
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 

19B8 1989 1990 1991 1991 
I Qu II Qu III Qu August September Oktober November 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Vorleistungen + 84 + 68 + 65 + 04 + 09 + 06 + 42 - 1 1 - 49 
Für die Nahrungs- und Genußmittelbranchen + 66 + 4 1 + 125 + 0 1 + 110 + 88 + 21 2 - 53 - 1 1 
Für die Textil- und Lederbranchen + 1 1 + 30 + 78 - 2? - 35 - 77 - 42 - 80 - 1 0 3 
Für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 10 8 + 4 4 + 56 + 27 + 43 + 08 + 1 5 - 05 + 06 
Für die Chemie + 123 + 7 1 - 21 + 1 6 + 00 + 63 + 22 4 + 85 - 45 
Für die Stein- und Glaswarenproduktion + 79 + 24 + 50 - 1 2 8 - 46 - 1 9 4 - 1 4 3 - 2 6 8 - 1 2 0 
Für die Grundmetallverarbeitung + 09 + 1 9 - 68 - 40 - 54 - 1 0 + 30 - 68 - 1 6 3 
Für die Technische Verarbeitung + 105 + 99 + 106 + 2 1 + 02 - 2 1 - 07 - 31 - 80 
Für die Bauwirtschaft + 11 1 + 68 + 35 - 09 + 1 3 + 24 + 28 + 3 1 - 20 
Für sonslige Wirts chaflsbe reiche + 66 + 66 + 116 + 06 + 4 4 + 63 + 13 0 + 37 + 6 1 

Ausrüstungsinvestitionen + 6.2 + 54 + 13 3 + 59 - 08 + 53 - 33 + 109 + 70 
Fahrzeuge + 164 - 1 7 + 24 9 + 12 2 - 1 5 + 48 7 + 44 9 + 55 3 + 38 
Maschinen und Elektrogeräte + 30 + 62 + 151 + 69 - 47 - 37 - 1 3 6 + 22 + 81 
Sonstige + 123 + 123 + 28 - 00 + 142 + 11 7 + 102 + 146 + 46 

Konsumgüter + 04 + 61 + 6.8 + 45 + 35 + 1 0 + 27 + 03 - 1 7 
Verbrauchsgüier + 1 6 + 54 + 68 + 77 + 67 + 55 + 69 + 36 + 34 
Kurzlebige Gebrauchsgüter - 28 + 20 + 22 - 20 - 1 3 - 37 - 1 3 - 24 - 3 1 

Langlebige Gebrauchsgüter + 27 + 14 3 + 139 + 74 + 32 - 27 - 30 - 26 - 99 

Industrie insgesamt (ohne Energieversorgung) + 60 + 65 + 78 + 24 + 1 1 + 1 6 + 24 + 1 4 - 2 1 

Nicht arbeitstägig bereinigt . . + 6.4 + 53 + 81 + 08 + 1 2 + 34 - 2 1 + 63 + 24 
Teilweise arbeitstägig bereinigt (7 : 3) + 62 + 63 + 77 + 1 9 + 1 1 + 22 + 1 1 + 29 - 08 

Produktivität pro Kopf + 83 + 57 + 61 + 22 + 1 6 + 33 + 42 + 33 
Produktivität pro Stunde. . + 83 + 60 + 66 + 35 + 27 + 66 + 56 + 78 
Auftragseingänge (ohne Maschinemnduslrie) + 102 + 93 + 31 - 06 + 3 1 + 35 - 30 + 54 + 26 
Auftragsbestände (ohne Maschinenindustrie) + 88 + 16 0 + 73 + 04 — 3 1 - 1 5 - 09 - 02 - 2 1 

Bauwirtschaft 

1988 19S9 1990 1991 1991 
I Qu II Qu III Qu August September Oktober November 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Produktionswen /nomine!!) + 67 + 3 6 + 99 + 1 3 + 13 8 + 14 7 + 88 + 164 
Hochbau + 123 + 20 + 95 + 53 + 158 + 2Ü6 + 134 + 24 9 
Tiefbau + 01 + 53 + 8 2 - 46 + 139 + 114 + 69 + 104 

Beschaff/gte - 1 4 + 1 8 + 43 - 27 + 1 3 + 1 7 + 09 + 1 3 
Hochbau - 08 + 06 + 22 - 1 6 + 34 + 74 + 70 + 8 8 

Tiefbau - 31 + 36 + 4,3 - 32 + 04 - 22 - 38 - 29 

Auftragsbestände - 53 + 1 2 + 79 + 14 9 + 163 + 172 
Innerhalb von 12 Monaten aufzuarbeiten - 2 1 + 09 + 86 + 12 3 + 10 7 + 11 B 

Preisindex Hochbau + 32 + 36 + 43 + 72 + 61 + 61 
Wohnbau. + 33 + 35 + 4 1 + 54 + 61 + 60 

Preisindex Tiefbau + 1 9 +2 6 + 30 + 36 + 36 + 36 
Straßenbau - 05 + 06 + 32 + 39 + 39 + 29 

Energiewirtschaft 

1988 1989 1990 1991 1991 
I Qu 11 Qu III Qu August September Oktober November 

Veränderung gegen das Verehr in % 

Forderung - 1.5 - 04 - 5 1 + 33 - 3 1 + 66 + 17 3 - 56 
Kohle - 3 2 7 - 30 + 164 - 7 4 - 48 - 2 0 0 - 2 3 8 - 2 6 4 
Erdöl + 106 - 15 - 08 + 125 - 05 + 84 + 5 9 + 110 
Erdgas + 74 + 47 - 27 + 92 + 1 5 - 1 0 5 - 1 4 4 - 5 B 
Stromerzeugung - 30 + 23 + 05 + 1 7 + 19 + 55 + 119 - 4 S + 44 

Wasserkraft - 05 - 1 1 - 1 0 1 - 07 - 48 + 148 + 38 4 - 7 8 + 09 
Warmekraft - 95 + 124 + 27 8 + 45 + 25 0 - 2 0 1 - 4 6 8 - 04 + 89 

Verbrauch - 28 + 22 + 4 9 + 82 + 49 
Kohle - 1 1 9 + 39 + 114 + 47 + 133 
Erdöl, Mineralölptodukte - 1 2 + 0 1 + 4.3 + 84 + 1 4 

Treibstoffe + 6 1 + 35 + 25 + 33 + 46 + 1 0 1 + 46 + 14 4 
Normalbenzm + 08 + 98 + 48 + 65 + 10 1 + 15 8 + 105 + 18 6 
Superbenzin + 1 5 - 1 8 - 43 - 1 3 + 0 1 + 1 1 8 + 7 1 + 17 6 
Diese l kraft Stoff + 13 4 + 66 + 78 + 18 3 + 62 + 66 + 02 + 105 

Heizöle - 1 2 0 - 63 + 1 1 + 6 1 - 3 5 + 1 8 - 1 0 8 + 13 0 
Gasöl für Heizzwecke - 3 1 + 1 3 + 1 8 + 24 8 + 58 + 143 - 85 + 54 9 
Sonstige Heizöle - 1 6 0 - 1 0 1 + 07 + 1 3 - 8 6 - 93 - 1 3 1 - 1 3 0 

Erdgas . - 57 + 78 + 1 0 1 + 120 + 135 
Elektrischer Strom + 3 1 + 30 + 42 + 62 + 50 + 30 + 4 5 + 02 +3 5 
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C A S H - F L O W D E R I N D U S T R I E 

Zur Methode der Cash-flow-
Berechnung 

Die aktuelle Entwicklung der 
Selbstfinanzierung . der österreichi
schen Industrie wird seit mehr ais 
einem Jahrzehnt vom Österreichi
schen Institut für Wirtschaftsfor
schung aus vorwiegend gesamtwirt
schaftlicher Sicht analysiert. Diesem 
Untersuchungsschwerpunkt entspre
chend orientiert sich das WIFO-Kon-
zept des Cash-fiows vor allem an Zah-
lungs- und Finanzierungsströmen. Von 
betriebswirtschaftl ichen Definitionen 
unterscheidet es sich in erster Linie 
durch die Berücksichtigung • der ge
samten Nettodotierung von Rücklagen 
und Rückstellungen sowie aller For
men von : Abschreibungen (Über-r 
sieht T). • 

Die wesentl ichsten statistischen 
Quellen sind — wie in den Vorjahren 
—. die, Bilanzstatistik der Österreichi
schen industrie-Aktiengesellschaften, 
die Hochrechnung der Bilanzen ;von 
Industrieunternehmen durch die p e -
sterreichische Nationaibank und die 
Stichprobenerhebuhg im Rahmen des; 
Unternehmenssamples der Vereini
gung . Österreichischer Industrieller 
(VÖl-Sample). Zudem lag aus Ge
schäftsberichten bis 1990 die Auswer
tung von Bilanzen von industrieünter-
nehmen vor, Daten über die Erwartun
gen de r Unternehmer bis zum Jahres
ende 1991 wurden, / dem: Jüngsten 
WIFOTKönjunktur- bzwv -Investitions
test entnommen. . * 

2% teurer geworden , 1990 hingegen 
mußten nahezu alle Branchen, insbe
sondere die Produzenten von Basis
p roduk ten , ihre Preise senken. Ledig
lich jenen Branchen die durch die 
Sonderen tw ick lungen in Deutschland 
oder am Persischen Golf (Erd
öl industr ie) besonders begünst igt 
wurden , bl ieb für ihre Preisgestal tung 
ein größerer Spielraum Im Durch
schni t t f ielen die Preise für Industr ie
waren 1990 um rund 0,5%. 

Die Prognose eines Zuwachses 
des Cash-f lows für 1990 von 15% ging 
von einer Ste igerung der Industr iewa
renpreise um etwa 3% und einem A n 
st ieg der Arbe i tskos ten um rund 1 % 
aus (Die günst ige Annahme in bezug 
auf die Preisentwick lung für den 
Durchschn i t t der Industr iewaren ba
sierte im wesent l ichen auf einer zu 
opt imis t ischen Einschätzung der 
Wet tbewerbspos i t ion der österre ich i 
schen Grundsto f fproduzenten) . Nach 
den jüngs ten Daten ergibt eine Schät

zung des Cash-f lows 1990 nunmehr 
eine etwas niedr igere Zuwachsrate 
als im Vorjahr Die Prognose Anfang 
vergangenen Jahres errechnete für 
1990 eine Cash- f low-Quote (Cash-
f low in Prozent des Rohertrags) von 
34% Im Lichte der jüngsten Daten 
und Ergebnisse der Unternehmens
befragung der Vereinigung Öster re i 
ch ischer Industriel ler (VÖI) im Früh
sommer 1991 dür f te der Cash-f low-
Zuwachs etwas unter dem erwarteten 
Wert von 15% gebl ieben sein Dank 
der einander kompens ierenden leich
ten Über- und Unterschätzung von 
Preis-, Kos ten- und Mengenentwick-
lung ist der Prognosefehler j edoch 
ger ing 

In der neuesten VÖl-Umfrage ga
ben die Unternehmen für 1990 einen 
Zuwachs des Cash-f lows von 5,6% an 
(im Vorjahr hatten sie + 3 , 5 % erwar
tet) Damit dür f te die tatsächl iche 
Entwick lung für die gesamte Industr ie 
j edoch deut l ich unterschätzt werden. 
Die Berechnungen auf Grundlage der 
jüngsten ver fügbaren Preis-, Kosten-
und Konjunktur ind ikatoren ergeben 
1990 für die Industr ie insgesamt nun
mehr eine Ste igerung des Cash-f lows 
um etwa 12% bis 13% und einen 
Rückgang der Cash- f low-Quote um 
1 Prozentpunkt auf 33% Zwar ent
spr icht diese Einschätzung eher der 
tatsächl ichen Entwick lung der Preis-
und Kostenind ikatoren im Vorjahr, sie 
weicht j edoch deut l ich von der Men
genkon junk tu r ab Sowohl die bef rag
ten Unternehmen des VÖl-Samples 
als auch der WIFO-Snvestit ionstest 
weisen für 1990 überdurchschn i t t l i che 
Umsatzzuwächse aus Laut der VÖl-
Umfrage im Frühsommer 1991 ging 
die Relation zwischen Cash-f low und 
Umsatz von 11 1 % (1989) auf 10,3% 
(1990) zu rück 

Die Entwick lung der Erträge nach 
Branchen war 1990 von der di f feren-

Cash-flow der Aktiengesellschaften 

Basissektor 
Chemie 
Bauzulief erb ranchen 
Technische Verarbeitungsprodukte 
Traditionelle Konsumgüterbranchen 

Insgesamt 

zierten Konjunkturs i tuat ion der öster
re ichischen Industr ie bes t immt Das 
Abebben der internationalen Grund
s to f fkon junktur schwächte die Er
tragskraf t der Unternehmen im Basis
sektor und der Chemie indust r ie ; hin
gegen wurde jene des technischen 
Verarbe i tungssektors und des tradi
t ionel len Konsumgüterbere ichs von 
der du rch die Wiedervereinigung 
Deutschlands ausgelösten Sonder
kon junk tu r gestärkt. Diese unter
schiedl iche Entwick lung spiegel t sich 
deut l ich in den jüngs ten Umfrageer
gebnissen der Vereinigung Österre i 
chischer Industr iel ler: Die Unterneh
men des Basissektors und de r Che
mieindustr ie meldeten für 1990 zum 
Teil kräf t ige Er t ragsrückgänge, die 
Unternehmen des techn ischen Verar-
be i tungs- und des tradi t ionel len Kon
sumgütersek tors hingegen wiesen 
Zuwächse von bis zu 30% aus 

Der Basissektor war 1990 von der 
Abschwächung der internationalen 
Grunds to f fkon junk tu r stärker betrof
fen, als angenommen worden war. Ar
bei tstägig bereinigt blieb se ine Pro
dukt ion (ohne Erdöl industr ie) 1990 
um 0,5% unter d e m Niveau des Vor
jahres. Dieses Ergebnis verbirgt 
al lerdings den schweren Rückschlag, 
den führende Branchen des Basisbe
reichs er l i t ten Mit einem Produk
t ionsrückgang gegenüber d e m Vor
jahr um 4 3% rück t die österre ich i 
sche Eisen- und Stahl industr ie die Er
folge der Jahre 1987 bis 1989 in ein 
anderes Licht: Die günst ige Ertrags
und Gewinnentwick lung 1988 und 
1989 hatte in erster Linie auf der gu
ten Stah lkon junktur und weniger auf 
den oft zi t ierten Rationalisierungs
und Modern is ierungser fo lgen gegrün
det Die Kostenst ruk tur d ieses Sek
tors ist noch immer zu starr u m Peri
oden ger inger Stahlnachfrage ohne 
Ert ragseinbruch überdauern zu kön-

