraten erre ichten den Öster

re ich-Durchschni t t j edoch n icht Im 

Gegensatz zu Oberöster re ich, w o -

wie in den meisten anderen Bundes

ländern — eine kräft ige Nachfrage 

nach Invest i t ionsgütern das Wachs

t u m der Industr ie besch leunig te , wur

de es in Wien von der Vor leistungs

p roduk t ion getragen, die fast doppel t 

so rasch zunahm wie im gesamten 

Bundesgebiet 

Salzburg und Tirol können f ü r das 

Ber ichtsquartal auf eine nur unter

durchschni t t l iche Mengen- ( + 4 , 2 % 

bzw +3,7%) und Wertentwick lung 

( + 4 , 1 % bzw +4 ,6%) der Industr ie

p roduk t ion verweisen Auch ihnen ge

lang es nicht, an der guten Investi

t ionsgüterkon junk tur tei lzuhaben 

Während in Tirol alle Produktgruppen 

unter d e m Österre ich-Durchschni t t , 

aber über dem Wert des Vorjahres-

quartais bl ieben, konn te in Salzburg 

die österreichwei t höchste Produk

t ionszunahme im Bere ich der Vorlei

s tungen den Rückgang in der Erzeu

gung von Ausrüstungsinvest i t ionen 

(vorwiegend Maschinen und Elekt ro

geräte) ausgleichen. 

Kärnten war schließlich das einzi

ge Bundesland, in dem sowoh l die 

Menge als auch der Wert der Indu

s t r ieprodukt ion sank ( — 1 6% bzw 
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R E L A T I V E L O H N S T Ü C K K O S T E N 

Lohnkosten pro Stunde in der Gesamtwirtschaft 1989 

Österreich = 100 

Abbildung 1 
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Die Unterschiede in den Arbeitskosten je Beschäftigten (sh. Übersicht 2) sind zu einem erhebli
chen Teil in Arbeitszeitunterschieden begründet. Bereinigt mit Daten der Soilarbeitszeit sind die 
gesamtwirtschaftlichen Arbeitskosten pro Stunde in den meisten Industriestaaten um rund ein 
Achtel höher als der Österreich-Durchschnitt Nur die Schweiz und Finnland zahlen wesentlich 
mehr 

EG ohne Griechenland, Portugal und 

Spanien waren sie um mehr als 8% 

höher Die Schweiz und Japan über

trafen Österre ichs Lohnkostenniveau 

um 65% bzw 43% und erre ichten da

mit — ohne Berücks icht igung der un

terschiedl ichen Arbei tszei t — interna

tional die höchsten Arbe i tskosten je 

Beschäf t ig ten In den meisten euro

päischen Ländern lag das Lohnko

stenniveau um 15% bis 20% über dem 

Öster re ichs: in Finnland und den USA 

um rund ein Viertel, in Italien um ein 

Achte l und in der BRD um 1 1 % Von 

Arbeitskosten je Beschäftigten in der Gesamtwirtschaft 

Auf Schillingbasis, zu laufenden Wechselkursen 

Übersicht 2 

1989 0 1980/1989 3 1980/1985 ZJ 1985/1989 1 88 1989 

Öster re ich fährl iche Veränderung in % 
= 100 

Schweiz 165 0 + 6 4 + 8 4 + 3 9 + 4 5 + 1 6 

Japan 142 8 + 9 9 + 3 0 + 6 1 + 14 0 + 3 7 

Finnland 126 6 + 8 4 + 9 4 + 7 1 + 1 2 8 + 14 5 

USA 123 3 + 5 4 + 1 6 4 - 6 9 + 3 4 + 1 0 4 

Schweden 119 1 + 3 7 + 2 8 + 4 8 + 8 6 + 117 

Frankreich 1165 + 3 1 + 4 5 + 1 5 + 2 6 + 4 8 

Kanada 1148 + 6 8 + 4 6 - 2 3 + 12 1 + 18 6 

Norwegen 1145 + 4 5 + 6 9 + 1 6 + 7 6 + 5 5 

Belgien 1142 + 1 8 + 1 3 + 2 3 + 1 6 + 4 1 

Italien 1128 + 6 8 + 7 9 + 5 5 + 5 2 + 1 1 6 

BRD 1 1 0 6 + 2 8 + 3 6 + 1 7 + 3 0 + 3 0 

Dänemark 103 9 + 3.3 + 4 1 + 2 3 + 1 7 + 2 3 

Österre ich 100 0 + 5 2 + 5 9 + 4 3 + 3 2 + 4 7 

Miederlande 92 3 - 0 3 + 0 4 - 1 2 + 0 0 + 0 3 

Irland 83 1 + 5 2 + 8 5 + 1 1 + 5 4 + 5 1 

Großbr i tannien 88 0 + 4 6 + 6 2 + 2 7 + 1 4 5 + 7 4 

Spanien 83 4 + 4 3 + 4 1 + 4 5 + 1 0 0 + 1 1 2 

Gr iechenland 49 6 + 2 9 + 6 2 - 1 1 + 1 0 8 + 1 1 3 

Portugal 28 2 + 3 7 + 3 3 + 4 2 + 4 8 + 9 7 

Handelspar tner 1 ) 1 1 3 9 + 4 1 + 5 8 + 2 1 + 4 9 + 5,3 

EG 9 108 1 + 3 6 + 4 5 + 2 3 + 4 4 + 5 0 

EG 12 100 1 + 3 7 + 4 7 + 2 4 + 5 3 + 5 9 

Q OECD National A t t o u n i s , Österre ich isches Stat ist isches Zenlra lamt. Volkswir tschaf t l iche Gesamt reehnuna , eigene 
Berechnungen — '] Gewichte ter Durchschni t t ohne Finnland Gr iechenland Irland Portugal u n d Spanien 

den Industr iestaaten haben nur Groß

br i tannien, Irland und die Niederlande 

niedr igere Arbe i tskosten in de r Ge

samtwir tschaf t Dieser Vergleich wird 

zwar durch die oft kurzfr is t igen Ände

rungen der Wechselkurspos i t ion be

einträcht igt , diese ist aber ausschlag

gebend für die Beurtei lung der Kon

kurrenzstel lung in einer best immten 

Periode (Übersicht 2) 

Die Abwe ichungen in den Arbe i ts 

kosten zwischen den Ländern gehen 

zum Teil auf Unterschiede im Lohnni

veau, in den Lohnnebenkos ten 2 ) und 

der Wir tschaf tsst ruktur , aber in er

hebl ichem Maß auch auf eine unter

schiedl iche Arbei tszei t zurück Da für 

die Gesamtwir tschaf t keine internat io

nal vergleichbaren tatsächl ichen Ar

beitszeitdaten vor l iegen, w u r d e die 

Sollarbeitszeit als Näherungswer t her

angezogen Abb i ldung 1 zeigt die mit 

der Sollarbeitszeit berein igten Lohn

kostenuntersch iede Österre ichs zu 

seinen wicht igsten Handelspartnern 

Auch unter Berücks ich t igung der 

längeren Jahresarbeitszeit b le iben die 

Arbe i tskosten der Schweiz weitaus 

am höchsten ( + 50% gegenüber 

Österreich) In den meisten Industr ie

staaten kosten die Löhne pro Stunde 

um rund ein Achtel mehr als in Öster

reich, nur Finnlands Abstand ist — 

mit einem Viertel — größer Nach die

ser Schätzung sind die Arbei tskosten 

in den Niederlanden ( — 10%), in Groß

bri tannien ( — 15%) sowie in Ir land und 

Spanien ( rund — 2 0 % ) niedriger als in 

Österre ich 3 ) 

N e t t o e i n k o m m e n wächst 
ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h trotz 

m ä ß i g e n Lohnkos tenauf t i iehs 

Im internat ionalen Vergleich ist 

der Preis- und Lohnkostenauf t r ieb in 

Österre ich dank der kooperat iven 

Lohnpol i t ik im Rahmen der Sozial

partnerschaft und der Hartwährungs

polit ik seit Jahren unterdurchschni t t 

l ich Im Durchschni t t der siebziger 

Jahre st iegen die Arbe i tskosten je 

Beschäft igten in der Gesamtwir t 

schaft um 10,2% p ro Jahr und in den 

achtziger Jahren u m 5,2% Gewichtet 

mit den österre ichischen Außen-

handeisanteilen war der Lohnkosten-

-) I n t e r n a t i o n a l v e r g l e i c h b a r e D a t e n s i n d n u r f ü r d i e L o h n n e b e n k o s t e n d e r I n d u s t r i e v e r f ü g b a r ( vg l Guger, 1 9 8 5 ) 

'') D i e s e A r b e i l s k o s t e n u n t e r s c h l e d e f ü r d i e G e s a m t w i r t s c h a f t w e i c h e n z u m Te i l b e t r ä c h t l i c h v o n j e n e n in d e r I n d u s t r i e a b ( v g l Guger, 1 9 9 0 ! H i e r w i r d d a s B r u t t o 

e n t g e l t j e u n s e l b s t ä n d i g B e s c h ä f t i g t e n f ü r d i e G e s a m t w i r t s c h a f t a u s d e r V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n G e s a m t r e c h n u n g h e r a n g e z o g e n , d a s n u r d i e A r b e i t g e b e r b e i t r ä g e z u r 

S o z i a l v e r s i c h e r u n g a l s L o h n n e b e n k o s t e n e n t h ä l t D ie A r b e i t s k o s t e n e r h e b u n g e n d e r I n d u s t r i e b e r ü c k s i c h t i g e n d a g e g e n a u c h a l le ü b r i g e n L o h n n e b e n k o s t e n k o m p o 

n e n t e n w i e f r e i w i l l i g e S o z i a l l e i s t u n g e n o d e r F e h l z e i t e n ( K r a n k e n s t ä n d e u ä ) 
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G M D U N 

ben ab diesem lahr maßgeblich geändert Zum Zeitpunkt 
dei Fertigstellung dieser Studie lagen die Daten für die 
Gemeindehaushal le 1989 — die duich die Steuerreform 
erheblich ve rzen t sind — noch nicht vollständig vor 
Wien wird in dieser Aibett wegen seiner Doppelfunktion 
als Land und Gemeinde nicht berücksichtigt Vor allem 
die Vergleiche der Pio-Kopf-Einnahmen und -Ausgaben 
wären erheblich verzeirt 

Gemeindeabgaber l ver l i eren f ü r die F inanz i erung 
der Genre indehaushal te an B e d e u t u n g 

Die Gemeinden (ohne Wien) nahmen 1988 insgesamt 
45,0 Mid S an Sleuern ein, davon entfielen 18,4 Mid S 
auf Gemeindeabgaben (ohne Interessentenbeitiäge) und 
26,6 Mrd. S auf Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun
desabgaben 1 ) (Übersicht 1) Die Steuereinnahmen dei Ge
meinden stiegen im Unteisuchungszei t iaum mit +7 ,4% 
im Jahresdurchschnit t nahezu gleich stark wie die Ausga
ben (Übersicht 2) Das läßt vermuten, daß die Steuern ein 
wesentlichei Faktor der Ausgabengestaltung der Gemein
den sind. Ein Beispiel dafür sind die achtzigei Tahie, in de
nen die Steuereinnahmen merklich schwächer stiegen als 
in den siebziger lahien und die Ausgaben entsprechend 
angepaßt wurden 

Das Ausgabenverhalten der Gemeinden wird maßgeblich 

von der Entwicklung ihres Steueraufkommens geprägt. 

Gemeindeabgaben und EiUagsanteile entwickelten 
sich im Untersuchungszei t iaum recht unterschiedlich In 
den siebziger Tahien wuchsen sie lange Zeit noch annä
hernd gleich lasch (Abbildung I) Damals finanzierten die 
Gemeindeabgaben noch rund ein Fünftel der Gemeinde
ausgaben. 

In den achtziger Jahien hat sich das Bild jedoch geän
dert Das Steueraufkommen der Gemeinden verschiebt 

Steuer einnahmen der Gemeinden Übersicht I 

Gemeinde
abgaben 1 ) 

Ertragsantei le an 
gemeinschaf t l ichen 

Bundesabgaben 
Mill S 

S u m m e 
der Steuer
e innahmen 

1973 6 848 8 615 15 463 

1974 8 159 10 076 18 235 

1975 9 322 10 930 20 253 

1976 9 680 11 756 21 436 

1977 10 373 12 672 23 045 

197S 10 999 14 023 25 022 

1979 11 717 14616 26 333 

1980 12 621 16 220 28 841 

1981 13 663 18018 31 681 

1982 14 266 19 134 33 400 

1983 14 979 19 758 34 737 

1984 15 562 21 796 37 358 

1985 16 427 23 475 39 902 

198S 16 705 24 176 40 881 

1987 17 255 24 723 41 978 

1988 18 377 26 650 45 027 

' i Ohne interessentenbei t räge 

Steuereinnahmen und Ausgaben Übersicht 2 

0 1973/1980 0 1960/1988 0 1973/1988 

Ar i thmet isches Mit tel der jährl ichen 
Veranderungsraten 

Ausgaben . + 9 6 + 5 6 + 7 5 

Steuere innahmen insgesamt + 9 4 + 5 8 + 7 4 

Gemeindeabgaben + 9 2 + 4 8 + 6 9 

Ertragsantei le + 9 5 + 6 4 + 7 9 

sich immer deutlicher zu den Ertragsanteilen. Die Ge
meindeabgaben wuchsen mit + 4,8% (Dui chschnitt 1980/ 
1988) nicht nur wesentlich langsamer als die Ertragsanteile 
( + 6.4%), sie konnten auch mit der Ausgabenentwicklung 
nicht mehr Schritt halten (Übeisieht 2) Daher verloien 
sie für die Finanzie iung der Gemeindehaushal te in den 
achtziger Tahien an Bedeutung 1988 deckten sie nur nach 
iund 18% der Gemeindeausgaben (gegenüber 19,6% 1980) 

Aus dieser Vei Schiebung des Steueraufkommens der 
Gemeinden zu den Ertragsanteilen eigeben sich für den 
Finanzausgleich und die Verteilung der E innahmen aus 
den gemeinschaftlichen Bundesabgaben wachsende Pro
bleme, da der Gestaltungsspielraum der Gemeinden bei 
den Einnahmen immei geiinger und die Aufteilung dei 
EiUagsanteile wichtiger wird 

Geringe Aufkommeirse las t iz i tät dei 
G e m e i n d e a b g a b e n 

In den Finanzausgleichsgesetzen sind jene Abgaben 
genau angeführt, deren Aufkommen vollständig d e n Ge
meinden zufließt (ausschließliche Gemeindeabgaben) ' ) 
Abei auch für die ausschließlichen Gemeindeabgaben ist 
dei Gestaltungsspielraum dei Gemeinden eher genug, 
weil sie großteils duich Bundesgesetze geregelt sind — vor 
allem die aufkommenstarken Steuein 

Mehr als 90% der E innahmen aus den Gemeindeabga
ben entfallen auf vier Steuein: Lohnsummensteuer , Ge
werbesteuer, Grundsteuer A und B, Getränkesteuer Die 
übrigen Abgaben (Fremdenverkehrs- , Anzeigen-, Luslbar-

Gemeindeabgaben und Ertragsantei le Abbildung! 

— E r t r a g s a n t e i l e 

— G e m e i n d e a b g a b e n 

1973 1975 1977 197S 1981 1983 1985 1987 

Die Gemeindeabgaben können mit den Ertragsanteilen nicht Schritt 
halten. Sie verlieren daher für die Finanzierung der Gemeindehaashalte 
ständig an Bedeutung 

') Die Interessenten bei träge, die i.45 Mrd S erbrachten werden in dieser Arbeit nicht zu den Steuern gezählt, da sie teilweise (einmalige) Finanzierungs^t!-
schüsse \on Anrainern Z L I inftastrukturprojeklcn sind Sie wären daher eher als Kapitaltransfers anzusehen Die in Übersicht 1 ausgewiesenen Einnahmen aus Er
tragsanteilen sind bereits um den Anteil für die Bedarfszuweisungen (13 5c-bl gekürzt 
: ) §~I4 Finanzausgleichsgesetz 19S5 (BGBl 544/84) 
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K E N N Z A H L - E N Z U R ' W I R T S C H A F T S L A G E 

Industrie 

1983 1989 1990 1990 1990 1991 

II Qu III Qu IV Qu Ok tober November Dezember Janner 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Vor le is tungen + 8 4 + 6 8 + 6 8 + 6 6 + 5 1 + 7 4 + 7 6 + 5 4 + 9 4 

Für die Nahrungs- und Genußmi t te lbranchen + 6 6 + 4 1 4 1 2 2 + 1 2 + 7 7 4 2 0 9 + 135 + 1 4 0 + 34 9 

Für die Text i l - und Lederbranchen . . + 1 1 + 3 0 4 8 1 4 9 6 + 7 0 4 5 3 + 7 1 + 4,5 + 4 2 

Für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 108 + 4 4 + 5 3 + 2 7 + 5 4 + 7 6 + 7 8 + 4 8 + 103 

Für die Chemie + 123 + 7 1 - 2 1 4 0 8 - 1 0 9 - 0 0 - 1 9 - 3 4 + 5,3 

Für die Siein- und Giaswarenproduk i ion + 7 9 + 2 4 + 9 7 + 2 5 - 2 4 + 34 5 + 1 2 + 34 6 + 68 2 

Für die Grundmeta l lverarbe i tung + 0 9 + 1 9 - 6 7 - 4 5 - 1 2 7 - 3 5 - 9 3 + 4 1 - 4 6 

Für die Technische Verarbei tung + 1 0 5 + 9 9 + 11 1 + 1 1 5 + 12 4 + 8 7 + 1 4 1 + 4 7 + 7 5 

Für die Bauwir tschaf l + 11 1 4 6 8 + 4 4 + 3 5 4 3 8 + 5 7 + 6 4 + 0 6 + 1 1 2 

Für sonst ige Wi r tscha l lsbere iche + 6 6 4 6 6 + 1 1 8 + 1 1 2 4 9 1 + 12 2 + 7 9 + 138 + 14 6 

Ausrus tungs inves l i l i onen 4 6 2 4 5 4 + 1 5 9 + 25 8 4 17 7 + 4 8 + 7 2 + 6 0 + 2 2 

Fahrzeuge + 16 4 - 1 1 7 + 53 0 + 9 6 2 + 94 5 + 17 1 + 2 5 2 + 22 2 + 1 0 2 

Masch inen und Elekt rogeräte + 3 0 + 6 2 + 14 1 + 24 6 + 1 3 9 + 2 6 + 4 9 + 3 2 + 0 4 

Sonst ige + 123 + 12 3 + 5 0 + 1 a + 3 4 + 3 9 + 4,5 + 7 3 + 1 2 

K o n s u m g u t e r + 0 4 + 6 1 + 7 0 + 5 5 + 7 2 + 6 9 + 6 2 + 3 3 + 1 1 4 

Verbrauchsgu te r + 1 6 + 5 4 + 6 7 + 3 5 + 7 7 + 7 9 + 5 6 + 4 3 + 13 7 

Kurz leb ige Gebrauchsgüter - 2 8 + 2 0 + 2 6 + 1 4 + 1 9 4 2 4 + 1 1 - 2 6 4 9 9 

Langlebige Gebrauchsgüter + 2 7 + 143 + 14 2 + 15 7 + 1 3 9 + 1 0 7 + 148 4 9 2 + 8 1 

Industr ie insgesamt (ohne Energ ieversorgung] + 6 0 + 6 5 + 8 5 + 9 7 + 7 8 4 6 7 + 7 2 4 5 0 + 7 8 

Nicht arbei ts tägig bereinigt + 6 4 + 5 8 4 8 3 + 7 8 + 7 4 4 6 4 + 1 1 9 4 4 6 + 2,5 

Kon junk tur re ihe + 6 2 + 6 3 4 8 5 + 9 1 + 7 7 4 6 6 + 8 6 + 4 9 + 6 2 

Produkt iv i tät pro Kopf + 8 3 4 5 7 + 7 7 + 6 0 + 6 0 + 4 2 

Produkt iv i tät p ro S l u n d e . 4 8 3 4 6 0 + 8 3 4 5 6 + 8 3 + 6 5 

Aul t ragse ingange (ohne Maschinenindustr ie) + 10 2 4 9 3 + 3 2 - 1 3 + 0 4 + 2 7 + 8 0 + 2 4 - 3 2 

Auf t ragsbes lände (ohne Maschinenindust r ie j 4 8 8 4 1 6 0 + 7 8 + 1 1 4 4 6 4 4 0 6 + 3 4 — 0 2 - 1 4 

Bauwirtschaft 

1988 1989 1990 1990 1990 1991 

II Qu III Qu IV Qu Oktober November Dezember Jänner 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Produktionswert (nominell) + 6 7 + 3 6 + 1 0 1 + 12 1 + 1 2 4 + 9 7 

Hochbau + 1 2 3 + 2 0 4 9 3 4 1 0 1 + 1 6 1 + 143 

Tiefbau + 0 1 + 5 3 4 9 2 4 1 2 0 4 5 9 + 4 3 

Beschäftigte - 1 4 + 1 8 + 3 1 4 5 3 + 5 6 + 6 4 

Hochbau - 0 8 + 0 6 + 1 1 + 2 5 + 2 9 + 4 7 

Tiefbau - 3 1 + 3 6 + 3 3 + 5 1 + 2 8 4 6 2 

Au f t ragsbes tände . - 5 3 + 1 2 + 1 0 5 + 8 3 

Innerhalb von 12 Monaten aufzuarbei ten - 2 t + 0 9 + 10 7 + 7 6 

Preisindex Hochbau + 3 2 + 3 6 + 4 3 + 4 6 + 4 5 + 5.5 

Wohnbau . + 3 3 + 3 5 + 4 1 + 4 5 4 4 5 + 4 5 

Preisindex Tiefbau + 1 9 + 2 6 + 3 0 + 2 8 4 3 7 + 2 8 

Straßenbau - 0 5 + 0 8 + 3 2 4 3 0 4 4 0 + 2 9 

Energiewirtschaft 

1988 1989 1990 1990 1990 1991 

II Qu III Qu IV Qu Ok tober November Dezember Jänner 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Forderung - 1 5 - 0 4 - 3 2 - 6 7 - 9 0 - 4 3 

Kohle - 3 2 7 - 3 0 + 1 0 6 + 4 3 0 + 1 9 4 - 6 5 

Erdöl + 106 1 5 + 4 8 + 1 1 9 - 1 7 8 - 2 0 6 

Erdgas + 7 4 + 4 7 - 2 7 4 2 6 4 7 4 - 1 0 8 

S t romerzeugung - 3 0 + 2 3 + 0 5 + 0 6 - 5 7 + 0 5 + 2 6 - 0 6 - 0 . 3 

Wasserkraf t - 0 5 - 1 1 - 1 0 1 - 7 2 - 1 7 5 - 2 8 - 1 5 4 + 5 7 + 3 5 

Warme kraft - 9 5 + 1 2 4 + 27 7 + 42 4 + 54 9 + 4 9 + 40 8 - 8 2 - 3 9 

Verbrauch - 2 8 + 2 2 + 2 7 + 5 2 4 4 4 

Kohle . . - 1 1 9 + 3 9 + 2 5 + 5 6 + 3 0 1 

Erdö l . Minera lö lprodukte - 1 2 + 0 1 + 1 8 + 6 7 - 1 6 

Treibstof fe + 6 1 + 3 5 + 4 8 + 4 5 - 0 7 

Normalbenz in + 0 8 4 9 8 + 7 0 + 4 7 + 1 6 

Superbenz in . + 1 5 - 1 8 - 1 1 - 5 0 - 3 1 

Dieselkraf ls tof f + 13 4 4 6 6 + 9 6 + 1 3 5 + 0 2 

Heizöle . . - 1 2 0 - 6 3 - 1 0 4 + 13 2 - 1 8 6 

Gasöl für Heizzwecke - 3 1 4 1,3 - 9 1 + 32 0 + 0 8 

Sonst ige Heizöle - 1 6 0 - 10 1 - 1 1 3 - 1 3 - 2 7 7 

Erdgas - 5 7 + 7 8 + 144 + 19 6 + 1 0 2 

Elektr ischer S t r o m + 3 1 + 3 0 + 4 1 + 3 8 4 3 5 + 4 2 + 6.0 + 2 4 + 4 5 
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Mittelfristige Wachstumsaussichten Abbildung 1 
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Österreichs BIP wird real auch mittelfristig rascher wachsen als jenes von OECD-Europa. Öster
reich profitiert kurzfristig von der deutschen Wiedervereinigung. Nach der Erholung der Wirt
schaft in Ostdeutschland wird die BRD den Wachstumsvorsprung in Europa ausbauen. 

Staates Die Infiation ist im Durch 

schni t t höher das Net-Iending des 

Staates w i rd voraussicht l ich deutl ich 

ger inger sein. 

Wirtschaf t spo l i t ik im Zeichen 
von B u d g e t k o n s o l d i e r u n g und 

E G - A n p a s s u n g 

B n d g e l p o l i t i k 

Das Arbe i t sübere inkommen der 

Regierungskoal i t ion enthält Zieivor-

ste l lungen im Hinblick auf die künft ige 

Fiskalpoli t ik Als Budgetz ie l s t reb t die 

Regierung an das Nettodef iz i t des 

Bundes bis Ende der Legislaturperio

de unter 2Vz% des BIP zu senken Bis

her wurden aber noch keine konkre

ten Maßnahmen beschlossen. Die 

Prognose geht von der Annahme aus, 

daß das Steuer- und Sozialversiche

rungssystem unverändert bleibt Die 

Schaf fung des Europäischen Wirt

schaf tsraumes (EWR; er könnte 1993 

in Kraft t re ten) , mehr noch der EG-

Beitr i t t haben Konsequenzen für den 

Staatshaushalt (Österre ich ist Net to

zahler. Notwendigkei t einer Harmoni 

s ierung der indirekten Steuern) Wei

ters dürf te die Haftung des Bundes 

für uneinbr ingl iche Schulden (Bulga

r ien, Polen, Irak) das Budget beiasten 

Daraus result ierende Kosten wurden 

in der Prognose nicht berücks icht ig t 

Es wurde unterstel l t , daß die Ausga

ben für den öf fent l ichen Konsum im 

Durchschni t t real um 1 % und nominell 

um 5 5% wachsen werden. Die „Expo 

1995" wi rd die Investi t ionstät igkeit s t i 

mul ieren, insgesamt rechnet man mit 

einem Volumen von 30 Mrd S Der in

ternationale Trend z u m Subvent ions

abbau im Rahmen des GATT bzw der 

EG recht fer t ig t die Erwar tung eines 

deut l ich langsameren Subvent ions

wachs tums als in der Vergangen

heit (1979/1985 + 6 , 5 % , 1985/1990 

+ 4 3%) Die Auswei tung der Subven

t ionen um 0 8% pro Jahr impliziert 

auch eine gestraf f te Zuschußpol i t ik 

gegenüber den ÖBB. 

Währungspol i t ik 

In Anlehnung an die Entwicklung 

in der EG hat auch Österreich den Ka

pitalverkehr schr i t tweise liberalisiert 

Im November 1991 sollen die letzten 

Kapitalverkehrs- und Devisenbe

schränkungen fallen Die Oester re i 

chische Nationaibank hält an de r Hart-

währungspolätik fest. Aus währungs

pol i t ischer Sicht ist damit ein EG-Bei

tr i t t unproblemat isch. Das Zinsniveau 

in Österre ich w i rd also wei terhin 

durch die Entwick lung in der Bundes

republ ik Deutschland best immt sein 

Es wird nach dem Höhepunkt 1991 

allmählich zurückgehen 

Ost er r e ichs A u ß e n w i i tschaf t 
gerüstet für Europa 

Welthandel und Exporte der Indu

str ieländer werden bis 1995 real im 

Durchschni t t um 6% pro Jahr zuneh

men Österreichs Warenexpor te dürf

ten aufgrund von Sonderentwick lun

gen in Europa sogar um 7,5% steigen 

Vor allem österre ichische Expor teure 

prof i t ieren zunächst überpropor t ionai 

von der lebhaften Importnachfrage 

der Bundesrepubl ik Deutschland 

Dieser . Wiederverein igungsbonus 

dürf te al lerdings in d e m Maße abkl in

gen, als Ostdeutsch land seine Pro

dukt ionskapazi täten erneuert und 

wieder wet tbewerbs fäh ig produzieren 

kann Dieser Aufholprozeß w i rd nicht 

vor 1993 spürbar we rden Dann fiacht 

Leistungsbilanz Übersicht 1 

0 1973/1979 0 1979/1985 0 1985/1990 0 1990/1995 

Jährl iche Veränderung in % 

Warenexpor te ' ) 

Real + 8 8 + 6 0 + 6 1 + 7 5 

Nominel l + 1 2 5 + 9 4 + 5 6 + 1 0 8 

Deviseneingänge Reiseverkehr 

Real + 0 9 + 0,3 + 5 0 + 6 0 

Nominel l + 8 2 + 5 6 + 7 6 + 9 9 

Wa ren impor te 1 ) 

Real + 5 4 + 3 4 + 6 2 + 6 8 

Nominell + 1 1 8 + 8 1 + 5 1 + 1 0 5 

Devisenausgänge Reiseverkehr 

Real + 9 1 + 1 4 + 8 0 + 4 7 

Nominel l + 14 8 + 6 0 + 1 0 0 + 8 9 

Handelsbi lanz 1 ) 

Mrd S - 5 2 3 - 7 7 3 - 7 4 9 - 1 1 5 7 

In % des BIP - 6 9 - 6 6 - 4 7 - 5 2 

Leisiungsbi lanz 

Mrd S - 1 1 1 - 6 3 - 0 1 + 1 1 

In % des BIP - 1 5 - 0 5 - 0 0 + 0 0 

') LauT Außenhandelss lat is l ik 
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L E I S r U N G S B I L A N Z 

Beiträge der e inzelnen Komponenten Ubersicht 1 

zur Veränderung der Deckungsquote 

1976/1988 1988/1990 

Veränderung der Logar i thmen ' ) 

Deckungsquo te . + 0 057 + 0 004 

Wachstumsdi f ferenz (umgekehr te Vorzeichen) + 0 054 - 0 020 

Wet tbewerbs ind ika to r nomine l l . + 0 003 + 0 024 

Terms of Trade minus Recycl ing-Ef fekt + 0 044 - 0 002 

Wet tbewerbs ind ika to r real - 0 041 + 0 026 

Expor tmarktante i l + 0 070 + 0 029 

Relative Import in tensi tät (umgekehr te 

Vorzeichen) - 0 111 - 0 003 

'] Entspr icht etwa der Wachstumsrate (z B + 0 0 5 7 = + 5 7%) 

selwirkungen bestehen Die empirischen Ergebnisse bestä
tigen dies Eine schwache (starke) Inlandsnachfrage ver
bessert (verschlechtert) also nicht zwingend die Wettbe
werbsfähigkeit Auch in der Theorie ist der Einfluß ja 
nicht eindeutig: Eine lebhafte Inlandsnachfrage kann eine 
bessere Kapazitätsauslastung, höhere Produktivität und 
damit zunehmende Wettbewerbsfähigkeit bewirken. An
dererseits kann sie auch die Importintensität erhöhen, den 
Inflationsdruck vergrößern und damit die Wettbewerbsfä
higkeit beeinträchtigen Wettbewerbsfähigkeit ist hier im 
engeren Sinn definiert, ohne Rücksicht darauf, zu welchen 
volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen sie erreicht 
wurde (Aiginger, 1987). 

Die Methode ähnelt der Zerlegung des BIP-Wachstums 
in die „Lundbeig-Komponenten", die Wachstumsbeit iäge 
der einzelnen Nachfragefaktoren Sie kann ebenso auf die 
Handelsbilanz wie auf die Leistungsbilanz angewendet 
werden. Sie läßt sich auch variieren, etwa indem man die 
(mit Exportanteilen) gewichtete Nachfrage als Vergleichs
basis wählt. Internationale Organisationen — z. B. IMF 
oder O E C D — könnten dieses Verfahren in ihren Analy
sen der Leistungsbilanz und der internationalen Wettbe
werbsfähigkeit für alle Länder einsetzen 

Zwar werden „nur" tautologische Zusammenhänge 
(ähnlich den saldenmechanischen Beziehungen) herge
stellt; sie sind aber wirtschaftspolitisch relevant Diese Me
thode greift nicht bloß einige Bestimmungsgrößen heraus, 
sondern erhält die Ganzhei t des Beziehungsgeflechts 2). 

Die wiitschaftspolitische Bedeutung dieses Konzepts 
ist offenkundig: In den vom „Keynesianismus" geprägten 
Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg war das Haupt
interesse der Wirtschaftspolitik darauf ausgerichtet, die In
landsnachfrage zu steigern, u m damit Lebensstandard und 

Beschäftigungsgrad zu erhöhen. Die Leistungsbilanz war 
für diese Politik die entscheidende Barriere (Guger — Wal-
teiskirchen, 1988). 