Übersicht 3 

Zahl der 1989 1990 
Betriebe Mi S 

19 16 870 0 6 8361 
4 17 306 0 2 362 2 
9 2 606 9 4 506 5 

22 3 688 3 3 769 9 
13 2 531 5 3 8121 

67 43 002 7 21 286 8 

Q; Auswertung von Firmenbilanzen durch das WIFO. Cash-flow nach Definition des WIFO. - Basissektor: Bergwerke, 
Erdölindustrie, Eisenhütten NE-Metallindustrie, Papierindustrie; Bauzulieferbranchen: Stein- und keramische Indu
strie Glasindustrie holzverarbeitende Industrie; Technische Verarbeitungsprodukte: Maschinen- und Stahlbauindu
strie Fahrzeugindustrie, Eisen- und Metallwarenindustrie, Elektroindustrie; Traditionelle Konsumgüterbranchen: Nah
rungs- und Genußmittelindustrie Textil- Bekleidungs- Lederindustrie 
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L O H N E N T W I C K L U N G 

Entwicklung der realen Lohn ein kommen und Übersicht 1 

der Produktivität 

Schweiz 
Finnland 
Schweden 
Frankreich 
Belgien 
Japan 
Italien 
BRD 
Norwegen 
Dänemark 
USA 

Bruttoverdienste je Arbeitnehmer Durchschnittlicher BIP je Erwerbstätigen 
Nettoverdienst eines (Produktivität) 

Industriearbeiters 
1990 1980/1990 1979/1990 1980/1990 

Österreich = 100 Durchschnittliche jährliche Veränderung in % 

171 4 
127 1 
1190 
117 6 
1160 
1160 
1147 
1138 
108 5 
105 4 
103 5 

+ 25 
+ 3 1 
+ 06 
+ 1 0 
+ 04 
+ 1 9 
+ 1 8 
+ 09 
+ 04 
+ 00 
+ 03 

+ 06 
+ 23 
+ 02 
- 0 1 
- 04 
+ 1 6 
+ 06 
+ 05 
+ 07 
- 1 2 
- 04 

+ 09 
+ 26 
+ 1 3 
+ 20 
+ 1 8 
+ 29 
+ 1 8 
+ 1 5 
+ 1 8 
+ 1 6 
+ 1 2 

Österreich 100 0 + 1 5 + 20 

Kanada 
Niederlande 
Irland 
Spanien 
Großbritannien 
Griechenland 
Portugal 

99 9 
91 9 
89 8 
85 1 
85 0 
51 5 
29 7 

+ 09 
- 1 9 
+ 1 8 
+ 05 
+ 24 
+ 1 0 
+ 03 

- 04 
+ 04 
+ 03 
- 05 
+ 23 

- 03 

Q. The Tax Benefit Position of Production Workers National Accounts OECD; eigene Berechnungen 

+ 1 3 
- 0 4 
+ 38 
+ 20 
+ 1 8 
+ 05 
+ 1 4 

Damit fiel in Österre ich die Kaufkraft 
des Net toe inkommens eines Arbe i t 
nehmers Mit te der achtz iger Jahre 
unter das Niveau von Mit te der s iebzi 
ger Jahre (Abbi ldung 1) 

In der zwei ten Hälfte der achtziger 
Jahre ermögl ich ten aber zwei Ein
kommens teuer re fo rmen und die Be
lebung der Kon junk tur eine deut l iche 
Zunahme der Net toe inkommen Mit 
+ 2,9% pro Jahr wuchsen sie um 
% Prozentpunkt rascher als die Brut-

Entwicklung der Abbildung 1 

realen Pro-Kopf-Verdienste 
Zu Preisen von 1983 
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Nach dem dynamischen Wachstum der realen 
Lohneinkommen in den sechziger und frühen 
siebziger Jahren stagnierten die Netto-Real-
einkommen der Arbeitnehmer von 1915 bis 
1986. Die kräftige Erholung der Konjunktur 
und zwei Einkommensteuerreformen ermög
lichten aber seither kräftige Kaufkraftzu
wächse. 

t oe inkommen Nach den vor läuf igen 
Daten dür f ten die Nettoverdienste 
auch 1991 real um rund 2% gest iegen 
sein, heuer ist al lerdings mit einem 
leichten Rückgang zu rechnen 

Für die meisten Länder s tehen keine 
vergle ichbaren gesamtwir tschaf t l i 
chen Net to -E inkommensdaten zur 
Ver fügung Eine g robe internationale 
Gegenüberste l lung kann aber auf 
dem Net toe inkommen für Industr iear
beiter aus der Tax-Benef i t -Posi t ion-

Analyse der OECD basieren (Stübler, 
1992) 

Nach diesen Verg le ichsdaten der 
OECD beschleunigte sich d ie Ent
wick lung der realen Net toe inkommen 
in Öster re ich im vergangenen Jahr
zehnt hinter Finnland und Großbr i tan-

Die Nettoverdienste je Arbeitnehmer 
stiegen im Durchschnitt der achtziger 

Jahre real um X%% pro Jahr. Nur 
Finnland, Großbritannien und Japan 

erreichten höhere Kauf kraft zu wachse. 

nien ( + 2,3%) sowie Japan ( + 1,6%) 
mit rund + 1 % % p ro Jahr am rasche
sten Von den übr igen OECD-Ländern 
konnten Norwegen, die Schweiz und 
Italien Ste igerungen des Nettover
dienstes von + / 2 % und etwas mehr 
pro Jahr ve rbuchen Im übrigen 
OECD-Raum stagnierte die Kaufkraft 
überwiegend oder sank sogar 

L o h n u n t e r s c h i e d e zwischen den 
Wirtschaf t s sektoren n e h m e n zu 

Vergl ichen mit den sechziger und 
siebziger Jahren entwickel ten s ich die 
Lohne inkommen im letzten Jahrzehnt 
nicht nur schwach, sondern auch sehr 
uneinheit l ich. Für die USA l iegen sehr 
detail l ierte Untersuchungen vo r die 
den divergierenden Einkommensver
lauf nach Branchen, Quali f ikationen 
Berufen, A l tersgruppen u n d Ge-

Netto-Monatsverdienste eines Industriearbeiters 1990 

Österreich 100 

Abbildung 2 
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Die Unterschiede in den Nettoeinkommen der Industriearbeiter zwischen den einzelnen Ländern 
sind größer als jene in den Stundenverdiensten. Dies ist zum Teil in Arbeitszeitdifferenzen und in 
Abweichungen der Steuerstruktur sowie der Ausgestaltung des sozialen Netzes und seiner Finan
zierung begründet. 
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A U S W I F O S T U D I E N 

— Dei Trend zu „Single-Haushalten"' 
hat sich weiter verstäikt Die 
durchschnitt l iche Haushaltsgröße 
sinkt von 2,6 Personen 1990 bis 
zum Jahr 2000 auf rund 2,2 Peiso-
nen. 

Die vorliegende Arbeit analysiert die 
geänderten Rahmenbedingungen der 
Wohnungsnachfrage der neunziger 
Jahre und berechnet den gesamten 
Bedarf an Wohnbauinvesti t ionen bis 
zum fahr 2000 unter verschiedenen 
A n n a h m e n neu Sie geht besonders 
auf den Ökonomischen Emeuerungs-
bedaif ein 1 ) 

Ob sanierungsbedürftige Gebäude 
oder Wohnungen renoviert werden, 
hängt in erster Linie von ökonomi
schen Bestimmungsgründen und ins
besondere von der Relation zwischen 
„Luxusmieten" und „Billigmieten" ab 
Aufgrund technischer Mängel be
triebswirtschaftlich unrentable Wohn
häuser können grundsätzlich für be
stimmte Verwendungszwecke in 
ihrem Zustand erhalten bleiben und 
mit nur geringfügigen Investitionen 
etwa für Substandardwohnungen ge
nützt werden Der ökonomische Er
neuerungsbedarf entspricht den Ab
schreibungen oder j enen Aufwendun
gen, die zur Erhal tung des monetären 
Wertes des jeweiligen Wohnungsbe
stands notwendig sind Zusammen 
mit den Neubau- und wertvermeh
renden Instandsetzungsinvestitionen 
(Nettoinvestitionen) ergibt der ökono
mische Erneuerungswert (Abschrei
bungen) in gesamtwirtschaftlicher Be
trachtung die Brutto-Bauinvestitio-
nen. 

Dieser ökonomische Ei neuer ungsbe-
darf wurde in der vorliegenden Studie 

Prognose der Wohn- Abbildung 1 

bamnvest i t ionen bis 2000 
Variante 3: Nachholszenario; Mrd. Sj real 
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geschätzt Allerdings kann er nicht 
isoliert ermittelt werden, sondern 
sinnvollerweise in Abhängigkeit vom 
gesamten Wohnungsbestand und der 
Gesamtnachfrage Der gesamte Woh
nungsbestand war zu schätzen 
(Wohnbau-Kapitalstockmodell); in 
einem nächsten Schritt wurde unter 
verschiedenen Annahmen über die 
Entwicklung bis zum Jahr 2000 ein 
Ökonometrisches Modell für die Ge
samtnachfrage erstellt. Es berücksich
tigt die Entwicklungstendenzen von 
Einkommen, FinanzveimÖgen, Zin
sen, Preisen bzw. Mieten und Bevöl
kerung. 

W i c h t i g s t e E r g e b n i s s e : D e u t l i c h e 
S t e i g e r u n g der 

W o h n b a u i n v e s t i t i o n e n b i s 2 0 0 0 
er ford er l i eh 

Die zur Quantifizierung der Gesamt
nachfrage durchgeführten ökonome-
trischen Nachfrageschätzungen zei
gen, daß der Wohnungsbedaif schon 
in den achtziger Jahren nicht befrie
digt werden konnte. Entsprechend 
wird die Wohnbauleis tung dei kom
menden Jahre weniger vom techni
schen oder ökonomischen Erneue
rungsbedarf als vielmehr vom Nach
holbedarf und Zusatzbedarf getragen 
sein. 

Die makroökonomischen Schätzun
gen für die Vergangenheit ergaben 
eine — gemessen an der Bevölke-
rungs- und Einkommensentwicklung 
— relativ geringe Veränderung des 
Wohnungsbestands (niedrige Bevölke-
rungs- und Einkommenselastizität: 
0,4 bzw 0,6) Diese Entwicklung läßt 
sich vor allem auf folgende Punkte 
zurückführen; 

1 Angebotsengpässe. In Österreich 
traten bereits in dei Vergangenheit 
deutliche Engpässe auf (Angebots
lücke), die vor allem auf die ge
ringe Neubauleistung, insbeson
dere in der zweiten Hälfte der 
achtziger Jahre, zurückzuführen 
waren 

2 Langsame Anpassung des Woh-
nung.sangebots an die Nachfrage 
Die Berechnungen zeigten, daß in 
Österreich das Wohnungsangebot 
im internationalen Vergleich sehr 

langsam auf die Nachii age i ea-
giert. Ähnliche Werte erreicht nur 
Großbri tannien In den USA paßt 
sich das Angebot hingegen relativ 
rasch an die Nachfrage an. Dort 
sind auch die Mobilität und die Be
reitschaft zum Wohnungswechsel 
wesentlich höher als in Österreich 

Unter anderem trägt zur langsa
men Anpassung des Wohnungsan
gebotes an die Nachfrage das der
zeit geltende Mietengesetz bei 
Niedrige Bestandsmieten veranlas
sen eher zum „Horten" von Woh
nungen Die zu erwartenden neuen 
Regelungen des Mietrechts u n d des 
gesamten Wohnrechts im Laufe 
des Jahres 1992 schaffen theore
tisch die Möglichkeit, diese Situa
tion zu verändern. 

Die Angebotsengpässe in Öster
reich weiden von anderen Statisti
ken bestätigt So ist die Kennzahl 
„Wohnungen p ro Haushal t" mit 
0,96 für Österreich im internatio
nalen Vergleich sehr niedrig. Die 
Belagsdichte ist in Österreich mit 
2,6 Personen je Wohnung im inter
nationalen Vergleich relativ hoch 
Letzteres dürfte auch im Zusam
menhang mit den steigenden Ei-
weibsquoten in Österreich zu se
hen sein. In jenem Alter, in dem 
man im statistischen Durchschnitt 
einen Haushalt gründet, bleiben 
Jugendliche — wegen des knappen 
Wohnungsangebotes — länger im 
Famil ienverband 

Den Berechnungen dei Wohnungsge
samtnachfrage bis 2000 lagen unter
schiedliche Szenarien der künftigen 
Entwicklung zugrunde: 

— Alle Prognosevarianten gehen von 
einer steigenden Bevölkerungs
zahl in den neunziger Jahren aus 
Der Ausländeizust iom in den 
neunziger Jahren wird mit dem 
bisher für Österreich als Ober
grenze angesehenen Niveau von 
25 000 bis 30.000 pro Jahr ange
nommen 

— Die Wohnungsnachfrage in Ab
hängigkeit vom Einkommen und 
von ökonomischen Szenarien 
wurde in di ei unterschiedlichen 

') Der technische Erneuerungsbedarf bezieht s ich auf Wohnungen, die als Ersatz für abbruchrei fe und qualitativ nicht befr iedigende Einheiten gebaut werden 
müssen Der ökonomische Erneuerungsbedarf gibt dagegen an wieviel in Wohnungen investiert werden muß damit der Wohnungsbestand quantitativ und qualita
tiv erhalten bleibt 
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Internationale Konjunktur 

Saisonbereinigt, 1980 = 100 
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Zeit n icht ohne Leistungsbi lanzpässi-
vum aufrechterhal ten. ; 

Etwa zur Hälfte kann die Passivierung 
der Handelsbi lanz 1991 auf die 
Wachstumsdi f ferenz zwischen Öster
reich und dem Ausland zurückgeführ t 
werden 1 ) . Der Rest geht auf ungünst i 
gere Terms of Trade (Preisverfäll in 
der Grundstof f industr ie) und auf 
überdurchschn i t t l i ch rasch ste igende 
Impor tquo ten zurück. Die Ver
sch lechterung auf der Importsei te 
hängt woh l in erster Linie mit der rela
tiv hohen Kapazitätsauslastung im In
land zusammen, dürf te also eher ein 

Kon junk tu rphänomen sein. Die Ex
por t -Marktante i le entwickel ten s ich 
real — nach den bisher vor l iegenden 
Schätzungen für 1991 — nicht ungün
s t ig , sie haben nicht zur Passivierung 
beiget ragen. Die im Jahr 1990 in 
Deutschland gewonnenen Marktante i 
le g ingen zwar wieder ver loren, in 
Osteuropa konnten jedoch zusätzl i 
che erober t werden . 

Die schwächere Konjunktur engt den 
Spielraum für Reale inkommenserhö
hungen ein. Entsprechend f ielen die 
Löhnabschlüsse deut l ich niedr iger 
aus als in der letzten Lohnrunde., Be
reinigt um die Inflation ergibt s ich für 
den Arbe i tnehmer im Durchschni t t 
nur eine ger inge Ste igerung,des 1 Bru t 
toe inkommens . 

Die : Kon junk tu rabschwächung in 
Österre ich; ist n icht „hausgemacht" , 
sondern die Folge der internat ionalen 
Entw ick lung. Die österre ich ische 
Wirtschaft hat s ich ihr lange Z e i t er-
fo lgre ich en tzogen. In anderen klei
nen europäischen Ländern — etwa 
der Schweiz, Finnland und Schweden 
— war das Brut to- In landsprodukt 
1991 berei ts rückläuf ig. Das Anhalten 
der ; in terna t iona lenrKonjur ik t iJ r f laute 
versch iebt j edoch den Ze i tpunkt , zu 
dem neue Impulse vom Expor t zu er
warten s ind. 

I n t e r n a t i o n a l e s Kprijunkturl ief 
noch n icht ü b e r w u n d e n 

Die Kon junk tu r der USA hat Anfang 
1992 noch immer nicht die Talsohle 
durchschr i t ten , obwohl : Inflation und 
Z insen n iedr ig s ind: Aus der Bauwir t 
schaft k o m m e n zwar berei ts vere in
zelt posit ive Meldungen, doch unter
graben die geplanten Betr iebsschläe-
ßungen in der Autoindustr ie; und mas
sive Kürzungen der Rüs tungsproduk
t ion das Vertrauen in den Auf
schwung. Die Indust r ieprodukt ion 
g ing im Jänner relativ deut l ich zurück , 
und der „Consumer Conf idence In
dex" fiel im Februar — of fenbar ange
s ichts der Sorge um den Arbei tsplatz 
— stark, auf das niedr igste Niveau 
seit 17 Jahren. 

Die Vertreter der s ieben wich t igs ten 
Industr iestaaten (G-7-Gruppe) kamen 
anläßlich ihres Treffens Ende Februar 
f rei l ich zu dem Schluß, daß keine in-
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ternat ionale Rezession bevors tünde 
Die Rahmenbed ingungen ( insbeson
dere Ihflationsraten) seien günst ig . 

Für 'Großbr i tann ien erwartet -das Na
t ional Ins t i t u te ;o f :Economic and ; So
cial- ,Research ;elne. al lmähliche Kon
junk tu rbe lebung im 2. Halbjahr 1992 
Ähnl ich wie die USA verharr t Großbr i 
tannien schon relativ lang im Kon
junktur t ie f . Die Lagerbestände s ind so 
s tark reduziert w o r d e n , daß de r La
gerzyklus der Konjunktur. Iropuise.ge-
ben, sollte., • -

In Deutschland hat die Konso l id ie 
rungsphase b e g o n n e n / d a s Bru t to - In 
landsproduk t erre ichte (saisonberei
nigt) berei ts im II. Quarta l . '1&1 seinen 
oberen Wendepunkt . Höhere Steuern 
und Zinssätze dämpf ten seither, die 
Kauflust. Im IV. Quartal war das Brut-
to-Soz ia lprodukt real u m nur n o c h 1% 
höher als vor einem Jahr, die Produk
t ion des verarbei tenden Gewerbes 
(wie in. Österreich) u m %% niedriger 
Für 1992 w i r d ein Wachstum der west
deutschen Wirtschaft von 1% b is 2% 
erwartet . 

Tro tz der Abschwächung der Kon
junktur hat die Deutsche Bundesbank 
im Dezember die Leitzinsen — zum 
Mißfallen der anderen EG-Länder — 
u m % Prozentpunkt angehoben, um 
die Inf lat ionserwartungen zu brechen 

5) Zur Komponentenzer legung des Hsndelsbi lanzsaldos v g l Walterskirchen, E., „Leistungsbiianz und Wettbewerbsfähigkei t " , WIFO-Monatsber ichte, 1991, 64(3). 
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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 

1989 1990 1991 1991 1991 1992 
II Qu III Qu IV Qu Oktober November Dezember Jänner 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Vorleistungen + 68 + 65 + 00 + 09 + 06 - 1 6 - 39 + 23 - 32 
Für die Nahrungs- und Genuß mittel branchen + 41 + 12 5 + 58 + 110 + 88 + 37 + 08 + 106 - 02 
Für die Textil- und Lederbranchen + 30 + 78 - 46 - 35 - 77 - 54 - 95 _ 41 - 24 
Für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 44 + 56 + 28 + 43 + 08 + 34 + 08 + 83 + 1 2 
Für die Chemie + 71 - 2 1 + 09 + 00 + 63 - 33 - 43 + 59 - 1 0 3 
Für die Stein- und Glaswarenproduktion + 24 + 50 - 1 3 1 - 46 - 1 9 4 - 1 6 1 - 2 1 - 2 8 0 - 1 4 0 
Für die Grundmetallverarbeitung + 19 - 68 - 42 - 54 - 1 0 - 63 - 1 4 4 - 38 - 08 
Für die Technische Verarbeitung + 99 + 106 - 07 + 02 - 2 1 - 3 1 - 72 + 22 - 39 
Für die Bauwirtschaft . + 68 + 35 + 06 + 1 3 + 24 - 07 - 1 5 + 23 - 3 1 
Für sonstige Wirtschaftsbereiche + 66 + 116 + 32 + 44 + 63 + 1 9 + 64 + 42 - 38 

Ausrüstungsinvestitionen + 54 + 13,3 + 22 - 08 + 5,3 - 02 + 80 + 74 - 1 1 0 
Fahrzeuge - 1 1 7 + 24 9 + 110 - 1 5 + 48 7 - 45 + 66 + 21 1 - 2 3 0 
Maschinen und Elektrogeräte + 62 + 15 1 - 1 2 _ 4 7 - 37 - 2 1 + 9,3 + 1 1 - 1 2 7 
Sonstige + 12,3 + 28 + 87 + 142 + 11 7 + 87 + 45 + 21 0 + 3 1 

Konsumgüter + 61 + 68 + 21 + 3,5 + 10 - 04 - 04 + 12 - 1 9 
Verbrauchsgüter + 54 + 68 + 57 + 67 + 55 + 33 + 48 + 3,5 + 19 
Kurzlebige Gebrauchsgüter + 20 + 22 - 1 9 - 1,3 - 37 - 07 - 1 5 + 29 - 39 
Langlebige Gebrauchsgüter + 143 + 139 - 02 + 32 - 27 - 8 1 - 9 1 - 56 - 95 

Industrie insgesamt (ohne Energieversorgung] + 65 + 78 + 09 + 1 1 + 16 - 1 1 - 09 + 29 - 50 
Nicht arbeitstägig bereinigt . + 58 + 77 + 15 + 1 2 + 34 + 06 + 3,4 - 1 7 + 00 
Teilweise arbeitstägig bereinigt (7:3) + 63 + 77 + 1 1 + 1 1 + 22 - 06 + 04 + 15 - 35 

Produktivität pro Kopf + 57 + 61 + 1 6 + 33 + 12 + 53 
Produktivität pro Stunde + 60 + 66 + 27 + 66 + 48 + 45 
Auftragseingänge (ohne Maschinenindustrie! + 93 + 31 + 15 + 31 + 35 + 05 + 35 - 70 + 55 
Auftragsbestände (ohne Maschinenindustrie} + 160 + 73 - 1 4 - 3 1 - 1 5 - 1 2 - 32 - 23 + 20 

Bauwirtschaft 

1989 1990 1991 1991 1991 1992 
II Qu IN Qu IV Qu Oktober November Dezember Jänner 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Produklionswert (nominell) + 36 + 99 + 138 + 14 7 + 15 1 
Hochbau + 20 + 95 + 158 + 20 6 + 21 1 
Tiefbau + 53 82 + 139 + 114 + 132 

Beschäftigte + 1 8 + 43 + 1 3 + 1 7 + 23 
Hochbau + 06 + 22 + 34 + 74 + 76 
Tiefbau + 36 + 43 + 04 - 22 + 03 

Auftragsbestände. + 1 2 + 79 + 163 + 172 
Innerhalb von 12 Monaten aufzuarbeiten + 09 + 86 + 107 + 118 

Preisindex Hochbau + 36 + 4,3 + 6.1 + 61 + 61 + 52 
Wohnbau . + 35 + 4 1 + 59 + 61 + 60 + 60 

Preisindex Tiefbau + 26 + 30 + 38 + 36 + 36 + 45 
Straßenbau + 08 + 32 + 36 + 39 + 29 + 38 

Energiewirtschaft 

1989 1990 1991 1991 1991 1992 
il Qu Iii Qu IV Qu Oktober November Dezember Jänner 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Förderung - 04 - 51 - 3 1 + 66 + 54 - 1 0 2 
Kohle - 30 + 164 - 48 - 2 0 0 - 2 1 7 - 3 4 8 
Erdöl - 1.5 - 08 + 107 - 05 + 84 + 24 2 + 28 0 + 29,3 + 155 
tirdgas + 47 - 27 + 32 + 15 - 1 0 5 + 102 + 115 + 13 1 + 62 
Stromerzeugung + 23 + 05 + 2 1 + 1 9 + 55 - 05 + 44 - 5,3 - 04 

Wasserkraft - 1 1 - 1 0 1 + 07 - 48 + 148 - 85 + 09 - 2 5 3 + 08 
Wärme kraft + 124 +27 8 + 46 + 25 0 - 2 0 1 + 92 + 89 + 22 9 - 1 8 

Verbrauch + 22 + 49 + 49 + 21 + 56 + 3,3 
Kohie . . . + 39 + 114 + 13.3 - 38 - 22 + 89 
Erdöl Mineralölprodukte + 01 + 43 + 14 + 59 + 78 + 28 

Treibstoffe + 35 + 25 + 46 + 10 1 + 182 - 16 
Normalbenzin + 98 + 48 + 101 + 158 + 22 9 + 14 
Superbenzin - 1 8 - 43 + 01 + 118 + 187 - 21 
Dieselkraftstoff + 66 + 78 + 62 + 66 + 164 - 2,3 

Heizöle . . . - 63 + 1 1 - 35 + 1 8 + 147 + 25,3 
Gasöl für Heizzwecke + 1 3 + 1 8 + 58 + 14,3 + 341 + 271 
Sonstige Heizöle - 1 0 1 + 07 - 86 - 93 + 29 + 24,5 

Lrdgas + 78 + 101 + 13 5 - 1 4 8 + 11 2 + 82 
Elektrischer Strom + 30 + 42 + 44 + 50 + 30 + 34 + 36 + 36 + 30 
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Der Bundeshaushalt im 
Überbl ick 

Der vorläufige Gebarungserfolg für 
1991 weist im Allgemeinen Haushalt 
Gesamtausgaben von 619,6 Mrd. S 
und Gesamteinnahmen von 
556,9 Mrd . S aus. Das Nettodefizit be
t rug daher 1991 62,7 Mrd. S (3,3% des 
BIP; 1989 3,8%, 1990 3,5%). Im Bud
getvollzug konnte der veranschlagte 
Abgang um 0,6 Mrd. S unterschritten 
werden. Also stützte der straffe Bud
getvollzug auch 1991 — wie in den 
Vorjahren — denKonsoitdierungskurs 
maßgeblich. Die Mehrausgaben im 
Budgetvollzug (19,1 Mrd. S) betrafen 
vor allem Rücklagenzuführungen und 
Aufwendungen für Haftungsinan-^ 
spruchnahmen, Sie konnten durch zu
sätzliche Einnahmen gedeckt werden. 
Die übrigen Ausgaben wichen kaum 
vom Voranschlag ab. 

Im Ausgleichshaushalt; standen . ;1991 
Ausgaben von 59*0 Mrd. S Einnahmen 
von 121,7 Mrd. S gegenüber. Der 
Uberschuß im Ausgleichshaushalt 
muß dem Abgang - i m ; Allgemeinen 
Haushalt entsprechen. Von den Aus
gaben im Ausgieichshaushalt entfielen 
32,8 Mrd . S auf; Finanzschufdtilgungen 
und 14,6 Mrd. S auf die Rückzahlung 
von Kassenstärkern, TJie: übrigen -Aus
gaben stehen im Zusammenhang mit 
Swap-Operationen. 

Der BundesvoranscNagiür, .1992 sieht 
im Allgemeinen: Haushalt Ausgaben 
von 648,8 Mrd . S. und Einnahmen von 
585,7 Mrd. S vor. Das Nettodefizit be
trägt somit 63,1 Mrd. S (3,1% des BIP). 
Der Ausgleichshaushalt enthält Ausga
ben von 92,3-Mrd. S und: Einnahmen 
von 155,3 Mrd. S. Die Ausgaben im 
Ausgieichshaushalt umfassen Finanz
schuldti lgungen von 49,3 Mrd. S, 
Rückzahlungen von Kassenstärkern 
(35,ÖMrd.,S) und Ausgaben im Zu- : 

sammenhang mit Währungstauschver
t rägen; (8 Mrd, S). Die Einnahmen im 
Ausgleichshaushalt bestehen aus Kre
ditaufnahmen (112,7Mrd;S), Aufnahm 
men von Kassenstärkern (35,0 Mrd. S) 
sowie Einnahmen im Zusammenhang 
mit Swap-Operationen. 