Seit der „neokonservativen Revolution" der siebziger 
Jahre zielt die Wirtschaftspolitik — insbesondere in der 
BRD und Japan — in erster Linie darauf ab, die interna
tionale Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern und die In
landsnachfrage (und damit die Inflation) zu dämpfen. Mit 
steigendem Lebensstandard wurde es offenbar in den rei
cheren Ländern aus politischen Gründen wichtiger, die 
Vermögensinteressen zu wahren Wenn eine solche Politik 
Erfolg hat, muß sie zwangsläufig hohe Leistungsbilanz
überschüsse verursachen Ihr nicht uninteressanter Neben
effekt ist die damit verbundene wirtschaftliche Macht , an
deren Ländern Kredite gewähren zu können (Bhaduri — 
Steindl, 1983) 

Die Barriere dieser „neuen Wirtschaftspolitik" liegt 
darin, daß die Defizitländer ihre Leistungsbilanzpassiva 
bekämpfen werden Verstärkte Bemühungen der Über
schußländer um außenwirtschaftliche Integration tendie
ren dazu, diese Abwehr (durch Abwertungen oder Schutz 
des Inlandsmarktes) zu verhindern. Die vorliegende Ana
lyse verdeutlicht, daß sich bei libeialen Außenhandels
beziehungen nur jene Länder ein rascheres Wachstum dei 
Inlandsnachfrage — ohne Verschlechterung der Leistungs
bilanz — leisten können, die an internationaler Wettbe
werbsfähigkeit gewinnen 

Komponenten der L e i s t u n g s b i l a n z v e r ä n d e r u n g 

Eine Aktivierung der Leistungsbilanz wird oft als Hin
weis auf die Verbesserung der Konkurrenzfähigkeit ange
sehen. Jedoch ist die Leistungsbilanz ein unzureichender 
Indikator der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, denn 
ihre Entwicklung wird neben der Veränderung der Wett
bewerbsfähigkeit auch durch das Wachstum der Inlands
nachfrage 3) in Relation zum Ausland (sowie die Netto-Ka-
pitalerträge u. ä ) bestimmt 

Sie kann nur dann als Indikator der Wettbewerbsfähig
keit angesehen weiden, wenn vorher der Einfluß des un
terschiedlichen Nachfragewachstums (in Relation zum 
Ausland) sowie Transferbilanz und Faktore inkommen 
ausgeschaltet werden. Die Entwicklung dieses Wettbe
werbsindikators läßt sich dann in drei Faktoren aufglie
dern : Veränderungen des Expoitmarktantei ls , der Import-

Beiträge der e inzelnen Komponenten zur Veränderung der Deckungsquote 1980 bis 1990 Übersicht! 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Veränderung der Logar i thmen 

Deckungsquo te . - 0 040 + 0 018 + 0 078 - 0 009 - 0 032 + 0 000 + 0 021 - 0 0 1 1 - 0 003 + OO02 + 0 003 

Wachstumsdi f ferenz (umgekehr te Vorzeichen) - 0 027 + 0 016 + 0 002 - 0 002 + 0 0 1 5 + 0 005 + 0 0 1 8 + 0 005 - 0 003 - 0 005 - 0 015 

Wet tbewerbs ind ika tor nominel l . . . - 0 013 + 0 002 + 0 076 - 0 007 - 0 047 - 0 005 + 0 003 - 0 016 + 0 000 + 0 007 + 0 0 1 8 

Terms of Trade minus Recycl ing-Ef fekt - 0 003 + 0 033 + 0 030 + 0 003 + 0 001 + 0 002 + 0 001 - 0 012 + 0 008 - 0 005 + 0 004 

Wet tbewerbs ind ika to r real - 0 010 - 0 031 + 0 046 - 0 010 - 0 048 - 0 007 + 0 002 - 0 004 - 0 008 + 0 012 + 0 0 1 4 

Expor tmark tante i l . . . + 0 014 - 0 001 + 0 0 1 6 + 0 015 - 0 016 + 0 0 1 6 - 0 048 - 0 018 + 0 019 + 0 017 + 0 012 

Relative Import in tensi tät (umgekehr te Vorzeichen) - 0 024 - 0 030 + 0 030 - 0 025 - 0 032 - 0 023 + 0 050 + 0 014 - 0 027 - 0 005 + 0 002 

-) Rouih (19S9) meinte: ,,Any theory postulating a determinate relationship between economic variables is either tautologous or wrang. 
3 ) In ökonometrischen Exportfimktionen. wird der Einfluß der Nachfrage meist durch das BIP der OECD erfaßt Die Inlandsnachfrage scheint dafür jedoch besser 
geeignet zu sein Anhand der Wachstumsdifferenzen wird das besonders deutlich; Wenn ein höheres BIP-Wachstum als im Ausland auf eine überdurchschnittliche 
Steigerung der Inlandsnachfrage zurückgeht, dann verschlechtert sich die Leislungsbilanz Wenn ein Wachstumsvorsprung dagegen auf höhere Exporte zurückzu
führen ist verbessert das die Leislungsbilanz 
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J A H R E S B E R I C H T 1 9 9 0 

Konjunkturzyklen 
Reales Brutto-Inlandsprodakt und Kapazitätsauslastung 

1 0 T 

. B IP Ö s t e r r e i c h 
8 - -

56 58 60 62 64 66 6 8 70 72 7 4 7 6 7 8 8 0 82 8 4 86 88 9 0 

Seit 1989 entwickelt sich die österreichische Konjunktur günstiger als im Durchschnitt der Indu
striestaaten. Die deutsche Wiedervereinigung löste in Österreich und in Westdeutschland eine 
Sonderkonjunktur ans. Konjunkturzyklen kann man nicht nur an der Wachstumsrate des realen 
BIP, sondern auch an der Kapazitätsauslastung (BIP in % des Potential Output) messen. Freie 
Kapazitäten sind als Kapazitätsauslastung minus 100 definiert. Danach erlebt Österreich seit 
1981 den längsten Aufschwung der Nachkriegszeit. 

poli t ik w i rd auf EG-Konformi tät ge

achtet Dies gilt für die Steuerpol i t ik 

(Harmonis ierung der indirekten Steu

ern) ebenso wie für den Wet tbewerb 

(Subvent ions- bzw Beihi l fenpoli t ik) 

Die Geld- und Wechselkurspol i t ik 

Österre ichs ist du rch die enge B in

dung des Schil l ings an die DM („Hart

währungspol i t ik" ) de fac to ohnehin in 

das Europäische Währungssystem 

(EWS) „passiv" integriert Seit Mitte 

1990 verhandeln die EG und die EFTA 

offiziell über die Err ichtung eines 

Europäischen Wir tschaf tsraumes 

(EWR) Österreich n immt als EFTA-

Mitgl ied akt iv daran tei l , läßt aber kei

nen Zweifel daran, daß ein EG-Beitr i t t 

Vorrang genießt. 

Parallel zur europäischen Integra

t ion und damit zur wei teren regiona

len Liberal isierung des Waren-, 

Dienst le istungs-, Kapital- und Perso

nenverkehrs bemüht s ich das GATT, 

die Handelsschranken und Wet tbe

werbsverzer rungen fü r den Welthan

del abzubauen. An der Frage über die 

Höhe der künf t igen Agrarsubvent io-

nen ist der Abschluß der Uruguay-

Runde im Dezember 1990 vorerst ge

schei ter t 

Die Konsol id ierung der Verstaat

l ichten Industrie machte gute Fort

schr i t te , auch dank der zunehmenden 

International isierung im EG-Raum 

Der Bankensektor beginnt ebenfalls 

s ich zu reorganisieren Die Mögl ich

keit zur Privat isierung öf fnete den 

Weg für die Schaf fung größerer und 

damit im Wet tbewerb mit Inst i tuten in 

der EG konkurrenzfähiger Banken

gruppen 

Zwei Ereignisse prägten die inter

nationale Entwick lung auf den Finanz

märk ten : 

— Die deutsche Wiederverein igung 

löste berei ts vor ihrer Verwirk l i 

chung im 1 Halbjahr einen Z ins

anstieg aus 

— Die Golfkr ise veruns icher te die 

Akt ienmärk te im 2 Halbjahr und 

verursachte kräft ige Kursstürze 

Während die Industr iestaaten 1989 

noch eine relativ einheit l iche restr ik t i 

ve Geldpol i t ik verfo lgt hatten, sch lu

gen sie im Laufe des Vorjahres — ins

besondere die USA und die Bundes

republ ik Deutschland — untersch ied

liche Richtungen ein Die USA locker

ten angesichts der beg innenden Re

zession ihre Geldpol i t ik (Z inssenkun

gen seit Jahresmit te) , die Bundesre

publ ik Deutschland gestal tete sie im 

Zuge der Verwirk l ichung der Wirt

schaf ts- und Währungsunion sowie 

der Wiederverein igung immer restr ik

t iver Infolge der s ich weiter ö f fnen

den Z insschere zwischen Europa und 

den USA ver lor der Dollar s tet ig an 

Wert Öster re ich fo lg te im Prinzip der 

deutschen Geldpol i t ik, seit 1988 ent

wickeln s ich kurz- und langfristige 

Zinsen gegenüber der BRD auseinan

der Im Jahresdurchschni t t 1990 war 

das Zinsdif ferential für Taggeld posi

tiv, für langfrist ige Z insen j e d o c h ne

gativ 

Parallel zum Zinsdi f ferent ial zur 

DM entwickel te s ich auch der Dollar

kurs Im Jahresdurchschni t t wertete 

der Dollar gegenüber dem Schil l ing 

um 14% ab Entsprechend der Hart

währungspol i t ik Österre ichs bl ieb der 

Schi l l ing-DM-Kurs konstant Infolge 

der Dol larschwäche st ieg 1990 auch 

der effekt ive Wechselkurs des Schil

l ings: nominel l -ef fekt iv um 3,2%, real

effekt iv (preisbereinigt) u m 1,8% 

(nach - 0 , 6 % bzw - 2 , 3 % 1989). 

Die Budgetpo l i t i k setzte 1990 

ihren Konsol id ierungskurs f o r t Die 

unerwartet gute Konjunktur e rmög

lichte ein höheres Steueraufkommen 

als erwartet Da die Ausgaben nur 

rund haib so kräft ig zunahmen wie 

das nominel le BIP, gelang es, das 

Nettodef iz i t des Bundes — w ie an

gestrebt - auf 3,5% des BIP 

(62,9 Mrd S, nach 62,7 Mrd S oder 

3,7% des BIP 1989) zu senken Die 

Verschuldung des Bundes hat damit 

zwar absolut z u g e n o m m e n (von 

800,2 Mrd S 1989 auf 861 6 M r d S), 

relativ zum BIP aber ging sie zurück 

(von 47,8% auf 47,6%) 

Wachs lumsver langsamun g der 
In landsnachfrage 

Im Jahresverlauf gab die inländi

sche Endnachfrage (Jahresdurch

schni t t 1990 real +4 ,2%) ihre Rolle als 

Träger des Wir tschaf tswachstums zu

nehmend an die Expor tnachf rage ab. 

Der Lageraufbau t rug 1990 mit 

0,3 Prozentpunkten zum BIP-Wachs

t u m bei Insgesamt blieb das ver füg

bare Güter- und Leistungsvolumen 

damit um 0,2 Prozentpunkte unter 

dem Wachstum des realen BIP 

Der Großteil der Kaufkraftgewinne 

aus der S teuer re form 1989 f loß erst 

1990 in den privaten Konsum Nach 

einer eher zögernden Entwicklung 

1989 ( + 3,2%) nahm der private Kon

sum 1990 real um 4 , 1 % zu Die vor

übergehenden Reale inkommenszu

wächse wurden zunächst gespar t und 

erst al lmählich ausgegeben Die Spar

quote s t ieg — wie immer nach kräfti

gen Steuerent lastungen — zunächst 

stark (1989 auf 14,1%) und nahm 

schließlich 1990 mit 13,9% einen leicht 
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O S T Ö F F N U N G 

Außenhandel mit den Wirtschaftsregionen und den Übersicht 1 
östl ichen Nachbarstaaten 

1988 1989 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Export 

Insgesamt 

EG 9Q1} 

EFTA 86 

OECD-Ubersee 

OPEC 

Sons l ige Entwick lungsländer 

CSFR 

Polen 

Ungarn 

Sonst ige Osts taaten 2 ] 

- 0 0 

+ 6 4 

- 5 4 

- 6 8 

- 2 4 3 

- 1 0 6 

- 1 4 

- 1 3 0 

- 1 5 1 

- 1 6 1 

+ 1 1 9 

+ 12 3 

+ 8 1 

+ 12 8 

+ 14 4 

+ 2 0 

+ 1 9 2 

+ 24 7 

+ 3 0 

+ 20 2 

+ 1 2 0 

+ 11 8 

+ 5 0 6 

+ 19 2 

- 0 2 

+ 1 7 6 

+ 6 8 

+ 40 7 

+ 27 1 

+ 7 0 

+ 8 9 

+ 9 1 

+ 3 8 

+ 2 4 

+ 1 2 8 

+ 1 2 2 

+ 72 6 

- 1 6 5 

+ 20 8 

+ 7 2 

Import 

Insgesamt 

E G 90' ] 

EFTA 86 

OECD-Ubersee 

OPEC 

Sonst ige Entwick lungsländer 

CSFR 

Polen 

Ungarn 

Sonst ige Oststaaten ? ) 

+ 1 0 

+ 2 5 

+ 2 9 

+ 4 2 

- 5 6 

+ 5 5 

- 8 5 

- 7 5 

- 7 1 

- 2 3 7 

+ 9 6 

+ 9 7 

+ 3 0 

+ 1 9 5 

- 1 8 9 

+ 1 8 6 

+ 2 2 

+ 5 5 

+ 3 1 

+ 6 6 

+ 1 4 0 

+ 1 3 6 

+ 1 0 4 

+ 1 4 8 

+ 31 9 

+ 1 8 2 

+ 1 1 3 

+ 2 7 

+ 23 1 

+ 8 8 

+ 8 2 

+ 8 7 

+ 7 2 

+ 4 0 

+ 25 3 

+ 6 4 

- 5 2 

+ 1 5 2 

+ 11.3 

+ 1 2 0 

0 : WIFO-Datenbank - ' ] Einschl ief lhch der ehemal igen DDR -
UdSSR 

2 ) Albanien Bulgarien Jugoslawien Rumänien 

Unverändert bl ieb die recht unter

schiedl iche St ruktur der beidersei t i 

gen Warenst röme Das Schwerge

w ich t der österre ich ischen Expor te 

liegt bei Fer t igwaren, Maschinen und 

Fahrzeugen sowie chemischen Er

zeugnissen — nur nach Polen wurden 

im abgelaufenen Jahr beträcht l iche 

Mengen von Nahrungsmit te ln gelie

fer t — und unterscheidet sich damit 

prakt isch nicht von der St ruktur , wel 

che die gesamten Expor te Öster 

reichs zeigen Die Impor te aus diesen 

Ländern konzentr ieren sich auf Nah

rungsmi t te l , Roh- und Brennstof fe so

wie chemische Erzeugnisse Ledigl ich 

aus Ungarn werden in höherem Maße 

auch Fert igwaren bezogen. Damit un

terscheidet s ich die Einfuhr aus die

sen Ländern wesent l ich von den ge

samten Impor ten Österre ichs, deren 

Schwergewich t bei bearbei teten Wa

ren, Maschinen und Fahrzeugen so

wie sonst igen Fert igwaren liegt Hier 

s ind in den kommenden Jahren be

t rächt l iche Umsch ich tungen zu er

war ten, die s ich berei ts jetzt abze ich

nen 

Ste igende B e s u c h e r z a h l aus der 
CSFR 

Der Besucherzus t rom aus den 

öst l ichen Nachbarstaaten unter lag in 

2 

den letzten zwei Jahren noch in be

t rächt l ichem Ausmaß kurzfr is t igen in

st i tut ionel len Einflüssen Rechnet 

man den Effekt ab der sich unmit te l 

bar aus der Grenzöf fnung ergab, 

dann sind es Zol l - oder Devisenvor

schr i f ten, welche diese Bewegungen 

bes t immen Aber auch die Einführung 

der Visapfl icht für Polen mit 1 Sep

tember 1990 mußte entsprechende 

Auswi rkungen haben Aus der Stati

st ik der Grenzüber t r i t te läßt s ich ent

nehmen, daß der Besuchers t rom aus 

Ungarn kaum noch gewachsen ist, 

wogegen sich jener aus der CSFR 

fast vervierfachte Die meisten Besu

cher benütz ten den Pkw als Verkehrs

mittel 

Natürl ich läßt s ich aus den Grenz

uber t r i t ten (welche auch Staatsange

hörige anderer Länder erfassen) noch 

kein Bild über den Fremdenverkehr 

aus den Nachbarstaaten gewinnen, da 

gerade aus diesen Staaten viele Besu

cher nur über einen Tag nach Öster

reich k o m m e n Über die längere Zeit 

anwesenden Besucher informier t die 

Zahl der Übernachtungen; aber auch 

diese Statist ik bestät igt im wesent l i 

chen die von den Grenzübert r i t ten 

angedeutete Entwick lung Die Zahl 

der Übernachtungen von Polen ist 

nach den kräft igen Zunahmen der f rü

heren Jahre kaum noch gest iegen, je

ne der Ungarn — die in absoluten 

Zahlen noch immer an der Spitze 

steht — sogar um fast 11% zurückge

gangen, wogegen die der Tschecho

slowaken um gut zwei Drittel gewach

sen ist Gemessen an der Gesamtzahl 

fallen die Übernachtungen der östli

chen Nachbarn noch nicht ins Ge

wicht immerhin erreichen al le drei 

zusammen etwa die Größenordnung 

Dänemarks Al lerdings konzentr ieren 

Grenzübertritte Übersicht 3 
einreisender Ausländer 

Zahl der G r e n z ü b e r t m t e aus 

Ungarn CSFR 

In 1 000 

1980 1 635 392 

1981 1 818 1 256 

1932 1 644 1 002 

1983 1 576 802 

1984 1 813 787 

1985 1 722 7 8 4 

1986 1 797 828 

1987 2 1 5 0 9 1 4 

1986 4 435 1 321 

1989 9 415 6 380 

1990 9 561 6 380 

O Öster re ich isches S la t is l i sches Zentralamt 

Struktur des Außenhandels mit den öst l ichen 
Nachbarstaaten 1990 

Übersicht 

Export 

Nahrungsmi t te l 

Rohsto f fe 

Brennstof fe Energie 

Chemische Erzeugnisse 

Bearbei tete Waren 

Maschinen Fahrzeuge 

Sonst ige Fer t igwaren 

Import 

Nahrungsmi t te l 

Rohsto f fe 

Brennsto f fe , Energie 

Chemische Erzeugnisse 

Bearbei te te Waren 

Waschinen Fahrzeuge 

Sonst ige Fer t igwaren 

Q WIFO-Datenbank 

100 0 
3 6 

0 8 

7 1 

1 3 3 

1t 3 

53 4 

10 0 

100 0 
7 9 

23 0 

25 5 

12 7 

13 3 

13 1 

4 5 

100 0 
1 5 9 

1 5 

2 B 

11 t 

19 0 

36 8 

129 

100 0 
11 5 

1 2 2 

46 2 

1 0 8 

8 0 

6 3 

5 0 

Ungarn 

100 0 
4 7 

4 6 

0 9 

1 2 3 

24 0 

39 4 

14 1 

100 0 
15 1 

11 4 

1 9 4 

11 B 

21 2 

9 9 

11 1 

Insgesamt 

100 0 
3 3 

5 2 

1 0 

8 4 

31 2 

37 6 

13 2 

100 0 
5 2 

4 5 

6 3 

9 9 

1 8 9 

38 0 

17 2 
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K E N N Z A H L E N Z U R W I R T S C H A F T S L A G E 

Industrie 

1988 1989 1990 1990 1991 1990 1991 

III Qu IV Qu I Qu Dezember Jänner Februar März 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Vor le is tungen . . + 8 4 + 6 8 + 6 8 + 5 1 + 7 3 + 8 8 + 2 2 - 0 6 

Für die Nahrungs- und Genußmi t te lbranchen + 6 6 + 4 1 + 11 8 + 8 8 + 1 6 5 + 20 0 + 5 4 + 2 4 

Für die Text i l - und Lederbranchen -F 1 1 + 3 0 + 7 9 + 7 0 + 4 5 + 1 9 - 0 6 - 1 9 

Für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 1 0 8 + 4 4 + 5 1 + 5 4 + 6 9 + 8 2 + 4 6 - 2 9 

Für die Chemie + 12,3 + 7 1 - 1 7 - 1 0 9 + 1 5 + 9 8 + 0,3 + 1 8 

Für die Stein- u n d Glaswarenprodukt ion + 7 9 + 2 4 + 5 8 - 2 4 + 1 8 0 + 1 7 4 - 8 3 - 1 1 1 

Für die Grundmela l lverarbe i tung + 0 9 + 1 9 - 6 8 - 1 2 7 - 3 6 - 4 8 + 1 7 - 8 8 

Für die Techn ische Verarbei tung + 105 + 9 9 + 11 1 + 12 3 + 9 1 + 8 7 + 2 9 + 3 6 

Für d ie Sauwir tschaf t . + 11 1 + 6 8 + 4 0 + 3 8 + 4 2 + 6 1 + 1 4 - 4 9 

Für sonst ige Wir tschaf tsbere iche + 6 6 + 6 6 + 1 2 2 + 9 1 + 135 + 18 4 + 2 8 - 1 5 

Ausrus tungsmuest i t ionen + 6.2 + 5 4 + 1 7 2 + 17 8 + 7 7 + 9 2 + 178 + 3 1 

Fahrzeuge + 1 6 4 - 1 1 7 + 39 9 + 72 1 + 10 1 + 1 0 0 + 32 6 + 7 7 

Maschinen und Elekt rogeräte + 3 0 + 6 2 + 1 7 8 + 1 6 5 + 8 0 + 1 0 5 + 20 0 + 3 3 

Sonst ige + 1 2 3 + 123 + 5 5 + 3 4 + 5 5 + 5 0 + 4 0 - 0 4 

Konsumgu te r + 0 4 + 6 1 + 7 0 + 7 2 + 7 0 + 11 7 + 6 8 + 2 6 

Verbrauchsgüter + 1 6 + 5 4 + 6 7 + 7 7 + 8 0 + 1 4 2 + 109 + 4 5 

Kurzlebige ß e b r a u c h s g ü t e r - 2 8 + 2 0 + 2.3 + 1 9 + 1,3 + 6 2 - 0 9 - 3 4 

Langlebige Gebrauchsgüter + 2 7 + 14 3 + 1 4 7 + 1 3 9 + 1 2 4 + 133 + 9 3 + 7 6 

Industr ie insgesamt (ohne Energ ieversorgung) + 6 0 + 6 5 + 8 8 + 7 8 + 7,3 + 9 5 + 6 0 + 0 8 

Nicht arbei ts tagig bereinigt + 6.4 + 5.8 + 8 4 + 7 5 + 6 8 + 3 5 + 6 0 + 0 9 

Teilweise arbei ts tägig bereinigt (7 : 3! + 6 2 + 6,3 + 8 7 + 7 7 + 7 2 + 7 7 + 6 0 + 0 9 

Produkt iv i tät p ro K o p f . + 8 3 + 5 7 + 7 1 + 6 1 + 6 4 + 8 7 + 5 4 

Produkt iv i tä t p ro S t u n d e . + 8,3 + 6 0 + 7 4 + 5 7 + 6 8 + 5 5 + 6.8 

Auf t ragseingänge [ohne Maschinenindusl r ie ] + 1 0 2 + 9 3 + 3 1 + 0 4 + 2 5 - 3 9 + 5 3 + 1 2 

Auf t ragsbes lände (ohne Maschinenindusl r ie ] + 8 8 + 1 6 0 + 7,3 + 6 4 - 1 2 - 5 8 - 1 4 + 5 5 

Bauwirtschaft 

1988 19B9 1990 1990 1991 1990 1991 

III Qu IV Qu I Qu Dezember Jänner Februar März 

Veränderung gegen das Vor jahr in °x 

Produkiionswert (nominell) + 6 7 + 3 6 + 9 9 + 12 1 + 100 + 7 5 + 8 0 

Hochbau + 123 + 2 0 + 9 5 + 10 1 + 12 7 + 7 1 + 15 7 

Tiefbau + 0 1 + 5 3 + 8 2 + 12 0 + 5 4 + 6 3 - 3 2 

Beschäftigte - 1 4 + 1 8 + 4 3 + 5 3 + 5 2 + 3.5 - 0.5 

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

Tiefbau - 3 1 + 3 6 + 4 3 + 5 1 + 4 6 + 4 9 - 5 6 

Au f t ragsbes tände . - 5,3 + 1 2 + 7 9 + 8,3 + 5 4 

Innerhalb von 12 Monaten aufzuarbei ten - 2 1 + 0 9 + 8 6 + 7 6 + 3 0 

Preis index Hochbau + 3 2 + 3 6 + 4,3 + 4 5 + 55 

Wohnbau + 3 3 + 3 5 + 4 1 + 4 5 + 4 5 

Preis index Tiefbau + 1 9 + 2 6 + 3 0 + 3 7 + 2 8 

Straßenbau - 0 5 + 0 8 + 3 2 + 4 0 + 2 9 

Energiewirtschaft 

1988 1989 1990 1990 1991 1990 1991 

III Qu IV Qu I Qu Dezember Jänner Februar März 

Veränderung gegen das Vor |ahr in % 

Forderung - 1 5 - 0 4 - 5 1 - 6 7 - 6 6 - 6,5 

Kohle - 3 2 7 - 3 0 + 1 6 4 + 4 3 0 + 5 0 + 6 3 - 3 4 2 

Erdö l + 1 0 6 - 15 - 0 8 + 11 9 - 1 8 9 - 1 8 4 

Erdgas + 7 4 + 4 7 - 2 7 + 2 6 - 9 0 - 1 9 2 

S t romerzeugung - 3 0 + 2 3 + 0,5 - 5 7 + 0 5 - 0 3 + 2 0 + 8 0 

Wasserkraft - 0 5 - 1 1 - 1 0 1 - 1 7 5 - 2 8 + 3 5 + 30 6 - 1 0 8 

Warme kraft - 9 5 + 12 4 + 27 7 + 54 9 + 4 9 - 3 9 - 1 8 9 + 27.3 

Verbrauch - 2 8 + 2 2 + 4 9 + 6 6 + 1 2 - 0 1 

Kohle . . - 1 1 9 + 3 9 + 1 1 4 + 5 6 + 6 8 - 5 6 

Erdö l . Minera lö lprodukte - 1 2 + 0 1 + 4 3 + 9,4 - 3 9 - 6 2 

Treibstof fe + 6 1 + 3 5 + 2 5 + 4 5 - 1 0 - 2 8 

Normalbenz in + 0 8 + 9 B + 4 8 + 4 7 + 1 0 - 5 5 

Superbenzm + 1,5 - 1 B - 4 3 - 5 0 - 6 8 - 1 1 4 

Dieselkraftstof f + 1 3 4 + 6 6 + 7 8 + 135 + 2 9 + 7 7 

Heizöle - 1 2 0 - 6 3 + 1 1 + 22 5 - 1 6 9 - 1 8 6 

Gasöl für He izzwecke - 3 1 + 1 3 + 1 8 + 32 0 - 1 2 , 5 - 1 3 . 5 

Sonst ige Heizöle - 1 6 0 - 1 0 1 + 0 7 + 15 2 - 2 1 9 - 2 0 9 

Erdgas - 5 7 + 7 8 + 10.1 + 19 6 + 5 7 + 8 4 

Elekt r ischer S t r o m + 3 1 + 3 0 + 4 1 + 3 5 + 4 2 + 4 5 + 1 3 + 13 8 
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Industrie 

1986 1989 1990 1990 1991 1991 

I I I Qu I V Qu / Q u lanner Februar Marz Apr i l 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Vor le is tungen + 8 4 + 6 8 + 6 8 + 5 1 + 7 3 - 0 0 + 2 2 - 0 6 - 1,5 

Für die Nahrungs- und Genußmi t te lbranchen + 6 6 + 4 1 + 1 1 8 + 8 8 + 1 6 5 - 1 3 + 5 4 I 2 4 - 1 0 3 

Für die Tex l i l - und Lederbranchen + 1 1 + 3 0 + 7 9 + 7 0 + 4 5 - 2 3 - 0 6 • 1 9 - 4 4 

Für die Hol : - und Papierbranchen sowie Druckereien + 1 0 8 + 4 4 + 5 1 + 5 4 + 6 9 + 2 2 + 4 6 - 2 9 + 5 1 

Für die Chemie + 12.3 + 7 1 - 1 7 - 1 0 9 + 1 5 + 0 9 + 0 3 + 1 8 + 0 6 

Für die Stein- und Glaswarenprodukt ion + 7 9 + 2 4 + 5 8 - 2 4 + 1 3 0 - 1 2 8 - 8 3 - 1 1 - 1 8 1 

Für die Grundmeta l lverarbe i tung + 0 9 + 1 9 - 6 8 - 1 2 7 - 3 6 - 3 8 + 1 7 - 8 8 - 3 7 

Für die Techn ische Verarbe i tung + 1 0 5 + 9 9 + 11 1 + 12 3 + 9 1 + 1 7 + 2 9 -1 3 6 - 1 2 

Für die Bauwir tschaf t + 11 1 + 6 8 + 4 0 + 3 8 + 4 2 - 1 6 + 1 4 - 4 9 - 0 8 

Für sonst ige Wir tschaf tsbere iche + 6 6 + 6 6 + 1 2 2 + 9 1 + 1 3 5 + 0 7 + 2 8 - 1 5 + 1 0 

Ausrus tungsmvest i t ionen + 6 2 + 5 4 + 17 2 + 1 7 8 + 7 7 + 4 6 + 1 7 8 + 3 1 - 3 5 

Fahrzeuge + 164 - 1 1 7 + 39 9 + 7 2 1 + 10 1 + 12 0 + 32 6 + 7 7 + 2 9 

Maschinen und Elekt rogeräte + 3 0 + 6 2 + 17 8 + 165 + 8 0 + 5 2 + 20 0 + 3 3 - 3 8 

Sonst ige + 123 + 1 2 3 + 5 5 + 3 4 + 5 5 - 2 1 + 4 0 - 0 4 - 9 1 

Konsumgü te r + 0 4 + 6 1 + 7 0 + 7 2 + 7 0 + 4 4 + 6 8 1 2 6 + 3 8 

Verbrauchsgu te r + 1 6 + 5 4 + 6 7 + 7 7 + 8 0 + 7 4 + 1 0 9 1 4 5 + 6 9 

Kurz leb ige Gebrauchsgute r - 2 8 + 2 0 + 2 3 + 1 9 + 1 3 - 1 8 - 0 9 - 3 4 - 1 1 

Langlebige Gebrauchsguter + 2 7 + 1 4 3 + 1 4 7 + 1 3 9 + 1 2 4 + 7 3 + 9 3 + 7 6 + 5 5 

Industr ie insgesamt (ohne Energ ieversorgung] + 6 0 + 6 5 + 8 8 + 7 8 + 7 3 + 1 9 + 6 0 + o e - 0 4 

Nicht arbei ts tagig berein igt + 6 4 + 5 8 + 8 4 + 7 5 + 6 8 + 0 3 + 6 0 1 0 9 - 4 9 

Teilweise arbei ts tagig bereinigt (7 3} + 6 2 + 6 3 + 8 7 + 7 7 + 7 2 + 1 5 + 6 0 1 0 9 - 1 7 

Produkt iv i tä t p ro Kopf + 8 3 I 5 7 + 7 1 + 6 1 + 6 4 + 5 4 + 0 7 

Produkt iv i tä t p ro S t u n d e . . + 8 3 + 6 0 + 7 4 + 5 7 + 6 8 + 6 8 + 3 0 

Auf t ragseingange (ohne Maschinen industne] + 1 0 2 + 9 3 + 3 1 + 0 4 + 2 5 - 1 1 + 5 3 - 1 0 - 8 5 

Auf t ragsbestande (ohne Maschinenmdustr re) + 8 3 + 16 0 + 7.3 + 6 4 - ) 2 + 0 1 - 1 4 + 5 9 - 3 7 

Bauwirtschaft 

1988 1989 1990 1990 1991 1991 

I I I Qu IV Qu I Qu Janner Februar Marz Apr i l 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Produktionswert (nominell) + 6 7 + 3 6 + 9 9 + 12 1 + 1 0 0 + 8 0 - 0 . 3 

Hochbau + 1 2 3 + 2 0 + 9 5 + 1 0 1 + 1 2 7 + 1 5 7 + 2 1 

Tiefbau + 0 1 + 5.3 + 8 2 + 1 2 0 + 5 4 - 3 2 - 2 9 

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

Hochbau - 0 8 + 0 6 + 2 2 + 2 5 + 3 5 + 1 4 - 5 6 

Tiefbau - 3 1 + 3 6 + 4 3 + 5 1 + 4 6 - 5 6 - 8 5 

A u f t r a g s b e s l a n d e . - 5 3 + 1 2 + 7 9 + 8 3 + 5 4 

Innerhalb von 12 Monaten aufzuarbei ten - 2 1 + 0 9 + 8 6 + 7 6 + 3 0 

Preis index Hochbau + 3 2 + 3 6 + 4 3 + 4 5 + 5 5 

Wohnbau + 3 3 + 3 5 + 4 1 + 4 5 + 4 5 

Preis index Tiefbau + 1 9 + 2 6 + 3 0 + 3 7 + 2 3 

Straßenbau - 0 5 + 0 8 + 3 2 + 4 0 + 2 9 

En er giewir 1 schaft 

1988 1989 1990 1990 1991 1991 

I I I Qu !V Qu I Qu Janner Februar Marz Apr i l 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Forderung - 1.5 - 0 4 - 5 1 - 6 7 - 6 6 + 1 0 9 

Kohle - 3 2 7 - 3 0 + 1 6 4 + 4 3 0 + 5 0 - 3 4 2 - 1 1 4 

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

Erdgas + 7 4 + 4 7 - 2 7 + 2 6 - 9 0 + 0 6 

S t romerzeugung - 3 0 + 2 3 + 0 5 - 5 7 + 0 5 + 1 8 + 2 0 + 8 0 - 4 0 

Wasserkraft - 0 5 - 1 1 - 1 0 1 - 1 7 5 - 2 8 - 0 8 + 30 6 - 1 0 8 - 1 4 8 

Warmekra f l - 9 5 + 1 2 4 + 27 7 + 54 9 + 4 9 + 4 5 - 1 8 9 + 2 7 3 + 157 

Verbrauch - 2 8 + 2 2 + 4 6 + 6 1 + 1 2 

Kohle . - 1 1 9 + 3 9 + 11 4 + 5 6 + 6 8 

Erdö l , Minera lo lprodukte - 1 2 + 0 1 + 4 3 + 9 4 - 3 9 

Treibstof fe + 6 1 + 3 5 + 2 5 + 4 5 - 1 0 

Normalbenz in + 0 8 + 9 8 + 4 8 + 4 7 + 1 0 

Superbenzm . + 1 5 - 1 E - 4 3 - 5 0 - 6 8 

Dieselkraftstof f + 13 4 + 6 6 + 7 8 + 13 5 + 2 9 

Heizöle - 1 2 0 - 6 3 + 1 1 + 2 2 5 - 1 8 9 

Gasöl für Heizzwecke - 3 1 + 1 3 + 1 8 + 32 0 - 1 2 5 

Sonst ige Heizole - 1 6 0 - 1 0 1 + 0 7 + 1 5 2 - 2 1 9 

Erdgas - 5 7 + 7 8 + 8 5 + 162 + 5 7 

Elekt r ischer S t r o m + 3 1 + 3 0 + 4 1 + 3 5 + 4 2 + 6 2 + 1 3 + 13 8 + 4.5 
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(beitr i t tsfähigen) Interessenten sowie 

ein „Europa mit zwei Geschwind igke i 

ten" 2 ) . Bisher ist nicht erkennbar, we l 

ches Konzept s ich durchsetzen wird 

Ost-Mi t te leuropas Auss ichten auf 

eine Aufnahme in die EG sind günst ig , 

wenn die Transformat ion zu einem lei

s tungsfähigen marktwi r tschaf t l ichen 

System gel ingt Während der Über-

Die Aussichten Ost-Mit teleuropas 

auf eine Aufnahme in die EG sind 

günst ig, sofern die Transformation zu 

einem leistungsfähigen 

marktwir tschaft l ichen System gel ingt. 