Wie in den Vorjahren ist auch im Bun-
desvoranschiag 1992 ein Konjunktur-
ausgieichshaushalt vorgesehen, der 
Ausgaben von insgesamt 5,7 Mrd. S 
enthält; 2,4 Mrd. S davon entfallen auf 
die Stabil isierungsquote, 3,3 Mrd. S 
auf die Konjunkturbelebungsquote. 

von einer spürbaren steuer l ichen Ent
lastung des privaten Sektors beglei
tet 

1991/92 scheint s ich das Bild zu än
dern Es ist nicht mehr gelungen, die 
Ausgabenquote (weiter) zu senken 
Sie liegt 1992 mit 30,3% annähernd auf 
dem gleichen Niveau wie 1990, 1991 
war sie vorübergehend sogar höher 
Der Abbau des Defizits von 3,5% des 
BIP (1990) auf 3 , 1 % (1992) ist aus
schl ießl ich höheren Einnahmen zu 
danken, al lerdings nahm auch die 
Steuerquote wieder zu Mit tel fr ist ig 
könnte diese Entwick lung — wenn sie 
sich for tsetz t — Probleme in der Bud 
getkonsol id ierung verursachen 

Der Abbau des Defizits in den Jahren 
1991/92 ist ausschließlich höheren 
Einnahmen zu danken. Mittelfristig 

könnte diese Entwicklung Probleme in 
der Budgetkonsolidierung 

verursachen. 

In der Ausgabenstruktur ze igen s ich 
die mit tel f r ist igen Schwier igkei ten der 
Konsol id ierung deut l ich Die Zinszah
lungen für die Finanzschuld ste igen 
merk l ich stärker als das B r u t t o i n 
landsprodukt . Der Anst ieg der Z in 
senquote erschwer t den Abbau der 
globalen Ausgabenquote zunehmend, 
zumal er sich 1990/1992 eher be
schleunigt hat Zunehmend prägen 
die Z insen die Def iz i tentwick lung Sie 
überste igen seit 1991 das Net todef i 
zit, der „Primärsaldo" (Nettodef iz i t ab
zügl ich Zinsen), der für die Beurte i 
lung der Budgetpol i t ik international an 
Bedeutung gewinnt , weist also einen 
Überschuß auf. Der Pr imärüberschuß 
vergrößert mit tel f r ist ig den Budget 
spielraum 

Der Rückgang der globalen Ausga
benquote war 1987/1990 zu einem er
hebl ichen Teil auf die Ausgaben für 
die Erstel lung öffent l icher Leistungen 
und die Transfers zurückzuführen In 
f rüheren Analysen der Budgetkonso l i 
d ierung (WIFO-Monatsber ichte, 1991, 
64(5)) wurde berei ts darauf hingewie
sen, daß die Ausgabenquo te für die 
Erstel lung öf fent l icher Leistungen 
nicht wei ter gesenkt werden kann, 
wenn nicht die Berei tste l lung öffent l i 
cher Leistungen längerfr ist ig ge
schwächt werden soll Gleichzeit ig ist 
auch der Abbau der Transferquote 
we i tgehend zum Sti l lstand g e k o m 
men 

In den letzten Jahren bl ieb die St ruk
tur der Budgetausgaben recht stabil 

Die verhältnismäßig starre Ausgaben
st ruktur läßt ve rmuten , daß d ie Kon
sol id ierung über einen wei teren Ab
bau der Ausgabenquote zunehmend 
schwier iger wird Daraus erklärt sich 

Die ökonomische Gliederung der 
Ausgaben zeigt, daß sich die weitere 

Konsolidierung verstärkt auf 
gesetzliche Verpflichtungen und 

Finanzierungsausgaben wird stützen 
müssen. 

auch die Ver lagerung der Konsol id ie
rung zu den Einnahmen Mittel fr ist ig 
wi rd j edoch die Stabi l is ierung der De
f iz i tquote ohne zusätzl ichen Ausga
benspielraum nicht zu bewält igen 
sein 

1991 w i rk te der Bundeshaushal t ex
pansiv. Das BIP-relevante Defizi t stieg 
spürbar und war 1991 mit 69,8 Mrd S 
um 15 Mrd S höher als 1990 Der 
Bund dürf te damit eine deut l ichere 
Abschwächung des Wir tschafts
wachs tums verh inder t und d ie Kon
junktur gestützt haben Diese expan
siven Wirkungen erklären s ich daraus, 
daß die Stabi l is ierung des Net todef i 
zits 1991 nur du rch eine erhebl iche 
Auf lösung von Rücklagen und Reser
ven ( insgesamt mehr als 22 Mrd S) 
gelang 

Für 1992 ist ein leichter Rückgang des 
BIP-relevanten Saldos geplant Er be
trägt al lerdings kaum 3 Mrd. S (von 

Die Budgetkonsolidierung hat bisher 
die Entwicklung der Wirtschaft nicht 

behindert. 

69,8 Mrd S auf 67,1 Mrd S), sodaß 
die Effekte des Bundeshaushal ts 1992 
auf die Konjunktur als annähernd neu
tral beurtei l t werden können 

Der Konsol id ierungskurs hat sich in 
den einzelnen Ausgabenbere ichen 
bisher recht unterschiedl ich ausge
wirkt. Die funkt ionale Gl iederung der 
Ausgaben zeigt auch die künft igen 
Problembere iche Neben den Zinsen 
für die Finanzschuld haben sei t 1990 
die Ausgaben im Sozia lbere ich sowie 
für Industr ie und Gewerbe wieder an 
Bedeutung gewonnen Im sozialen 
Bereich bewirk ten vor allem die Aus
gaben für die Arbe i ts losenunters tü t 
zung, die Einführung des Anspruchs 
auf ein zwei tes Karenzjahr sowie die 
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Verkehrsleistungen an den Bedarf und zusätzliche Ver
kehrsleistungen 

Die Rahmenkr i le i ien zur Festlegung der Entgelte für die 
einzelnen gemeinwiitschaffliehen Leistungen best immt 
der Veikehrsminister im Einvernehmen mit dem Finanz-

Der Entwurf des Bundesbahngesetzes sieht vor, daß trotz 
der Stärkung des Vorstands der Einfluß des 

Verkehrsministers weiterhin groß bleibt. Änderungen im 
Pensionsrecht sind vorerst ausgeklammert. 

minister, ihre Höhe wird jährl ich zwischen Verkehrsmini-
ster und ÖBB ausgehandelt 

Gerneinwirtschaft l iche Le i s tungen 

Im Entwurf zum Bundesbahngesetz weiden gemein wirt
schaftliche Leistungen zwai recht umfangreich, aber we
nig konkret beschlieben. Größenordnungen über die Ko
sten, die sich, daraus für die öffentliche Hand ergeben 
könnten, lassen sich bereits abschätzen: Die Trennungs-
lechnwig 1990 dei ÖBB, die nach Kriterien einei Kapital-
rechnung erstellt wuide, weist Aufwendungen füi den ge-
meinwiitschaftlichen Leistungsbeieich von 15,5 Mrd. S 
aus (41% des Gesamtaufwands der ÖBB) Dar in sind 
11,8 Mrd S an Pensionszahlungen aus dem Kapitel Pen
sionen nicht enthalten 

Übei die tatsächlichen Zahlungsstiöme gibt die kamerali-
stische Jahresrechnung des Bundeshaushalts Auskunft. 
Demnach wuiden den ÖBB aus Haushaltsmitteln 1990 
netto 9,2 Mid S zui Deckung des kassenmäßigen Ab
gangs, 11,8 Mid S als Eisatz aus dem Kapitel Pensionen, 
1,6 Mrd. S als zweckgebundene! Kfz-Steueranteil, 
4,5 Mrd. S füi zurückgestellte Tarifanhebungen und 
2,1 Mrd. S für die Weitelführung von unrentablen Neben
bahnen zugefühit. Die gesamte Transfersumme von 
29,2 Mrd. S entspiicht übei 5% dei Ausgaben des Allge
meinen Haushalts des Bundes 

Die zu erwartenden hohen Aufwendungen für 
gemeinwirtschaftltche Leistungen der ÖBB legen nahe zu 

prüfen, in welchem Umfang diese Leistungen von der 
Gesellschaft gefordert werden, welche Gebietskörperschaft 
sie bestellen und abgelten soll, ob sie nicht effizienter zu 

erbringen sind. 

Angesichts der hohen Steueimittel, die füi „kaufmännisch 
nicht vertretbare" Leistungen dei Bahn aufgewendet wei
den, scheint eine eingehende Beleuchtung dei gemeinwiit-
schaftlichen Leistungen angebiacht 

Dabei sind einige Grundsätze zu beachten: 

— Die finanziellen Ressouicen des Staates sind begienzt. 
Öffentliche Mittel, die dei Bahn zufließen, fehlen für 
andere Aufgaben des Staates im Bereich Umwelt
schutz, Sozialwesen, Bildung u. a 

— Im allgemeinen sind die sozialen Kosten des Bahnver
kehrs (Kosten der Läimschäden und Verkehrsunfälle, 

Kosten von Umweltschäden im Zusammenhang mit 
Eneigiegewinnung, -veiteilung und -veibrauch, Land-
schaftszerschneidung u. ä.) pro Leistungseinlieit weit
aus geiingei als die des motorisierten Straßenverkehrs 
Die Bahn könnte diese Vorteile nutzen, würde der 
Staat die sozialen Kosten dei Verkehrsträger durch 
Auflagen und Abgaben neutralisieren Derzeit jedoch 
versucht die Verkehispolitik die Wettbeweibsstellung 
der Bahn ehei übei deien Subventionierung als übei 
die Kostenneutral isieiung (d h Veiteueiung) i m Stra
ßenverkehr zu verbessern. Damit verbilligen sich die 
Leistungen des gesamten Verkehrssektois. Niedrige 
Transportpreise blähen die Nachfrage nach Veikehis-
leistungen auf, Standoitvei lageiungen weiden ange
legt „Produktionskosten weiden tendenziell z u m Teil 
durch höheren Transpol tauf wand ei setzt Weiterhin 
werden mehr Produktivkräfte im Veikehi gebunden, 
die an andeien Stellen dei Volkswntschaft einen höhe
ren Beitrag zum Sozialpiodukt leisten können" {Hamm 
— De Waele, 1965) Die pe imanente Subventionieiung 
des Verkehrs mündet also letztlich gesamtwirtschaft
lich in suboptimalen Entscheidungen Die aktuellen 
veikehisintensiven und damit ökologisch wenig wün
schenswerten Produktions-, Güterveiteilungs-, Sied-
lungs- und Konsumst iukturen werden durch e in Ver
kehrswesen gestützt, dessen Kosten in hohem M a ß so
zialisiert sind 

— Dei Staat förderte das Verkehrswesen (entsprechend 
dem Stand der Transporttechnik zunächst die Schiff
fahl t und Straße, später die Eisenbahn und in de i Fol
ge wieder die Straße), u m gesamtwirtschaftliche Ent
wicklungen zu beschleunigen und verwaltungstechni
sche und militärische Konzepte umzusetzen In einer 
entwickelten marktwirtschaftlich oiganisiei ten Volks-
wiitschaff sollte das Veikehiswesen seine strukturge
staltende („dienende") Sonderrolle weitgehend verlo-
len haben. Dies schließt freilich nicht aus, daß der 
Staat in best immten Fällen füi von der Gesellschaft er
wünschte Veikehisangebote voisorgt Insbesondeie 
wenn es gilt, Umweltbelastung lasch zu reduzieren, 
scheinen auch Subventionen für „umweltfieundliche-
le" Verkehrsträger zeitweilig gerechtfertigt zu sein 

Die Probleme einzelner gemeinwirtschaftlichei Lei
stungen weiden später erörtert. Im folgenden soll auf die 
Bereithaltung des Schienenverkehrsweges eingegangen wer
den, die das ÖBB-Gesetz zu den gemeinwirtschaftlichen 
Leistungen zählt Die Kosten des Weges soll demnach der 
Bund tragen, die ÖBB haben im kaufmännischen Bereich 
ein Streckenbenützungsentgelt zu leisten, dessen Höhe 
„unter Bedachtnahme auf verkehrspolitische Grundsätze 
und Ergebnisse im kaufmännischen Bereich" festzulegen 
ist. Abgesehen von der wenig konkret formuliei ten Abgel
tungshöhe erhebt sich grundsätzlich die Frage, ob die Be
reitstellung des Schienenweges eine gemeinwirtschaftliche 
Leistung ist, solange der Schienenweg ausschließlich von 
den ÖBB benützt wird 

Die rechnerische und verwaltungsmäßige Trennung von 
Fahrweg und Betrieb ist zur Zeit ein aktuelles T h e m a : Die 
EG-Richtlinien führen an, daß durch die Trennung „die 
künftige Entwicklung und eine wirtschaftliche Nutzung 

M o n a t s b e r i c h t e 3 / 9 2 IwiFOl 135 



K K N N Z A H I. K N • Z V R W 1 R T S C H A F T S L A G E 

Industrie 

1989 1990 1991'i 19911)- 1991 1992 
II Qu III Qu IV Qu November Dezember Jänner Februar 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Vorleistungen + 68 + 6.5 - 01 + 09 + 06 - 2 0 + 23 - 43 + 77 
Für die Nahrungs- und Genußmittelbranchen + 41 + 125 + 52 + 11 0 + 88 + 1 7 + 106 - 59 + 69 
Für die Textil- und Lederbranchen . . + 30 + 78 - 48 - 35 - 77 - 63 - 41 - 53 - 2 1 
Für die Hofe- und Papierbranchen sowie Druckereien + 4 4 + 5 6 + 27 + 43 + 08 + 29 + 83 - 04 + 128 
Für die Chemie + 7 1 - 2 1 + 06 + 00 + 6,3 - 45 + 5 9 - 1 3 9 - 49 
Für die Stein- und Glaswarenproduklion + 24 + 50 - 1 3 7 - 46 - 1 9 4 - 1 8 4 - 2 8 0 - 2 0 9 - 1 1 4 
Für die Grundmetallverarbeitung + 1,9 - 6,8 - 44 - 54 - 1 0 - 6.8 - 3 8 - 23 - 47 
Für die Technische Verarbeitung + 99 + 106 - 07 + 02 - 21 - 3 1 + 2 2 - 4 1 + 122 
Für die Bauwirtschaft . + 68 + 35 + 02 + 1,3 + 24 - 23 + 2 3 - 88 + 44 
Für sonstige Wirtschaftsbereiche + 6 6 + 116 + 38 + 44 + 63 + 42 + 42 + 24 + 138 