Während der Übergangszeit werden 

„Europaverträge" die Beziehungen 

dieser Länder zur EG regeln. 

gangszei t — für die bis zu acht Jahre 

veranschlagt werden — regelt eine 

, zweite Generat ion von Assoziat ions

ver t rägen" {Europavert rägen), die ge

genwärt ig verhandel t werden , die Be

z iehungen dieser Länder zur Gemein

schaft Nach den vor l iegenden Ent

wür fen sol len diese A b k o m m e n die 

Bi ldung einer Freihandelszone für In

dustr iewaren 3 ) zwischen der EG und 

den bet ref fenden Oststaaten, ferner 

den Aufbau gemeinsamer Inst i tut io

nen und auch die schr i t tweise Ver

wi rk l ichung der ...vier Freihei ten" (frei

er Waren-, Dienst leistungs und Kapi

talverkehr, Freizügigkeit der Arbe i ts 

kräfte) enthalten Ein EG-Beitr i t t w i rd 

als „abschl ießendes" (ul t imate), nicht 

aber „automat isches" Ziel (Financial 

Times, 19 Apri l 1991) genannt 4 ) 

Die zunehmende Einbeziehung 

Osteuropas in den Westen w i rd auch 

durch die bevorstehende Auf lösung 

der b isher igen Wir tschaf tsorganisa

t ion der Oststaaten, des Rates für ge

gensei t ige Wirtschaftshi l fe (RGW bzw. 

COMECON) , dokument ier t Für den 

28 Juni 1991 ist die letzte RGW-Sit

zung anberaumt (Neue Zürcher Ze i 

t ung , 22 Mai 1991) Eine Nachfolgeor

ganisation w i rd — sofern sie über

haupt zustande k o m m t — nur bera

tenden Charakter haben 

O s l - W e s t - H a n d e l 1 9 9 0 

Die t ie fgre i fenden Änderungen 

der wi r tschaf t l ichen und pol i t ischen 

St ruktur in Europa 1989 und 1990 er

fo rdern auch eine Anpassung des 

Analyserahmens für den Ost-West-

Handel (vgl. Kasten „Stat ist ische Ba

sis für die Analyse des Ost-West-Han

dels") Infolge der z u m Teil erhebl i 

chen stat ist ischen Brüche sind die Er

gebnisse eines unbereinigten Zeitver

gleichs nicht sinnvoll. Die verschiede

nen stat ist ischen Probleme können 

nur durch Kompromisse bewält igt 

werden , die alle nicht vo l l kommen zu

f r iedenstel lend sind, aber d o c h eine 

durchgehende Analyse ermögl ichen 

Nach den (zum Teil n o c h ge

schätzten) Daten der OECD expan

dierte der Export des Westens in den 

Osten (in der neuen A b g r e n z u n g ; vgl 

Kasten „Der Ost-West-Handel nach 

dem Umbruch im Osten") 1990 ge

genüber d e m Vorjahr nominel l um 

12,6%, etwa gleich stark wie 1989 

( + 1 4 3 % ; Übersicht 2) Die Dol larprei

se der in den Osten gel ieferten Güter 

st iegen infolge der hohen Abwer tung 

des Dollars um etwa 10%, sodaß die 

Ausfuhr real um nur 2,4% zunahm 

Gegenüber 1989 ( + 14,4%), als die 

Expor tpre ise stabil gewesen waren, 

Ofi-Wcyi-IIahdt 1 1989 bis 1991 Übersicht 2 

Expor t Impor t Handelsbi lanz Terms of Trade 

Nominel l Preise Real Nominel l Preise Real 

Veränderung gegen das Vorjahr in % Mrd $ Veränderung 
gegen das 

Vorjahr in % 

Handel des Westens mit 

Osteuropa 

Neu 1 ) 1989 + 13 0 + 0 3 + 12 6 + 7 8 + 1 6 + 6 1 - 1 4 - 1 3 

Alt 1990 + 1 2 3 + 8 9 + 3 1 + 1 3 6 + S 9 + 4,3 - 1 5 + 0 0 

Neu 1 ) 1990 + 25 0 + 9 1 + 1 4 6 + 1 8 7 + 9 4 + 8 5 + 0 2 - 0 3 

Erwei ter t 2 ) 1990 + 21 8 + 9 1 + 11 6 + 7 3 + 8 9 - 1 5 + 4 2 + 0 2 

Erwei te r t 3 ! 1991 + 1 3 3 + 6 0 + 6 9 + 1 2 1 + 3 5 + 8 3 + 5 2 + 2 5 

UdSSR 

Neu' ) 1989 + 15 6 - 0.5 + 1 6 2 + 1 0 0 + 8 0 + 1 9 + 2 7 - 8 5 

Neu ' ) 1990 + 0 3 + 107 - 9 4 + 1 4 4 + 1 6 0 - 1 4 - 0 9 - 5 3 

Erwei ter t 5 ) 1990 + 5 6 + 1 0 7 - 4 6 + 3 2 + 1 6 0 - 1 1 0 + 4 3 - 5,3 

E r w e i t e r t ] 1991 + 9 2 + 6 0 + 3 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 8 0 + 6 0 

Oststaaten 

Neu 1 ! 1989 + 14 3 - 0 1 + 14 4 + 8 8 + 5 0 + 3 6 + 1 4 - 5 1 

Alt . 1990 + 6 2 + 100 - 3 5 + 1 3 6 + 1 3 5 + 0 1 - 1 8 - 3 5 

Neu ' ) 1990 + 12 6 + 1 0 0 + 2 4 + 1 6 7 + 13,5 + 2 8 - 0 8 - 3 5 

Erwei ter t 2 ) 1990 + 1 3 4 + 1 0 0 + 3 1 + 5 3 + 13,5 - 7 2 + 8,5 - 3 5 

E r w e i t e r t ] 1991 + 11 3 + 6 0 + 5 0 + 6 3 + 2 7 + 3 5 + 1 3 2 + 3 3 

Q : O E C D 1990 z u m Teil geschätz t 1991 Prognose — 1 Ohne DDR als Ber ichts land - ! Einschl ießl ich DDR als Ber ich is land 

J ) A l s e i n e V a r i a n t e d i e s e s A n s a t z e s is t a u c h d e r v o m E G - K o m m i s s a r A n d r i e s s e n zur D i s k u s s i o n g e s t e l l t e V o r s c h l a g e i n e r „ T e i l m i t g l i e d s c h a f t 1 ( a f f i l i a t e d m e m b e r -

s h i p ) d e r o s t e u r o p ä i s c h e n L ä n d e r z u v e r s t e h e n E r is t i n s o f e r n b e m e r k e n s w e r t a l s e r d e n O s t s t a a t e n R e c h t e e i n r ä u m t d i e ü b e r j e n e d e r E F T A - S t a a t e n i m R a h m e n 

d e s E W R h i n a u s g e h e n . 
3 ) F ü r s e n s i b l e P r o d u k t e is t in d e r E G e i n Z o l l a b b a u ü b e r l ä n g e r e Z e i t v o r g e s e h e n ( T e x t i l i e n 1 0 J a h r e , S t a h l 5 J a h r e ) D i e O s t s t a a t e n w e r d e n v i e l l e i c h t i h r e ( seh r 

n i e d r i g e n ) Z ö l l e z u n ä c h s t a u f s t o c k e n ( d a z u w i r d a l l e r d i n g s e i n e Z u s t i m m u n g d e s G A T T n o t w e n d i g s e i n ) u n d e r s t s p ä t e r S c h r i t t f ü r S c h r i t t a b b a u e n ( F i n a n c i a l 

T i m e s , 19 A p r i l 1991) 
J ) S o l l t e n d i e A b k o m m e n d a s Z i e l e i n e s E G - B e i l r i t t e s n i c h t e i n s c h l i e ß e n s o w ä r e d i e Ü b e r e i n s t i m m u n g d e r z u e r r i c h t e n d e n F r e i h a n d e l s z o n e m i t d e m G A T T t r a g l i c h 
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genngste Flächenausstattung und zugleich — bezogen auf 
die verfügbare Fläche — den weitaus höchsten Arbeits
kräftebesatz. Die geringe Flächenausstattung und reichlich 
verfügbare Arbeitskräfte zwingen zu intensiver Wirt
schaftsweise: Anbau von Spezialkultuien mit einem hohen 
Rohertrag je Hektar , „bodenunabhängige" Tierhaltung 
(Schweine, Geflügel u. ä ) , intensiver Betriebsmittelein
satz, Veredelung der Produkte auf dem Hof, Direktvei-
marktung u. a Die vorliegenden Daten bestätigen diese 
Erwartungen Die Betriebe des Südöstlichen Flach- und 
Hügellands erwirtschaften traditionell den höchsten Roh
ertrag je ha ieduzierte landwirtschaftliche Nutzf lache 
(1989 62,62 S je ha reduzierte landwirtschaftliche Nutzflä
che, Österreich-Durchschnitt : 40 996 S je ha reduzierte 
landwirtschaftliche Nutzfläche). Auch der Aufwand liegt 
weit über dem anderer Regionen (Übersicht 1) 

rund dreimal so hoch wie im Österreich-Durchschnitt Die 
jüngsten Daten über den Arbeitskräfteeinsatz im Agrai-
sektor s tammen von der land- und forstwirtschaftlichen 
Arbeitskiäfteerhebung 1986. Damals waren im Grenzland 
48.166 Personen voll oder überwiegend agrarisch tätig, zu
meist als Selbständige oder mithelfende Familienangehöri
ge Weitere 28.888 Personen arbeiteten fallweise in der 
Land- und Forstwirtschaft 

Das steir ische Grenzland ist dank günstigen natürl ichen 

Gegebenheiten landwirtschaft l ich intensiv genutzt. Die 

Agrarstruktur prägen kleine bäuerl iche Betriebe mit einem 

hohen Arbeitskräftebesatz. 

Der Agiarsektor des Grenzlands verliert langfristig 
Arbeitskräfte, auch die Zahl der Betriebe n immt langsam 
ab Bemerkensweit ist, daß trotz beträchtlicher Unter
schiede in der Agrarstruktur und in den wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen sowohl die Abwanderung aus der 
Landarbeit als auch die Entwicklung der Betriebszahl und 
dei sozioökonomischen Struktur der Betriebe im Grenz-
land bisher weitgehend im Gleichschritt mit der gesamten 
Steiermark und auch dem Österreich-Durchschnitt verlau
fen ist. 

Die nach wie vor hohe Agrarquote unterstreicht die 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung der Land-
und Forstwirtschaft und der Bauern im Grenzland 

A g r a r p r o d u k t i o n und wir t schaf t l i che Lage der 
B e t r i e b e 

Informationen über Struktur und Tendenzen der agra
rischen Produktion im Grenzland liegen nur in Ansätzen 
vor. Weil ein Großtei l des steirischen Grenzlands zum 
Südöstlichen Flach- und Hügelland gehört, dürften die Er
gebnisse dieses Produktionsgebietes — wie sie jedes fahr 
für den „Giünen Bericht" des Bundes auf Basis von Auf
zeichnungen repräsentativer Haupterwerbsbetriebe gesam
melt werden — die Situation im Grenzland recht gut wie
dergeben (LBG, 1988) 

Die repräsentativ ausgewählten Buchführungsbetriebe 
spiegeln vorerst die Agrarstruktur der jeweiligen Region 
wider: Die bäuerlichen Häupter wer bsbetriebe des Südöstli
chen Flach- und Hügellands haben unter allen acht agrari
schen Produktionsgebieten Österreichs die mit Abstand 

Langfrist ig haben sowohl die steir ische Landwirtschaft 

als auch das Grenzland Markantei le gewonnen. Die 

wir tschaft l iche Lage der bäuerl ichen Betr iebe entspr icht 

etwa dem Österreich-Durchschnit t . 

Die Rohertragsstruktur läßt die Produktionsschwer
punkte und Besonderheiten des Südöstlichen Flach- und 
Hügellands und damit des steirischen Grenzlands klar er
kennen. Das Grenzland ist die bedeutendste Obstbaure
gion Österreichs; auch der Gemüsebau hat hier über
durchschnittliches Gewicht Herausragend ist die Position 
der Schweinehaltung. 1989 entfiel mit 52% rund die Hälfte 
aller Erträge auf Schweine und Ferkel, etwa doppelt so viel 
wie im Österreich-Durchschnitt Der Anteil der Geflügel
haltung am Rohertrag entspricht etwa dem Durchschnit t 
Die Rinderhal tung (Rinder und Milch) trägt zwar weniger 
zum Rohertrag bei als in den meisten übrigen Regionen, 
ist aber mit einem Anteil von einem Fünftel t rotzdem von 
erheblicher Bedeutung (Übersicht 2). 

Längerfristig konnte die steirische Landwirtschaft im 
Wettbewerb mit den übrigen Bundesländern Marktanteile 
gewinnen Den Ausschlag gab eine positive Wettbewerbs-
komponente , d. h. die Bauern in der Steiermark waren ins
gesamt aktiver und konkurrenzfähiger als die Landwirte 
in den übrigen Bundesländern. Verschiedene Hinweise 
sprechen dafür, daß dies auch für das steirische Grenzland 
zutrifft. Das Grenzland konnte insbesondere seine Posi
tion auf dem Schweine- und Ferkelmarkt deutlich verbes-

Betriebscharakterist ik 1989 Übersicht 1 

Nordöst l i ches Flach- und Hügel land 

Südöst l iches Flach- und Hügel land 

Alpenvor land 

Kärntner Becken 

Wald- u n d Mühlviertel 

A lpenost rand 

Voralpengebiet 

Hocha lpengebie t 

Reduzierte landwir t
schaft l iche Nutzf läche 

je Betr ieb 

In ha 

26 26 

12 20 

22 09 

23 65 

20 23 

15 90 

18 63 

17 51 

Vol larbei tskräf te 

Je 100 ha reduzier te 
landwir tschaft l iche 

Nutzf läche 

7,39 

15 89 

9 21 

9 09 

1 0 1 2 

12 24 

1 0 4 3 

11 02 

Roher t rag Aufwand (subjekt iv) Landwir tschaf t l iches E inkommen 

S je ha reduzier te landwirtschaft l iche Nutzf läche 

37 979 

62 621 

50 679 

38 807 

35 455 

38 053 

33 197 

31 456 

25 816 

44 295 

36 574 

2 6 1 2 6 

23 604 

23 835 

20 249 

20 453 

12 163 

18 326 

14105 

12 681 

11 851 

14218 

12 948 

11 003 

S je Famil ienarbei ts
kraft und Mona t 

14 256 

10114 

13133 

12.302 

9 846 

9 982 

10 415 

8 626 

ßundesmi t te l 1 9 5 6 1011 40996 27 876 13120 

Q LBG Wirtschaftstreuhand- und Beratungsgesellschaft mbH (1990) 
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ölpieisschock nui insofern als Auslöser wirkte, als er ein 
genaues Gleichlaufen der rezessiven Kräfte verursachte, 
wurde oft auf Sättigungserscheinungen zurückgeführt 
Dies trifft nur insoweit zu, als mit zunehmender Verbrei
tung der Leitprodukte ausgeprägter nach dem Geschmack 
differenziert wird, sodaß das Auseinanderfallen von Pla
nung, Produktion und Verkauf immer risikoreicher wird 

Trendbruch um 1974 

Die Unte rnehmen hatten auch gelernt, staatliche Inter
vent ionen in ihren Entscheidungen zu berücksichtigen 
und durch ihre Strategien vorwegzunehmen. Die Politik 
einer Verstetigung der Massenkaufkraft schuf daher im
mer mehr Preiseffekte zu Lasten von Mengeneffekten, 
bzw die Erreichung geplanter Mengeneffekte wurde im
mer teurer. Die relative Preissteigerung von Rohstoffen 
und Energie verteuerte die Massenproduktion von Indu
striewaren weiter und bewirkte eine Neuordnung der in
ternat ionalen Arbeitsteilung Instabile Wechselkurse und 
Leistungsbilanzungleichgewichte setzten das Nachfrage-
Management weiter unter Druck. 

Besonders ungünstig wirkte sich aus, daß fast gleichzei
tig eine Unregelmäßigkeit im Bevölkerungsaufbau, die aus 
den beiden Weltkriegen herrührt , eine rasche Zunahme 
der Bevölkerung im aktiven Alter verursachte Die Ver
langsamung des Wirtschaftswachstums traf somit auf ein 
steigendes Arbeitskräfteangebot, wodurch die Arbeitslosig
keit emporschnellte Dies wieder belastete die öffentlichen 
Haushalte über die viel langsamer wachsenden Einnah
men hinaus Größere Defizite und schließlich Sanierungs
m a ß n a h m e n waren die Folge. 

Die zweite Periode, die von 1974 bis in die Gegenwart 
reicht, war also von geringem Wachstum, Arbeitslosigkeit, 
negativer Lohndrift und Zurückbleiben der Massenein
kommen sowie durch langsam, aber konsequent verstärkte 
Bemühungen um eine Budgetsanieiung gekennzeichnet. 
Produktionsverfahren und neue Formen der Marktbear
beitung, die die Distanz zwischen Planung und Verkauf 
wieder zu verringern suchten, setzten sich durch Massen
produkt ion wanderte in Schwellenländer ab, die Industrie
länder forcierten neue Produkte, kundengerechte Einzel
fertigung oder Dezentralisierung dei Pioduktion. 

Für die Regionalpolitik hatte das wesentliche Folgen 
Die bisherige Strategie, regionale Disparitäten duich Len
kung von geweiblichen Investitionen abzubauen und zu
gleich Wachstumsieserven auszuschöpfen, stieß an Gren
zen (Ewtingmann — Kortenkamp, 1986): Das mobilisier ba
re Potential war geringer gewoiden Funkt ional diveisifi-
zierte Ballungsräume wurden merklich begünstigt, und 
dem Angebot waren kaum Wachstumsgrenzen gesetzt Die 
Wirtschaftspolitik orientieite sich an Zielgiößen wie Inno
vation, Entwicklung der Technologie und Synergie Da
durch wurden Zentren mehr als früher begünstigt. Eine 
Politik des Ausgleiches regionalei Disparitäten lief in hö
herem Maße Gefahr, gesamtwirtschaftliche Effizienz zu 
mindern 

Selbst vorwiegend kostenorientierte Rationalisieiun-
gen erweitern auch die Kapazität. Das Wi i t s cha f t sWachs
tum nach 1975 reichte nicht aus, die Kapazitätsauslastung 
zu verbessern. Das wieder ließ Betriebsei W e i t e r u n g e n oder 

Auslagerungen an neue Standorte kaum noch zu. Auch die 
Ballungsräume waren nun gut mit Arbeitskräften ausge
stattet, und die Lohnkosten blieben gegenüber anderen 
Komponenten relativ zurück (der marginale Lohnsatz 
blieb vor allem im Verhältnis zur Qualifikation deutlich 
unter dem durchschnitt l ichen) Also bestand kaum Inter
esse an weiteren Ansiedlungen in peripheren Gebieten 

Aufgrund der Verknappung öffentlicher Mittel wui-
den nicht nui die Föiderungen geringer, sondern auch der 
weitere Infrastrukturausbau immer schwieriger, 

Überdies stellen die neuen Produkt ionsmethoden und 
eine innovationsorientierte Unternehmensstrategie einen 
viel höheren Anspruch an den Standoit, insbesondere an 
externe Vorteile der Ballung (urbanization economies) 

Der Abbau regionaler Disparitäten wurde u n t e r j o 
chen, wobei häufig neue Wachstumszentren entstanden 
sind Alte Industriegebiete fielen stark zurück und ergaben 
neben dem ländlichen Raum einen zweiten Typus von 
Problemregionen. 

Neue Wachstumszentien entstanden vor allem doit, 
wo unternehmerische Initiative, fortschreitende Technolo
gie, qualifizierte Arbeitskräfte und eine gewisse Konzen
tration der Nachfrage zusammentiafen. In einer neuen 
Wachstumsphase, möglicherweise ausgelöst durch die ge
samteuropäische Integration, werden diese Elemente auch 
die Standoitbedingungen entwickelter Industrieländer be
st immen 

Aufgrund der internationalen Arbeitsteilung wird die 
Spezialisierung zunehmen, begünstigt auch durch die Öff
nung Osteuropas Die Stärken entwickelter Industrielän
der werden äußerst flexible Produktionsmethoden, ein ho
hes Qualifikationsniveau der Aibeitskräfte — nicht nui 
im Bereich technischer Fertigkeiten, sondern auch in der 
Kommunika t ion — und eine rasche Anpassung des Ar
beitseinsatzes an den kurzfristigen Bedarf sein Daduich 
werden die Lohnkosten niedrig bleiben Anreize für Be-
tiiebsansiedlungen in peripheren Gebieten weiden geling 
sein 

B i l a n z im s te i r i schen Grenz land 

A b g r e n z u n g und Charakter i s t ik des G e b i e t e s 

Die folgende Analyse unterscheidet zwei Teilgebiete 
dei Steiermark: 
1 Der Nordwesten umfaßt die Ober Steiermark ein

schließlich der Bezirke Liezen und Murau. Liezen-
West und Murau ergeben einen eigenen Typus, beein
flussen abei die Industriestatistik zu wenig, um heraus
gehoben zu werden. 

2 Der Südosten umfaßt Graz und sein Hinterland. Die
ses Gebiet wird in den Zentralraum (Graz-Stadt und 
Umgebung) und das Grenzland gegliedert Eine Son
derstellung n immt der Bezirk Voitsberg ein Viele sei
ner Charakterist ika ordnen ihn dem „alten Industrie
gebiet" zu, besonders im Hinblick auf die Industriepo
litik ist er eher dort als im Grenzland anzusiedeln An
dere Merkmale heben aber wieder seine engeien Bezie
hungen zu Graz heivoi. Das Aggregat Grenzland ver
steht sich im folgenden daher ohne Voitsberg. 
Das südoststeirische Grenzland ist in mehrfacher Hin-
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dungssystem kaum auswirken Den stärksten Verände
rungsschub erhielt die Qualifikationsstruktur aus dem seit 
1989 anhal tenden massiven Zustrom ausländischer Ar
beitskräfte. Ei betrifft bei der gegebenen Gesetzes- und 
Arbeitsmarktlage allerdings nur wenige Wirtschaftszwei
ge 

Projektion der Nachfrage nach 
Arbeitskräften bis zum Jahr 2000 

Die Prognose der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
wurde mit dem ökonomischen Modell WIFO-TMX erstellt 
(Brems — Schebeck, 1990, 1991) Linter Berücksichtigung 
der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Schulmei-

Prognose de i P r o d u k t i o n s e n t w i c k l u n g 

ster, 1991) wird für Österreichs Wirtschaft 1990/1995 im 
Durchschnit t ein Wirtschaftswachstum von 3,2% pro Jahr 
erwartet. Diese mittelfristige Wachstumsrate liegt etwas 
über dem für die westeuropäischen OECD-Länder progno
stizierten Wachstumspfad, da Österreich von einem Nach
frageschub, ausgelöst durch die deutsche Wiedervereini
gung, und der Entwicklung der östlichen Nachbarländer 
überdurchschnit t l ich profitiert. Im Vergleich zu den sieb
ziger und achtziger fahren bedeutet diese Wachstumsrate 
eine dynamischere Wirtschaft (BIP real im Durchschnit t 
1973/1980 + 2 , 9 % pro Jahr, 1981/1990 +2,5%). Für die 
Zeit nach 1995 wird mit einem „normalen" Wirtschafts
wachstum von 2% pro fahr gerechnet (Beitat für Wirt-
Schafts- und Sozialfragen, 1990). Zur Disaggregierung der 
Outputprognose nach Sektoren wurde das Input-Output-
Modell mit 19 Sektoren herangezogen 

Das Wertschöpfungsvolumen der Land- und Forstwirt
schaft wird innerhalb der gesamten Prognoseperiode rela
tiv stabil bleiben und damit struktur bedingt an Gewicht 
verlieren. Sollte sich Österreichs Wirtschaftswachstum ra
scher beschleunigen als erwartet, würde der Anteil der 
Land- und Forstwirtschaft deutlicher zurückgehen. 

Der Beitrag des Sekundärbereichs zur Wertschöpfung 
wird langfristig unterdurchschnit t l ich steigen, woraus ein 
Anteilsverlust am Gesamtprodukt resultiert (1989 42%, 
2000 etwa 38%). Dieser Rückgang kann aufgefangen wer
den, wenn das Wirtschaftswachstum die Prognose über
trifft 

Innerhalb des Sekundärsektors dürfte es zu Umschich
tungen kommen Der Anteil der Metal lwarenpioduktion, 
der Stein-, keramischen und Glaswarenindustrie sowie der 
chemischen Produkt ion wird leicht zunehmen, jener der 
übrigen Bereiche wird sinken Angesichts des in jüngster 
Zeit forcierten Infrastrukturausbaus (Straße, Bahn, Kana
lisation und — infolge verstärkter Zuwanderung — Woh
nungsneubau) könnte die Bauwirtschaft mittelfristig eine 
Sonderkonjunktur erleben, die den Produktionsanteil vor
übergehend über den Trendwert anhebt (er ergibt sich aus 
der Extrapolation der Entwicklung in der Vergangenheit) 

Die reale Wertschöpfung des Dienstleistungssektors 
wird entsprechend den Erfahrungen der Vergangenheit 
überdurchschnit t l ich zunehmen Derzeit beträgt sein An-

Strukturwandel der sektora 
sehöpfung und Erwerbstäti 

len Wert-
gkeit 

Übersicht 1 

Primärer Sektor Sekundärer S e k t o r Tertiärer S e k t o r 

Antei le in % 

Wertschöpfung 

1965 6 3 41 6 52 1 

1970 6 0 4 3 4 50,5 

1980 5 0 42 6 52 4 

1985 4 8 41 6 53 6 

1989. 4 5 42 0 53,5 

1995 1) 4 2 3 9 1 56 7 

2000') 3 9 33 3 57 8 

Erwerbstätigkeit 

1965 1 8 2 41 1 40 7 

1970 1 4 8 41 1 44 1 

1980 9 1 39,5 51,5 

1985 8 3 36 4 55 3 

1990. 6 6 34 6 58.8 

1995 1) 6 1 31 7 62 2 

2000 1) 5 4 29 6 65 0 

Q: Volkswir tschaf t l iche Gesamt rechnung laut Öster re ich ischem Stat is t ischem Zent ra l 
amt Input -Output -Mode l l (WIFO-Inforum) - ''l Prognose 

teil an der gesamtwirtschaftlichen Weitschöpfung etwa 
53%, bis zum Jahr 2000 dürfte er auf r u n d 58% steigen 

Innerhalb des Tertiärsektors ist ein Strukturwandel zu 
wirtschaftsorientieiten Dienstleistungen im Finanz-, 
Rechts- und Wirtschaftsberatungsbereich sowie zur Nach
richtenübermit t lung zu erwarten. Das beschleunigte 
Wachstum dieses Sektors gründet auf vermehrter Kommu
nikation, neuen Technologien sowie Auslagerungen von 
Dienstleistungen aus dem Güterproduktionsbereich 

Prognose de i Entwick lung dei Erwer bstät igke i t 

Wie viele Arbeitsplätze das Wirtschaftswachstum 
schaffen wird, hängt von der Entwicklung der Arbeitspro
duktivität ab. Von Mitte der siebziger bis Mitte der achtzi
ger Jahre verlangsamte sich — entsprechend dem Trend 
— die Produktivitätssteigerung pro Arbeitsstunde, denn 
einerseits waren davon die meisten Branchen betroffen, 
und andererseits war eine Umschichtung der Nachfrage in 
Beieiche mit niedrigem Produktivitätsniveau — z. B. den 
öffentlichen Sektor i w S — zu beobachten. Mi t te dei 
achtziger Jahre bahnte sich eine Wende diesei Entwick
lung an Mit dem Zust iom ausländischer Aibeitskräfte seit 
1989 weiten sich jedoch wiedei verstärkt Bereiche mit ge
ringer Produktivität aus 

Für die Zukunft wird erwartet, daß die Steigerungsrate 
der gesamtwirtschaftlichen Produktivität pro Arbeitsstun
de in der ersten Hälfte dei neunzigei fahre aufgiund des 
überdurchschnit t l ichen Wirtschaftswachstums jener im 
Durchschnit t der achtziger Jahre entsprechen wird. In der 
Folge wird mit der Abschwächung der Konjunktur auch 
die Produktivitätssteigerung zurückgehen Ähnlich wie in 
der Vergangenheit dürfte die Produktivität je Erwerbstäti
gen langsamer wachsen als die Arbeitsstundenproduktivi
tät, da die durchschnittl iche Aibeitszeit j e Erwerbstätigen 
etwa im selben Ausmaß kürzer wird wie in den achtziger 
Jahren (—0,5% pro Jahr). Dafür sprechen sowohl Ange
bots- als auch Nachfragefaktoren. 

Die erwartete Produktions-, Produktivitäts- u n d Ar
beitszeitentwicklung belebt die Nachfrage nach Arbeits-
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Investit ionen und Abbildung 1 
ihre Best immungsgrößen 

Investit ionen 1989 bis 1991 
Industrie 

Übersicht 2 
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serung der Produktpalet te haben zu

g e n o m m e n und sind auch qualitativ 

die wicht igs te Determinante der künf

t igen Wet tbewerbsfäh igke i t Z u m an

deren hat die österre ichische Indu

str ie in den letzten Jahren massiv ver-

In letzter Zeit tendieren die 

Umfragedaten dazu, das tatsächl iche 

Ausmaß der Invest i t ionstät igkei t zu 

unterschätzen. Einerseits verlagern 

sich die Ausgaben von materiel len 

Ausrüstungsgütern zugunsten 

organisator ischer Umstellungen und 

immater ie l ler Innovat ion; andererseits 

ent fä l l t ein wachsender Anteil auf 

Direkt invest i t ionen im Ausland. 

sucht , ihr Defizit an aktiven Direkt in

vest i t ionen im Ausland zu verr ingern 

1990 überwogen die österre ich ischen 

Direkt invest i t ionen im Ausland mit 

11,9 Mrd S die von ausländischen Un

te rnehmen in Österre ich investierten 

Beträge deut l ich. Auch in den ersten 

Monaten des Jahres 1991 ergaben die 

Direkt invest i t ionen im Ausland einen 

posi t iven Saldo von 1 3 Mrd S 

Die Unternehmen setzten ihre Plä

ne im Frühjahr mit 63,759 Mill S um 

3,4% höher an als die ursprüngl ichen 

Pläne aus dem Vorjahr Angesichts 

der (wir tschaf ts-)pol i t ischen Ge

schehnisse in d iesem Zei t raum (Golf-

1989 1) 1990 1) 1991 3) 

Nominel l Mill S 48 686 58 000 64 000 

Veränderung gegen das Vorjahr in % + 0 + 19 + 1014 

Real zu Preisen von 1976 Mill S 30 620 32 500 37 900 

Veränderung gegen das Vorjahr in % - 2 + 16 + 7 

') Endgül t ige Zahlen — 21 Schätzung aus Unternehmerangaben unter Berücks ich t igung des Revis ionsverhal tens 

krise Abküh lung der internationalen 

Konjunktur besonders außerhalb 

Deutschlands) ist dies bemerkens

wer t Besonders im Invest i t ionsgüter

und im Konsumgüterbere ich wurden 

die ersten Pläne hinaufrevidiert 

Die invest i t ionsquote steigt auch 

1991 und erreicht 7 , 1 % (nach 6,6% 

1990) Damit bleibt sie zwar unter 

ihrem Höchstwer t von 1970, über

schrei tet aber den langjährigen 

Durchschni t t Werte über 10% sind in 

der Ste in- und keramischen Industr ie, 

der Glasindustr ie (beide im Zuge des 

Au fschwungs der Bauwir tschaft) und 

in den Gießereien zu erwarten, am 

höchsten w i rd die Invest i t ionsquote 

wie in den letzten drei Jahren in der 

papiererzeugenden Industr ie sein 

Hier w i rd fast ein Zehnte l der gesam

ten Industr ie invest i t ionen getät igt 

Die Umsätze der Industr ie erre ich

ten 1990 870 Mrd S; die Zuwachsrate 

bl ieb mit 8,6% nur wen ig unter ihrem 

Wert von 1989 ( + 9%). Die Fahrzeug

industr ie steigerte ihre Umsätze um 

mehr als ein Drittel und erzielte so 

den höchsten Anst ieg vor der Maschi

nenindustr ie der Elektro industr ie und 

der Erdöl industr ie Für 1991 sind die 

Unternehmen eher vors icht ig , sie er

war ten einen Anst ieg um 3,6% auf 

902 Mrd S. Im Grundsto f fbere ich (be

sonders in der Erdöl industr ie) wi rd 

mit einem nominel len Rückgang der 

Umsätze gerechnet , im K o n s u m g ü 

ter- und Invest i t ionsgüterbereich lie

gen die Zuwachsra ten zwischen 5% 

und 6% Einen Umsatzrückgang be

fü rch ten Eisenhütten und ledererzeu

gende Industr ie, eine Stagnat ion die 

Glasindustr ie und die Gießerei indu

strie 

Die Lager-Umsatz-Relat ion ist in 

den letzten zwei Jahren abermals ge

sunken, die Lagerbestände st iegen 

um 6 8% und 8,6%, die Lagerquote 

sank mit 17 ,1% auf den niedr igsten 

Wert seit Anfang 1964 Sie ist damit 

um rund 6% niedriger als 1970 bzw. 

1980 Die St ruktur der Lager ver

schiebt s ich wei ter zugunsten der 

Halbfert igwaren Ihre Relation zum 

Umsatz bleibt etwa konstant, während 

sowohl die Fert igwarenlager als auch 

die Rohstoff lager im Verhältnis zum 

Umsatz besonders deutl ich an Ge

wicht verl ieren Die Tendenzen geben 

das Best reben und die technischen 

Mögl ichkei ten zur Minimäerung der 

Lagerhaltung wieder Ein Anst ieg des 

Wertes der Halbfert igwarenlager ist 

du rch zunehmende Qualität u n d Spe

zial isierung besonders in den Bran

chen des technischen Verarbei tungs

bereichs zu erklären 

H o h e I n v e s t i t i o n s n e i g u n g im 
t e c h n i s c h e n 

Ver ar bei t u n g s b c i e ich 

Die Umsätze des Basissektors er

reichten 1990 160 Mrd. S, nominel l 

gleich viel wie Mitte der achtz iger Jah

re (1985 175 Mrd. S) 1991 werden sie 

nach Abf lachen der Grundsto f fkon

junktur voraussicht l ich auf 147 Mrd S 

sinken Dennoch s ind die Investit io

nen in d iesem Sektor rege, 1990 er

fo rder ten sie mit 14,4 Mrd S u m über 

ein Drittel mehr als im Vorjahr Für 

1991 sind Ausgaben von 14,8 Mrd S 

geplant ( + 2,5%) Die hohen Investi

t ionen im Vorjahr s ind zum überwie

genden Teil (fast 8 Mrd . S) der Papier

industrie zuzuschre iben. Die Investi

t ionen der Eisenhütten b l ieben wie 

die — wesent l ich niedr igeren — der 

Bergwerke unter d e m Vorjahresni

veau Die Erdöl industr ie gab etwas 

mehr aus (1,8 Mrd S) als 1989, sie 

plant 1991 eine Verdoppelung der In

vest i t ionen. Die Papier industr ie kann 

ihr hohes Invest i t ionsvolumen von 

1990 nicht halten, t rägt 1991 mit 

5 Mrd S aber noch immer fast 8% der 

gesamten Industr ieinvest i t ionen. Die 

Stahl industr ie nützt die gute Konjunk

tu r der Vorjahre ebenso wie die Erdöl

industr ie, um heuer ihre Investit ionen 

kräft ig auszuweiten 

Die Chemieindustr ie setz te 1990 

mit 106 Mrd S ungefähr gleich viel um 
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Entwicklung der Wechselkurse 
Schilling je Landeswährung 

Übersicht 1 

0 1980/1990 0 1985/1990 1988 1989 1990 

Jährliche Veränderung in 

BRD . - 0 1 + 0 0 - 0 0 + 0 1 - 0 0 

Schweiz + 0 6 - 0 6 - 0 5 - 4 1 + 1 2 

Norwegen - 3 6 - 5 5 + 1 0 + 1 2 - 5 2 

Schweden - 4 5 - 4 4 + 1 0 + 1 9 - 6 4 

B e l g i e n . - 2 6 - 0 5 - o a - 0 0 + 1.4 

Finnland - 1 6 - 2 3 + 2 6 + 4 6 - 3 7 

Dänemark - 2 2 - 1 2 - 0 8 - 1 3 + 1 6 

Niederlande - 0 4 ± 0 0 + 0 1 - 0 2 + 0 1 

Italien - 4 6 - 2 6 - 2 7 + 1 6 - 1 6 

Frankreich - 3 8 - 1 9 1 4 + 0 1 + 0 7 

Kanada - 1 3 - 8.5 + 5 4 + 11 3 - 1 2 9 

USA - 1 3 - 1 1 3 - 2 3 + 7 1 - 1 4 1 

Großbr i tannien - 3 9 - 5 3 + 6 2 - 1.3 - 6 7 

Japan + 3 2 - 1 9 4 -101 - 0 3 - 1 8 1 

Irland - 3 4 - 3 0 + 0 1 - 0,3 + 0 3 

Spanien - 4 7 - 1 7 + 3 5 + 5 4 - 0 2 

Gr iechenland - 1 3 5 - 1 3 , 5 - 6.5 - 6 8 - 1 1 8 

Portugal - 1 1 1 - 8 0 - 4 5 - 1 9 - 5 1 

Handelsparnter 1 } - 1 4 - 2 3 + 0 6 + 0 5 - 3 4 

EG 12 - 2 0 - 1 4 + 0 1 + 0 1 - 1 0 

Q: Oester re ich ische Nationalbank, e igene Berechnungen — ') Nach Exportante i len gewichte ter Durchschn i t t der Han
delspar tner ohne Finnland Gr iechenland Irland Portugal und Spanien 

der achtz iger Jahre waren die Lohn

kosten der BRD noch um 40% und je 

ne der Schweiz um 35% über den 

öster re ich ischen gelegen 

Die Kosten der Arbeitsstunde 

betrugen 1990 in der verarbei tenden 

Industr ie Österreichs 202 S. Sie lagen 

damit im Durchschnit t der EG-

Industr ieländer und etwa auf dem 

Niveau von Frankreich und Ital ien. 

Deut l ich weniger zahlte die Industr ie 

in den USA (—17%), in Großbritannien 

( - 2 4 % ) und in Japan (—30%). 

nien etwa w i rd er fast ausschließlich 

über das al lgemeine Steuersystem f i 

nanziert In Öster re ich ist der Antei l 

der Lohnnebenkosten durch die Steu

erbegünst igung von Sonderzahlun

gen (Weihnachts- und Urlaubsgeld 

sowie Abfer t igungszahlungen) z u 

sätzl ich aufgebläht : Rechnet man den 

13 und 14 Monatsbezug in den Di

rekt lohn ein, so liegt der Lohnneben

kostensatz mit 57,2% wohl über dem 

der BRD (55,0%), aber deut l ich hinter 

Italien (72,7%), Frankreich (70,4%) und 

den Niederlanden (59,2%) 

Mit tel f r ist ig (zwischen 1985 und 

1990) s t iegen in Österre ichs Industrie 

die Arbe i tskosten je Stunde im 

Durchschni t t pro Jahr um 5,3% und 

damit um 0,7 Prozentpunkte rascher 

als in der BRD. Obwoh l im gewichte

ten Durchschni t t der Handelspartner 

die Zuwachsrate in Landeswährung 

mit 5,0% nur ger ingfügig niedriger 

war, nahmen die Arbe i tskosten in den 

Konkurrenzländern — durch die ef

fekt ive Aufwer tung des Schi l l ings um 

2,3% pro Jahr — währungsberein igt 

um 2,6 Prozentpunkte langsamer zu 

Der Schwerpunkt der Verschiebung 

der relativen Lohnkostenpos i t ion fällt 

in das Jahr 1990: Mit einem Zuwachs 

von 7 , 1 % erhöhten s ich die Arbe i tsko

sten je Stunde in einheit l icher Wäh

rung in der österreichischen Industr ie 

u m fast 5 Prozentpunkte rascher als 

für den Durchschni t t der Konkur ren

ten und um 1,8 Prozentpunkte ra

scher als in der deutschen Industr ie 

Die Beurtei lung der kos tenbe

s t immten Wet tbewerbsfähigkei t einer 

Arbeitskosten pro Stunde: in der verarbeitenden 
Industrie 1990 
Auf Schillingbasis,-Österreich = 100 

Abbildung 1 

Die Arbe i tss tunde kostete 1990 in 

der verarbei tenden Industr ie Öster

reichs 202 S (Übersicht 2) Sie setzte 

s ich aus e inem di rekten Leistungs

lohn von 104,70 S und Lohnnebenko

sten von 97,30 S zusammen In Öster

reich ist damit die d i rekte Leistungs

ent lohnung relativ niedrig, die Lohn

nebenkosten aber sind hoch 

Nach den jüngsten Lohnkostener 

hebungen 2 ) weist Österre ich mit 

92,9% unter allen Vergleichsländern 

hinter Italien (98,9%) den höchsten 

Lohnnebenkostenante i l auf (Über

s icht 3) Die Unterschiede in den 

Lohnnebenkos ten gehen in erster Li

nie auf unterschiedl iche Systeme der 

Finanzierung des Sozialstaates z u 

rück ; in Dänemark und Großbr i tan-
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1990 kostete in der verarbeitenden Industrie Österreichs die Arbeitsstunde 202S, Sie war damit 
gleich teuer wie im Durchschnitt der EG-Industrieländer und etwa auf dem Niveau Italiens und 
Frankreichs. Am höchsten waren die Arbeitskosten in der BRD (-h 28% gegenüber Österreich). Die 
Schweiz, Norwegen und Schweden zahlten um gut ein Fünftel mehr als Österreich. Deutlich billi
ger war die Arbeitskraft in den Industrieländern außerhalb Kontinentaleuropas: USA —17%, 
Großbritannien —24% und Japan fast —30%. 

2 ) D i e j ü n g s t e E r h e b u n g d e r 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 b e z i e h t s i c h a u f d a s J a h r 1 9 8 7 u n d j e n e d e s A m t e s d e r E u r o p ä i s c h e n G e m e i n s c h a f t e n 

( E u r o s t a t ) a u f d a s J a h r 1 9 8 8 D i e E u r o s t a l - D a t e n e r h ä l t d a s W I F O — s o w e i t v e r f ü g b a r — au f E D V - D a t e n t r ä g e r n F ü r d i e ü b r i g e n L ä n d e r w u r d e n d i e S c h ä t z u n g e n 

d e s S c h w e d i s c h e n A r b e i t g e b e r v e r b a n d e s o d e r d e s U S L a b o r O f f i c e v e r w e n d e t 
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B R U T T O — R E G I O N A L P R O D U K T 

Beitrag zum Brutto-Inlandsprodukt Übersicht 3 

Wien Nieder Burgenland Ste iermark Kärnten Oberr Salzburg Tirol Vorar lberg Ös te r re i ch 
öster re ich Österreich 

Mill S zu laufenden Preisen 

Land- und Forstwi r tschaf t 

1984 990 0 1 5 4 3 3 0 3 1 6 4 0 8 530 0 3 959 0 10 721 0 2 365 0 2 672 0 861 0 48 695 0 

1985 1 050 0 13 923 0 2 871 0 7 9 1 3 0 3 595 0 1 0 3 1 3 0 2 120 0 2 424 0 784 0 44 993 0 

1986 1 084 0 14947 0 3 214 0 8 156.0 3 688 0 10 490 0 2 226.0 2 499 0 810 0 47 114 0 

1987 1 147 0 15 634 0 3 300 0 8 700 0 3 681 0 10 612 0 2 157 0 2 483 0 759 0 48 473 0 

1988 1 081 0 16 124 0 3 632 0 8 349 0 3 902 0 10 462 0 2 127 0 2 599 0 790 0 49 066.0 

1989 1 146 0 16 1 1 6 0 3 242 0 9 854 0 4 1 5 7 0 11 480 0 2 413 0 3 016.0 862 0 52 286 0 

Bergbau 

1984 236 6 49 8 26 8 2 742 7 1 1 6 4 0 951 6 182 7 183 7 0.0 5 538 0 

1985 263 8 41 6 31 7 2 986 6 1 165 2 1 000 3 214 9 169 8 0 0 5 874 0 

1986 285 6 46 1 1 4 0 2 890 3 1 065 5 947 6 226,4 173 6 0 0 5 649 0 

1987 267 9 61 2 2 5 1 2 784 7 1 275 0 1 014 1 263 2 158 9 0 0 5 850 0 

1988 330 7 67 4 46 6 2 662 4 1 255 1 793 7 175,3 154 7 0 0 5 486 0 

1989 316 5 65 0 4 3 7 2 661 2 1 1831 748 0 169 9 153 6 0 0 5 341 0 

Sachgütererzeugung - Nahrungsmit te l Getränke Tabak 

1984 11 620 9 11 061,5 1 122 7 4 6 2 5 1 2 0821 10.388 4 2 866,5 4 866,5 1 6 0 6 1 50 240 0 

1985 11 509 7 11 599 3 1 165 8 4 728 3 2 209 5 11 075 5 3 058 7 5 309 4 1.711 8 52 368 0 

1986 11 640 1 11 4 6 8 1 1 298 8 4 704,3 2 1721 12 0 7 6 1 3 094 8 5 1435 1 818 3 53 416 0 

1987 12 775 4 11 669 2 1 353 4 4 615 1 2 219 6 12 188,5 3 102 2 5 263 1 1 911 6 55 103 0 

1988 11.580,3 12 184,3 1 293 2 4 584 7 2 297 2 12 910.4 3.398 6 5 439 9 2 162 5 55 851 0 

1989 11 838 9 12 593 8 1 313 0 4 801 8 2 435 4 13 155 7 3 5 1 8 5 5 753 3 2 291 6 57 702 0 

Sachgütererzeugung - Textil ien Leder 

1984 3 415 1 4 1 9 2 2 1 089 7 2 7 1 3 1 1 517 3 4 1 4 2 4 983 0 1 973 9 6 996,3 27 023 0 

1985 3 308 0 4 1 1 9 0 1 0 1 0 8 2 800 3 1 5 9 3 1 4 225 9 1 0701 2 006 4 6 994 4 27 128 0 

1986 3.206 8 4 213 4 999 4 2 859 3 1 589 2 4 344 7 1 045.6 2 079 7 7 140 0 27 478 0 

1987 3 045 7 4 232 3 892 1 2 856 7 1 507 1 4 365 0 1 1142 2 049 9 6 857 9 26 921 0 

1988 2 989 7 4 1 3 7 7 909 4 2 883 7 1 491 0 4.347 5 1 122.8 2 0 4 2 0 6 768 2 26 692 0 

1989 3 051 9 4 363 8 959 8 2 963 7 1 550 2 4 412 6 1 122 2 2 088 6 7 1862 27 699 0 

Sachgütererzeugung - Holz 

1984 2 039 1 4 385 2 548 7 3 008 7 1 894 7 5.262 8 2 424 6 2 345 8 1 259 4 23 169 0 

1985 2 102 7 4 536 8 533 4 3 004 0 1 958 2 5 217 3 2 405 8 2 422 6 1 436 2 23 617 0 

1986 2 251 6 4 752 4 576.7 3 073 5 1 895 8 5 635 2 2 580 7 2 575 5 1 488 6 24 830 0 

1987 2 336 5 5 1 1 4 0 626 2 3 290 8 1 988 7 5 967 4 2 567 5 2 797 6 1 693 2 26 382 0 

1988 2 482,5 5 559 8 674 9 3 676 2 2 1 1 5 4 6 677 3 2 943 0 2 826 4 1 785 4 28 741 0 

1989 2 652,3 6 051 9 725 3 3 952 9 2 290 9 7 209 4 3 1521 2 931 7 1 912 5 30 879 0 

Sachgütererzeugung - Papier Druck Ver lag 

1984 7 186,3 2 809 2 199 2 4 202 2 1 358 6 3 675 1 1 811 5 878 6 890 4 23 011 0 

1985 7 6 3 2 1 3 066 7 207 4 4 058 9 1 1175 3 995 9 1 9 1 3 1 977 8 950 6 23 920 0 

1986 7 9 6 6 1 3 405 7 232,3 4366 .3 984 9 4 1 5 5 7 2 0 4 5 1 999 0 1 040 0 25 195 0 

1987 8 104 4 3 187 3 242 7 4 798 0 1 070 9 4 226 0 2 1 1 7 0 1 069 9 1 1138 25 930 0 

1988 8 9 3 4 1 3 723 1 278 1 5 858 8 1 003 3 4 615 0 2 395 4 1.238 1 1 257 2 29 303 0 

1989 9 786 4 4 144 8 407 0 6 576 0 1 100 4 5 211 9 2 691 0 1 409 0 1 450 5 32 777 0 

Sachgü te re rzeugung - Chemie 

1984 8 622 5 22 253 1 237 6 1 755 6 1 866 8 11 648 6 1 159 5 1.405 5 769 8 49 7 1 9 0 

1985 8 966 9 22 1 03 1 230 1 1 997 2 1 947 7 12 608 8 1 135 7 1 766 2 771,3 51 527 0 

1986 10363 3 29 529 7 271 1 1 907 2 1 969 3 10 371 3 1 201 4 1 992 4 867,3 58 473 0 

1987 8 901 6 31 666 2 281 7 1 759 7 1 905 5 9 952 1 1 378 6 2 226 8 943 8 59 016 0 

1988 1 0 2 1 3 7 34 115 8 291 6 2 180 6 2 4 1 6 1 12 225 4 1 503 3 3 013 0 1 037 5 66 997 0 

1989 10 764 9 36 521 4 328 9 2.288 0 2 488 2 12 562 1 1 610 8 2 721 8 1 140 9 70 427 0 

Sachgütererzeugung - S te in - und Glaswaren 

1984 1 477 1 4 3 1 5 3 311 8 2 413 6 1 239 0 4 1 4 6 6 968 6 4 381 2 633 9 19 887 0 

1985 1 433 4 4 638 9 353 8 2 312 2 1 2741 4 419 7 925 8 4 879 8 635 4 20 873 0 

1986 1 441 0 4 535 2 401 0 2 779 7 1 481 3 4 378 3 1 026 3 4 737 9 664 1 21 445 0 

1987 1 506 3 4 877 1 397 6 2 749 8 1 732 6 4 337 9 1 128 9 4 846 5 676 2 22 253 0 

1988 1 535 8 4 992 1 442 2 2 977 8 2 523 8 4 4 2 0 1 1 141 8 5 033 3 807 1 23 874 0 

1989 1 512 5 5 175 4 451 6 3 091 1 2 804 0 4 537 7 1 135 5 5 252 6 828 6 24 789 0 

Sachgütererzeugung - Grundmeta l l indust r ie 

1984 1 529 8 3 790 9 19 8 6 739 9 381 0 9 034 5 392 8 1 4 9 5 1 299 2 23 683 0 

1985 1 501 4 4 775 6 19 0 8 053 0 260 1 10 935 0 391 3 1 632 9 303 8 27 872 0 

1986 1 338 5 3 810 5 11 7 6 341 2 57 0 10 762 6 365 3 1.958 8 4 8 4 4 25 130 0 

1987 1 905 9 3 664 3 18 6 4 535 0 73 9 10 205 6 385 1 1 451 2 527,5 22 817 0 

1938 762 5 6 528 9 23 1 4 1 1 1 2 57 3 12133 3 381 8 1 246 0 484 8 25 729 0 

1989 598 7 7 143 8 27 3 4.387 2 61 0 12 701 0 430 4 1 396 2 566.5 27 312 0 
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I T A L I E N Ö S T E R R E 1 C H 

Ital ien und Österreich in der Europäischen 
Integration 

25. März 1957: 

4. Jänner 1960: 

15. Dezember 1961: 

1. Juli 1962: 

31. Dezember 1966: 

28..Juni 1967: 

1967: 

1. Juli 1967: . 

22. Juli 1972:. 

I.Juli 1977: '• 

13. März 1979: 

17. Juli 1989: 

Juli 1990: 

Italien ist Gründungsmitglied der EWG 
(„Römer Vertrag"). 
Österreich ist Gründungsmitglied der 
EFTA („EFTA-Konvention", Stockholm). 
Die neutralen Staaten Österreich, Schwe
den und Schweiz stellen einen Antrag auf 
Assoziierung mit der EWG (laut Art. 238 
EWG-Vertrag); 
Beginn des Gemeinsamen Argarmarktes 
und der Gemeinsamen Agrarpolitik 
(GAP) der EWG. • 
Mit dem Abschluß des EFTA-internen 
Zollabbaus ist die Freihandelszone ver
wirklicht. Jedes EFTA-Land kann einen 
eigenen Außen Zolltarif für Importe aus 
Drittstaaten einrieben. Dadurch entste
hende Wettbewerbsverzerrüngen werden 
durch eine Ursprungsregelung verhindert: 
Eine Ware darf nur dann zollfrei inner
halb der EFTA zirkulieren, wenn sie nach
weislich (zu mindestens 50%); in einem 
EFTA-Land hergestellt würde:.. -
Österreichs : Assöziierungsansuchen wird 
aufgrund des Vetos Italiens;.wegen Bom
benterrors in Südtirol von der Tagesord
nung der ständigen Vertreter der EWG 
(CÖKEPER) gestrichen. Damit i s t der :— 
nachdem Schweden und die Schweiz ihren 
Asspziierungsahtrag 1963 zurückgezogen 
haften — von den anderen EFTA-Mitglie-
derri als ..Alleingang'' kritisierte Vorstoß 

. Österreichs, das so eine tiefere.Integration 
in die EWG zu erreichen versuchte,, vor
erst beendet. 

Der „Fusions vertrag", der die Organist 
tion.der drei Europäischen Gemeinschaf
ten (EWG,,EGKS und Euratom) in einer 
gemeinsamen Kommission der. EG (Euro
päische Gemeinschaft) , zusammen
schließt, tritl in Kraft. ' • ' 
Mit dem Abschluß des EG-internen Zoll
abbaus ist die Zollunion in. der EG ver-: 

-wirklicht. Gegenüber Drittstaaten gilt 
nunmehr ein gemeinsamer Außenzolltarif 
(GZT). ' 
Unterzeichnung der Freihandeisabkom-

. men zwischen der EWG, der EGKS und 
Österreich. / • 
Durch den Abschluß des allgemeinen 
Zollabbaus im Handel mit industriell-ger 
werblichen Waren zwischen EG und 
EFTA entsteht für die Kontrahenten, ein 
„Großer Freihaiidelsraum'V 
Das EWS (Europäisches Währüngssystem) 
tritt in'Kraft. Die bilateralen Wechselkur
se dürfen innerhalb einer Bandbreite von 
±2,25% um ihren Leitkurs schwanken. 
Nur für die. italienische Lira gelten Band
breiten von ±6% bis Dezember 1989, seit 
Jänner 1990 muß auch sie. sich innerhalb 
des engeren Interventionsbandes bewe
gen. 
Österreich stellt bei der EG einen Antrag 
auf Vollmitgliedschaft, (laut Art. 237 
EWG-Vertrag). . . 
Die offiziellen Verhandlungen zwischen 
EG und EFTA zur Schaffung des Europäi
schen Wirtschaftsraumes (EWR) werden 
aufgenommen und sollen bis zum Herbst 
1991 abgeschlossen sein. Eines der Haupt
probleme ist die Regelung des Alpentran
sits. 

Wirtschaftswachstum und Produktivitäts
entwicklung 

Langfristige Trends 

Übersicht 1 

OECD OECD- Italien Ös te r re i ch 
insgesamt Europa 

Durchschni t t l iche jähr l iche Veränderung in % 

1960/1973 

Gesamtwirtschaft 

BIP real 

BIP pro Kopf real 

+ 4 8 

+ 3 7 

+ 4 7 

+ 3 7 

+ 5 3 

+ 4 G 

+ 4 7 

+ 4 1 

Privater Sektor 1) 

Arbei tsprodukt iv i tä t 

Kapi talprodukt iv i tät 

Gesamte Faktorprodukt iv i tä t (TFP) 

+ 4 1 

- 0 5 

+ 2 8 

+ 5 0 

- 0 5 

+ 3 4 

+ 6 3 

+ 0,3 

+ 4 6 

+ 5 8 

- 2 0 

+ 3 4 

Gesamtwirtschaft 

BIP real 

BIP pro Kopf real 

+ 2 7 

+ 2 0 

1973/1S 

+ 2 3 

+ 1 8 

90 

+ 2 9 

+ 2 6 

+ 2 5 

+ 2 4 

Privater Sektor*! 

Arbei tsprodukt iv i tä t 

Kapi ta lprodukt iv i tät 

Gesamte Faktorprodukt iv i tä t (TFP) 

+ 1 5 

„ 1 2 

+ 0 7 

+ 2 4 

- 1 0 

+ 1 4 

+ 2 5 

± 0 0 

+ 1 3 

+ 2 6 

- 2 4 

+ 1 0 

') Die Produk t ion im privaten Sektor ist def in ier t als BIP zu Fak to rkos fen m inus Wert-
Schöpfung des öf fent l ichen Sektors . TFP ist definiert als jener Teil des P roduk t ions 
wachstums, der nicht auf den Anst ieg der Produk t ions fak to ren Arbei t und Kapi ta l zu
rückzu führen ist. Das TFP-Wachstum ist somi t ein Maß für d e n „ technischen Fort
schr i t t " im wei testen Sinn (Englander - Mittelstadt 1988 S. 9) - 2 ) Gilt für d e n Zeit
raum 1973/1989 und wurde aus d e m ar i thmet ischen Mittel der Per ioden 1973/1979 und 
1979/1989 er rechnet (OECD 1991 S 120) 

von rund 6% hält Italien den 5, Platz unter 24 OECD-Län-
dein) Österreich gehört mit einem Anteil des BIP an der 
O E C D insgesamt von 0,9% zum Kreis der 17 kleinen Indu
strieländer (14 Platz). Je nach Berechnungsbasis liegt das 
Entwicklungsniveau (BIP pro Kopf) in Italien entweder 
um rund 12% unter odet um rund 4% über jenem öste i -

Italieh, und Österreich -
Basisdaten 1989 

" Bevölkerung, BIP, Einkommensniveau 

Übersieht 2 

Italien Öster E G EFTA O E C D 
reich insge

samt 

Mi l l ionen 

Bevölkerung 57,5 7 6 325 7 32.3 831 5 

M r d $ 

BIP insgesamt 

Zu laufenden Preisen und 

Wechse lkursen 865 8 126 5 4 852 4 704 5 14 456 4 

Zu laufenden Preisen und 

Kaufkraf tpar i iä ten 799 7 1021 4 364 5 502 0 12 940 5 

Zu Preisen u n d Wechse lkursen 

von 1985 483 2 72 6 2 867 1 4 1 6 5 10 077 0 

In $ 

BIP pro Kopf 

Zu laufenden Preisen und 

Wechse lkursen 15 051 16 603 14 899 21 828 17.387 

Zu laufenden Preisen und 

Kauf kraft Paritäten 13 902 13 407 13 401 15 553 15 563 

Zu Preisen u n d Wechse lkursen 

von 1985 8 400 9 532 8 803 12 904 12120 

Q : O E C D National A c c o u n t s 1960/1989 Paris, 1991, Eu ros ta l 1970/1988. Brüssel, 
1990; Neue Zü rche r Ze i tung , 22. November 1990, S 13 Nach EG-Berechnung (BIP 
pro Kopf zu Kaulkraf tpar i tä ten 1988) s ind die E inkommensn iveaus insgesamt etwas 
höher, die E inkommensverhä l tn isse b le iben unverändert ; Italien liegt mit 16.422 $ vor 
Öster re ich (15.810 S). der EG-Durchschn i t t bet rägt 15.828 S, der EFTA-Durchschni t t 
21.112 S- Grund für diese Dif ferenz ist die unterschiedl iche Normierung der Kaufkraf t -
parität. Die EG seiz i die Relat ion Kaufkraf tpar i tät z u m ECU 1975 mit 1 fest d ie OECD 
normier t das Verhältnis Kaufkraftpari tat z u m Dollar jedes Jahr mit 1 
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I N T E R N E A R B E I I S M Ä R K T E 

maiktbedingungen an und bleiben auf Unternehmensebe
ne relativ stabil 

Die Insider-Outsider-Theorien erklären, warum Ar
beitslosigkeit nur in geringem Maße lohndämpfend wirkt. 
Nur in gewissen Segmenten werden Beschäftigte durch Ar
beitslose substituiert, die bereit sind, für einen geringeren 
Lohn zu arbeiten Die Stammbelegschaften (Insider) ha
ben eine gewisse Macht über betriebliche Lohnentschei
dungen, die aus ihrer (betriebsspezifischen) Qualifikation 
resultiert Ihre relative Ent lohnung wird von der Arbeits
marktlage kaum beeinflußt 

E m p i r i s c h e E r k e n n t n i s s e für Österre ich 

Eine lepräsentative Betriebsbefragung des WIFO 1 ) in 
der Industrie sowie Fallstudien untersuchen die Funk
t ionsmechanismen auf dem Arbeitsmarkt, insbesondere 
den Wandel in der relativen Bedeutung interner und extei-
ner Arbeitsmärkte 2 ) 

Die theoretischen Modelle weisen Arbei tnehmern 
nach Betriebsgröße und Maik tmacht unterschiedliche 
Charakterist ika zu In Großbetr ieben mit professionellem 
Personalmanagement und Aufstiegschancen bestehen aus
geprägte interne Arbeitsmärkte. Sie bieten internen An
passungsspielraum, und die Belegschaft profitiert über ho
he Löhne, Beschäftigungssichelheit und Aufstiegsmöglich
keiten Der Anteil hochqualifizierter Arbeitskräfte ist in 
diesen Betrieben überdurchschnitt l ich und die Betriebs
bindung eng 

Kleinbetriebe — ohne ausgebautes Personalmanage
ment — rekrutieren überwiegend übei den externen Ar
beitsmarkt. Sie bieten weniger Aufstiegsmöglichkeiten 
und infolge ihrer Exponiertheit niedrigere Löhne Ihre Be
legschaft setzt sich daher in hohem Maße aus „Sekundär
arbeitern" mit schwacher Bindung zum Arbeitsmarkt zu
sammen Darunter fallen insbesondere Frauen, denen sich 
eine von der Gesellschaft akzeptierte Alternative zur 
Marktarbei t bietet (Haushalt) , oder Jugendliche, die zwi
schen Ausbildung und Erwerbsarbeit pendeln können, Ne
benerwerbslandwirte u ä. Ihre Qualifikation ist eher allge
mein und weist weniger betriebsspezifisches Know-how 
auf 

Wie beeinflussen diese Arbei tsmarktstruktuien die 
Nachfrage nach Arbeit, wenn verschieden große Betriebe 
verschieden rasch expandieren? Haben Unterschiede im 
Ausmaß der Arbeitsplatzschaffung nach Betriebsgröße 
einen Einfluß auf die Beschäftigungschancen einzelner 
Personengruppen und Qualifikationen? Welche Konse
quenz hat die geringe finanzielle Manövrierfähigkeit von 
Kleinbetrieben auf die laufende Qualifikationsanpassung 
der Belegschaft, die für die Übernahme neuer Technolo
gien notwendig ist? 