Ausrüstungsinvestitionen + 5 4 + 133 + 29 - 08 + 53 + 22 + 7 4 - 5 4 + 04 
Fahrzeuge - 1 1 7 +24 9 + 109 - 1,5 + 48 7 - 47 + 21 1 - 2 3 4 + 61 
Maschinen und Elektrogeräte + 62 + 15 1 - 03 - 47 - 37 + 10 + 1 1 - 49 - 83 
Sonstige + 123 + 28 + 91 + 142 + 11 7 + 100 + 21 0 + 62 + 27 5 

Konsumgüter + 61 + 68 + 20 + 3.5 + 10 - 09 + 1 2 - 33 - 36 
Verbrauchsgüter + 54 + 68 + 57 + 67 + 55 + 33 + 35 + 1 9 - 1 7 
Kurzlebige Gebrauchsgüter + 2 0 + 22 - 20 - 1 3 - 37 - 1 2 + 2 9 - 52 - 64 
Langlebige Gebrauchsgüter + 143 + 139 - 05 + 32 - 27 - 90 - 56 - 1 2 3 - 59 

Industrie insgesamt (ohne Energieversorgung) + 65 + 78 + 1 0 + 1 1 + 1 6 - 09 + 29 - 43 + 34 
Nicht arbeitstägig bereinigt . . + 58 + 77 + 16 + 12 + 34 + 1 0 - 1 7 + 1 1 - 09 
Teilweise arbeitstägig bereinigt (7 : 3) + 63 + 77 + 1 2 + 1 1 + 22 - 03 + 1 5 - 27 + 21 

Produktivität pro Kopf. + 57 + 61 + 21 + 1 6 + 33 + 1 6 + 53 - 1 4 
Produktivität pro Stunde.. + 6.0 + 66 + 44 + 27 + 66 + 49 + 45 + 55 
Auftragseingänge (ohne Maschinenindustrie) + 93 + 31 + 1 6 + 31 + 35 + 1 1 - 70 + 75 - 1 9 5 
Auftragsbestände (ohne Maschinenindustrie) + 160 + 73 - 1 3 - 31 - 1 5 - 1 1 - 23 + 25 - 92 

') Die Daten für 1991 entsprechen der 2. Aufarbeitung des ÖSTAT. Diese wurde nachträglich geändert, um bisher nicht erfaßte produktionsnahe Dienstleistungen einzubeziehen Da 
dies erstmals geschah, geben die hier verwendeten (unkorrigierten) Zahlen die Konjunktur 1991 besser wieder 

Bauwii tschaft 

1989 1990 1991 1991 1991 1992 
II Qu [II Qu IV Qu November Dezember Jänner Februar 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Produktionswert (nominell) + 36 + 99 + 122 + 138 + 147 + 14 2 + 146 + 12 5 
Hochbau + 20 + 95 + 169 + 158 + 20 6 + 21 1 + 21 6 + 20 6 
Tiefbau + 5,3 + 82 + 92 + 13,9 + 11 4 + 96 + 87 + 60 

Beschäftigte + 1 8 + 43 + 08 + 1 3 + 17 + 21 + 08 + 32 
Hochbau + 06 + 2 2 + 44 + 34 + 74 + 68 + 5 4 + 76 
Tiefbau +3 6 + 4 3 - 24 + 04 - 22 - 1 3 - 2 7 - 15 

Auftragsbestände. + 1 2 + 79 + 165 + 163 + 17 2 + 177 
Innerhalb von 12 Monaten aufzuarbeiten + 09 + 8 6 + 12 0 + 107 + 118 + 13 1 

Preisindex Hochbau + 3 6 + 43 + 61 + 61 + 61 + 52 
Wohnbau. . + 35 + 4 1 + 59 + 61 + 60 + 60 

Preisindex Tiefbau + 26 + 30 + 38 + 36 + 36 + 45 
Straßenbau + 08 + 32 + 36 + 39 + 29 + 38 

: \ v ; . . . " - - -

En er giewir tschaft 

1989 1990 1991 1991 1991 1992 
I! Qu III Qu IV Qu November Dezember Jänner Februar 

Veränderung gegen das Vorjahr n % 

Forderung - 04 - 51 + 1 5 - 3 1 + 66 - 05 - 1 0 2 + 39 
Kohle - 30 + 164 - 1 5 0 - 48 - 2 0 0 - 2 7 8 - 3 4 8 - 2 6 2 
Erdöl - 15 - 08 + 114 - 05 + 84 + 27 6 + 29 3 + 25 7 
Erdgas + 47 - 27 + 32 + 1 5 - 1 0 5 + 102 + 13 1 + 62 
Stromerzeugung + 2,3 + 05 + 21 + 19 + 55 - 0,5 - 53 - 04 

Wasserkraft - 1 1 - 1 0 1 + 07 - 48 + 146 - 85 - 2 5 3 + 08 
Warmekraft + 124 + 27 8 + 46 + 25 0 - 2 0 1 + 92 + 22 9 - 1 8 

Verbrauch + 22 + 49 + 60 + 49 + 21 + 82 + 3 3 + 156 
Kohle . . + 39 + 114 + 31 + 13 3 - 38 + 00 + 89 - 66 
Erdöl, Mineralölprodukte + 01 + 43 + 78 + 1 4 + 59 + 155 + 28 + 38 2 

Treibstoffe + 35 + 25 + 102 + 46 + 10 1 + 178 - 1 6 + 40 8 
Normalbenzin + 98 + 48 + 13 9 + 10 1 + 158 + 23 0 + 1 4 + 46 9 
Superbenzin - 1 8 - 43 + 75 + 01 + 118 + 193 - 2 1 + 432 
Dieselkraftstoff + 66 + 78 + 11 1 + 6.2 + 66 + 150 - 23 +36.3 

Heizöle . . - 63 + 1 1 + 102 - 35 + 18 + 34 5 + 25 3 + 60 7 
Gasöl für Heizzwecke + 1,3 + 18 +23 6 + 58 + 14 3 + 53 1 + 27 1 + 94 0 
Sonstige Heizöle - 1 0 1 + 07 + 26 - 86 - 93 + 24 8 + 24 5 + 445 

Erdgas . + 7.8 + 101 + 58 + 13,5 - 1 4 8 + 72 + 82 + 35 
Elektrischer Strom + 30 + 42 + 44 + 50 + 30 + 34 + 36 + 30 
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Wirtschaftspolit ische Zielgrößen 
„Magisches Fünfeck" 

BIP, real 

Beschäftigung 

Inflationsrate 

Eine Entwicklung weg vom Mittelpunkt bedeutet eine Annäherung an das entsprechende Ziel. Die 
allgemeine Konjunkturverschlechterung 1991 spiegelt sich >in einem Schrumpfen des -„Penta
gons". Vier von fünf Zielen wurden schlechter erreicht als 1990. 

punkte unter Westdeutsch land gele
gen (Abbi ldung „Brut to- In landspro-
dukt pro Kopf") . Noch etwas stärker 
ausgeprägt sind die Abstände gemes
sen am realen BIP pro Kopf (zu Prei
sen und Wechselkursen von 1985) 
Demnach rangiert Österre ich um 
9 Prozentpunkte über der EG und um 
16 Prozentpunkte unter Westdeutsch
land 

Der berei ts 1989 und 1990 - im Zuge 
der Vorbere i tung auf die für 1992 vor
gesehene Vol lendung des EG-Binnen
marktes — auch in Österre ich fest
stel lbare Trend, den Internationalisie-
rungsgrad zu s te igern, setzte sich 
1991 — wenngle ich in abgeschwäch
ter Form — fort Gemessen an den 
Direkt invest i t ionsst römen laut Zah
lungsbi lanz bet rugen die Direkt inve
st i t ionen Österre ichs im Ausland 1991 
0,8% des BIP (nach 1 % 1990 und 0,7% 
1989) Das stark zunehmende Aus
landsengagement der Banken war 
al lerdings nicht immer von Erfolg ge
krönt Die Austr ian Industr ies, die 
1990 zu zwei Dri t teln die Internat iona-

l is ierungsakt ivi täten bes t immt hatten, 
schränkten ihre Auslandsinvest i t ionen 
1991 ein Die ausländischen Direkt in
vest i t ionen in Österre ich nahmen wei 
ter ab (1989 und 1990 jewei ls 0,4% 
des BIP, 1991 0,2%), sodaß der posi t i 
ve Saldo zwischen ausländischen und 
inländischen Direkt invest i t ionen wei 
ter ausgebaut werden konnte 

Wirtschaf t spo l i t ik auf 
Europakurs 

Österre ichs Wir tschaf tspol i t ik bleibt 
auf Europakurs Kurzfr is t ig muß 
Österre ich durch die Tei lnahme am 
Europäischen Wir tschaf tsraum (Eini
gung zwischen EG und EFTA über die 
Schaf fung des EWR am 22 Oktober 
1991), der ab 1 Jänner 1993 zei tgleich 
mit dem EG-Binnenmarkt gel ten soll , 
den größten Teil des EG-Rechts (Ac-
quis Communauta i re) übernehmen 
Dazu gehören u. a, Bes t immungen 
des Wet tbewerbsrech tes (Subvent io
nen bzw Beihilfen) sowie Änderun 
gen im Zusammenhang mit der Frei

zügigkei t (Ausländerbeschäft igungs
gesetz Arbe i ts recht u s w ) Österre ich 
hat berei ts vorzei t ig den grenzüber
schre i tenden Zahlungs- und Kapital
verkehr analog zu den EG-Richtl inien 
vol lständig l iberalisiert (4 November 
1991) und ist damit manchen EG-Län
dern zuvo rgekommen . Die G e l d - und 
Wechselkurspol i t ik Öster re ichs ist 
durch die enge B indung des Schil
lings an die DM („Hartwährungspol i 
tik' 1) de facto in das Europäische 
Währungssystem (EWS) „passiv" inte
griert. Auch hinsicht l ich einer künft i
gen Tei lnahme an der Europäischen 
Währungsunion (als Abschluß der 
ökonomischen Integrat ion der EG) ist 
Österre ich aus wi r tschaf t l icher Sicht 
gut gerüstet Während innerhalb der 
EG nur drei Länder (Dänemark, 
Frankreich und Luxemburg) derzeit 
den s t rengen Eintr i t tskr i ter ien, die auf 
dem EG-Gipfel in Maastr icht am 
9 Dezember 1991 aufgestel l t wurden, 
entsprechen, wü rde Öster re ich allen 
diesen Kriterien genügen (Inflations
rate unter 4,3%, Net Lending unter 3% 
des BIP, Staatsverschuldung unter 
60% des BIP und Niveau der langfr ist i 
gen Z insen unter 11,4%) 

Internationa! dr i f tete die Geldpolitik 
weiter auseinander. Infolge de r anhal
tenden Rezession in den USA und des 
Kon junk tu rabschwungs in Japan wur
de sie immer expansiver, in de r Bun
desrepubl ik Deutschland w e g e n der 
mögl ichen Inf lat ionsgefahren der Wie
dervereinigung immer restr ikt iver Die 
USA senk ten den Diskontsatz in meh
reren Schr i t ten von 6,5% Anfang 1991 
auf 3,5% im Dezember 1991 (den 

Brutto-Inlandsprodukt pro Kopf 

Zi Kau-'.rareren .«er '990 R;=! {F.eis; JI c tieci ielkur; 1 ESSa) 
B Oaier.eicf 

• V. 'cs i -iE e 
1 

I 1 1 
1 1 

Nach jüngsten Berechnungen der OECD hat 
Österreich 1990 das Wohlstandsniveau der 
EG 12 bereits um 7Prözentpunkte überschrit
ten. Zu Kaufkraftpäriäten von 1990 berechnet 
betrug das BIP pro Kopf 1990 in Österreich 
16.620 $. Real lag das BIP pro Kopf zu Prei
sen und Wechselkursen von 1985 sogar um 
mehr als 9 Prozentpunkte über jenem der EG 
und um 16 Prözentpunkte unter jenem West
deutschlands. 
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Österreichs Handels
bi lanz 
Monatsentwiclciung 

Abbildung 2 

1 / 8 5 1 / S 6 1 / 8 7 1 , 1 / 9 0 1 / 9 1 

sehe Leistungsbi lanz ausgegl ichen 
Die starken Erdö lpre isschocks stör
ten vo rübergehend dieses Gleichge
wicht. 

Wachstumsdif ler ent ia le und 
Terms of Trade 

Zwischen Wachstumsdi f ferent ia l zum 
Ausland und Entwick lung der Han
delsbi lanz (Def iz i tquote bzw. deren 
absoluter Veränderung) besteht ein 
enger Zusammenhang (Abbi ldung 1) 
Wächst die Auslandsnachfrage (hier 
gemessen am Wachstum des realen 
BIP von OECD-Europa; Österre ichs 
Außenhandel ist zu drei Vierteln auf 
Westeuropa konzentr ier t ) stärker als 
die Inlandsnachfrage in Österre ich 
(gemessen am ver fügbaren Güter
und Leistungsvolumen), so verbes
sert s ich im al lgemeinen die Handeis
bilanz (ausgedrückt in Prozent des 
BIP; der gleiche Zusammenhang gilt 
für die entgegengesetz te Entwick
lung). Zusätz l ich beeinflußt auch die 
Entwick lung der Terms of Trade (Ver
hältnis von Expor t - zu Importpreisen) 
die nominel le Handelsbilanz (Erläute
rungen und ökonomet r i sche Schät
zung siehe Kasten) 

Die stärksten Einbußen in der Han
delsbi lanz traten im Umkreis der Erd 
ö lp re isschocks auf Das größte Han-
delsbi ianzdefizi t wu rde 1977 mit 9,2% 
des BIP (Vorzäehkäufe angesichts der 
Einführung des „Luxus-Mehrwer t 
steuersatzes" per 1. Jänner 1978) und 
1980 mit 9,0% des BIP erreicht Die 
beträcht l iche Verbesserung der Han
delsbi lanz in den Jahren 1986/87 geht 
hauptsächl ich auf Terms-of -Trade-
Gewinne nach dem Erdölpreisverfal l 
zurück 

Wachstumsdifferentiale, Terms of Trade u n d 
Handelsbi lanzentwicklung 

Üblicherweise werden die einzelnen Komponenten der Handelsbilanz 
(HB = Xr - Px — Mr • Pm) aufgrund der Außenhandelstheorie erklärt- Die realen 
Exporte (Xr) hängen im wesentlichen von der ausländischen Nachfrage { ¥ * ) und 
von relativen Preisen (Px/Pw, Px . . . Exportpreise, P w , . . Preise der Konkurren
ten in einheitlicher Währung) ab. Die realen Importe (Mr) werden bestimmt durch 
die Inlandsnachfrage (Yl) und durch relative Preise \Pm/Pl, Pm . . . Importpreise, 
P'. . . In landspreise) ; Hier wird versucht, die Handelsbilanz durch die genannten 
Einflußfaktoren direkt zu erklären. (Eine alternative Methode ist eine definitorische 
Zerlegung der Handelsbilanz bzw. Leistungsbilanz in der Form der Deckungsquo
te: Exporte im Verhältnis zu den Importen; Walterskirchen, E.\ „Leistungsbilanz 
und Wettbewerbsfähigkeit", WIFO-Monatsberichte, 1991, 64 (3).) 

Die Entwicklung der österreichischen Handelsbilanzwurde sowohl in nomineller 
als auch in realer Rechnung ökonometr isch ]eweils;für : die Periode 1956 bis :1991 
geschätzt. Dabei wurde;die Handelsbilanzjeweils in Prozent des BIP;ausgedrückt 
(Defizitquote). Die geschätzte Gleichung für die absolute Veränderung der•[Defizit-' 
quote der nominellen Handeisbilanz (A DQn) lautet: 

(1) ADQn

t = 2,25 D74 + 0,30.}'* + 0,20 y * _ ; - 0,50 y\ + 0,18 (pX/pm) t , 
(2,75) (3,09) (2,62) (7,55) (3,45) 

R2 = 0,710 DW= 2,306, 

kursive Zahlen in Klammern . . . f-Statistik. 

1974 kam nach dem ersten Erdölpreisschock ein spekulativer Boom im Welthan
del in Gang, von dem auch Österreich profit ierte. Der Handelsschock des Jahres 
1974 wurde durch eine Dummy-Variable {D74) eingefangen. Über die gesamte 
Schätzperiode besteht eine stabile Beziehung zwischen der absoluten Verände
rung der Defizitquote der nominellen Handelsbilanz (A DQ") und dem Wachs
tumsdifferential des Auslands (ya — gemessen an der Veränderung des realen 
BIP von OECD-Europa in Prozent) zum Inland ( / — gemessen an der Verände
rung des verfügbaren Güter- und Leistungsvolumens in Österreich in Prozent) so
wie der Veränderung der in Schilling gemessenen Terms of Trade {pxlpm). 

Gleichung (1) zeigt, daß die Auslandsnachfrage sowohl gleichzeitig als auch ver
zögert die Verbesserung der Handelsbilanz positiv beeinflußt, die Inlandsnachfra
ge hingegen gleichzeitig wirkt . Faßt man die .Einkommenselastizitäten rder-Aus
landsnachfrage in ihrem gleichzeitigen und verzögerten Einfluß im Verhältnis 
60 : 40 zusammen und stellt sie direkt der Entwicklung der Inlandsnachfrage ge
genüber, so liefert e ine solche nWachstumsdifferential"-Variabie:;einen.Koeff]zien-
ten von 0,5. Die Veränderung der Terms of Trade wirkt sich mit einer Elastizität 
von 0,18 positiv auf die Verbesserung der nominellen Handelsbilanz aus. 

Ein WaehstumsvorsprungOEGD^Europas gegenüber Österreich im Ausmaß von 
1 Prozentpunkt verbessert die Handelsbilanz um 1 /a% des BiP. Ein Anstieg der 
Terms of-Trade um 1 Prozentpunkt: verbessert die nominelle Handelsbilanz um 
rund 0,2% des BiP. 

Die absolute Veränderung der Defizitquote der realen Handelsbilanz<(A BQ") läßt 
sich durch folgende Schätzgleichung erklären: 

(2) A DQr

t « 0 , 3 6 y * - 0,39y* - 0,09 (px/pm)t, 
(5,75) (7,04) (2,15) 

R2 = 0,649 DW= 2,252: 

Eine Verbesserung der Terms of Trade (effektive Aufwertung) bewirkt e ine Ver
schlechterung der realen Handelsbilanz und umgekehrt. Diese Reaktion stimmt 
mit jener aus den Einzelgleichungen für die Export- bzw. Importnachfrage über
ein. Die reale Handelsbilanz spiegelt die Wettbewerbsposit ion einer Volkswirt
schaft besser als die nominelle. Insgesamt sind die Elastizitäten (sowohl für die 
Terms of Trade als auch für die Wachstumsdifferentiale) niedriger als im Fall der 
nominellen Handelsbilanz. Der Schock des Jahres 1974 führt bei der Schätzung 
von Gleichung (2) zu folgendem Problem: Wird für das Jahr 1974 eine Dummy-
Variable verwendet, so wird die Terms-of-Trade-Vanable insignifikant. Wi rd ohne 
Dummy-Variable geschätzt (wie in Gleichung (2)), so erhält man für die Terms-of-
Trade-Variable das richtige (negative) Vorzeichen: 
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A U W O u D N 

Gesamtverschuldung der Oststaaten brutto 
Jgbresendstand in konvertibler Währung 

Übersicht 1 

1989 1990 
WIIW OECD OECD WIIW OECD G30 

(A)1] (B) ') 
Mrd S 

Ost-Mitieleuropa 69,3 69 0 69 9 76 4 77 8 76 0 
CSFR 79 68 79 81 79 79 
Ungarn 20 6 20 5 20 6 21,3 21 7 20 2 
Polen 40 8 41 6 41 4 47 0 48 2 47 9 

Südosteuropa 27 1 28 8 27 0 27 5 29 2 31 7 
Bulgarien 92 89 9 1 10 0 104 106 
Rumänien 06 0 6 06 1 0 23 05 
Jugoslawien 17 3 193 17 3 165 165 20 6 

Osteuropa3) 96 4 97 8 96 9 1039 107 0 107 7 

UdSSR 52 4 48 9 54 0 56.2 52 0 -
Oststaaten3! 148 8 146 7 150 9 1601 159 0 

RGW-Banken 50 (5 01 - (5 0) -
DDR 20 6 20 8 21 2 — _ -
Osteuropa4) 99 7 99,3 1008 - - -
Ost S t a a t e n 1 ] 152 1 148 2 154 8 - -
Q.OECD, M W [1991), Debs - Shapiro - Taylor [1991] 1990 vorläufig. - ') OECD External Debt Slatistics 19B9, 
Paris, 1990 - ?) OECD, COM/DAFFE/TD/CMF/TC/WP Februar 1991 - s) Ohne DDR einschließlich Jugoslawien -
4) Ohne Jugoslawien einschließlich DDR 

wirtschaften im Osten quantitativ und 
qualitativ eiheblich rascher wachsen 
als im Westen Dazu bedarf es ausrei-
chendei Sachkapitalinvestitionen auf 
modernstem technischen Niveau so
wie einer umfassenden Nachschulung 
eines großen Teils der Arbeitskräfte. 

Alle bisher verfügbaren Schätzungen 
des Kapitalbedarfs erreichen Größen
ordnungen, die eine reibungslose Fi
nanzierung nicht erwarten lassen 
Dies gilt vor allem für jene Schätzan
sätze, die den gegenwärtigen Kapital
stock im Osten und das Sparpotential 
der nächsten fahre als veischwindend 
einstufen Nach der hier vorgenom
menen Einschätzung des WIFO 
könnte dei jährl iche Invesütionsbe-
daif in Osteuropa bei etwa 140 Mrd $ 
und in der Sowjetunion zusätzlich bei 
weit mehr als dem Doppelten dieses 
Betrages liegen Solche Sparbetiäge 
sind wohl nicht im Ausland allein 
aufzubringen, sie setzen die Bereit
schaft der betroffenen Bevölkerung in 
den Oststaaten zu anhal tendem Kon
sumverzicht voraus 

Ausländisches Kapital sollte mög
lichst in Form von Direktinvestitionen 
in solche Produktionsbetriebe bereit
gestellt werden, die Aussicht auf kon
kurrenzfähige Produktion für inter
nationale Märkte vei sprechen, Wegen 
der noch bestehenden politischen, 
rechtlichen und wirtschaftlichen Un
sicherheiten wird es anfangs fast aus

sichtslos erscheinen, ausländische In
vestoren zu Engagements in den Ost
staaten zu bewegen. Die bisherigen 
Reformen sind vor allem in der Priva
tisierung und der Neugestaltung des 
Rechtssystems weniger rasch vor
angekommen, als im eisten Reformei-
fei versprochen worden war. U m die 
Risken von Direktinvestit ionen im 
Osten zu begrenzen, fördert die EG 

entsprechende Projekte In Österreich 
ist zu diesem Zweck der Ost-West-
Fonds der Finanzierungs- und Garan
tiegesellschaft eingerichtet worden, 
der die wirtschaftlichen Risken von 
Investitionsprojekten teilweise absi
chert Dabei werden kleinere Unter
nehmen, deren Risikoabsorptionska
pazität gering ist, gegenüber großen 
Unte rnehmen bevorzugt 

Die Bewältigung des kurzfristigen Li-
quiditätsbedaifs der Oststaaten stößt 
immer wieder auf erhebliche (meist 
politisch motivierte) Schwierigkeiten, 
doch können nun vor allem die G 2 4 
(unter der Koordination der EG-
Kommission) und die internationalen 
Finanzinsti tutionen auf substantielle 
Erfolge hinweisen. Sie liegen einer
seits in der Aufbringung von Finan
zier ungsmitteln, g le ichermaßen aber 
auch in der Eindämmung des Finan
zier ungsbedarf es selbst (Abbau von 
Leistungsbilanzdefiziten, Verringe
rung des Schuldendienstes) Eingelei
tet wurde diese Entwicklung durch 
die Bestrebungen der neuen Regie
rungen im Osten, ihren Uändern 
Zugang zu den Bretton-Woods-Institu-
tionen zu verschaffen. Derzeit sind 
nur noch die UdSSR und ihre Nach
folgestaaten auf technische Hilfe des 
IWF u n d der Weltbank beschränkt, 
ohne schon in die Finanzhilfe dieser 

Geschätzter Kapitalbedarf in einem 
Jahresdurchschnitte . • 

10-Jahres-Zeitraum Ubersicht 2 

Insgesamt 
Osteuropa Oststaaten 

Mrd 

Aus dem Ausland 
Osteuropa Oststaaten 

S 

Morgan Stanley {Roche 1990) 93') 

Kramer (1990) 700 170 

Fiioussi - Phelps (1990)*! 
Brutto 
Nello 

180 
110 

CEPR [Begg ei al 1990)a) 
Maximum 
Minimum 

226 
103 

226 
103 

HE {Collins - Rodrik, 1991) 
Produktivitätsansatz 
Wachstumsansatz 
Marshall-Plan-Ansätze 

Pro Kopf 
BIP des Empfängerlandes 
Potentielle Geber 

420 1 600 
344 915 

420 
344 

5 
14 

1 600 
915 

17 
48 

136 

Ifo [Ochel, 1991)3) 
Optimistisches Szenario 
Pessimistisches Szenario 

98 333 
75 259 

24 
21 

50 
46 

WIFO 143 503 74 255 

l l Emschlierilich sozialer Transfers würde der Kapitalbedarf 105 Mrd S betragen -
schließlich Ersatzinvestitionen 

-] Ohne Jugoslawien — 5) Ein-
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Besonderen Widerstand gegen die 
Reformen leisten die Großbetr iebe, 
die ihre Monopols te l lungen nicht auf
geben wol len. Die Dominanz der 
Großbetriebe im Osten kann anhand 
der durchschni t t l i chen Zahl von Be
schäf t ig ten in Industr ieunternehmen 
belegt we rden : In Österre ich bet rug 
sie 58, in der BRD 191 in Bulgar ien, 
Ungarn, Polen und der UdSSR 600 bis 
900, in Rumänien 1 932 und in der 
CSFR mehr als 3 000 {Mayerhofen 
1992). Vor allem in der f rüheren 
UdSSR war die Monopolpos i t ion man
cher Unternehmen stark ausgeprägt, 
doc h auch in den meisten anderen 
Ländern Osteuropas war die Lage 
ähnl ich In der f rühen UdSSR er re ich
ten die von einem einzigen Unterneh
men hergestel l ten Produkte einen A n 
teil an der gesamten Indust r ieproduk
t ion von 30% bis 40%, im Maschinen
bau sogar 87% (Havryiyshyn — Wil-
iiamson 1991) 

Pr iva t i s i erung 

Wicht ige Voraussetzung für eine eff i 
z iente marktwir tschaf t l iche Steuerung 
in Osteuropa ist die Privatisierung Im 
Hinbl ick auf den großen Umfang des 
Staatsbesi tzes und den Kapitalmangel 
im Inland sind west l iche Privatisie
rungsmodelle nur zum Teil anwend
bar. Nach Lipton — Sachs (1991) be
deutet Privatisierung im Osten nicht 
nur den Aufbau eines neuen Rechts
systems für die E igentumsrechte 
sondern auch die Err ich tung eines 
neuen Systems von Finanzmärkten 
und - Inst i tut ionen: Die ökonomische 
Herausforderung liegt im opt imalen 
Zusammensp ie l dieser beiden Ele
mente. Nach Auf fassung der Autoren 
muß die Privatisierung rasch, ver te i -
iungsgerecht und f iskal isch ver t retbar 
abgewickel t werden , um letziich zu 
einem Marktsystem mit eff izienten 
Unternehmen und einem leistungsfä
higen Kapitalmarkt zu gelangen 

Uber die Auswi rkungen der Privatisie
rung gehen die Auf fassungen ebenso 
auseinander wie über die Privatisie
rungsstrategien Zahlreiche Ökono 
men meinen daß die Le is tungsgewin
ne infolge der Schaf fung von Privatei
gen tum und privaten Kapi ta lmärkten 

so groß s ind, daß der Prozeß so weit 
wie mögl ich beschleunigt werden soll 
Die Gefahr einer langsamen Privatisie
rung besteht u a auch darin, daß im 
Kampf um die E igentümerrechte 
außerordent l ich viel Energie ver loren
geht, wenn diese Rechte nicht klar 
definiert werden 

Andere Ökonomen treten für ein ge
mäßigtes Tempo der Privatisierung 
ein um so Zeit zur Entwick lung lei
s tungsfähiger E igentümers t ruk turen 
zu gewinnen Die Nachteile einer ra
schen Privatisierung sind nicht nur 
ger ingere Erlöse aus der Umwand
lung in Pr ivateigentum, sondern auch 
die Begünst igung der alten „Nomen
klatura" die (neben den Schwarz
markthändlern) zu den wenigen inlän
dischen Gesel lschaf tsgruppen zählt, 
die über genügend Kapital für den Er
werb von Antei len an Unternehmen 
ver fügen 

Die Privatisierungsverfahren der 
einzelnen osteuropäischen Länder 
unterscheiden sich beträchtlich. In 

Ungarn wurde bisher das 
Schwergewicht auf die Übertragung 

des bestehenden Einflusses auf die zu 
privatisierenden Unternehmen vom 

Staat auf den privaten Sektor gelegt. 
In der CSFR steht die 

Eigentumsübertragung im Mittelpunkt 
der Privatisierung. 