Zunächst wurde die Hypothese getestet, daß große Be
triebe üblicherweise höhere Löhne als Kleinbetriebe zah
len Die Betriebe der WIFO-Stichprobe wurden nach dem 
durchschnitt l ichen monatl ichen Brut toeinkommen eines 

Facharbeiters und eines leitenden kaufmännischen Ange
stellten befragt Die Einkommensspanne für Facharbeiter 
nach Betriebsgrößenklasse erwies sich als relativ gering: In 
Groß- und Mittelbetrieben war der Lohn u m rund 12% hö
her als in Kleinbetrieben In der Ent lohnung leitendei An
gestellter hingegen haben Großbetr iebe einen wesentlich 
größeren Spielraum als Kleinbetriebe: Sie zahlten im 

Die Verdienste von Facharbeitern sind in Groß- und 

Mit te lbetr ieben um rund 12% höher als in Kleinbetr ieben. 

Leitende Angestel l te verdienen in Großbetrieben um fast 

60% mehr als in Kleinbetr ieben. 

Duichschni t t um 57% mehr als Kleinbetriebe Zwischen 
Mittel- u n d Kleinbetrieben betrug der Abstand im Durch
schnitt noch immer 20%. 

Ein Anstieg der Löhne mit der Betriebsgröße findet 
sich in nahezu allen Industriebranchen. Die empirischen 
Ergebnisse zu Lohndifferentialen nach Betriebsgröße in 
der österreichischen Industrie stimmen recht gut mi t Da
ten aus der BRD überein (Geflach — Schmidt, 1989)3) 
Häufig wird argumentiert , daß die unterschiedliche Quali
fikationsstruktur der Arbeitskräfte nach Betriebsgrößen
klasse die Lohnunterschiede erkläre Dies wird von empi
rischen Studien aus dem Ausland nicht bestätigt; auch 
wenn man die unterschiedliche Qualifikationsstruktui, 
Dauer der Betriebszugehörigkeit, Alter, Geschlecht und 
ähnliche Faktoren berücksichtigt, bleibt ein betriebsgiö-
ßenspezifisches Lohndifferential erhal ten (siehe auch 
Barth — Cordes — Haber, 1987). 

Für Österreich eilaubt die Datenbasis keine Kreuz
klassifikation der Lohnunterschiede nach Betiiebsgrößen-
klasse und Qualifikation, Geschlecht usw Die Befragung 
der Industrie vom Herbst 1989 zeigt allerdings, d a ß zwi
schen 1985 und 1989 überwiegend Kleinbetriebe ihre Be
schäftigung reduzierten. 37,3% der Betriebe mit schrump
fender Beschäftigung, aber nur 22% der expandierenden 
Betriebe waren Kleinbetriebe. Die Dynamik der Beschäfti
gung in der Industrie ging zwischen 1985 und 1989 von 
Mittelbetrieben aus (65,7% der expandierenden Betriebe) 

In Großbetr ieben stellen Anlern- und Hilfsarbeiter 
(37,3% aller Beschäftigten) einen deutlich geringeren An
teil als in Kleinbetrieben (45,8%) und Mittelbetrieben 
(44,5%) Für die österreichische Industrie trifft daher die 
Aussage zu (Oi, 1983A, 1983B), daß Arbeitskräfte mit ge
ringerem Ausbildungsniveau überwiegend in Kleinbetrie
ben arbeiten 

Höhere Qual i f ikat ionen, insbesondere Techniker, machen 

in Großbetrieben überdurchschnit t l ichen Anteil sowohl im 

Arbeiter- als auch im Angestel l tenbereich aus. 

Höhere Qualifikationen, insbesondere Techniker, ma
chen in Großbetr ieben überdurchschnitt l ichen Anteil so
wohl im Arbeiter- als auch im Angestelltenbereich aus 
Eine geschlechtsspezifische Differenzierung nach Be-

') Das WIFO verfügt über eine repräsentative Stichprobe der Industriebetriebe für die regelmäßige Befragung zu Konjunktur und Investitionen; diese Betriebe 
wurden im Herbst 1989 erstmals auch zu Investitionen in neue Technologien und Humankapital befragt Betriebe mit weniger als 50 Beschäftigten gelten hier als 
Kleinbetrieb mit 50 bis 500 Beschäftigten als Mittelbetrieb, mit mehr als 500 Beschäftigten als Großbetrieb 
2) Empirische Studien für das Ausland sind z B 0/(1983A, 1983B) und Lucas (1978) 
3 ) Die Ergebnisse für die BRD stammen aus der Analyse eines sozioökonomischen Panels {Hanefeld 1984} von 1984 bis 1987 
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S O Z I A L E S I C H E R H E I T 

Sozialausgaben des Bundes Übersicht2 

Arbe i ts losen- Famil ienbeihi l fen Pensionen Bundes- Insgesamt 
Versicherung des Bundes beitrage 

zur Pensions

vers icherung 

Veränderung gegen das Vor jahr in fft 

1980 + 11 0 + 3 1 + 6 2 - 8 3 + 1 0 

1981 + 26 9 + 5 3 + 9 0 + 11 1 + 10 5 

1982 + 43 1 + 7 6 + 9 6 + 25 9 + 160 

1983 + 21 1 + 0 8 + 5 3 + 30 4 + 128 

1984 + 7 1 - 2 4 + 6 1 + 3 7 +• 2 9 

1985 + 7 4 + 4 7 + 7 5 + 3 5 + 5 3 

198G + 9 5 + 2 1 + 5 6 + 7 0 + 5 5 

1987 + 12 4 + 8 2 + 5 3 + 147 + 1 0 2 

1938 + 1 3 + 0 6 + 3 9 + 4 1 + 2 8 

1989 . - 0 5 - 0 7 + 6 1 + 2 8 + 2 3 

1990') - 1 4 5 + 8 2 + 6 2 - 5 0 + 3 6 

Antei le an den Gesamtausgaben des Bundes in % 

1990') 3 3 7 0 7 2 8 8 

D i e Sozialausgaben Abbildung l 
im Konjunkturverlauf 

75 76 77 78 79 80 8) BZ B3 B4 85 86 8 7 8S B9 90 

fo lgen, zählen die Arbei ts losenvers i 

cherung, der Famil ienlastenausgleich, 

Pensionen an Bundesbedäenstete und 

der Bundesbei t rag zur Pensionsversi

cherung Mit 157,5 Mrd S bean-

Betr•ächtl ichei M e h r a u l w a n d dei 
Ai be i t s losenver sicher ung 

sp ruch ten sie 1990 rund 28% der ge

samten Ausgaben des Bundes 

Die Sozial transfers des Bundes 

( + 3)4%) st iegen nur halb so rasch wie 

die Sozialausgaben insgesamt Den

noch war die Zuwachsrate höher als 

in den zwei Jahren zuvor Der Grund 

für das mäßige Ausgabenwachs tum 

war, daß sich der Beitrag des Bundes 

zur Pensionsvers icherung um 5% auf 

52,4 Mrd. S verr inger te Diese Entla

s tung war weniger der Hochkon junk

tur und den damit verbundenen Mehr-

Die Sozialausgaben reagieren im 

Konjunkturverlauf antizykl isch. Für 

1990 war daher eine verlangsamte 

Dynamik zu erwarten. Tatsächlich 

erreichte die Zuwachsrate aber den 

höchsten Wert seit acht Jahren. 

einnahmen an Vers icherungsbei t rä

gen zu danken; vielmehr minder te 

eine zusätzl iche Überweisung von 

knapp 5 Mrd. S aus Mit te ln des Reser

vefonds der Arbei ts losenvers icherung 

an den Ausgle ichsfonds in der Pen-

sionsversächerung das Finanzierungs-

obi igo des Bundes im Rahmen seiner 

Ausfal lhaftung 

Nach einer Stagnation im Vorjahr 

st iegen 1990 die Ausgaben der Ar

bei ts losenvers icherung mit zweistel l i 

ger Rate ( + 14/2%) Zwar verstärkte 

O Bundesrechnungsabsch luß — ') Bundesvoranschlag 

sich mit der Beschleunigung des Wirt

schaf tswachstums auch die Nachfra

ge nach Arbe i tskrä f ten : Der Zuwachs 

von 66 400 unselbständig Beschäf t ig

ten ( + 2/4%) war der höchste seit vie

len Jahren Gleichzeit ig stieg aber das 

Arbei tskräf teangebot noch stärker, 

vor allem durch massive Zuwande

rung aus d e m Ausland Beschäft igte 

wurden dadurch tei lweise von ihren 

Arbei tsplätzen verdrängt , und die 

Chance von Arbei ts losen, wieder Ar

beit zu f inden, verschlechter te s ich 

Die Ausgaben für Famil ienbeihi l

fen, die ebenfalls zwei Jahre lang 

stagniert hat ten, erhöhten sich 1990 

um 8%%, da mit Jahresbeginn die Bei

hilfe um 100 S angehoben wurde (auf 

1 300 S pro Monat, für Kinder ab dem 

10 Lebensjahr auf 1.550 S) 

Der Pensionsaufwand für die Be

amten des Bundes st ieg ähnlich wie 

im Vorjahr um 6 / 4 % Mit Jahresbeginn 

wurden die Ruhegenüsse — ebenso 

wie die Akt ivbezüge — um 3.0% ange

hoben, ab Apri l wurde darüber hinaus 

ein Zuschlag von 350 S auf die Mo

natsbezüge gewährt. 

Ausgaben der S o z i a l v e r s i c h e r u n g 
wachsen rascher 

Die Ausgaben der Sozialversiche

rung (bereinigt um Transferzahlungen 

zwischen Vers icherungsträgern) be

t rugen 1990 rund 266 Mrd S, das ent

sprach 14,7% des BIP 2) Gegenüber 

dem Vorjahr st iegen sie um 7% — 

zwar schwächer ais das BIP, d o c h ra

scher als in den vier Jahren zuvor In 

allen drei Vers icherungszweigen be

schleunigte sich die Ausgabendyna

mik 

Wie schon im Vorjahr nahmen in 

der Unfal lversicherung die Ausgaben 

mit + 5 , 6 % am schwächsten zu. Die 

Hälfte der Gesamtausgaben von 

9,1 Mrd S entfällt auf Unfallrenten 

Ihre Zahl ist langfr ist ig rück läuf ig — 

von Ende 1980 bis Ende 1990 ist sie 

In der Arbeits losenversicherung 

stiegen die Ausgaben sprunghaft. 

Durch die Zuwanderung von 

Arbeitskräften wurden Beschäft igte 

tei lweise von ihren Arbeitsplätzen 

verdrängt, und Arbeitslose f inden 

schwerer wieder Arbeit. 

um fast 1 1 % g e s u n k e n — , im abge

laufenen Jahr blieb sie insgesamt et

wa konstant Im Dezember 1990 be

t rug sie 113 200 Während s ich die 

Zahl der Hinterb l iebenenrenten leicht 

verr inger te, stieg jene der Versehr

tenrenten, die bei einer Erwerbsmin

derung bis zu 49% gewähr t we rden 

Die Durchschn i t ts ren le be t rug im 

Dezember 1990 2.666 S u m 5 2% 

mehr als im Vorjahr. Das niedr ige Ni

veau ist dadurch bed ingt , daß die Hö

he einer Unfalirente — abgesehen 

v o m bisher bezogenen E inkommen 

— vom Grad der Erwerbsminderung 

abhängt 88% aller Versehrtenrenten 

entfallen auf Tei lrenten bei Erwerbs

minderung bis zu 49% Sie bet rugen 

im Durchschni t t nur 1 792 S ih re Be

zieher sind zumeist wei ter berufstät ig 

Dagegen erhielt ein voll Erwerbsunfä

higer durchschni t t l i ch 13 126 S aus 

der Unfal lversicherung daneben zu-

2 ) D e n B e r e c h n u n g e n l i e g e n d i e v o r l ä u f i g e n G e b a r u n g s e r g e b n i s s e z u g r u n d e U m D o p p e l z ä h l u n g e n z u v e r m e i d e n w u r d e n T r a n s f e r z a h l u n g e n z w i s c h e n d e n e i n z e l 

n e n V e r s i c h e r u n g s t r ä g e r n — e t w a f ü r d i e K r a n k e n v e r s i c h e r u n g d e r P e n s i o n i s t e n — a u s g e s c h a l t e t 
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K O N J U N K T U R R E G I O N A L 

Brutto-Wertschöpfung real ohne Land- und 
Forstwirtschaft 

: I. Quartal 1991, Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Abbildung 1 

I n s g e s a m t 

Ohne E n e r g i e v e r s o r g u n g 

das Produkt ionsnetzwerk der deut 

schen Fahrzeug- und Elekt ron ik indu

strie langfr ist ig e ingebunden zu wer

den 

In der Erzeugung von langlebigen 

Konsumgüte rn gilt h ingegen das t ra

dit ionelle Muster , wonach die Indu

str ie der Östlichen Bundesländer 

durch eine starke Inlandsnachfrage 

Die Aufträge für Zulieferungen nach 

Deutschland bl ieben vor al lem dort 

aus, wo solche Kontakte noch neu, die 

Lieferkapazitäten gleichsam 

Konjunkturpuffer waren, die nun 

entbehr l ich s ind. Die Festigung dieser 

Beziehungen über eine 

Ausweichfunkt ion hinaus ist eine 

unmit te lbare Aufgabe der 

Industr iepol i t ik. 

begünst ig t , du rch eine schwache be

nachtei l igt w i rd Diese Güter werden 

im Osten Österre ichs offenbar nach 

wie vor hauptsächl ich für den öster

re ichischen Absatzmark t produziert . 

Die Erzeugung langlebiger K o n s u m 

güter nahm im I Quartal 1991 in eben 

jenen Bundesländern Ostöster re ichs 

(Wien, Burgenland, Steiermark) zu 

( rund + 1 0 % ) , in welchen die Produk

t ion von Invest i t ionsgütern e inge

schränkt wurde , in Niederösterre ich 

und den meisten west l ichen Bundes

ländern ab 

In dieser gegenläuf igen Entwick

lung sch lug mit Ausnahme Vorar l 

bergs die Entwick lung der Investi

t i onsgü te rp roduk t ion auf die Indu

s t r ieprodukt ion insgesamt du rch ; in 

Niederösterre ich und den meisten 

west l ichen Bundesländern ergab sich 

so im Durchschni t t ein Anst ieg, in den 

übr igen öst l ichen Bundesländern je

doch ein Rückgang der gesamten In

dus t r ieprodukt ion 

Mit der Abschwächung des Pro

duk t ionswachstums stagniert die In

dust r iebeschäf t igung saisonbereinigt, 

das Vorjahresniveau wurde seit März 

nicht mehr über t ro f fen Im Quartals

durchschni t t waren um 1.000 Arbe i ts 

kräfte mehr beschäf t igt als ein Jahr 

zuvor ( + 0,2%), und zwar großteils 

ausländische Männer, während viele 

inländische Frauen Arbei tsplatze in 

der Industrie ver loren Diese ger ingfü

gige Auswei tung der Beschäf t igung 

war aber nicht nur arbe i tskosten-

orient iert , sondern setzte gleichzeit ig 

die „Tert iär isierung" der Industr ie for t 

Die Neuzugänge an Angestel l ten wa

ren stärker ( + 1,0%), sie konzentr ier

ten sich auf Bundesländer mit relativ 

modernen Produkt ionstechnolog ien 

(westl iche Bundesländer, Nieder

österreich) Hochquali f iz ierte Arbei ts

kräfte dür f ten aber nur in Wien und 

Salzburg, w o die funkt ionale Arbe i ts 

tei lung zugunsten von disposit iven 

Arbei tsp lätzen am wei testen fo r tge

schr i t ten ist, in nennenswer ter Zahl 

h inzugekommen sein. Die Bru t to 

l o h n - und -Gehal tssumme je Be

schäf t ig ten nahm in beiden Bundes

ländern überdurchschni t t l ich zu 

Die regionale Entwick lung der In

dust r iebeschäf t igung zeigt gegen

über den Vorper ioden wenig Verände

rungen Im Burgenland ( + 3,2%), in 

Niederösterre ich ( + 1,4%), der Steier

mark und Tirol (jeweils +0,8%) wurde 

sie überdurchschn i t t l i ch erhöht , vor 

allem im Burgenland auf Kosten der 

Produkt iv i tä tsentwick lung, aber zu 

sehr niedr igen Lohnsätzen (Bru t to -

Lohn- und -Gehal tssumme je Be

schäf t ig ten — 0,1%) Aufgrund regio

naler Arbei ts te i lung reichen Niedr ig

lohnarbeitsplätze hier auch in den 

Technolog iesektor In Niederöster

reich waren überdies Kapazitätsaus

wei tungen im Bek le idungssektor zu 

verzeichnen. Die steir ische Industrie 

führ te ihre Umst ruk tur ie rung vom 

Montansektor zum Verarbei tungs

und Technolog iesektor we i ter In 

Oberös ter re ich ( + 0,3%), Salzburg 

( + 0,2%) und Vorar lberg ( - 0 , 4 % ) ent

wickel te s ich die Industr iebeschäft i 

gung nahe dem Öster re ich-Durch

schni t t , in Wien und Kärnten 

schrumpf te sie; d ieser Entwicklung 

war in Kärnten z u m Teil ein Produk

t ionsrückgang vorausgegangen, so-

daß sich im Berichtsquartal e in über

durchschni t t l icher Produkt iv i tätszu

wachs ergab. 

Die Bauwir tschaf t war im I Quartal 

1991 durch die Wi t te rung viel stärker 

behinder t als in den Jahren davor, im 

Februar und März waren die Umsätze 

niedriger als im Vorjahr Davon war 

vor allem der Straßen- und Brücken-

Indikatoren 
I. Quartal 1991 

der Industrieentwicklung Übersicht 1 

Produkt ions index Geleistete Arbei ter Beschäf t ig te 
s tunden 

n % des Vor jahres Öster re ich = = 100 0 

Wien 97 1 98 3 98 3 

Niederösrerre ich 101 6 101 5 101 2 

Burgeniand 84 3 100 8 103 0 

Ste iermark 98 7 101 3 100 6 

Kärnten 100 9 98 8 98 5 

Oberös te r re ich 99 8 100 0 100 1 

Salzburg 102 0 101 4 100 0 

Tirol 97 9 100 0 100 6 

Vorar lberg 95 6 95 3 99 4 

Öster re ich 100 0 100 0 100 0 
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W E T T B E W E R B S S T A R K E U N D E G 

Relative Bedeutung verschiedener nicht-; Übersichtl 

tarifMrer Handelshemmnisse 

Häufigkeit der Rang 
Nennung 

In % 

Technische Standards 22 1 

Administ rat ive Barr ieren 20 2 

Öf fent l iche Beschaf fung 17 3 

Grenz lormal i ta ten . . . 14 4 

Durch füh rung von E G - B e s t i m m u n g e n 13 5 

Unterschiedl iche Steuersätze 10 6 

Transpor themmnisse 4 7 

Andere Barr ieren 0 S 

Q. Exper tenbe t ragung 

im Zuge der Schaffung des Binnenmarktes wird Sektoren 
und Unte rnehmen, die trotz Zollabbaus weiterhin ge
schützt sind, stärker als bisher der internationalen Kon
kurrenz aussetzen Dies wird die betioffenen Unterneh
men in den einzelnen Ländern nach ihrer Stärke in Ge
winner und Verlierer im Integrationsprozeß scheiden. Von 
diesen betroffenen („sensiblen") Sektoren dürften in den 
einzelnen Ländern die wettbewerbsstaiken weiter gestärkt 
werden, die wettbewerbsschwachen jedoch mit Anpas-
sungspioblemen konfrontiert sein Dabei wird von einer 
Veränderung der Unternehmenslandschaft durch weiter
gehende nationale und grenzüberschreitende Fusionen 
ausgegangen 

Österre ichs Ausgangs lage 

In den Industrieländern der EG und der EFTA ist der 
Anteil der Sachgüteiproduktion am Biutto-Inlandspiodukt 
relativ niedrig, der Anteil des Warenhandels am gesamten 
Außenhandel jedoch sehr bedeutsam Der Anteil von 
Österreichs Sachgüter Produktion am BIP (1989 30%) liegt 
deutlich über dem EG-Durchschnitt (22%) In der EG 
streut er zwischen 15% in Griechenland (ein atypisch nied
riger Wert) und 30% in der BRD Generell weisen die är
meren EG-Länder einen höheren Industrieanteil auf als 
die reicheren. Österreich ist als kleines Land mit offener 
Volkswirtschaft deutlich stärker außenhandelsoi ientiert 
als große EG-Länder und natürlich als die EG insgesamt 

Im Durchschnitt der fahre 1985 bis 19S75) wurden 
45,5% der Produkt ion der österreichischen Sachgüterer
zeugung exportiert (in die EG 26,7%), während 51,4% des 
Verbrauchs importiert wurden (aus der E G 34,5%) Die 
Außenhandelsorient ierung (Exporte plus Importe gemes
sen am Produktionswert) betrug 103,3% (EG 65,4%), die 
Export-Import-Relation 79% (EG 69%) Seit Beginn der 
achtziger fahre hat Österreichs Außenhandelsorient ierung 
gegenüber der Welt, besonders aber gegenüber der EG 
deutlich zugenommen Österreichs Warenaußenhandel ist 
stark auf Europa konzentriert , die österreichische Wirt

schaft ist enger in die EG durch Warenströme eingebun
den als selbst einige Mitgliedsländer der EG (z. B Frank
reich, Dänemark) Die EG-Exporte machten im Durch
schnitt der Jahre 1985 bis 1987 59%, die Importe aus der 
E G 67% der gesamten Industr iewarenströme von u n d nach 
Österreich aus, die Exporte in den „EWR" (EG pius 
EFTA) betrugen 70%, die Importe aus dem „EWR" 75%. In 
den lahren seit dieser Erhebung ist die Euiopa-Zentrie-
rung des Osten eichischen Außenhandels weiter gestiegen 

Aufgrund dei engen Einbindung der österreichischen 
Sachgüter Produktion haben wichtige Änderungen in den 
Produktions- und Handelsbedingungen der EG deutliche 
Auswirkungen auf Österreich Dieser Effekt wird noch ge
steigert, wenn die laufenden Verhandlungen um die Schaf
fung des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) bzw die 
EG-Mitgliedschaft Österreichs erfolgreich sind Der öster
reichische Außenhandel ist relativ stark — und in den 
achtziger lahien zunehmend — vom intra-industriellen 
Handel geprägt Dei Griibel-Lloyd-Koeffizient, der den 
Anteil des intra-industriellen a m gesamten Warenaußen-
handel mißt , erreicht für Österreich gegenüber der Welt 
69%, gegenüber der E G 68%. Höhere intra-industrielle An
teile als Österreich weisen Frankreich (83%), Belgien und 
Großbr i tannien (77%), die BRD und die Niederlande 
(76%) auf Die anderen EG-Länder liegen hinter Öster
reich (Buigues — llzkovitz — Lebtun, 1990, Table 5.1) 

Trotz dieser starken Einbindung der österreichischen 
Sachgütererzeugung in die EG verbleiben wichtige vor der 
internationalen Konkurrenz geschützte Inseln Diese wer
den durch die Schaffung des Binnenmarktes jedenfalls 
größerer Konkurrenz ausgesetzt werden. Gemäß einer 
Umfrage des WIFO erwarten 63% aller österreichischen 
Industr ieunternehmen, daß die Vollendung des Binnen
marktes — unabhängig davon, ob Österreich der E G bei
tritt oder nicht — die Konkurrenz auf ihrem M a r k t ver
schärfen wird (Pichl, 1989B, S. 672) Zwar werden sich 
auch für Bereiche, die bereits jetzt intensiv mit der EG 
Handel treiben, die Konkurrenzbedingungen ändern, 
doch sind die zu erwartenden Effekte für die geschützten 
Bereiche deutlich größer Es gibt jedoch auch Sektoren mit 
relativ geringem Handelsvolumen, deren regionale oder 
lokale Zentr ierung nicht durch protektionistische Han
delshemmnisse, sondern durch Transportkostenintensität 
zu erklären ist oder dadurch, daß sie traditionell (und auch 
in Zukunft) eher für nationale oder regionale Märk t e ar
beiten: Dazu zählen stark kulturell und/oder geschmacks
bedingte Produkte, vor allem Nahrungsmit tel und Beklei
dung Auch hier ändern sich die Konsumentenpräferen
zen, freilich langsamer als für international gehandelte 
Güter 

Aufgrund der oben angeführten Kriterien wurde eine 
Liste der „sensiblen" Sektoren in Österreich erarbeitet (sie
he Kasten „Sensible Sektoren in Österreich") Die Aus
wahlkriterien gehen davon aus, daß alle Sektoren, die in 
der EG als sensibel gelten, auch in Österreich auf die Voll-

5) Um die Vergleichbarkeil mit den Analysen der EG- und EFIA-Länder zu gewährleisten, wurde dieser Zeitraum als Ausgangspunkt für die Analyse gewählt. Dar
über hinaus wurde die Entwicklung in den achtziger Jahren (Durchschnitt 1985/1987 gegenüber Durchschnitt 1981/1983) untersucht Seit dem Ende der Analy
seperiode haben sich für die österreichische Industrie bedeutende Veränderungen ergeben: Zum einen setzte 1987 ein Wirtschaflsaufschwung ein, der bislang an
dauert und die rezessiven Tendenzen der achtziger Jahre stürmisch abgelöst hat, 7.um anderen — und das ist für die Einschätzung der Ergebnisse dieser Studie 
wahrscheinlich noch wichtiger — hat 1986 eine tiefgreifende Umstrukturierung der österreichischen Verstaatlichten Industrie begonnen, die weitgehende Auswir
kungen auf deren Funktionsweise hat Bei der Interpretation der Ergebnisse ist daher zu berücksichtigen, daß einige der Diagnosen heute nicht mehr im gleichen 
Ausmaß zutreffen und daß einige der als Anpassurtgsmaßnahmen vorgeschlagenen Strategien zumindest teilweise bereits vollzogen werden Die Hauptaussagen der 
Untersuchung bleiben jedoch auch zu Beginn der neunziger Jahre gültig Der Anpassungsbedarf der betroffenen Sektoren ist weiterhin gegeben 
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T E C H N O L O G I E P O L I T I K 

und seine außenwirtschaftliche Verflechtung noch vor 
zehn fahren auffällige Ähnlichkeiten mit jener Öster-
teichs aufwies Die niederländische Technologiepolitik ist 
insbesondere in bezug auf die Förderung der Klein- und 
Mittelbetriebe, die dort ähnlich stark vertreten sind, von 
besonderem Interesse 

Das Wachstum der Forschungs- und Entwicklungsausgaben 

lag in Finnland und Österreich in den siebziger Jahren 

deut l ich über dem OECD-Durchschnitt. Während sich in den 

achtziger Jahren diese Entwicklung in Finnland for tsetzte, 

war in Österreich ein Trendbruch zu verzeichnen. In den 

Niederianden stagnierte der Anteil der Forschungs- und 

Entwicklungsausgaben am BIP auf hohem Niveau. 

Der relative Aufwand für Forschung und Entwicklung 
(Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Prozent des 
Brutto-Inlandsproduktes) hatte in den Niedeilanden 
einerseits sowie in Österreich und Finnland andererseits 
Mitte der siebziger l ah ie sehr unterschiedliches Niveau 
Während die Niederlande bereits 2,0% des BIP aufwende
ten — relativ gleich viel wie fapan und weniger nur als die 
Schweiz, die BRD und die LTSA —, blieben Finnland und 
Österreich mit 0,9% des BIP unter dem Durchschnit t 
(Übersicht 1). 

Finnland und Österreich hingegen begannen in den 
siebziger Tahien einen dynamischen Aufholprozeß. Die 
Zuwachs] aten waren — ausgehend von niedrigem Niveau 
— übeldurchschnit t l ich Vor allem in Österreich wuchsen 
die Forschungs- und Entwicklungsausgaben mit duich-
schnittlich + 7 % zwischen 1975 und 1979 (Finnland 
+ 5,9%) deutlich stärker als in der OECD und der EG (je
weils + 4%) Während sich dieser positive Trend in Finn
land auch in den achtziger Jahren fortsetzte, wai in Öster
reich ein Trendbruch zu beobachten. 

Bis 1981 hatten sich die Forschungs- und Entwick
lungsausgaben sowohl in Finnland als auch in Österreich 
auf rund 1,2% des BIP erhöht In der OECD und der EG 
insgesamt beschleunigte sich ihr Wachstum danach, die 
österreichischen Zuwachsraten fielen jedoch — auch im 
Vergleich mit anderen kleinen Ländern wie Dänemark 
und Norwegen — unterdurchschnit t l ich aus (1983/1985 
+ 3,5%, OECD +7%, EG +6%) In Finnland gewann da
gegen die Entwicklung zunehmend an Schwung und 
brachte mit + 10,4% im internationalen Vergleich eine der 
höchsten Wachstumsiaten 

Der G r u n d für die wenig dynamische Entwicklung in 
Österreich lag in der Zurückhal tung des Unternehmens-
sektois in bezug auf Ausgaben für Forschung und Ent
wicklung Zwischen 1981 und 1985 erhöhten sie sich um 
17,8%. Davon gingen 10,8 Prozentpunkte auf eine Steige
rung der staatlichen Ausgaben und nur 6,9 Piozentpunkte 
auf vermehrte Ausgaben der Unte rnehmen zurück In 
Finnland hingegen entfielen zwischen 1981 und 1983 
14,0 Piozentpunkte des Ausgabenwachstums von 18,6% 
auf die Unte rnehmen und nur 4.1 Prozentpunkte auf den 
Staat 1989 erreichten die Forschungs- und Entwtcklungs-
ausgaben in Finnland 1,8% des BIP, in Österreich nur 
1,4% 

Die geringen Zuwächse im Unternehmenssektor sind 
auch eine Folge der ungünstigeren gesamtwirtschaftlichen 
Situation in Österreich zu Beginn der achtziger fahre Ins-

Aufwendungen für Forschung und Übersicht 1 

Entwicklung in der Gesamtwirtschaft 

1975 1981 1985 1987 1989 1975/ 
1985 

1975/ 
1979 

1981/ 
1985 

1983/ 
1985 

1985/ 
1987 

In % des BIP Durchschni t t l i che jähr l iche 
Veränderung in % 

USA 2 3 2 4 2 9 2 8 + 5 0 + 3 8 + 6 1 + 7,3 + 4.0 

Japan 2 0 2,3 2 8 2 8') + 8 0 + 5 9 + 8 9 + 9 8 + 1 6 

BRD 2 2 2 4 2 7 2 8 + 3 8 + 5 4 

Frankreich 1 8 2 0 2 3 2 4 + 4 7 + 3 9 + 4 9 + 5 0 + 3 9 

Italien 0 8 0 9 1 1 1.3 + 6,1 + 1 4 + 8 4 + 1 2 1 + 8,3 

Niederlande 2 0 2 0 2 1 2.3E) 2 3 + 2,3 + 1 2 + 2 8 + 4 9 

Belgien 1 3 1 6 + 3 9 + 4 0 

Schweden 1 7 2 2 2 8 3 0 + 3 5 + 8 3 + 9 6 + 4 9 

Schweiz 2 4 2,3 2,5') + 1 0 

Dänemark 1 0 1 1 1 2 1 4 + 4 7 + 1 9 + 6 7 + 6 4 

Norwegen 1 3 1 3 1 5 1 8 + 6 2 + 4 8 + 9 2 + 11 9 + 3,5 

Finnland 0 9 1 2 1 5 1 7 1 8 + B2 + 5 9 + 9 8 + 1 0 4 + 8 4 

Öster re ich 0 9 1 2 1 3 1,3 1 4 + 5 8 + 7 0 + 4 0 + 3 5 + 3 0 

OECD 1 9 2 0 2 3 + 5 0 + 4 0 + 6 0 + 7 0 

EG 1 6 1 7 1 9 + 4 0 + 4 0 + 4 0 + 6 0 

Q: OECD. Science and Techno logy Policy Counc i l ot Finland eigene Ergänzungen — 
') 1986 - s ) 1988 

besondere die Forschungs- und Entwicklungsausgaben dei 
Maschinen- und Stahlbauindustrie sowie der Fahrzeugin
dustrie stagnierten In Finnland waren die ökonomischen 
Rahmenbedingungen für den Umstrukturierungsprozeß 
der Industrie wesentlich günstiger 

Obwohl mit der Beschleunigung des österreichischen 
Wirtschaftswachstums gegen Ende der achtziger Jahre ver
stärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung ein-
heigehen sollten und auch die EG-Annäheiung Impulse 
für Innovationen bringt (Pichl, 1989), ist kurzfristig nicht 
mit einer bedeutenden Änderung zu rechnen Das Beispiel 
Finnlands zeigt, daß auch bei günstiger Entwicklung der 
Anteil der Forschungs- und Entwicklungsausgaben am 
BIP pro lahrzehnt nur um rund Vi Prozentpunkt gesteigert 
werden kann 

In Finnland war die Erhöhung der Forschungsanstren
gungen in den Unte rnehmen auf eine grundlegende Um-
Orientierung und die daraus resultierende technologische 
Aufrüstung der Un te rnehmen zurückzuführen I m Rah
men dieses Prozesses wurden Unte rnehmen , die d e m Ba
sissektor zuzurechnen waren (Nokia — Papier- u n d Zell-

Aufwendungen des Unternehmensselttors Übersicht 2 

für Forschung und Entwicklung 

1985 1987 1975/ 1975/ 1979/ 1983/ 1985/ 
1985 1979 1985 1985 1987 

Mil $ Durchschni t t l iche jähr l iche Veränderung in % 

USA 78 208 89 200 + 5 9 + 4 5 + 6 7 + 7,4 + 3 9 

Japan 26 769 27 818'] + 9 8 + 6 6 + 12 0 + 126 + 1 2 

BRD 14 286 + 5 6 + 8 2 + 3 9 + 6.5 

Frankreich 8 557 9 D52 + 4 6 + 3 8 + 5 1 + 6 7 + 3 0 

Italien 3 9 9 5 5 193 + 6.3 + 2 6 + 8 9 + 1 2 0 + 11 7 

Niederlande 1 931 2 238') + 2 7 + 0 2 + 4 4 + 7 5 + 12 5 

Belgien 1 211 + 5 0 + 6.0 + 4 : 2 + 4,8 

Schweden 2 087 2 514 + 3 9 + 123 + 6 7 

Schweiz 409 2 229') + 0 5 

Dänemark 434 + 7 0 + 5 3 + 8 2 + 8 3 

Norwegen 5S9 669 + 5 5 + 4 4 

Finnland 516 637 + 10 0 + 7 3 + 11 8 + 143 + 9 5 

Östere ich 567 + 6 6 + 100 + 4 3 + 3 5 

OECD 5 ) 155 206 + 6 0 + 5 0 + 7 0 + 8 5 

EG J ) 40 604 + 4 5 + 5,5 + 4.5 + 7 0 

Q OECD (1989) - ') 1986 — ' ) Schätzungen der OECD 
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K E N N Z A H L E N Z U R W I R T S C H A F T S L A G E 

Industrie 

1985 1989 1990 1990 1991 1991 

IV Qu I Qu II Qu Apri l Mai lun i Juli 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Vor le is tungen + 8 4 + 6 8 + 6.5 + 7 2 + 0 5 + 0 6 - 0 8 + 2 5 + 0 2 

Für die Nahrungs- und Genußmi t te lbranchen + 6 6 + 4 1 + 1 2 5 + 1 7 4 + 0 1 + 109 + 8 7 + 8 6 + 6 0 

Für die Text i l - und Lederbranchen + 1 1 + 3 0 + 7 8 + 4 6 - 2 1 - 3 6 - 5 3 - 4 1 - 1 4 

Für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 108 + 4 4 + 5 6 + 7 4 + 2 7 + 4 8 + 2 3 + 7 2 + 4 8 

Für die Chemie + 12,3 + 7 1 - 2 1 + 2 0 + 1 6 - 0 0 - 1 0 + 3 7 - 2 8 

Für die S ie in- und Glaswarenproduk i ion + 7 9 + 2 4 + 5 0 + 1 6 6 -12 8 - 4 7 - 7 3 + 4 8 - 1 0 7 

Für die GrundmetaHverarbei tung + 0 9 + 1 9 - 6 8 - 3 6 - 4 0 5 2 - 1 2 0 + 1 0 - 4 2 

Für die Techn ische Verarbei tung + 1 0 5 + 9 9 + 1 0 6 + 8 7 + 2 1 - 0 1 + 0 2 - 0 6 + 0 1 

Für die Sauwir tschaf t . + 11 1 + 6 8 + 3 5 + 4 4 - 0 9 + 0 8 + 5 1 + 0 9 - 3 2 

Für sonst ige Wir tschaf tsbere iche + 6 6 + 6 6 + 11 6 + 1 3 3 + 0 9 + 4 2 - 4 1 + 9 1 + 82 

Ausrus tungs inves t i t ionen + 6 2 + 5 4 + 13 3 + 8 5 + 5 2 3 5 + 2 4 + 4 2 - 1 4 8 

Fahrzeuge + 1 6 4 - 11 7 + 2 4 9 + 9 7 + 1 2 2 - 6 2 - 5 5 - 3 5 - 9 3 

Maschinen und Elekt rogeräte + 3 0 + 6 2 + 15 1 + 9 5 + 5 8 - 7 3 - 0 1 + 0 3 - 1 9 6 

Sonst ige + 1 2 3 + 123 + 2 8 + 4 3 - 0 0 + 1 3 9 + 17 3 + 23 9 + 2 1 

K o n s u m g u t e r + 0 4 + 6 1 + 6 8 + 6 9 + 4 5 + 3 2 + 8 0 + 0 6 + 1 3 

Verbrauchsgü te r + 1 6 + 5 4 + 6 8 + 8 7 + 7 7 + 6 3 + 9 3 + 4 2 + 5 7 

Kurz leb ige Gebrauchsgüte r - 2 8 + 2 0 + 2 2 + 0 2 - 2 0 - 1 8 + 4 2 - 4 1 - 5 0 

Langlebige Gebrauchsgüte r + 2 7 + 1 4 3 + 1 3 9 + 1 2 3 + 7 4 + 3 2 + 10.3 — 0 7 + 0 3 

Industr ie insgesamt (ohne Energ ieversorgung] + 6 0 + 6 5 + 7 8 + 7 4 + 2 3 + 0 3 + 1 7 + 2.3 - 2 9 

Nicht arbe i ts täg ig bereinigt . . + 6 4 + 5 8 + 8 4 + 6 9 + 0 7 + 0 4 + 6 7 - 7 1 + 2 0 

Teilweise a rbe i l s tag ig berein igt 17 3) + 6 2 + 6 3 + 7 7 + 7 3 + 1 8 + 0 3 + 3 2 - 0.5 - 1 4 

Produkt iv i tä t p ro Kopf + 8 3 + 5 7 + 6 1 + 6 5 + 2 1 + 1 9 + 2 9 

Produkt iv i tä t p ro S t u n d e . . + 8 3 + 6 0 + 6 6 + 6 9 + 3 4 + 3 0 + 3 9 

Auf t ragseingänge (ohne Maschinenindustr ie ] + 102 + 9 3 + 3 1 + 2 5 - 0 6 + 1 7 + 7 1 - 5 7 + 4 0 

Auf t ragsbes tände (ohne Maschinenindustr ie) + 8 8 + 1 6 0 + 7 3 - 1 2 + 0 4 3 4 - 0 3 5 3 - 4 5 

Bauwii tschaf t 

1988 1989 1990 1990 1991 1991 

IV Qu I Qu II Qu April Mai Juni lud 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Produktionswert (nominellj + 6.7 + 3 6 + 9 9 + 0 0 + 1 3 + 1 7 6 + 1 3 5 

Hochbau + 1 2 3 + 2 0 + 9 5 + 1 2 7 + 5 3 + 148 + 18 1 

Tiefbau + 0 1 + 5 3 + 8 2 + 5 4 - 4 6 + 21 4 + 1 1 3 

Beschäftigte _ 1 4 + 1 3 + 4 3 + 5 2 - 2 7 + 2 4 + 0 9 

Hochbau - 0 8 + 0 6 + 2 2 + 3 5 - 1 6 + 3 5 + 2 0 

Tiefbau 3 1 + 3 6 + 4 3 + 4 6 - 8 2 - 0 4 + 0 1 

Au f t ragsbes tände . _ 5,3 + 1 2 + 7 9 + 5 4 + 1 4 9 

Innerhalb von 12 Monaten aufzuarbei ten — 2 1 + 0 9 + 8 6 + 3 0 + 12 3 

Preis index H o c h b a u + 3 2 + 3 6 + 4 3 + 5 5 + 7 2 + 6 1 

W o h n bau . + 3 3 + 3 5 + 4 1 + 4 5 + 5 4 + 6 1 

Preisindex Tiefbau + 1 9 + 2 6 + 3 0 + 2 8 + 3 6 + 3 6 

Straßenbau 0,5 + 0 8 + 3 2 + 2 9 + 3 9 + 3 9 

Ener giewir tschaft 

1988 1989 1990 1990 1991 

IV Qu I Qu Qu April Mai 

Veränderung gegen das Vor |ahr in % 

Forderung - 1 5 - 0 4 - 5 1 - 6 6 + 3 3 - 6 0 - 8 9 

Kohle - 3 2 7 - 3 0 + 1 6 4 + 5 0 - 7 4 + 19 2 - 1 7 5 

Erdöl + 106 - 1 5 - OB - 1 8 9 + 1 2 5 - 0 3 - 5 9 

Erdgas + 7 4 + 4 7 - 2 7 - 9 0 + 3 2 - 3 8 + 6 4 

S i r o m e r z e u g u n g - 3 0 + 2 3 + 0 5 + 0 5 + 1 7 - 0 4 - 0 6 

Wasserkraf t - 0 5 - 1 1 - 1 0 1 - 2 8 — 0 7 - 1 3 5 - 1 1 7 

Wärmekraf t - 9 5 + 1 2 4 + 27 8 + 4 9 + 4 5 + 21 3 + 5 2 1 

Verbrauch - 2 8 + 2 2 + 4 9 + 1 2 + 8 2 + 6 4 

Kohle . - 1 1 9 + 3 9 + 1 1 4 + 6 8 + 4 7 + 24 8 

Erdöl Minera lö lprodukte - 1 2 + 01 + 4 3 - 3 9 + 8 4 + 6 0 

1 le ibstof fe + 6 1 + 3 5 + 2 5 - 1 0 + 8 3 + 13 3 

Normalbenz in + 0 8 + 9.8 + 4 8 + 1 0 + 6 5 + 15 1 

Superbenz in + 1.5 - 1 e - 4 3 - 6 8 - 1 3 + 5 4 

Dieselkraf tstof f + 134 + 6 6 + 7 8 + 2 9 + 183 + 19.5 

Heizöle . . . - 1 2 0 - 6 3 + 1 1 - 1 8 9 + 8 1 - 6 6 

Gasöl für Heizzwecke - 3 1 + 1 3 + 1 8 - 1 2 5 + 24 8 - 3 3 

Sonst ige Heizöle - 1 6 0 - 1 0 1 + 0 7 - 2 1 9 + 1 3 - 7 9 

Erdgas - 5 7 + 7,8 + 1 0 1 + 5 7 + 12 0 + 4 3 

Elekt r ischer S t r o m + 3 1 + 3 0 + 4 2 + 4 2 •1 6 2 + 3 2 + 8 2 
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Chronik der Ereignisse in 
Jugoslawien vom 25, Juni bis 

19 Juli 1991 

25 Juni: Slowenien und Kroatien er
klären ihre Unabhängigkeit. 
Slowenien übernimmt die 
Kontrolle der Grenzübergän
ge nach Italien Österreich 
und Ungarn Die Kämpfe zwi
schen kroatischen Sicher
heitskräften und bewaffne
ten serbischen Verbänden 
im kroatischen Grenzgebiet 
werden heftiger Die Auto
bahn Zagreb-Beograd sowie 
die Straße nach Zadar und 
Split führen durch Kampfge
biet. 

27 Juni: Ausbruch der Kämpfe zwi
schen der jugoslawischen 
Bundesarmee und sloweni
scher Territorialverteidigung 
Die Grenzübergänge zu 
Österreich sind blockiert 

28 Juni: EG-Außenminister-Delega
tion versucht in Belgrad zu 
vermitteln 

4 Juli: Einzelne Grenzübergänge 
werden wieder geöffnet und 
der Zugverkehr aufgenom
men 

7. Juli: Brioni-Friedensplan der EG 
sieht für Slowenien Beseiti
gung der Straßensperren 
vor, den Rückzug aller be
waffneten Verbände ab 8 Juli 
1991 sowie die Grenzkontrol
le durch slowenische Organe 
unter Anwendung der Bun
desgesetze Die Zolleinnah
men an diesen Grenzüber
gängen sollen mit der Bun
desregierung geteilt werden 
Unabhängigkeit Sloweniens 
und Kroatiens soll für drei 
Monate ausgesetzt werden 

8 Juli: Kroatien akzeptiert den Frie
densplan von Brioni 

10 Juii: Slowenien akzeptiert eben
falls diesen Friedensplan EG 
bietet die Überwachung des 
Waffenstilistands an. 

13 Juli: Das jugoslawische Staats
präsidium akzeptiert den 
Friedensplan von Brioni. 

19 Juli: Das Staatspräsidium ordnet 
den Rückzug der Bundesar
mee aus Slowenien innerhalb 
von drei Monaten an 

in der öster re ich ischen ExportSiste 
den 8. Rang ein Z u dieser Entwick
lung t rug al lerdings der „harte Dinar" 
maßgebl ich bei . Heuer war nach der 
A b w e r t u n g des Dinars ein Expor t 
rückgang zu erwarten. Ein längerfr i 

st iger Vergleich dokument ie r t über
dies, daß Jugoslawien kein „Wachs-
t u m s m a r k t " war: Der Expor t Öster
reichs st ieg nur un terdurchschn i t t 
l ich, der Antei l Jugoslawiens an der 
öster re ich ischen Gesamtausfuhr ver
r ingerte s ich von 4,6% (1970) auf 
2 , 1 % (1989), Dieser Bedeutungsver-
lust war nicht auf eine Verdrängung 
v o m Markt zurückzuführen, im Ge
gentei l , Öster re ich konnte in Jugosla
wien sogar deut l ich Marktantei le ge
w innen; 

Drei Viertel von Österre ichs Ex
por t nach Jugoslawien entfal len auf 
Industr iefer t igwaren — vor allem auf 
bearbei te te Waren einer niedr igen 
Veredelungsstufe : (Stahl) — sowie 
Maschinen und . Fahrzeuge. Früher 
war der österre ich ische Impor t aus 
Jugoslawien (1990 +.7,1%. gegenüber 
1989) stets: deut l ich niedriger als die 
Ausfuhr . 1990 be t rug Österre ichs Ex
por tüberschuß 6 Mrd, S. Diesem akt i 
ven Warenhandeissaldo stand in der 
Vergangenhei t ein hoher jugos lawi 
scher: Überschuß im Fremdenverkehr 
gegenüber , durch den die Handelsbi
lanz oft mehr als kompens ier t werden 
konnte. A u c h der Impor t Österre ichs 
aus Jugoslawien w i rd d u r c h ; bearbei 
te te Waren bes t immt , der Antei l von 
Maschinen und konsumnahen Fert ig
waren ist ebenfalls bedeutend. :E twa 
zwei Fünftel des österre ich ischen 

Der Ausfall des Exports nach 
Jugoslawien kann 1 9 9 1 auf etwa 

4 Mrd., S ( 1 % des österreichischen 
Gesamtexports) geschätzt werden., 

Außenhandels mit Jugoslawien . k o n 
zentr ieren sich . auf Slowenien, 25% 
des Expor ts und 32% des Impor ts auf 
Serbien und 22% b z w 15% auf Kroa
t ien {Stankovsky, 1991). 

Nach den bisher ver fügbaren Da
ten (Jänner bis Juni) war der heuer 
erwartete A b s c h w u n g im Expor t nach 
Jugoslawien keineswegs groß. Im 
1 Halbjahr g ing die Ausfuhr im Vor
jahresvergleich um 13,7% zurück (Ju
ni — 1 8 , 5 % ) . Selbst w e n n man für die 
zwei te Jahreshälf te einen Expor te in 
b ruch (etwa — 5 0 % ) unterstel l t , so 
dür f te der Ausfal l höchstens 4 Mrd , S 
erre ichen (weniger als 1 % des öster
re ichischen Gesamtexpor ts) Auf
g rund der überdurchschn i t t l i ch engen 
Ver f lechtung mit Jugoslawien dürf te 
die Steiermark von diesem Rückgang 

Strukturdaten zu Übersicht 1 
Österreichs Außenhandel 
mit Jugoslawien 

Expor t I m p o r t 

Mrd S 

1980 7 4 2 6 

1990 12 4 6 4 

Antei le an Ös te r re ichs 

Gesamtex- bzw - i m p o r t 

in % 

1970 4 6 1 4 

1980 3 3 0 8 

1989 2 1 1 2 

1990 2 7 1 2 

Ante i le der Tei l republ iken an 

Ös te r re ichs Jugoslawienex-

b z w - import 1990 in % 

Slowenien 39 0 3 8 6 

Kroatien 2 1 7 14 6 

Serbien 24 9 3 2 1 

Bosnien-Herzegowina 9 3 12 0 

Andere 5 1 2 7 

Jugos lawien- Gesamt in ipor t 

e x p o r t der Jugoslawiens 

O E C D 

Marktante i le Ös te r re ichs in % 

1980 6 90 3 59 

1989 7 19 4 52 

1990 8 02 5 69 

mehr als andere Bundesländer betrof
fen se in . •.' 
.... E r g ä n z t . . und unters tü tz t wird 
Österre ichs Außenhandel d u r c h Di
rekt invest i t ionen (Joint Ventures) . Die 
Gesamtzahl der Österreichischen Di
rekt invest i t ionen in Jugoslawien dürf
te nach .einer.Statistik des österre ichi 
schen Wir tschaf tsmin is ter iums Ende 
1990 .500 Unternehmen. , -r . ;überwie
gend des Dienst le is tungssektors — 
umfassen . (etwa 18% der gesamten 
Joint Ventures in Jugoslawien)'. '-

Ende .1990. war Jugoslawien im 
Westen brut to m i t . . insgesamt 
16,5 Mrd . S verschuldet , in Österre ich 

Said en im Waren- Abbildung 1 
hanc el und Fremdenverkehr 
mit Jugoslawien 
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O S T E U R O P A H I L F E 

Orientierungsgrößen für die Osteuropa-Hilfe Übersicht 1 

Leis tungen 

Pro Jahr Für 4 Jahre 

Marshall-Pian 

Leis tungen der USA 

Z u laufenden Preisen 

Mrd S 

l n % des BIP der USA 

Zu Preisen von 1989 

M r d S . . . . 

In % des BIP der USA bzw Westeuropas 

In % des BIP der OECD 

Rahmen für Osteuropa-Hilfe 

Nach „Leistungsfähigkei t des Westens" 

En tsp rechend d e m Marshall-Plan 

1% bis 1 5% des BIP Westeuropas 

Nach „Bedarf der Empfänger länder" 

ECE-Schätzung 

2% des BIP Osteuropas 

En tsprechend den Le is tungen an EG-Nots tandsreg ionen 

l n % des BIP der EG 1989 

„deutschlandspezi f ischen", v o r n e h m 

lich sozialpol i t ischen Leistungen von 

95 Mrd DM verble iben 58 Mrd. DM 

(35 Mrd $, 2,2% des westdeutschen 

BIP), überwiegend als Investit ionshilfe 

für die DDR 

Diese Indikatoren lassen den 

Schluß zu, daß eine er fo lgreiche Re-

s t ruk tu r ie rung der Volkswir tschaf ten 

Osteuropas (ohne UdSSR) über einen 

längeren Zei t raum eine Unters tü tzung 

von 5 bis 10 Mrd $ pro Jahr benöt igt , 

ergänzt frei l ich um wei t re ichende Ka

pitaltransfers zu Mark tkondi t ionen für 

Invest i t ionen 

D i e O s t e u r o p a - H i l f e des Westens 

Die west l ichen Industr iestaaten 

(G 24 — Gruppe von 24 Ländern) 3 ) 

haben aufgrund einer Studie der EG-

Kommiss ion („Scoreboard of G 24 

Assistance" vom 1 Juni 1991) den 

sechs osteuropäischen Ländern (oh

ne UdSSR) bis Mit te 1991 Hilfe in der 

3 1 12,4 

1 bis 1 5 ca 6 5 

16 4 65 4 

0 3 1 2 

0 1 0 4 

Mrd $ 

16,4 65 4 

56 b is 85 226 bis 338 

4 8 19 2 

10 bis 12 3S bis 50 

23 92 

0,5 2 

Höhe von 31 Mrd $ (24,7 Mrd ECU) 4 ) 

zugesagt Einschließlich der Kredite 

des internat ionalen Währungsfonds 

und der Weltbank ergibt dies 

40,4 Mrd $ Außerdem müssen die 

Leistungen der staatl ichen Gläubiger 

(des „Pariser Clubs") berücks icht ig t 

werden : die (schri t tweise) St re ichung 

von 50% des Gegenwar twer tes der 

staatl ich garant ier ten Schulden Po

lens (Stankovsky, 1991) - in der EG-

Darstel lung sind sie mit 16.5 Mrd. $ 

ausgewiesen — sowie eine Umschul 

d u n g von Teilen der bulgar ischen Fäl

l igkeiten (1,8 Mrd $) 5 ) Von den Lei

s tungen der „Osteuropa-Bank" (Euro

pean Bank for Reconst ruc t ion and 

Development — EBRD) werden erst 

die künf t igen Ausle ihungen berück

sicht igt (bis Mitte 1991 hat die EBRD 

noch keine Kredite vergeben) und 

nicht berei ts die Ze ichnung des Kapi

tals ( insgesamt 10 M r d ECU) 

Eine Aufg l iederung der Hi l fszu

sagen der G 2 4 zeigt, daß nur knapp 

ein Drittel (9,1 Mrd. $) des Gesamt

betrags (31 Mrd $) auf Z u w e n d u n 

gen („Geschenke") , zwei Drittel 

(21,9 Mrd. $) h ingegen auf Kredi te 

und Garantien entfal len Fast die Hälf

te dieses Betrags (10,8 Mrd $) sind 

Expor tk red i te die aufgrund von 

OECD-Vere inbarungen („Arrange

ment " ; OECD. 1990) zu marktüb l i 

chen Bedingungen vergeben werden 

müssen (Zinssatz derzei t rund 10%) 6) 

Zu .Sonderkond i t ionen" 7 ) wu rden im 

Rahmen der Leistungen der G 24 Kre

di te von 11 Mrd $ zugesagt 

Als Osthi l fe weist die Stat ist ik der 

G 24 alle Zusagen (pledges, c o m m i t -

ments) aus Angaben über d ie tat

sächl ich erbrachten Leistungen (dis-

bursements) lagen nur für einige 

G 2 4 - L ä n d e r vor Bis 21 Mai 1991 

wurden v o m gesamten Zusagevolu

men tatsächl ich 13 1 % für Zuwendun

gen, 9,7% für Kredi te und Garantien 

(im Durchschni t t 11,1%) von d e n Be

r ichts ländern geleistet 8 ) Hochgerech

net auf die Gesamtleistung de r G 24 

ergibt dies tatsächl ich erbrachte Zu

wendungen von 1,2 M r d $ und Kredi

te und Garantien von 2,1 Mrd $ (da

von etwa die Hälfte zu marktübl ichen 

Bedingungen) . Kräf t ige Finanzhilfe 

gewährten somit b isher nur d ie inter

nationalen Finanzierungsorganisat io

nen, die Weltbank u n d der Internatio

nale Währungsfonds 

Diese als Hil fsleistungen f ü r die 

Transformat ion Osteuropas ausge

wiesenen Kredite (Zusagen 20 M r d $, 

tatsächl iche Leistungen 2 M r d $) 

können den staat l ich garantierten 

Kredi ten der west l ichen Industr iestaa

ten von 48,5 Mrd $ 9 ) gegenüberge

stellt w e r d e n , die den alten Regimes 

in Osteuropa (ohne UdSSR) v o n den 

west l ichen Industr iestaaten b is Ende 

1989 gewähr t w u r d e n Für e inen er

hebl ichen Teil d ieser Kredite wurden 

(vor allem in den s iebziger und frühen 

achtziger Jahren — bis zur Verschär

fung des OECD-Arrangements" ) 

3 ) M i t d e r K o o r d i n a t i o n d e r O s t e u r o p a - H i l f e w u r d e 1 9 8 9 i n e i n e m B e s c h l u ß d e s G i p f e l t r e f f e n s d e r G 7 d i e E G - K o m m i s s i o n b e a u f t r a g t , n a c h d e m d ie O E C D d i e s e r 

A u f g a b e n i c h t r e c h t z e i t i g n a c h g e k o m m e n w a r . M i t t l e r w e i l e h a t d i e O E C D e i n e A b t e i l u n g f ü r O s t e u r o p a ( C e n t r e f o r C o o p e r a t i o n w i t h E u r o p e a n E c o n o m i e s in T r a n 

s i t e n ) u n d ( i m D e z e m b e r 1 9 9 0 ) e i n s p e z i e l l e s P r o g r a m m f ü r d i e L ä n d e r d i e s e r R e g i o n ( P a r t n e r s i n T r a n s i t i o n — PIT] g e s c h a f f e n {OECD 1 9 9 1 ) G 2 4 u m f a ß t d i e s e l 

b e n L ä n d e r w i e d i e O E C D 

") U m r e c h n u n g s k u r s : 1 2 5 S j e E C U 

5 ) D i e f r ü h e r e n U m s c h u l u n g e n f ü r J u g o s l a w i e n s i n d in d e r A u f s t e l l u n g d e r G 2 4 o f f e n b a r d e s h a l b n i c h t e n t h a l t e n w e i l n u r L e i s t u n g e n s e i t d e m Z e i t p u n k t d e r A u f 

n a h m e k o o r d i n i e r e n d e r M a ß n a h m e n d u r c h d i e G 2 4 e r f a ß t w e r d e n 
e ) D i e O s t s t a a t e n w e r d e n i m O E C D - „ A r r a n g e m e n t " f ü r E x p o r t k r e d i t e i n d i e K a t e g o r i e III ( . r e i c h e " L ä n d e r ) e i n g e r e i h t E x p o r t s t a a t e n m i t e i n e m n i e d r i g e n Z i n s n i v e a u 

s i n d b e r e c h t i g t „ C o m m e r c i a l I n t e r e s t R e f e r n c e R a t e s " ( C I R R — d i e s i c h in d e r R e g e l a n d e n Z i n s s ä t z e n f ü r f ü n f j ä h r i g e S t a a t s a n l e i h e n o r i e n t i e r e n ) a n z u w e n d e n 

D i e Z i n s s ä t z e d e s V e r f a h r e n s d e r O e s t e r r e i c h i s c h e n K o n t r o l l b a n k w e r d e n a ls m i t d e n C I R R - S ä t z e n k o n f o r m a n e r k a n n t D e r z e i t v e r h a n d e l t d i e O E C D d a r ü b e r f ü r 

L i e f e r u n g e n v o n U m w e l t s c h u t z e i n r i c h t u n g e n a n d i e O s t s t a a t e n E x p o r t k r e d i t e z u E n t w i c k l u n g s h i l f e - K o n d i t i o n e n ( S o f t L o a n s ) z u e r m ö g l i c h e n w a s b i s h e r n i c h t z u 

l ä s s i g w a r 

1 ) D e r ö s t e r r e i c h i s c h e S t a b i l i s i e r u n g s k r e d i t an B u l g a r i e n w u r d e a l l e r d i n g s z u M a r k t z i n s s ä t z e n g e w ä h r t ( vg l w e i t e r u n t e n ) 
6 ) E i n e A u f g l i e d e r u n g n a c h G e b e r l ä n d e r n z e i g t , daß G r o ß b r i t a n n i e n z w a r n u r m i t g e r i n g e n L e i s t u n g e n a b e r r a s c h g e h o l f e n h a t Japan u n d d i e U S A h i n g e g e n h o h e 

H i i f s b e t r ä g e z u g e s a g t , j e d o c h b i s h e r n u r w e n i g d a v o n g e l e i s t e t h a b e n I h r e — m ä ß i g e n — G e s c h e n k z u s a g e n h a b e n n u r I r l a n d (1 Mi l l E C U ) u n d A u s t r a l i e n v o l l k o m 

m e n e r f ü l l t A u s d e r S i c h t d e r E m p f ä n g e r l ä n d e r e r h i e l t e n P o l e n u n d R u m ä n i e n d e n g r ö ß t e n T e i l d e r Z u s a g e n ( e t w a e i n D r i t t e l ) , B u l g a r i e n h i n g e g e n w e n i g e r a ls 1 % 

'") G a r a n t i e r t e K r e d i t e d e r B a n k e n g a r a n t i e r t e H a n d e l s k r e d i t e s o w i e K r e d i t e . a n d e r e r K r e d i t g e b e r " ( u n t e r d i e s e r P o s i t i o n w e r d e n z u m T e i l U m s c h u l d u n g e n ver 

b u c h t , OECD 1990) 
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S O L A R M O B I L E 

reicht das E lek t romobi l sowohl in der 

Energie- als auch in der Schadstof fb i 

lanz keine besseren Werte als ein 

Kraf t fahrzeug mit Verb rennungsmo

tor {Hiess — Streicher etal, 1991) 

„Echte Solarmobi le h ingegen, die 

ihren Bet r iebsst rom aus der PV-Anla-

ge an Bord des Fahrzeugs beziehen 

oder deren Batterien ausschließlich 

an stat ionären PV-Anlagen aufgeladen 

werden und sich so emissionsfrei mit 

Energie versorgen, s ind — auch im 

Sinne der Kreislaufwirtschaft — opt i 

male Verkehrsmit te l . 