Die Privat is ierungsverfahren der ein
zelnen osteuropäischen Länder unter
scheiden s ich beträcht l ich In Ungarn 
wurde bisher das Schwergewicht auf 
die Über t ragung des bestehenden 
Einflusses auf die zu pr ivat is ierenden 
Unternehmen vom Staat auf den pr i 
vaten Sektor gelegt Unternehmen 
gelten als „pr ivat is iert" , wenn eine ak
tive private Betei l igung an der Ge
schäf ts le i tung gegeben ist, auch 
dann, wenn der Staat noch die A n 
tei lsmehrhei t hält (OECD, 1991A) 
Nach Csikos - Nagy (1991) verfo lgt 
die „Hauptl inie der ungar ischen 
E igentümerre form die Manager-Priva
t is ie rung ' Im Vordergrund des unga
r ischen Konzeptes s teht die Wieder
herstel lung der wir tschaf t l ichen Ratio
nali tät ' . Die Schaf fung von „Mil l ionen 
von Kapital isten" w i rd nicht ange
strebt. 5% bis 7% der Bevölkerung 
könnten Eigentümer werden. Dieser 

Prozentsatz entspr icht etwa j enem in 
Österre ich, ist aber weitaus niedriger 
als in anderen west l ichen Ländern (et
wa Schweden Großbri tannien) 

In der CSFR steht die Eigentums
über t ragung im Mi t te lpunkt der Priva
t is ierung. Die Bemühungen konzen
tr ieren s ich auf eine rasche Über t ra
gung des staatl ichen Eigentums in 
den Privatbesitz, der „Kuponpr ivat i 
s ierung" k o m m t hier eine bedeutende 
Rolle zu Während der (mögl ichst kur
zen) Übergangszei t werden Fragen 
der Geschäfts le i tung und des beherr
schenden Einflusses als eher unter
geordnet betrachtet (OECD, 1991B) 

In der CSFR werden zwei Privatisie
rungsverfahren — die „kleine" und die 
„große Privat is ierung — angewen
det : Die kleine Privat isierung wurde 
überwiegend berei ts 1991 abge
schlossen. Die große Privatisierung 
f indet ab 1992 in zwei „Wel len" auf 
Grundlage eines von den einzelnen 
Unternehmen, aber auch von anderen 
Interessenten ausgearbei teten und 
v o m Pr ivat is ierungsminister ium ge
nehmigten Pr ivat is ierungsprojektes 
stat t 3 ) 

Neben der Kuponmethode (die zu
meist nur auf einen Teil des Kapitals 
angewendet wird) s ind andere Privati
s ierungsformen vorgesehen, s o u a 
der direkte Verkauf an eine best immte 
Person, Mi tarbei terbete i l igung, Ver
kauf im Zuge von Aukt ionen sowie 
Betei l igung des Auslandes 

Polen hat sich bemüht , eine ganze 
Palette von Privat is ierungsstrategien 
auszuarbei ten In der prakt ischen 
Durch führung haben sich aber beson
dere Probleme ergeben, da s ich die 
Arbei ter räte nachdrückl ich in diesen 
Prozeß eingeschaltet haben V o n den 
potent iel len west l ichen Investoren 
wurden die wir tschaft l ichen Risken 
als sehr hoch eingeschätzt (OECD, 
1991B) Hindernisse erwuchsen vor 
allem aus den Auf lagen, die überhöh
te Zahl der Arbe i tnehmer n icht we
sentl ich zu verr ingern 4 ) 

In Bulgarien und Rumänien ist die Pri
vat is ierung erst in Ansätzen vorhan
den 

Trotz Freigabe der früher vertraul i 
chen Daten und Hilfe durch interna-

') Vgl hiezu näher Gabrisch ei a!, „Transformal ionskrise setzt sich t o n ' in d iesem Heft 
s ] Zu den Problemen der Privatisierung in Polen vgl ausführl ich Winiecki (1991B] 
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Wirtschaftsentwicklung Osteuropas, der UdSSR Übersicht 1 

und Jugoslawiens 

1988 1989 1990 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Bruttoinlandsprodukt 
Osteuropa1] 
UdSSR2) 
Jugoslawien4! 

Gesamte Region') 

Indus triep roduk tion 
Osteuropa1) 
UdSSR 
Jugoslawien. 

Gesamte Region1) 

Landwirtschaft 
Osteuropa1! 
UdSSR 
Jugoslawien. 

Gesamte Region1) 

Bruttoinvestitionen 
Osteuropa'] 
UdSSR 
Jugoslawien 

Gesamte Region1) 

+ 25 
+ 29 
- 1 1 
+ 2B 

+ 3 1 
+ 3 8 
+ 08 
+ 34 

- 3 9 
- 0 5 
- 4 4 
- 1 1 

+ 38 
+ 57 
- 5 2 
+ 47 

+ 2 1 
+ 5,5 
- 1 7 
+ 45 

+ 3,5 
+ 39 
- 0 7 
+ 3 6 

+2 8 
+ 17 
- 3 6 
+ 1 7 

+ 1 4 
+ 62 
- 5 8 
+ 46 

- 0 9 
+ 3 0 
+ 06 
+ 21 

- 0 7 
+ 17 
+ 09 
+ 1 1 

- 0 6 
+ 13 
+ 50 
+ 1 1 

- 0 1 
+ 47 
+ 08 
+ 36 

- 80 
- 23 
- 85 
- 39 

-156 
- 1 2 
-108 
- 50 

33 
28 
49 
3 1 

- 1 4 4 
+ 06 
- 1 8 3 
- 39 

1991 
Ist 

•12 bis - 1 3 
- 1 7 3 ] 
- 2 0 
- 1 6 2 

-189 
- 7 8 3 

-20 0 
-11 0 

28 
7 0 3 

80 
49 

-178 5 

-15 1 

-30 0 
-164 5 

WllW-Schätzung - 2) BMP - 3 ] Daten für GUS - 4 | BSP - 5) Ohne Bulgarien 

lust von Expor tmärk ten von ver
gle ichsweise wesent l ich ger ingerer 
Bedeu tung In den drei genannten 
Ländern waren vielmehr die inländi
sche Nachf ragebeschränkung, die 
von der Preisfreigabe ausgelösten 
Anpassungsef fekte (1990 in Polen, 
1991 in der ÖSFR) und der zuneh
mende Wet tbewerb durch Importe 
aus dem Westen die ausschlaggeben
den Faktoren 

Im Handel mit den west l ichen Indu
str ie ländern erhöhten die drei fo r tge
schr i t tenen Reformländer Polen Un
garn und die CSFR ihre Expor te be-

Wirtschaftsentwicklung Abbildung 1 

in Osteuropa 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r in % 

1931 1983 1385 1387 1363 199t 

t rächt l ich Dazu t rugen Abwer tungen 
der Währungen erhebl ich bei Auch 
die seit 1989 von der EG e ingeräum

ten Handelser le ichterungen dürften 
das Wachstum der Exporte in die Län
der der Gemeinschaf t beschleunigt 
haben In Polen und Ungarn nahmen 
die Importe aus dem Westen 
al lerdings noch rascher zu, während 
sie in der CSFR leicht zurückgingen 
Die übr igen Länder ber ichteten für 
den Westhande! drast ische Einbrüche 
der Expor te , tei lweise auch der Im
porte Das gilt vor al lem für Bulgar ien: 
Infolge des Schu ldenmorator iums 
fehlten Mittel zur Import f inanzierung, 
während der Rückgang der Expor te in 
den Westen auch fehlende Struktur
anpassungen signalisierte Die Aus
fuhr der f rüheren UdSSR verr ingerte 
sich um 17% die Einfuhr um ein Drit
tel ( jeweils auf Rubelbasis) Insge
samt jedoch verbesserte s ich die 
Westhandelsbi lanz der gesamten Re
gion 

Von allen Verwendungskomponenten 
ver loren die Anlageinvest i t ionen in 
der gesamten Region am meisten — 
eine Entwick lung, die die Modernis ie
rung der Kapi ta lstocks und den Wirt-

Übersicht 2 Außenhandel Osteuropas^ der UdSSR und 
Jugoslawiens mit den westliehen Industrie ländern 

19S0 1985 1989 1990 19911) 
Mit! $ 

Bulgarien2) 
Exporte 1 639 1 136 1 310 1 148 913 
Importe 1 662 2 080 2 609 1 934 896 
Saldo - 22 - 944 - 1 299 - 785 + 17 

CSFR 
Exporte 3 240 2 763 4 501 5 085 5 660 
Importe 3 691 2 699 4 430 5 653 4 876 
Saldo - 451 + 64 + 71 - 568 + 784 

Polen 
Exporte 5 849 3 982 6611 8 644 11 135 
Importe 6 691 3 494 5 451 5 026 10 801 
Saldo - 842 + 488 + 1 160 + 3618 + 334 

Rumänien2) 
Exporte 3 957 3 773 4 417 3 084 2 540 
Importe 3 961 1 470 1 043 2 045 1 860 
Saldo - 4 + 2 303 + 3 374 + 1 039 + 680 

Ungarn 
Exporte 3 046 2 629 4 253 5 162 7 331 
Importe 3 714 3 170 4 397 4 581 8 406 
Saldo - 668 - 541 - 144 + 581 - 1 075 

Osteuropa 
Exporte 17 731 14 284 21 092 23 123 27 579 
Importe 19 719 12 912 17 930 19 239 26 839 
Saldo - 1 988 + 1 372 + 3 162 + 3 884 + 740 

UdSSR3) 
Exporte 24 431 22 319 26 060 31 607 26 347 
Importe 24 228 23 105 32 613 37 923 26 383 
Saldo + 203 - 785 - 6 553 - 6 316 - 36 

Jugoslawien4) 
Exporte 3 357 3 715 6 917 12 254 9 574 
Importe 7 955 5 733 8 118 14756 9 842 
Saldo . - 4 598 - 2 018 - 1 201 - 2 502 - 268 

Gesamte Region 
Exporte 45 519 40 318 54 069 66 984 63 500 
Importe 51 902 41 750 58 661 71 918 63 064 
Saldo - 6 383 - 1 432 - 4 592 - 4 934 + 436 

^ Vorläufiges Ergebnis. - 2) 1991 eigene Schätzung. - 3) 1991 alle Republiken der ehemaligen UdSSR - 4 | Seit 1985 
mit dem laufenden Dollar-Dinar-Wechselkurs berechnet 1990 und 1991 einschließlich Reexporte 
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Korrelationsmatrix der Erträge Übersicht 1 

Österreich Australien Belgien Deutschland Kanada Spanien Frankreich Italien Japan Niederlar 

1988 bis 1991 

Österreich 1 00 
Australien 0 19 1 00 
Belgien . 0 46 - 0 03 1 00 
Deutschland 0 56 - 0 05 0 74 1 00 
Kanada 0 25 0 74 0 25 011 1 00 
Spanien . 0 30 0 37 0 32 013 0 32 1 00 
Frankreich 039 0 20 0 73 0 62 0 41 0 41 1 OD 
Italien 015 0 18 0 68 0 52 0 30 0 56 064 1 00 
Japan 039 0 26 0 30 0 28 0.32 0 4! 0 29 0.37 1 00 
Niederlande 0 56 - 0 03 0 75 0 94 010 0 23 0 70 0 57 0,34 1 00 
Großbritannien 0 33 0 27 0 21 0 23 0 21 0 54 0 24 0 26 0 62 0,30 
USA 0 04 0 66 0 20 0 04 0 92 0 26 0 35 0.34 0 28 0 03 

USA 

1 00 
010 1 00 

Österreich 1 00 
Australien 019 1 00 
Belgien. 0 64 0 26 1 00 
Deutschland 0 24 0 32 0 70 1 00 
Kanada 0 34 0 94 0 26 0 23 1 00 
Spanien . 0 41 0 58 0 52 0 24 0 64 1 00 
Frankreich 034 0 40 0 74 0 92 0 32 0 46 1 00 
Italien 0 20 0 70 0 67 0 67 0 68 0 64 0 73 1 00 
Japan 007 084 029 052 0 80 0 58 0 64 078 1 00 
Niederlande 0 22 0 31 0 64 0 98 0 23 0 22 0 93 0 67 0 57 1 00 
Großbritannien 0 01 0 54 0 27 0 32 0,39 0 42 0 53 0 54 0 48 0 34 1 00 
USA 013 093 0 12 027 093 0 60 0 33 0 65 0 82 029 0,39 

dem Maiktantei l entsprechen, oft wild jedoch in jedes Pa
pier der gleiche Betrag investiert Der Erfolg dieser Vor
gangsweise liegt darin, daß bei nicht vollständiger Korrela
tion das Risiko des Portefeuilles geringer ist als der ge
wichtete Durchschnit t der einzelnen Wertpapierrisken Te-