Der vor l iegende Gesetzesantrag 

sieht vor, daß die PV-Anlagen laufend 

S t r o m ins öffent l iche Netz einspeisen, 

die Batter ieauf ladung im Gegenzug 

dazu jederzeit aus dem St romnetz er

fo lgen kann Für die öko log ische Wir

kung der Förderung von Solarmobi len 

ist daher die al lgemeine St romversor

gungslage zum Zei tpunkt der S t r o m 

einspeisung bzw. der Batter ieaufla

dung entscheidend 

Wird die Batterie am öffent l ichen 

S t romnetz aufgeladen, entsprechen 

die öko log ischen Folgen des „Solar-

mobüs" jenen eines zusätzl ichen 

St romverbrauchers Nach dem Margi-

nal i tätsprinzip ist einem zusätzl ichen 

(marginalen) St romverbraucher die 

dafür er forder l iche (marginale) 

S t romerzeugung — hinsicht l ich Ener

g ieumwandlung und Schadsto f femis

s ionen, Verbrauch natürl icher Res

sourcen und Gefährdungspotent ia l — 

mit den Werten des letzten zuge

schal teten St romerzeugers zuzuord 

nen. Diese Auftei lung soll te im euro

päischen S t romverbund gesehen 

werden , also einschließlich der Braun

kohlekraf twerke und Atomkra f twerke , 

die fal lweise für Österre ich St rom 

produzieren 

Somit ist die öko log ische Bilanz 

des „Solarmobils" als S t romverbrau

cher in den Sommermonaten — in 

Zei ten der „S t romschwemme" — 

günst iger als zu Spätzenbelastungen 

des S t romverbunds im Winter Umge

kehrt dazu verhält sich die PV-Anlage 

als S t romerzeuger : Große S t r o m 

nachfrage ergibt eine hohe öko log i 

sche Effizienz, ein St romüberschuß 

hingegen eine niedrige Belastet wi rd 

die öko log ische Bilanz neben saison

bedingten St romspi tzen auch durch 

tägl iche Spitzen. Aussagekräf t ige 

Werte ließen sich nur mit exakten 

Ze i tmus te rn von Batter ieauf ladung 

und S t romerzeugung ermit te ln, dazu 

fehlen derzei t al lerdings die en tspre

chenden Erfahrungen 

Sind S t romerzeugung und S t r o m 

verbrauch zeit l ich voneinander unab

hängig, so scheint eine Verknüpfung 

der Förderung von Elekt romobi len 

mit der Anschaf fung von PV-Anlagen 

wenig z iel führend Daher erhebt sich 

die Frage, ob Elektromobi le und PV-

Anlagen grundsätz l ich aus öko log i 

schen Über legungen zu fördern sind 

Charakter ist isch fü r den Betr ieb 

von Elekt romobi len ist, daß die mit 

der Energ ieumwandlung ents tehen

den Umwel tp rob leme den Einsatzort 

Die ökologische Wirkung der 

Förderung des „Solarmobils" hängt 

von der Stromversorgungslage zum 

Zeitpunkt der Batter ieauf ladung und 

der Stromeinspeisung aus 

photovoltaisehen Anlagen ins 

öf fent l iche Netz ab. Wenn 

Stromerzeugung und -verbrauch 

zeit l ich voneinander unabhängig sind, 

scheint es wenig ziel führend, die 

Förderung von Elektromobilen mi t der 

Anschaffung von PV-Anlagen zu 

verknüpfen. 

des Fahrzeuges nur marginal belasten 

(etwa nur durch Fernver t ragung der 

zusätzl ichen Abgase aus kalor ischen 

Kraf twerken) In hoch belasteten Bal

lungsräumen könnten daher Elekt ro

mobi le die Luf t - aber auch die Lärm

situation verbessern Hier muß jedoch 

stets die Frage nach öko log isch wir

kungsvol len Lösungen gestel l t wer

den. Gemessen an der Energie- und 

Schadstof fb i lanz erbr ingen öf fent l i 

che Verkehrsmit te l (Schienenfahrzeu

ge, Ober le i tungsbusse) günst igere 

Werte als bat ter iebetr iebene Elekt ro

mobi le, die ja im öko log isch sch lech

testen St romversorgungsfa l l Kfz mit 

Verb rennungsmotoren gleichzuset

zen wären Im Durchschni t t s ind im 

Kfz-Personenverkehr die Emissionen 

pro Personenki lometer an Kohlen-

monox id 155mal an St ickox iden 4mal 

und Kohlenwaserstof fen 37mal so 

hoch wie im Schienenverkehr {Bollin
ger ~ Ellwanger 1988) Die ta tsäch

lich den E lek t romobi len zurechenba

ren Emissionswerte bleiben frei l ich — 

en tsprechend der durchschni t t l i chen 

St romversorgungss i tuat ion eines Jah

res — wesent l ich unter diesen Wer

ten Belastet wi rd die öko log ische Bi

lanz des E lek t romobi ls durch den 

Verkehrsf lächenbedarf sowie die Alt

fahrzeug- und Bat ter ieentsorgung Al

so ist es wesent l ich, ob das Elekt ro

mobi l ergänzend zu einem o d e r an

stel le eines „konvent ionel len" K fz ge

kauft wi rd 

Im Hinbl ick auf erneuerbare Ener

gie sowie geringe Umwel tbelastung 

fü r die S t romerzeugung sind PV-Anla

gen auf der Basis kristal l inen und 

amorphen Sil iciums sehr güns t ig zu 

beurtei len, jedoch besteht n o c h ein 

erhebl icher technischer Entwick

lungsbedarf (DIW, 1991) Der Einsatz 

von PV-Systemen umfaßt zur Ze i t im 

wesent l ichen den Kleingerätebereich 

(Rechner, Uhren) sowie netzferne 

Verbraucher (Signalanlagen, K o m m u 

nikat ion, Be leuchtung) und er leichtert 

hier das Bat ter ieproblem (Entsor

gung). Mit hohen öf fent l ichen Förde

rungen forc ieren derzei t verschiede

ne Länder die Err ichtung leistungsfä

higer netzgekoppel ter PV-Anlagen 

D e r z e i t noch geringe 
ö k o n o m i s c h e Ef f i z i enz 

Im Sinne einer hohen ö k o n o m i 

schen Effizienz umwel tpol i t ischer 

Maßnahmen sind v o m Umweltschutz 

vorgegebene Ziele mi t minimalen Ko

sten für die Volkswir tschaft zu errei

chen und ungünst ige Nebenwirkun

gen auf andere Ziele der Wir tschaf ts

poli t ik zu vermeiden. Weiters hat eine 

ö k o n o m i s c h eff iziente Umwel tmaß

nahme einen dauerhaften Anre iz für 

Innovat ionen auf d e m Gebiet der 

technisch-organisator ischen Lösung 

von Umwel tp rob lemen zu geben 

{Sprenger, 1984) Der Einsatz öf fent l i 

cher Mittel für die Umweltsanierung 

erweist s ich v o m ökonomischen 

Standpunkt aus zumeis t als n ich t op

t imal (Bayer - Puwein - Onz, 1986) 

Aus der Förderung von Solarmo

bilen erwachsen d e m Bund Kos ten in 

Form entgangener Einnahmen aus 

Umsatzsteuer, die Subvent ionierung 

der PV-Anlagen geht zu Lasten ande

rer Förderungen des Umwel t fonds 

oder er forder t eine A u f s t o c k u n g sei

ner Mittel In beiden Fällen gilt es zu 

über legen, ob die gestel l ten Ziele ver

gleichsweise kostengünst iger erreicht 

werden könnten 

Zur Verbesserung der Umwel ts i 

tuat ion in den Bal lungszentren bieten 

elektr isch bet r iebene öf fent l iche Nah

verkehrsmi t te l öko log isch günst igere 

Voraussetzungen als Elektromobi le 

Aussagen über die ö k o n o m i s c h e Effi-
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A U S W I F O G U T A C H T E N 

Kennzahlen der Arbeitsmarktpolit ik ; Übersicht 1 

Schweden Öster re ich 

Ausgaben für akt ive Arbeilsmarfctpolif i fc in % des BIP 1989 1 8 0 3 

Relat ion Ausgaben für Versorgung zu Ausgaben für aktive Politik 1989 0 4 3 4 

Ausgaben für akt ive und passive Arbe i tsmarktpo l i t ik 

B r u t t o . in % des BIP 1989 2 5 1 3 

Net to (Bru t to minus Lohnsteuer ) 1 ] in % des BIP 1989 1 8 2 ) 1 3 

Arbe i tsmark tpo l i t i sche Programme 

Tei lnehmer in % des Arbei tskräf tepotent ia ls 1989 6 2 

Tei lnehmer im Jahresdurchschni t t in % des Arbei tskräf tepoten l ia ls 1989 3 1 

Schulungste i lnehmer Fälle 1989 97 000 32 500 

Arbe i ts losengeld 1 ] in % des B r u t t o e i n k o m m e n s 1990 90 40 

Höchs tes Arbe i ts losengeld pro Tag ' ] in S 1990 950 375 

Höchstdauer des Bezugs von Arbe i ts losengeld 3 ) W o c h e n 1990 60 30 

Personal der Arbe i tsmark tverwal tung 

Arbe i tsmark tserv ice . . . . 1989 5 200 1 200 

Arbe i tsmark t ins i i tu te (AMI) 1989 2 000 -
Landesarbei tsämter 1969 1 700 700 

Zentrale 1989 500 100 

Offene Stel len: Zugange 1989 750 000 260 000 

Durchschni t t l i che Laufzeit Tage 1989 23 54 

Arbei ts lose: Zugänge 1989 350 000 500 000 

Durchschn i t t l i che Laufzeit Tage 1989 85 105 

Arbe i ts losenquote in % der Erwerbstät igen 1990 1 6 4 7 

') Schweden Arbe i ts losengeld u n d Unterhal tsbeihi l fen s ind voll vers teuerbar — '"] Schätzung - 3 Schweden Siedl 
keine Notstandshi l fe vor 

Budgets) verstärkt den Leitern der Ar
beitsämter zu übertragen Diese Stra
tegie ermöglicht eine bessere Anpas
sung an die lokalen Erfordernisse 
Die Erfahrungen mit der Dezentrali
sierung werden in Schweden sehr po
sitiv beurteilt 

Eine dezenliale Organisation mit 
hoher Autonomie verlangt eine ent
sprechende Etfizienzkontiolle Das in 
Schweden praktizierte „Monitoring-
System" ist nachahmenswert Die Ef
fizienz der Ai beitsämter (ähnlicher 
Ausgangslage) wird mit einer Vielzahl 
von Indikatoren verglichen Eine der 
wichtigsten Kennzahlen ist etwa die 
Dauer der Arbeitslosigkeit, bis eine 
Vermittlungs-, Ausbildungs- oder Ar-
beilsbeschaffungsmaßnahme gesetzt 
wird 

Schweden verfügt über ein dichtes 
Netz regionaler Arbeitsämter (auf Ge
meindeniveau), neben für größere 
Städte typischen Sonderarbeitsämtern 
(z B füi Techniker) Gemäß einer 
schwedischen Studie arbeiten die klei
nen und die mit EDV ausgestatteten 
Arbeitsämter vergleichsweise effizien
ter 

Ar b e i t sma i k tpo Ii t i s che 
I n s t r u m e n t e 

Das Arbeitsmarktservice gilt als 
Kern der schwedischen Arbeilsmarkt-
politik. Beschäftigung hat immer Vor
rang vor Versorgung Für das Arbeits-
marktservice wurde ausreichend Geld 
und Personal zur Verfügung gestellt. 
(Evaluieiungsstudien haben gezeigt, 

daß die Dauer der Arbeitslosigkeit 
zurückgeht, wenn sich die Arbeits-
vermittler und -berater länger mit 
einem Arbeitslosen beschäftigen kön
nen ) 

Angesichts der infolge der Melde
pflicht zahlreichen Vermittlungsange
bote sowie der Ausbildungs- und Ar
beitsbeschaffungsmaßnahmen ist eine 
Ablehnung durch den Arbeitslosen 
k a u m zu begründen I m Hinblick auf 
die Zumutbarkei t eines Arbeitsplatzes 
sind die Richtlinien der schwedischen 
Arbeitsmarkt Verwaltung ziemlich 
stt eng 

In Schweden stehen fast 100 Ar
beitsmarktinstitute mit Arbeitsbera
tern, Psychologen, Ärzten und Sozial-
beratein für die Eingliederung von 
Personen mit besonderen Problemen 
zur Verfügung und tragen wesentlich 
zum Abbau der Langzeitarbeitslosig
keit bei. 

Die Meldepilicht der offenen Stel
len erleichtert in Schweden die Ver
mittlungstätigkeit wesentlich Freilich 
wird nicht geahndet, wenn diese An
ordnung nicht befolgt wird, doch han
deln ihr kaum Unternehmen zuwider. 
Daher ergeben die den Arbeitsämtern 
gemeldeten offenen Stellen ein um
fassendes Bild des Arbeitsmai ktes in 
Schweden Das erleichtert nicht nur 
die Vermittlungstätigkeit, sondern 
auch die berufliche Orientierung der 
Ausbüdungsmaßnahmen 

Zentren für Weiterbildung 
(AMU) bieten eine Ausbildung nach 
dem Baukastensystem an, die sich 

nach individuellen Wünschen gestal
ten läßt. Die Kombinat ion von be-
rufsspezifischen und allgemeinen Fä
higkeiten kann weitgehend selbst ge
wählt weiden. 

Regelmäßige Follow-up-Studien 
über den beruflichen Werdegang der 
Ausgebildeten erleichtern die Schu
lungsplanung, die sich an den Erfolgs
quoten orientiert Derzeit wird auf
grund der Ergebnisse dieser Untersu
chungen z B die Ausbildung in Pfle-
geberufen (Alten- und Kinderbetreu
ung) forciert und jene in Büroberufen 
zurückgedrängt 

Positive Erfahrungen machte 
Schweden mit „flexiblen Lohnbeihil
fen" (an Betriebe oder Institutionen) 
zur Eingliederung von Arbeitslosen 
Ihre Höhe variiert je nach Arbeitsfä
higkeit bzw Behinderung des Arbeit
suchenden Das ermöglicht eine effi
zientere Verwendung der finanziellen 
Ressourcen 

E i n k o m m e n spol i t ik 

In Schweden löste das Zerfallen 
zentraler Lohnverhandlungen eine 
Lohn-Piers-Lawine aus. Daraus kann 
geschlossen werden, daß koordinierte 
Lohn. Verhandlungen ein effizientes 
Ins t rument gegen eine Lohn-Preis-
Spirale — die meist in eine Restrik
tionspolitik mündet — sind 

Schweden verfolgt eine solidari
sche Lohnpolitik, („gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit") Löhne sollen nicht 
nach der Ertragskraft der Unterneh
men (wie in Österreich) differenziert 
werden, sondern nach der Art der Tä
tigkeit Un te rnehmen mit geringe] 
Produktivität werden also nicht durch 
niedrige Löhne unterstützt, sondern 
durch relativ hohe Löhne unter 
Druck gesetzt. Damit steigt das Risiko 
der Arbeitslosigkeit durch Schließung 
unproduktiver Unternehmen. Ande
rerseits fördert diese solidarische 
Lohnpolit ik Unte rnehmen mit hoher 
Produktivität — die niedrigere Löhne 
zahlen müssen, als ihnen aufgrund 
ihres Erfolges zumutbai wäre Sie 
können so rascher expandieren und 
ihre Beschäftigung ausweiten 

Die solidarische Einkommenspoli
tik hat den Strukturwandel in Schwe
den erleichtert: Die Abwanderung in 
andere Branchen wurde nicht etwa 
durch weit überdurchschnitt l iche 
Löhne in der Weift- und Stahlindu
strie behindert Allerdings bedarf 
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K E N N Z A H L E N Z U R W I R T S C H A F T S L A G E 

Industrie 

1988 1989 1990 1990 1991 1991 

IV Qu l Qu II Mai Juni Juli A u g u s t 

Veränderung gegen das Vor jahr ir % 

Vor le is tungen + 8.4 + SS + 6 5 + 7 2 + 0 7 + 1 0 + 2 6 + 1 1 - 0 6 

Für die Nahrungs- und Genußmi i te lb ranchen + 6 6 + 4 1 + 12 5 + 1 7 4 + 0 1 + 1 1 0 + 18 6 + 6 3 - 3 7 

Für die Texl i l - und Lederbranchen + 1 1 + 3 0 + 7 8 + 4 6 - 2 1 - 3 5 - 4 1 - 1 1 - 8 1 

Für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 1 0 8 + 4 4 + 5 6 + 7 4 + 2 7 + 4 3 + 7 2 + 3 3 + 1 6 

Für die Chemie + 12 3 + 7 1 - 2 1 + 2 0 + 1 6 + 0 0 + 3 7 - 2 5 - 6 1 

Für die Ste in- und Glaswarenprodukt ion + 7 9 + 2 4 + 5 0 + 1 6 6 - 12 8 4 6 + 4 8 - 1 0 5 - 1 6 5 

Für die Grundmeta l lverarbe i tung + 0 9 + 1 9 - 6 8 - 3 6 4 0 - 5 4 + 1 0 - 4 7 + 2 5 

Für die Technische Verarbei tung + 105 + 9 9 + 1 0 6 + 8 7 + 2 1 + 0 2 - 0 6 + 1 0 - 0 6 

.Für die Bauwir tschaf t . + 11 1 + 6 8 + 3 5 + 4 4 - 0 9 + 1.3 + 0 9 - 1 6 + 2 1 

Für sonst ige Wir tschaf tsbere iche + 6 6 + 6 6 + 1 1 6 + 1 3 3 + 1 9 + 5 5 + 102 + 103 + 5 0 

Ausrüs tungs invest i t ionen + 6.2 + 5 4 + 1 3 3 + 8 5 + 5 9 - 0 8 + 5 7 - 1 1 3 + 8 8 

Fahrzeuge . . + 1 6 4 -11 7 + 2 4 9 + 9 7 + 12 2 - 1 5 - 3 5 + 3 8 + 51 1 

Maschinen und Elekt rogeräte + 3 0 + 6 2 + 15 1 + 9 5 + 6 9 - 4 7 + 2 6 - 1 7 5 + 1 1 

Sonst ige + 1 2 3 + 12 3 + 2 8 + 4 3 - 0 0 + 1 4 2 + 23 9 + 3 0 + 7 2 

K o n s u m g ü t e r + 0 4 + 6 t + 6 8 + 6 9 + 4 5 + 3 5 + 0 6 + 2 0 + 1 4 

Verbrauchsgü te r + 1 6 + 5 4 + 6 8 + 8 7 + 7 7 + 6 7 + 4 2 + 6 8 + 3 8 

Kurz leb ige Gebrauchsgüte r 2 8 + 2 0 + 2 2 + 0 2 - 2 0 - 1 3 - 4 1 - 3 8 - 1 8 

Langlebige Gebrauchsgüte r + 2 7 + 143 + 1 3 9 + 1 2 3 + 7 4 + 3 2 — 0 7 + 0,5 - 1 2 

Industr ie insgesamt (ohne Energ ieversorgung) + 6 0 + 6 5 + 7,8 + 7 4 + 2 5 + 1 2 + 2 7 - 1 4 + 1 8 

Nicht arbe i ts täg ig bereinigt . . + 6 4 + 5 8 + 8 1 + 6 9 + 0 9 + 1 3 - 6 8 + 3 7 + 6 0 

Teilweise arbei ts tägig bereinigt (7 : 3) + 6 2 + 6 3 + 7 7 + 7 3 + 2 0 + 1 2 0 1 + 0 2 + 3 ! 

Produkt iv i tä t pro Kopf + 8 3 + 5 7 + 6.1 + 6 5 + 2 3 + 1 7 + 3 3 - 0 5 

Produkt iv i tät pro S t u n d e . . + 8 3 + 6 0 + 6 6 + 6 9 + 3 6 + 2 8 + 4 2 + 0 8 

Auf t ragse ingänge (ohne Maschinenindustr ie) + 1D2 + 9 3 + 3 1 + 2 5 - 0 6 + 3 1 - 5 7 + 8 2 + 16 8 

Auf t ragsbestände (ohne Maschinenindustr ie) + 8 8 + 160 + 7 3 - 1 2 + 0 4 3 1 — 5 3 - 3 6 - 1 4 

Bauwiitschaft 

1 388 1989 1990 1990 1991 1991 

IV Qu I Qu II Qu Mai Juni Juli A u g u s t 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Produktionswen /nominell) + 6 7 + 3 6 + 9 9 + 1 0 0 + 1 3 + 13 8 + 13 5 + 11 0 

Hochbau + 1 2 3 + 2 0 + 9 5 + 1 2 7 + 5 3 + 1 5 8 + 13 1 + 1 4 4 

Tiefbau + 0 1 + 5 3 + 8 2 + 5 4 - 4 6 + 13 9 + 113 + 1 0 9 

Sösertäft /gfe _ 1 4 + 1 8 + 4,3 + 5 2 - 2 7 + 1,3 + 0 9 + 0 7 

Hochbau - 0 8 + 0 6 + 2 2 + 3 5 - 1 6 + 3 4 + 2 0 + 4 5 

Tiefbau - 3 1 + 3 6 + 4 3 + 4 6 - 8 2 + 0 4 + 0 1 + 1 4 

A u f t r a g s b e s t ä n d e . _ 5 3 + 1 2 + 7 9 + 5 4 + 1 4 9 + 16,3 

Innerhalb von 12 Monaten aufzuarbei ten - 2 1 + 0 9 + 8 6 + 3 0 + 12 3 + 1 0 7 

Preis index Hochbau + 3 2 + 3 6 + 4 3 + 5 5 + 7 2 + 6.1 

Wohnbau . . + 3 3 + 3 5 + 4 1 + 4 5 + 5 4 + 6 1 

Preis index Tiefbau + 1 9 + 2 6 + 3 0 + 2 8 + 3 6 + 3 6 

Straßenbau - 0 5 + 0 8 + 3 2 + 2 9 + 3 9 + 3 9 

Energiewirtschaft 

1988 1989 1990 1990 1991 1991 

IV Qu I Qu I! Qu Mai Juni Juli A u g u s t 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Forderung - 1,5 - 0.4 - 5 1 - 6 6 + 3 3 - 3 1 - 8 9 + 4 3 

Kohle - 3 2 7 - 3 0 + 1 6 4 + 5 0 - 7 4 - 4 8 - 1 7 5 - 1 0 6 

Erdö l + 1 0 6 - 1 5 - 0 8 - 1 8 9 + 12 5 - 0 5 - 5 9 + 5 1 

Erdgas + 7 4 + 4 7 - 2 7 - 9 0 + 9 2 + 1 5 + 6 4 + 2 9 

S t romerzeugung - 3 0 + 2 3 + 0 5 + 0 5 + 1 7 + 1 9 - 0 6 + 6 4 + 8 7 

Wasserkraf t - 0 5 - 1 1 - 1 0 1 - 2 8 - 0 7 - 4 8 - 1 1 7 + 7 5 + 1 2 0 

W i r m e k r a f t - 9 5 + 12 4 + 27 8 + 4 9 + 4 5 + 25 0 + 5 2 1 - 0 5 - 1 5 3 

Verbrauch - 2 8 + 2 2 + 4 9 + 1 2 + 8 2 + 6 5 

Kohle - 1 1 9 + 3 9 + 1 1 4 + 6 8 + 4 7 + 1B6 

Erdö l . Minera lö lprodukte - 1 2 + 0 1 + 4 3 - 3 9 + 8 4 - 1 8 

Treibstof fe + 6 f + 3 5 + 2 5 - 1 0 + 8 3 - 0 7 

Normalbenz in + 0 8 + 9 8 + 4 8 + 1 0 + 6 5 + 118 

Superbenz in + 1 5 - 1 8 - 4 3 - 6 8 - 1 3 + 1 2 

Dieselkraf tstof f + 1 3 4 + 6 6 + 7 8 + 2 9 + 1 8 3 - 6 9 

Heizöle . . - 1 2 0 - 6 3 + 1 1 - 1 8 9 + 8 1 - 4 6 

Gasöl für He izzwecke - 3 1 + 1 3 + 1 8 - 1 2 5 + 24.8 - 1 0 8 

Sonst ige Heizöle - 1 6 0 - 1 0 1 + 0 7 - 2 1 9 + 1.3 - 1 4 

Erdgas - 5 7 + 7 8 + 1 0 1 + 5 7 + 1 2 0 + 3 4 9 

Elekt r ischer S t r o m + 3 1 + 3 0 + 4 2 + 4 2 + 6 2 + 5 0 + 8 2 + 3 8 + 4 3 
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D E ' V I S - E N L I B E R A L I S I E R U N G 

s tungsverkehr schon seit 1959 von 

der Ant rags- oder Genehmigungs

pf l icht befreit waren (m Wertpapier-

bereäch w u r d e etwa der Kauf von 

nicht börsenot ie r ten Wertpapieren 

gestat tet Devisentermingeschäf te 

dur f ten für einen Zei t raum von über 

18 Monaten (vorher 12 Monaten) ab-

Seit Mit te der achtziger Jahre hat die 

Oesterreichische Nationalbank vier 

wesent l iche Schr i t te auf dem Weg von 

einer vergleichsweise starken 

Reglementierung zur vol lständigen 

Liberal isierung im Devisenverkehr 

gesetzt, 

geschlossen werden Da offene Devi-

senposi t ionen im Kredi twesengesetz 

1986 explizit geregelt worden waren 

(§ 14a) 3), wu rden die entsprechenden 

devisenrecht l ichen Verordnungen er-

satzlos gest r ichen. 

Die nächste Etappe der Liberal i

s ierung wurde im Februar 1989 abge

sch lossen {Lachs, 1989). Ihr Schwer

p u n k t betraf den langfr ist igen Kapital

verkehr : Alle Formen langfr ist iger In

vest i t ionen im Ausland sind -ohne Ge

nehmigung der OeNB mög l i ch 

(Grundstücke, Betei l igungen, Wer tpa

piere). Die '.alten Bes t immungen er

laubten* den [ Erwerb ausländischer 

L iegenschaf ten hur zur eigenen Ver

w e n d u n g und Direkt invest i t ionen im 

Rahmen einer langfr ist igen Ge

schäf tsbez iehung. 

Die Eigengeschäf te der .Banken 

unter l iegen sei ther keinen Beschrän-

kungen mehr, sofern sie im Einklang 

mit dem Kredi twesengesetz s tehen 

Öster re ich ische Unternehmen dür fen 

Kredi te in Fremdwährung o h n e 

Z w e c k b i n d u n g mit einer Mindestlauf

zeit von drei Jahren in Anspruch neh

men . Weitere Er le ichterungen be t ra 

fen den ; Reiseverkehr sowie Transak

t ionen im Zusammenhang mit Erb 

schaf ten, Schenkungen und Versiche

rungsgeschäf ten 

Mit Jänner 1990 änderte die OeNB 

das System der devisenrecht l ichen 

Bes t immungen grundsätzl ich. Das 

Devisengesetz aus d e m Jahr 1946 

(das auch heute wei terh in gilt) ist fü r 

den Kapitalverkehr mit dem Ausland 

v o m Verbotsgrundsatz geprägt : Alles, 

was nicht ausdrück l ich — durch 

K u n d m a c h u n g , o d e r Bescheid — er

laubt wi rd ist verboten (Lachs, 1990) 

Mit den neuen Best immungen wurde 

dieses Prinzip umgekehr t Die OeNB 

erteilte die generel le Bewi l l igung zur 

Durch fuhrung aller Geschäfte, sofern 

sie nicht ausdrückl ich aus dieser Be

wil l igung ausgenommen sind 

Beibehalten wurde im wesent l i 

chen die Bewi l l igungspf l icht für Wert

papieremissionen (parallel zum Wert

papieremissionsgesetz) durch Aus

länder im Inland durch Inländer im 

Ausland sowie für auf Fremdwährung 

lautende Schuldverschre ibungen im 

Inland Ebenfalls bewi l l igungspf l icht ig 

bl ieben die Kon to führung von inländi

schen Nichtbanken im Ausland (die 

Führung eines Fremdwährungskontos 

bei einer inländischen Bank wurde 

generell zugelassen), die Depotpf l icht 

für ausländische Wertpapiere (die nur 

über eine österre ich ische Bank er

worben werden dürfen) sowie die 

Kredi taufnahme von Nichtbanken im 

Ausland (die Aufnahme von F remd

währungskred i ten bei inländischen 

Banken ist er laubt) Aufgrund der ge

änderten Rechtslage schreibt die 

OeNB vor, weiche Daten Banken für 

die Legi t imierung von Devisenaus-

und Deviseninländern, die Fremdwäh

rungsguthaben (Konten, Depots) hal

ten, festzustel len haben 

Seit 4 November 1991 s ind nun 

auch die letzten Beschränkungen im 

Devisenverkehr aufgehoben {Lachs, 
1991) Zwar ist die devisenrecht l iche 

Genehmigungspfücht für Wertpapier

emissionen gefal len, jene aufgrund 

des Wertpapieremissionsgesetzes 4 ) 

besteht — zumindest vor läuf ig — 

weiterhin Die Legi t imierungspf l icht 

für Devisenausländer wurde dahinge

hend erwei ter t , daß auch Treuhänder 

die Identität ihrer ausländischen Kun

den of fenlegen müssen Das Recht 

etwa zur Führung eines Kontos bei 

einer ausländischen Bank ist mit der 

Pflicht verbunden, der OeNB devisen

stat ist ische Daten zu übermi t te ln Die 

Liberal isierung des Kapitalverkehrs 

setzt zur Erstel lung der Zah lungsb i 

lanzstatistik voraus daß das Bewil l i 

gungssystem durch ein entsprechend 

ausgebautes devisenstat ist isches 

Meldesystem ersetzt w i rd 

Grundsätzl ich bietet das Devisen

gesetz der OeNB weiterhin die ge

setzl iche Grundlage dafür, im Falle 

von „S tö rungen 1 reg lement ierend in 

den Kapitalverkehr einzugreifen 

K e i n e sprunghaften 
K a p i t a l b e w e g u n g e n in fo lge 

D e \ i s e i i l i b e r a l i s i e m n g 

Da den Liberal is ierungsschri t ten 

eine liberale Handhabung des Devi

senrechtes vorangegangen war, lö

sten sie keine nennenswerten 

sprunghaf ten Kapi ta lbewegungen 

aus. So war es Inländern de fac to 

schon seit Jänner 1990 mögl ich, na

hezu jedes Devisengeschäft über eine 

inländische Bank durchzuführen Le

digl ich für Fremdwährungsein lagen 

bewi rk ten die ge locker ten Devisenbe

s t immungen deut l ichere Umsch ich

tungen (Abbi ldung 1) 

Die Sicht- und Termineinlagen in

ländischer Nichtbanken in Fremdwäh-

Umfangreiche Kapitalbewegungen sind 

mit dem letzten Liberal isierungsschrit t 

unmittefbar nicht zu erwarten, da die 

meisten der nunmehr 

bewil l igungsfreien Transaktionen 

bereits vorher über österreichische 

Banken bzw aufgrund der l iberalen 

Handhabung der Bewii l igungspfl icht 

durchgeführt werden konnten. 

rung bei öster re ich ischen Banken 

st iegen von 25,6 Mrd . S (Dezember 

1989} auf 72,1 Mrd S (August 1991) 5), 

sie haben sich also in nur \% Jahren 

verdrei facht Die Bankenkundschaf t 

nutzte die Mögl ichkei t Zinsvortei le in 

anderen Währungen zu lukrieren., und 

nahm dafür Wechselkursr is iken in 

Kauf Da Fremdwährungsein lagen im 

Gegensatz zu Schil l ingeinlagen nicht 

mindestreservepfücht ig sind, ent

sprach diese Umschichtung auch 

d e m Interesse der Banken Der Antei l 

der Fremdwährungseinlagen an den 

gesamten Sicht- und Termineinlagen 

erreichte m i t 18,8% im August 1991 

seinen höchsten Wert In den Jahren 

1987 bis 1989 hatte er im D u r c h 

schni t t nur 6 3% bet ragen Der inter

nationale Rückgang der Geldmarkt -

Z i n s e n schwächte die Dynamik in den 

letzten Monaten ab, d e r Vorjahresab-

stand im August 1991 betrug j e d o c h 

noch immer + 3 2 5% 

Die Zunahme der Sicht- und Ter

mineinlagen in Fremdwährung von 

£ ) D i e o f f e n e D e v i s e n p ö s i t i o n i n e i n e r W ä h r u n g is t m i t 30%, j e n e a l le r W ä h r u n g e n m i t 50% d e s H a f t k a p i t a l s iimitiert 
a ) D a s n e u e K a p i t a l m a r k t g e s e l z w i r d v o r a u s s i c h t l i c h A n f a n g 1 9 9 2 in K r a f t t r e t e n 
s ) D e r i n S c h i l l i n g a u s g e w i e s e n e B e s t a n d a n F r e m d w a h r u n g s a k l i v e u n d - p a s s f v a ist auch v o n w e c h s e l k u r s b e d i n g t e n B e w e n u n g s ä n d e r u n g e n b e e i n f l u ß t 
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P E N S I O N S - V E R S I C H E R U N G I N Ö S T E R R E I C H 

Erwerbsunfähigkei ls- und vorzeitige Alt 
Pensionsversicherung der Unselbständigen 

e i spension Übersicht 1 

Erwerbsunfäh ig kei tspensionen Vorzei t ige A l terspens ionen 

Stand Veränderung gegen das Vorjahr Jahresdurch Veränderung gegen das Vor jahr 
Dezember Absolut In % schni t t Abso lu t l n % 

1970 261 137 - 3 843 - 1 5 52 004 - 370 - 0 7 

1971 256 380 - 4 757 - 1 8 51 395 - 609 - 1 2 

1972 252 027 - 4 353 - 1 7 50 553 - 842 - 1 6 

1973 246 951 - 5 076 - 2 0 49 149 - 1 404 - 2 8 

1974 242 477 - 4 474 - 1 8 49 359 + 210 + 0 4 

1975 239 278 - 3 199 - 1 3 50 500 + 1 141 + 2 3 

1976 237 477 - 1 801 - 0 8 51 532 + 1 032 + 2 0 

1977 236 184 - 1 293 - 0 5 51 326 - 206 - 0 4 

1978 235 739 - 445 - 0 2 51 975 + 649 + 1 2 

1979 237 341 + 1 602 + 0 6 54 105 + 2 130 + 4 0 

1980 238 564 + 1 223 + 0 5 59 927 + 5 822 + 1 0 7 

1981 241 447 + 2 883 + 1 2 69 968 + 10 041 + 1 6 7 

1982 245 746 + 4 299 + 1 7 80 678 + 10710 + 15,3 

1983 251 109 + 5 363 + 2 1 91 602 + 10 924 + 1 3 5 

1984 259 117 + 8 008 + 3 1 98.926 + 7 324 + 7 9 

1985 268 833 + 9 7 1 6 + 3 7 100.695 + 1 769 + 1 7 

1986 274 867 + 6 034 + 2 2 99 590 - 1 105 - 1 1 

1987 277 971 + 3 104 + 1 1 97 471 - 2 119 - 2 1 

1988 285 811 + 7 840 + 2 8 97 982 + 511 + 0 5 

1989 292 571 + 6 760 + 2 4 98 369 - 387 + 0 4 

1990 298 057 + 5 486 + 1 9 98 009 - 360 - 0 4 

Q: Hauptverband der ös ter re ich ischen Sozia lvers icherungsträger 

m i n i e r e n o f f e n s i c h t l i c h - andere Be

s t immungsgründe diesen Prozeß. 

Dazu gehör t zunächst :der ins t i tu 

t ionelle Faktor : Im Unte rsuchungs

zei t raum kam es immer wieder zu Er

le ichterungen der Anfa l lsbedingungen 

für die Pensionsle is tungen. S o - w u r -

den ? etwa - i n ; der- Selbständigen^Pen--

s ionsvers icherung sowoh l die Voraus

setzungen für den Bezug e iner Er

werbsunfäh igke i tspens ion günst iger 

gestal tet - als auch die- vorzei t ige A l 

te rspens ion , e ingeführt . S t ruk tu re in 

f lüsse ergaben sich auch aus V e r h a k 

tensänderungen; de r :Versicherten: 

Seit 1960 sind die Erwerbsquoten der 

über 60jährigen in Österre ich stet ig 

— auch in Per ioden höchster Arbe i ts 

mark tanspannung — zu rückgegan

gen. Diese Entwick lung bewi rk te , : daß 

Öster re ich heute das OECD-Land mit 

Versicherte u n d Abbildung 1 
Pensionen in d e r g e s e t z l i e h e n 

Pen sionsver S i c h e r u n g 
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3000 T 

2500 •• 

§2000 -• 

^1500 ••• 

1000 

500 + 

0 

Penstonsversicherte 

Pensionen 

•h -h - | i i 1111 n I ( l l - H - f H l n i | 

60 65 70 75 80 85 90 

den niedr igsten A l te rse rwerbsquo ten ; 

ist (Biffi, 1988, S .58) . 

. - D ie s tets wachsende- Erwerbs tä 

t igkei t der Frauen f ü h r t u n t e r der ge - . 

gebenen Rechtslage dazu, daß diese 

im Falle der :Wi twenscha f t zwei Pen-; 

s ionen verhalten: e ine 1 :aus e igenem; 

Anspruch und eine Hinterb i iebenen-

pension n a c h d e m Ehegat ten. -Der .so 

bes t immte Trend er fuhr in der ersten 

Häl f te der achtz iger Jahre durch die. 

Wir tschaf ts lage;e ine b e s o n d e r e Ver-; 

schär fung. Der internationale; Rück

schlag 1974/75 wurde auf d e m öster

re ichischen Arbe i tsmark t du rch eine 

Fülle von Maßnahmen aufgefangen, 

etwa auch — wie einleitend vermerk t 

— durch den f rüheren Bezug von 

Pensionsleistungen. 

• Die Zunahme dieser A r t von Pen

s ionen entspr icht ; d e m Erwerbsquo

tenrückgang als Folge der Rezession, 

vor allem in der A l tersgruppe der 50-

bis 59jährigen beider Geschlechter . In 

diesen Gruppen war noch b i s Mit te 

der s iebziger Jahre die Akt ivi tätsrate 

deut l ich gest iegen. 

Aber nicht nur die Verschiebung 

dieser Relat ionen führ t zu stärkeren 

f inanziellen Belastungen des Pen-

s ionsvers icherungssystems, sondern 

auch die Entwick lung des Pensionsni

veaus oder — genauer gesagt — des 

Verhältnisses von durchschni t t l i cher 

Höhe der Pensionen zu jener der Ak

t i ve inkommen, welche die Bei t rags

grundlage bes t immen. Hier ze igt s ich, 

daß fast im ganzen Untersuchungs-

Erwerbsquote der 
40- bis 49jährigen 

1955/1990 
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Zeitraum, ausgenommen die f rühen 

siebziger Jahre mi t ihren infolge 

der in f la t ionären-Entwick lung . — ho

hen nominel len Lohnste igerungen, 

die Durchschni t ts pension stärker 

st ieg als die durchschni t t l iche Bei

t ragsgrundlage. (En tsprechende lau

f e n d e . Daten stehen ab 1970 nur für 

die : Unselbständigen-Pensionsversi -

cherung - zur Ver fügung, - doch ; ändert 

s ich am Bi ld nichts, wenn die Pensio

nen der Se lbs tänd igem berücksicht igt 

werden.} Daß s ich e ine solcher Trend 

t ro tz ^Bremsen" - fü r die Pensionsbe-

r e c h n u n g , durchsetzen konnte* geht, 

neben:zahlreichen d iskre t ionären Ein

gr i f fen, auf versch iedene. Strukturef

fek te zurück . 

Al lgemein fallen relativ niedr ige 

Pensionen w e g , die aufgrund de r ho

hen Arbei ts losigkei t in der Zwischen

kr iegszei t mi t häufig unterbrochenen 

Vers icherungszei ten: oder nur durch 

Anrechnung -reduzierter Ersatzzeiten 

zustande g e k o m m e n waren, wogegen 

die neu zuerkannten Pensionen- frei 

v o n ; diesen Einschränkungen sind 

Weiters verschiebt s ich die St ruktur 

der Pensionen s te t ig zu den Ange

stel l ten, d ie das höchs te Niveau errei

chen, und schl ießl ich übert ref fen 

Erwerbsquole der 
50- bis 59jährigen 

1955/1990 

Abbildung 3 
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E W R U N D Ö S T E R R E I C H 

D e r K W R - V e r t r a g 

Das EWR-Abkommen ist ein kom
pliziertes Vertragswerk aus dem 
Grundsatzabkommen 20 Anhängen 
47 Protokollen sowie gemeinsamen 
und unilateralen Erklärungen Die 
Grundsatzbestimmungen legen die 
Prinzipien des EWR fest Diese „primä
re Gesetzgebung" stützt sich in jenen 
Bereichen auf die sich der EWR-Ver-
trag bezieht weitgehend auf den 
EWG-Vertrag; die Bestimmungen des 
EWG-Vertrags für gemeinsame Institu
tionen, für die Zollunion und die Land
wirtschaft wurden nicht übernommen 

Das größte iegistische Problem 
des EWR-Vertrags war die Regelung 
für die sekundäre Gesetzgebung der 
EG (Verordnungen Richtlinien und 
Entscheidungen) den ,acquis c o m m -

unautaire' soweit sie für den EWR re
levant ist Insgesamt wurden rund 
1 400 Rechtsakte in Form von Anhän
gen in den EWR-Vertrag einbezogen; 
sie konnten aber nicht auf Grundlage 
der EG-Rechtsbestimmungen über
nommen werden sondern mußten 
adaptiert werden. Da der Mechanis
mus häufig identisch war wurde die 
standardisierte Adaptation in einem 
, Protokoll über horizontale Adapta
t ion" des EWR-Vertrags festgelegt 
Für Rechtsakte deren Behandlung 
nicht oder nur selten auf andere Fälle 
anzuwenden war, wurden „spezifische 
Ubernahmeverfahren' festgelegt, im 
entsprechenden Anhang wurde dieses 
Verfahren unmittelbar nach dem be
treffenden Rechtsakt angeführt Zwi
schen diesen beiden sind .sektorale 
Adaptationen' zu reihen: Übernahme
verfahren die zwar wiederholt, aber 
nicht so häufig auftraten daß sich eine 
Aufnahme in das horizontale Protokoll 
gelohnt hätte Diese werden nur ein
mal (vor dem entsprechenden Rechts
akt) erwähnt 

Der Umfang des EWR-Vertrags 
konnte so in Grenzen gehalten wer
den Er erreicht dennoch etwa 
1 000 Druckseiten Der Nachteil des 
Verfahrens ist daß gleichzeitig drei 
Dokumente konsultiert werden müs
sen: Der ursprüngliche Rechtsakt der 
EG der entsprechende Annex des 
EWR sowie das Protokoll der horizon
talen Adaptation, 

b i ldung w i rd in den anderen EWR-

Ländern anerkannt. 

— Unternehmer eines EWR-Landes 

dür fen sich in allen anderen Län

dern des Raumes niederlassen 

oder ihre Dienst le istungen über 

die pol i t ischen Grenzen hinweg 

anbieten.. 

j 
B e d e u t u n g d e s . . E W R " f ü r d e n ö s t e r r e i c h i s c h e n Übersicht 1 
A u ß e n h a n d e l 

1960 1972 1972 1982 1990 1991 
Jänner 

A u g u s 

EG 6 EFTA 8 EG 12 EFTA 5 

Antei le am Wel texpor t J Z W • impor t in % 

Export 

EWR 63 5 67 7 70 7 66 9 75 3 75 6 

EG 50 3 38 7 52 5 55 6 65 2 66 3 

Deutschland 1 } 26 8 23 6 23 6 30 7 37 4 39 5 

Sonst ige 23 5 15 1 28 9 24 9 27 8 26 8 

EFTA 13 2 29 0 1 8 2 11 3 10 1 9 3 

Dr i t tstaaten 36 5 32 3 29 3 33 1 24 7 2 4 4 

Import 

EWR 68 7 76 7 73 2 70 2 75 7 7 4 5 

EG 56 5 57 9 67 2 62 8 68 6 67 9 

Deutsch land 1 ] 40 0 42 6 42 6 41 5 44 0 43 0 

Sonst ige 1 6 5 153 24 6 21 3 24 6 2 4 9 

EFTA 12 2 188 11 0 7 4 7 1 6 6 

Dr i t tstaaten 31 3 23 3 21 8 29 8 24 3 25 5 

EG 6: Belgien. BRD, Frankreich Italien, Luxemburg , Nieder lande; EFTA 8 Dänemark Finnland, Großbri tannien Island 
Norwegen Portugal . Schweden, Schweiz ; EG 90: Belgien, Deutsch land, Dänemark , Frankre ich. Gr iechenland, Groß
br i tannien Irland Italien L u x e m b u r g , Niederlande Portugal Span ien-EFTA 5-F inn land Island Norwegen S c h w e d e n 
Schweiz — '} 1960 nur Westdeutsch land 

. Bei Öffentl ichen • Ausschre ibun

gen werden grundsätz l ich auch 

ausländische Anbieter zugelas

sen. 

Das Wet tbewerbsrech t w i rd ver

schärf t . 

Öster re ich muß die bestehenden 

Bes t immungen über Staatsbeihi l 

fen {Subventionen) auf EG-Kon

formi tät überprü fen. Weiterhin zu 

gelassen sind, Beihi l fen für For

schung und Entwick lung, Umwelt- , 

schütz sowie für kleine und mit t le

re Unternehmen. Schwier igkei ten 

sind h ingegen im Zusammenhang 

mit p ro jek tgebundenen Förderun

gen zu erwarten. Für die Einhal

tung d e r ' B e i h ü f e n b e s t i m m u n g e n 

in den EFTA-Staaten wird die zu 

schaffende - EFTA-Überwachungs-

behörde zuständig sein, die mit 

der EG-Kommiss ion eng zusam

menarbei ten soll 

Die bilateralen Agrarabkommen 
zwischen Österre ich und der EG 

wurden neu verhandelt Für Käse 

und Wein gelten höhere Zol l f re i 

kont ingente, für Fleischwaren be

günst ig te Impor tkont ingente Fer

ner wu rden ein neues Rinderab

k o m m e n vereinbart und für die im 

Protokol l 2 zum A b k o m m e n EG-

Österre ich erfaßten Waren neue 

Regelungen getrof fen. Dabei wur 

de für die Österreichischen Stär

keproduk te eine Ubergangsfr is t 

von 4 Jahren, für Alkohol ika von 

3 Jahren festgelegt. Die Übernah

me des „Acquis" bedeutet für 

die österre ich ische Landwir tschaft 

Änderungen von Normen und 

Standards, des Betr iebsmit te l 

rechtes, des Lebensmit te l rechtes 

sowie der phytosanitären Bes t im

mungen. 

Die EFTA-Staaten werden gle ich

sam als „Eintr i t tspreis" in d ie EG 

einen EFTA-Kohäsionsfonds in : der 

Höhe von 1,6 Mrd.. ECU .(23 M r d . S) 

dot ieren, aus dem die wen ige r entwik-

kelten. südl ichen EG-Länder unter

stützt werden Die Kredite dieses 

Fonds sol len, mit 3 Prozentpunkten 

z insgestütz t werden Ferner sind 

600 Mill. ECU (8,6 Mrd . S) für ver lore

ne Zuschüsse vorgesehen Das Fi

nanzminister ium schätz t die Budget 

belastung durch den EWR auf insge

samt rund 1 Mrd. S jährl ich Davon 

entfallen auf Zuschüsse zum Kohä-

s ionsfonds etwa 330 Mill S, der Rest 

auf Betei l igungen an EG-Programmen 

sowie auf den Aufbau gemeinsamer 

Inst i tut ionen. Diesen Aufwendungen 

stehen Einsparungen an (nicht mehr 

erlaubten) Subvent ionen von etwa 

1,7 Mrd S und Einsparungen infolge 

der Liberal isierung des Beschaffungs

wesens ( rund 2 bis 4 Mrd S jährl ich) 

gegenüber. 

In den EWR-Gremien müssen die 

EFTA-Länder e inst immig sprechen 

Zur Koordinat ion der EFTA-Wiliensbil-

dung („EFTA-Säule") muß eine eigene 

Organisat ion (mögl icherweise außer

halb des EFTA-Sekretariats) geschaf

fen werden. 

Zur St re i tsch i ich tung, insbeson

dere zur In terpretat ion der EWR-Re-

geln sowie fü r bes t immte Angelegen-
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W E I H N A C H T S G E S C H Ä F T 

Saisonkomponente des privaten Konsums 
Real, logarithmischer Maßstab 

Abbildung 1 

Mit Hilfe eines strukturellen Zeitreihenmodeils wird die Konsumnachfrage in Trend, Saison-, 
Konjunktur- und irreguläre Komponente zerlegt. Die Saisonkomponente verliert mit wachsendem 
Wohlstand an Bedeutung. 

Schaftsbereiche bedeuten diese aus 

Aktualätätsgründen notwendigen Um

stel lungen in der stat ist ischen Basis 

Brüche in den Beobachtungszei t re i 

hen Zu ihrer Bereinigung errechnet 

das ÖSTAT anhand der Ergebnisse 

der Voi lerhebung und der Hochrech

nung der alten St ichprobe Korrektur 

fak toren für die Verket tung von Beob

achtungen laut alter (Handelserhe

bung 1983) und neuer (Handelser

hebung 1988) St ichprobe Da in der 

Vol lerhebung nur Jahreswerte er

hoben werden , können Kor rek tur 

faktoren nur auf Jahresdurchschni t ts 

basis errechnet werden 2 ) . Unter

schiede im unter jährigen Verlauf 

der beiden St ichproben können 

Umsätze im Einzelhandel nach Branchen 

Real 

Ubersicht 1 

0 1973/1989 1990 1991 

Jährl iche 1 Halbjahr 0 jul i August 

Veränderung 
i n % 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Nahrungs- u n d Genußmit te l + 1 7 + 5 3 + 1 0 + 1 0 9 

Tabakwaren + 0 9 + 3 4 + 0 9 + 8 9 

Text i lwaren und Bek le idung + 2 0 + 1 5 + 0 0 - 1 9 

Schuhe + 0 9 + 5 5 - 5 0 + 1 1 

Leder- und Lederersatzwaren - 0 8 + 2 6 7 3 -17 2 

Hei lmit tel + 4 4 + 2 4 + 6 2 + 11 5 

Kosmet ische Erzeugnisse Waschmit te l u a + 1 7 + 5 7 + 4 9 + 13 7 

Möbe l und Heimtext i l ien + 3 2 + 8 5 - 0 7 + 2 8 

Haushal ts- und Küchengerä te + 0 2 + 6 6 - 11 1 - 12 8 

G u m m i - und Kunsts to f fwaren - 2 2 + 8 7 - 8 1 - 7 7 

Fahrzeuge + 4 2 + 1 6 + 11 S + 11 6 

Näh- Str ick- und Büromasch inen + 5 3 + 7 4 + 0 4 - 16 4 

Opt ische und fe inmechanische Erzeugnisse + 7 1 + 7 5 + 1 6 + 5 5 

E lek t ro techn ische Erzeugnisse + 3 5 + 7 5 + 0 2 + 1 1 

Papierwaren und Bürobedar f + 0 6 + 0 8 + 5 1 + 4,3 

Bücher Ze i tungen, Ze i tschr i f ten + 0 4 + 4 0 + 1 0 + 2 7 

Uhren und S c h m u c k w a r e n - 0 , 9 + 5 8 + 15 7 + 9 4 

Spielwaren Spor tar t ike l und Mus ik ins t rumente + 4 1 + 2 1 + 4 4 - 2 2 

Brennstof fe - 0 6 + 0 8 + 1 3 7 - 2 5 

Treibstof fe - 0 4 - 0 7 + 15 0 + 18 1 

Waren- und Versandhäuser + 1 1 + 1 1 + 5 4 + 7 7 

Gemischxwarenhandel + 2 2 + 1 5 - 2 1 + 1 9 

Einzelhandel insgesamt + 2 1 + 4 5 + 4 0 + 6 9 

Dauerhaf te Konsumgü te r + 3 5 + 5 8 + 6 4 + 5 7 

Nichtdauerhaf te Konsumgüter + 1 6 + 3 9 + 2 5 + 7 1 

Q. Indizes des Öster re ich ischen Stat ist ischen Z entralamtes 0 1973 = 100 

durch die Korrektur nicht ausgegl i 

chen werden 

Um die Bedeutung von Saisonef

fekten zu veranschaul ichen, wurde 

mit Hilfe eines st rukture l len Zei t re i 

henmodel ls {Harvey, 1989) d ie Kon

sumnachf rage in T rend , Saison-, Kon

junk tur - und irreguläre Komponente 

zer legt Die Sa isonkomponente der 

Konsumausgaben n immt u a wegen 

des wachsenden Wohlstands u n d der 

zunehmenden St reuung der Auszah

lung des 13. und 14 Monatsgehaltes 

mit der Zei t ab (Abbi ldung 1) Dies hat 

zur Folge, daß im Jahr der Einführung 

der neuen S t i chprobe die Umsatzent

w ick lung im Vorjahresvergleich in den 

umsatzschwächeren Monaten etwas 

überze ichnet wi rd, in den umsatzstar

ken h ingegen unterschätzt 3 ) 

Der Einzelhandel setzte nach den 

Ergebnissen der amtl ichen Statist ik 

im Durchschni t t des 1 Halbjahres 

1991 real um 4,0%, nominell u m 6,9% 

mehr um als vor e inem Jahr Saison

bereinigt 4 ) waren die Umsätze real um 

3,4% höher als im 2 Halbjahr 1990 

Die Nachfrage nach dauerhaften 

Konsumgütern war im 1 Halbjahr 

1991 besonders dynamisch. Die Um

sätze des Einzelhandels mit diesen 

Gutern übertrafen das Vorjahresni

veau im Durchschni t t der Monate Jän

ner bis Juni real um 6,4% Allerdings 

war der Geschäf tsgang nicht einheit

l ich Die schon seit dem 2 Halbjahr 

1989 lebhafte Nachfrage nach Uhren 

und Schmuckwaren ( + 15,7%) hielt 

auch im 1 Halbjahr 1991 an Ebenso 

expandier ten die Umsätze mi t Fahr

zeugen stark ( + 11,6%). Der Zuwachs 

der Umsätze mit opt ischen u n d fein

mechanischen Erzeugnissen f ie l hin

gegen ger ing aus ( + 1,6%), al lerdings 

war das Ausgangsniveau hoch gewe

sen Die Umsätze mit e lektrotechni

schen Erzeugnissen ( + 0,2%) sta

gnierten auf dem Vorjahresniveau, 

nachdem sie im 2 Halbjahr 1990 noch 

kräft ig gest iegen waren Die Nachfra

ge nach Möbeln und Heimtexti l ien 

( — 0,7%) unterschr i t t das hohe Vor

jahresniveau leicht Der Einzelhandel 

mit Haushalts- und Küchengeräten 

( — 11 1%) verzeichnete im 1. Halbjahr 

1991 einen schwachen Geschäfts-

21 Ein Jahr lang beide St ichproben parallel lauten zu lassen, ist aus finanziellen und recht l ichen Gründen nicht möglich 
3 ) Ein erster Vergleich der Saisonfaktoren von 1985 mit den jüngsten (vergleichbaren) Zahlen deutet darauf hin daß z B die Umsatzentwicklung im 1 Halbjahr 1991 
um gut 1 Prozentpunkt überzeichnet sein dürf te Dabei wi rd jedoch angenommen daß die alte St ichprobe das Saisonmuster von 1985 wiedergibt Die für das 
1 Halbjahr 1991 berechnete Abweichung dürf te daher eine Obergrenze sein 
4 ) Zur Saisonbereinigung wurde ein Verfahren von Hillmer - Tiao (1982) verwendet das auf einem ARIMA-Model l und kanonischer Zer legung beruht Im vorliegen
den Fall wurden bei der Schätzung des ARIMA-Model ls auch Kalendereinflüsse berücksicht ig t 
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E N E R G I E P R E I S E N T W I C K L U N G 

Entwicklung der Abbildung 1 

Rohölpre i se und der Verbrau
cherpreise 
Logarithmischer Maßstab (1974 = 100) 

- W E L T M A R K T P R E I S E FÜR R O H Ö L B A S I S 
- D E V I S E N K U R S S C H I L L I N G J E DOLLAR 

- W E L T M A R K T P R E I S E FÜR ROHÖL S - E A S I S 
- G R O S S H A N D E L S P R E I S E . M I U E B A L Ö L E f U E U G N I SSE 
- V E R B R A U C H E R P R E I S E E N E R G I E 

7 4 7 5 7 6 77 7 8 7 3 8 0 81 6 2 63 8 4 85 

spiegein s ich in den heimischen 

Preisindizes — dem Großhandels

preisindex, der feste Brennstof fe und 

Minera iö lprodukte erfaßt — nur 

schwach Noch bedeutend glatter 

entwickeln s ich die Energiepreise im 

Verbraucherpre is index, der auch 

Energieträger wie Gas und S t rom er

faßt Ihre Preise werden nur indirekt 

von jenen des Erdöls best immt. Sta

bi l isierende Elemente sind auf Ver

braucherebene zudem Lohnkosten 

sowie Mengensteuern 

In den letzten zwei Jahrzehnten 

(1970/1990) st iegen die Verbraucher

preise (einschließlich Energie) um 

4 9% pro Jahr, die Energiepreise mit 

+ 5.2% nur ger ingfügig rascher Diese 

Periode faßt al lerdings zwei Ze i t räu

me mit sehr unterschiedl icher Preis

entwick lung zusammen Das erste 

Jahrzehnt war von den zwei Erd 

ö lschocks geprägt , in das zweite fällt 

der Verfall der Erdölpreise 1970/1980 

bet rug die durchschni t t l iche Teue

rungsrate laut Verbraucherpre is index 

6 3%, die Energiepreise erhöhten sich 

pro Jahr um 8,6%; Heizöl und Benzin 

erreichten überdurchschni t t l i che, Gas 

und St rom unterdurchschni t t l iche 

Ste igerungsraten 

1980/1990 st iegen die Preise be

deutend schwächer Die al lgemeine 

Teuerungsrate betrug nur noch 3,5% 

pro Jahr, die Energiepreise insgesamt 

erhöhten sich um 2 0%. unter d iesem 

Wert blieb die Ver teuerung von Gas 

( + 1,7%) und Benzin ( + 13%) 2 ) . Die 

Preise von Heizöl gaben sogar leicht 

nach ( — 0,2%). Dagegen erhöhten 

sich jene von festen Brennstof fen und 

St rom überdurchschni t t l ich. S t rom 

ver teuer te s ich im Durchschni t t um 

3.0% pro Jahr feste Brennstof fe um 

3,5% 

Der Veriauf der Energiepreise war 

im letzten Jahrzehnt von starken 

Schwankungen gekennzeichnet, ent

sprechend den Preissprüngen auf 

dem Erdöimarkt Anfang der achtz i 

ger Jahre ver teuer ten sich die Ener

g ieprodukte für den Endverbraucher 

um fast 20% pro Jahr Danach fo lgte 

eine Periode der Stabi l is ierung bzw 

wesent l ich ger ingerer Preissteigerun

gen, bis infolge des Zusammen

bruchs des Erdölmarktes in der er

s ten Hälfte 1986 auch die meisten 

Energiepreise für den Endverbrau

cher sanken 1986 verbi l l igten sich die 

im Verbraucherpre is index erfaßten 

Energieträger um 11 7% 1987 um 

5 0% und 1988 um noch 2,7% 1989 

kehrte sich dieser Trend auf den in

ternationalen Rohölmärkten zwar um, 

und die Rohöipreise zogen laut 

HWWA-Index auf Schi l i ingbasis wie

der kräft ig an dennoch war die Teue

rungsrate der Energ ieprodukte insge

samt mit 2,3% ger ing, da die Preise ei

niger Produkte (feste Brennstof fe , 

Gas Fernheizung) in einer verzöger

ten Reaktion auf den Preiseinbruch 

1986/1988 noch nachgaben 

Die Preise der einzelnen Energie

träger schwankten unterschiedl ich 

(Abbi ldung 2) Best immt wi rd die 

Entwicklung der Abbildung 2 

Energiepre ise im Verbraucher
preis index 

Logarithmischer Maßstab (1970 = 100) 

- F E S T E BRENNSTOFFE 

Preisentwicklung von der Art der Pro

dukt ion , Subst i tu t ionsmögl ichkei ten 

sowie der Steuerbelastung A m stärk

sten war die Fluktuat ion der Heiz

ölpreise, die am wenigsten mit fixen 

Stark u n t e r s c h i e d l i c h e 
Pr e isver ander un gen 

Steuern belastet s ind Hier bewegten 

sich die Veränderungsraten in einem 

brei ten Band, von + 4 0 % 1980 bis 

— 27% 1986 Bedeutend schwächer 

waren die Ausschläge der Gaspreise; 

sie lagen zwischen + 3 1 % 1981 und 

— 14% 1987, hinkten also jeweils etwa 

s ) Für eine genauere Untersuchung siehe Busch et al 1990 
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U M W E L T E F F E K T E D E S T R A N S P O R T S 

E x t e r n e Effekte — ex te rne Kos ten 
Umweltprobleme können mit dem Konzept der exter

nen Effekte von Wirtschaftsaktivitäten'erfaßt werden:,Der 
Marktmechanismus erfüllt seine Funktion der optimalen 
Allokation der Ressourcen nur, wenn alle in der Produktion 
verwendeten Ressourcen, auch als Kosten von den Nutzern 
getragen (und,zum Teil oder ganz auf die Konsumenten 
überwälzt) werden. Hingegen versagt er, wenn Ressourcen 
verbraucht werden, für die der Verwender nicht (oder zuwe
nig) zahlt, obwohl sie Kosten verursachen. Diese externen 
Effekte — Luft- und Wasserverschmutzung, Lärm • „ b e 
zahlen" also andere (als die Verursacher) mit ihrer Gesund
heit, der Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, Schäden an 
Ressourcen (Wald, Wasser u. a.) oder Materialien (Gebäude 
u. a.) und Gefährdung,der Erwerbsgrundlagen (Tourismus, 
Landwirtschaft u.a.) . Durch diese nicht-optimale Alloka
tion werden volkswirtschaftliche Ressourcen vergeudet. 

Im gesamten Umweltbereich spielt dieses Prinzip exter
ner Effekte eine bedeutende Rolle.Das-öffentliche Gut Um
welt scheint unbeschränkt verfügbar und kostenlos. Tatsache 
lieh ist es nicht nur ein — :in Relation zu-anderen=Gütern 
und zur Nachfrage — relativ knappes Gut, sondern es ist, ab
solut beschränkt. Dies gilt für einige natürliche Ressourcen 
als Inputs des Produktions- und Lebensprozesses,ebenso wie 
für die Aufnahmefähigkeit der, Umwelt für Outputs (Abfälr 
le^ -Schadstoffe)* und nicht zuletzt für die Regenerationsfä
higkeit, der Umwelt selbst.: Ist letztere gefährdet, rdroht der 
gesamte Umwelt- und Ökonomiekreislauf zusammenzubre
chen, ;weil die -Umwelt ihre beiden anderen: Funktionen 
(Ressourcen ~ einzubringen, und , Abfall absorbieren) nicht 
mehr erfüllen -kann. Die negativen externen Effekte-tragen 
jeweils die durch, die .Beeinträchtigung einer Umweltfunk--
tion>Geschädigten •—-die:Höhe der externen,Kosten,^die sie 
dadurch tragen, - hängt vom Ausmaß der - Minderung der 
Umweltfunktion. ab. :Da ::die externen .,Effekte nicht durch 
einen Marktmechanismus in die-individuellen,Kostenrech? 
nungen und Präferenzbildungen der,-Verursacher-und Nut
zer internalisiert werden* müssen sie; marktextern,; d. :h. 
durch politische Maßnahmen,.aufgegriffenwerden. Mit-ver-
schiedenen- Ins t rumenten—von Verboten und -einzuhalten
den Normen;über:Pfandsysteme,und Steuern bis hin=zu han
delbaren Verschmutzungsrechten — kann ;die Wirtschafts
politik den Rahmen für, das Wirken des Marktmechanismus 
so-gestalten, daß der Ge- und Verbrauch von, Umwelt eine 
für .Gesellschaft und, Wirfschaft dauerhaft tragfähige Ent
wicklung ermöglicht. 

Von allen Lärmquellen wird der Straßenverkehr als 
häufigste StÖrursache genannt (OECD, 1986) Zwischen 
4% (Niederlande) und 2.3% (Spanien) der westeuropäi
schen Bevölkerung wohnten Anfang bis Mitte der achtzi
ger Jahre in Gebieten mit einem Straßenverkehrsläim von 
über 65 dB(A). Diese Größe gilt international als „inak
zeptabler" Lärm, Bis zu 50% der Bevölkerung sind weiters 
einer „unbefriedigenden" Lärmsituation ausgesetzt (über 
55dB(A) ; Lunter, 1990, Barde —Button, 1990) Luftver
kehrslärm von übei 65 dB(A) belastet 0,1% (Schweden) bis 
1% der Bevölkerung (BRD, Norwegen), Schienenverkehrs
lärm 0,3% (Großbri tannien) bis 4% (Schweiz; OECD, 
1989, S 177)3) Vergleiche mit früheren Studien zeigen, 
daß sich die Lärmsituation in den letzten zehn Jahren 
nicht verbessert hat (Linster, 1990, S. 23) 

1960 hatte der Verkehrssektor in der EG 17% der 

Emiss ionen von Luftschadstoffen Abbildung 1 

OECD-Europa 

1970=100 

N D X 

C 0 2 

S ^ \ v ^ CO 

i -

S t a u b 

_ i H 1 
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Q: OECD (1991A). Zum Teil Schätzungen. 
In den siebziger und achtziger Jahren gelang es in'Westeuropa, die Be
lastung durch einige Luftschadstoffe (etwa SOxoder-CO) zu verringern. 
Andere — wie NOx.oder HC• stiegen vor allem verkehrsbedingt weiter: 

gesamten Energie verbraucht, bis 1970 war sein Anteil 
kaum (18%) gestiegen, 1987 jedoch erreichte er bereits 
27% (Eurostat, 1989) Abgesehen davon, daß der Verkehrs
sektor damit nicht nur die höchste Wachstumsrate des 
Energieverbrauchs aufweist, ist kein anderer Bereich in so 
großem Ausmaß von einer nicht-er neuer baren Ressource 
abhängig — etwa 60% des gesamten Erdölverbrauchs 
entfallen auf den Verkehr Schließlich besteht zwischen 
dem Verbrauch der vorwiegend fossilen Energieträger 

Antei l des Transportsektors ar iden Übersicht l 

gesamten NO x -Emis s ionen 

1970 1980 Letz tver fügb 
Jahr 

In % 

Belgien 37 9 44 3 

BRD 4 4 5 53 8 67 9 

Dänemark 31,5 3 5 7 

Finnland 51 9 62 0 

Frankreich 40 6 56.3 77 8 

Großbr i tannien 37 6 4 3 2 54 3 

Irland 28 2 47 0 

Italien 52 1 47 5 52 2 

L u x e m b u r g 52 2 6 3 6 

Niederlande 46 3 60 9 63 2 

Norwegen 70 4 76 0 83 5 

Öster re ich 60 8 69 5 

Portugal 76 4 6 3 9 63 1 

Schweden 53 6 66 8 80 5 

Schweiz 59 7 70 4 67 9 

Spanien 52 7 53 3 

Q OECD. Environmental Data, 1991. Der Transpor tsek tor umfaßt Personen- u n d Gü
ter t ranspor t aller Transpor tmi t te l , die Abgrenzungen sind nach Ländern etwas unter
schiedl ich Letztver fügbare Jahre: Belgien 1983, Luxemburg Spanien 1985. Ir land 
1987, Dänemark Finnland, Italien, Österre ich, Portugal 1988 BRD Großbr i tannien 
Schweden 1989 Frankreich Niederlande Norwegen Schweiz 1990 

3) Diese Zahlen müssen aufgrund von methodischen und Meßproblemen — insbesondere im Vergleich — sehr vorsichtig interpretiert werden 
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