P o r t e f e u i l l e - D i v e r s i f i k a t i o n ohne 
B e r ü c k s i c h t i g u n g e ines Er trags -Ri s iko -

Zusammenhangs 

de weitere Hinzunahme eines Wertpapieres erhöht zwar 
den erwarteten Diversifikationseffekt, die Steigerung 
n immt jedoch ab 

Problematisch erscheint, daß Portefeuilles mit einer gerin
gen Anzahl von Wer tpapier en sowohl gut als auch 
schlecht diversifiziert sein können Übersteigt der Porte-

Das Risiko von Finanzanlagen wird durch Portefeuille-
Bildung im allgemeinen dann gesenkt, wenn die Erträge 

von Finanzaktiva nicht vollständig korreliert sind. 

feuille-Umfang eine gewisse Anzahl von Wertpapieren, so 
können die Kosten des Portefeuille-Managements (z B 
Transaktions- und Administrationskosten) den Nutzenge
winn aus der Risikoieduzierung übersteigen 

Ein Investor muß für seine Portefeuille-Entscheidung 
nicht nur Differenzen in den Renditen, sondern auch Vo
latilitäten sowie die gesamte Konelat ionsstruktur der Ren
diten berücksichtigen Für künftige Einschätzungen wird 
er auch Faktoren prüfen müssen, die die Variabilität und 
die Korrelation der Renditen beeinflussen. Falls z. B die 
zunehmende wirtschaftliche Integration in Europa (Wäh

rungsunion) die Korrelation der Erträge erhöht, nimmt 
das Diversifikationspotential in diesem R a u m ab 

Die Bildung von Portefeuilles kann selbst bei gleichen er
warteten Eitragsraten sinnvoll sein, da sie die Volatilität 
des Portefeuilles reduziert, wenn die Erträge negativ mit
einander korreliert sind. Internat ionale Kapitalströme 
hängen daher nicht nur von den Ertragsdiffeienzen ab: 
Kapital kann auch fließen, wenn keine Ertragsdifferentia
le bestehen bzw m u ß nicht fließen, wenn Ertragsdifferen
tiale bestehen. 

Opt imale P o r t e f e u i l l e - D i v e i s i f i k a t i o n durch 
Mit te lwert -Var ianz-Diver s i f ikat ion 

Der Mittelwert-Varianz-Ansatz zur Portefeuille-Diversifi
kation 2 ) („Mai kowitz"-Diver sif ikation) geht von einer sy
stematischen Beziehung zwischen Risiko und Ertrag von 
Finanzaktiva aus Für Anlageentscheidungen werden nur 
(risiko-)effiziente Portefeuilles betrachtet: Sie zeigen bei 
gegebenem Risiko den höchsten Ertrag bzw zu e inem ei-
warteten Ertrag das kleinste Risiko Alle Punkte der Kur
ven in Abbildung 1 entsprechen effizienten Portefeuilles 
„Markowitz"-Diversifikation bewirkt nicht nur e ine Sen
kung des Portefeuille-Risikos (wie die naive Diversifika
tion), sondern liefert im Ergebnis auch die Höhe der Wert
papieranteile im Portefeuille, 

Zu beachten ist, daß ein auf dem nationalen Markt risiko
effizientes Portefeuille im internationalen Zusammenhang 
diese Eigenschaft im allgemeinen nicht aufweist, Mi t Hilfe 
des „Capital Asset Pricing Model (CAPM)" bzw des „In
ternational Capital Asset Pricing Model" — Modellen zur 
Bestimmung von (erwarteten) Gleichgewichtsrenditen ris
kanter Wertpapiere bzw. Wertpapierportefeuilles — ließe 

2) Er geht auf Arbeiten von Markonitz (1952 1959) und Tobin (1958) zurück 
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langfristige Zinssätze in Abhängigkeit voneinander be
stimmt. Stark vereinfacht besagt die wichtigste Hypothese 
über die Bestimmung der Fristigkeitsstruktur der Zinssät
ze, daß sich der aktuelle langfristige Zinssatz aus einem 
Durchschnit t des derzeitigen kurzfristigen Zinssatzes und 
der für die Zukunft erwarteten kurzfristigen Zinssätze bil
det (Kasten „Fristigkeitsstruktur der Zinssätze"). Die Höhe 
letztgenannter Zinssätze kann aber vom erwarteten Kon
junkturverlauf abhängen Daraus erklärt sich, daß Bewe
gungen in der Lücke zwischen lang- und kurzfristigen 
Zinssätzen den von den Finanzmärkten erwarteten Kon
junkturverlauf widerspiegeln können. 

In einem keynesianischen Modell mit vorausschauenden 
Finanzmärkten ist die Lücke zwischen fang- und 

kurzfristigen Zinssätzen (Yield Spread) im allgemeinen ein 
vorauseilender Indikator der Wirtschaftsentwicklung. 

Die Einführung einer restriktiven Geldpolitik illustriert 
sehr deutlich den Zusammenhang zwischen Zinslücke und 
künftiger Konjunkturentwicklung in einem traditionellen 
keynesianischen Modell mit lang- und kurzfristigen Zins
sätzen (Blanchaid, 1981, Jaeger, 1992A). Die restriktive 
Geldpolitik verursacht unmittelbar eine Erhöhung der 
kurzfristigen Zinssätze auf dem Geldmarkt (Liquiditätsef
fekt der restriktiven Geldpolitik), schwächt jedoch die 
Konjunktur nicht sofort, da sich die gesamtwirtschaftliche 
Produktion an die geänderten Finanzrerungskosten erst 
zeitlich verzögert anpaßt. Die Finanzmärkte müssen da
von ausgehen, daß die kurzfristigen Zinssätze aufgrund 
des erwarteten Rückgangs der gesamtwirtschaftlichen Pro
duktion in der Folge sinken werden (Einkommenseffekt 
der restriktiven Geldpolitik) Die Höhe der langfristigen 
Zinssätze wird nicht nur von den bestehenden kurzfristi
gen, sondern auch von den erwarteten kurzfristigen Zins
sätzen best immt Die Erwartung von sinkenden kurzfristi
gen Zinssätzen bedingt, daß der Anstieg der langfristigen 
Zinssätze hinter dem gegenwärtigen Anstieg der kurzfristi
gen Zinssätze zurückbleibt. Langfristige Zinssätze können 
bei gleichzeitigem Anstieg der kurzfristigen Zinssätze so
gar sinken, wenn die Finanzmärkte einen kräftigen Rück
gang der kurzfristigen Zinssätze erwarten 2). 

In beiden Fällen entsteht zum Zeitpunkt der Einführung 
der restriktiven Geldpolitik eine negative Zinslücke, die 
als vorauseilender Indikator für die künftige Konjunktur-
abschwächung verstanden werden kann. Analog dazu ver
ursacht eine expansive Geldpolitik (zum Zeitpunkt ihrer 
Einführung) eine positive Zinslücke, die aber in diesem 
Fall die Erwartung höherer kurzfristiger Zinssätze auf
grund verbesserter künftiger Konjunkturaussichten wider
spiegelt. 

Ähnliche Abläufe können in einem traditionellen keyne
sianischen Modell mit lang- und kurzfristigen Zinssätzen 
für fiskalpolitische Aktionen abgeleitet werden Eine ex
pansive Fiskalpolitik wird im Zeitpunkt ihrer Ankündi
gung eine positive Lücke zwischen lang- und kurzfristigen 
Zinssätzen bewirken, weil die gesamtwirtschaftliche Pro
duktion zeitlich verzögert zunimmt. Ein interessantes Bei-

Fristigkeitsstruktur der Zinssätze 

Die Fristigkeitsstruktur der Zinssätze,stellt die Zinssätze für 
Finanzanlagen mit hoher Bonität in Abhängigkeit von der 
Restlaufzeit der Wertpapiere dar. Am einfachsten lassen 
sich die Bestimmungsfaktoren der Fristigkeitsstruktur an
hand von zwei Wertpapieren mit Restlaufzeiten von ein 
bzw. zwei Perioden erläutern. In dieser vereinfachten Be
trachtung werden der 1-Perioden-Zinssatz als „kurzfristig" 
und der 2-Perioden-Zinssatz als „langfristig" bezeichnet. Die 
Standardhypothese zur Bestimmung der Fristigkeitsstruktur 
der Zinssätze geht davon aus, daß der langfristige Zinssatz 
sich aus dem arithmetischen Durchschnitt des gegenwärti
gen kurzfristigen und des für die nächste Periode erwarteten 
kurzfristigen Zinssatzes bestimmt. Erwarten die Anleger ein 
Steigen des kurzfristigen Zinssatzes für die nächste Periode, 
dann wird der langfristige Zinssatz entsprechend über dem 
derzeitigen kurzfristigen Zinssatz liegen. Erwarten die Anle
ger hingegen ein Sinken des kurzfristigen Zinssatzes für die 
nächste Periode, dann wird der langfristige Zinssatz runter 
den aktuellen kurzfristigen Zinssatz fallen.,Die Lücke zwi
schen lang- und kurzfristigen Zinssätzen-reflektiert ;daher 
die Erwartungen-der Finanzmärkte über die Höhe der künf
tigen kurzfristigen Zinssätze. 

spiel für diesen Effekt ist der langfristige Zinsanstieg in 
der BRD nach der deutschen Wiedervereinigung Von De
zember 1989 bis Februar 1990 stiegen die langfristigen 
Zinssätze kiäftig ( + V/i Prozentpunkte) bei gleichzeitig re
lativ konstanten kurzfristigen Zinssätzen Dies k a n n im 
Rahmen eines keynesianischen Modells als Reaktion auf 
die Erwartung einer deutlich expansiven Fiskalpolitik 
nach Bekanntgabe der deutschen Währungsunion inter
pretiert werden (Naggl, 1991) 

Der Zusammenhang zwischen Zinslücke und künftiger 
Wirtschaftsentwicklung ist jedoch theoretisch keineswegs 
eindeutig belegt, wie es vielleicht die bisher präsentierten 
Beispiele vermuten ließen, So ist es etwa denkbar, d a ß eine 
negative Zinslücke mit einem künftigen Konjunkturauf-
schwung einhergeht, wenn Poli t ikänderungen schon heute 
erwartet, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt 
werden Weiters haben die Überlegungen bisher die mögli
chen Einflüsse des Wechselkursregimes und der institutio
nellen Ausgestaltung der Finanzmärkte nicht berücksich
tigt Diese Einschränkungen bedeuten, daß ein in der Ver
gangenheit beobachteter empirischer Zusammenhang zwi
schen Zinslücke und künftigem Konjunktur verlauf nicht 
mechanisch interpretiert werden darf. H ö h e und Vorzei
chen der Zinslücke hängen von einer Vielzahl von Fakto
ren ab, die in jeder Konjunkturphase sorgfältig analysiert 
werden müssen, bevor die Zinslücke als Signal für e ine be
stimmte Konjunkturentwicklung zu werten ist 

E m p i r i s c h e Evidenz 

Im folgenden wird untersucht, ob die Lücke zwischen 
lang- und kurzfristigen Zinssätzen für Österreich u n d die 
BRD als vorauseilender Konjunkturindikator geeignet ist 
Die Beobachtung beschränkt sich aufgrund der österrei
chischen Datensituation im Zinssatzbereich auf den Zeit-

') Die restriktive Geldpolitik der Deutschen Bundesbank etwa war zur Jahreswende 1991/92 von einem Sinken der langfristigen Zinssätze begleitet 
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N R N A T I O N A L K O N U N K T U R 

Wechselkurse und Abbildung 2 
Zinsentwicklung der „Triade" 

Wirtschaftswachstum Übersicht 1 

Effektiver Wechselkurs real (VPI) 

• USA 
Japori 
Westdeutschland 

Langfristiger Zinssatz real 

— USA : :' 
Japan j 

—• Westdeutschland 
• i M i M M j H i i M L n m t H m u i m l n m i H n i l i n i i i m 

19BB 1 9 8 9 1 9 9 0 1991 1 9 9 2 

anderen Industr ieländern dürf te s ich 
die Situation auf dem Arbe i tsmark t 
heuer weiter verschär fen Da das Ar
bei tskräf teangebot derzeit rascher 
wächst als die Beschäf t igung, wi rd die 
Arbei ts los igkei t in der OECD insge
samt — zumindest bis Ende 1992 — 
weiter ste igen (Arbei ts iosenquote 
1991 &%%, 1992 7V4%, 1993 7%). Auch 
der Rückgang 1993 beruht allein auf 
der posit iven Entwick lung in den USA 
(übersieht 2) 

In f la t ion läßt nach 

Angesichts hoher und ste igender Ar
bei ts losigkei t hat s ich der Lohnauf
t r ieb ver langsamt Im Unternehmens
sek to r der OECD insgesamt sank die 
Lohninf lat ion in den letzten zwei Jah
ren um 2 Prozentpunkte auf 4 1/ 4%. Nur 
in Deutschland steigen die Löhne im 
Durchschni t t auch 1992 Die jüngsten 
Lohnabschlüsse — in denen sich 
nicht zuletzt der Verte i lungskampf als 
Folge der Lasten der Wiedervereini
gung spiegelt — stehen im Wider
sp ruch zum al lgemeinen Konjunktur -
bild. 

Der mäßige Kostenauf t r ieb (Arbei ts
kos ten, Erdölpreise, sonst ige Rohwa
renpreise) eine träge Konjunkturer -

Brutto-National- unc -Inlandsprodukt Industrieproduktion 
Gewicht1! 1991 1992 1993 1991 1992 1993 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

USA . 35 6 - 07 + 20 + 38 - 20 4 20 4- 5.8 
japan?) 19 3 + 45 4 20 + 33 + 23 + 1,3 + 40 
BRD (Westdeutschland)2! 88 + 3 1 + 1 0 + 2.3 4 32 + 10 + 2,5 
Frankreich 7 1 + 1 2 4 1 8 + 25 + 04 4 23 4- 33 
Italien 61 + 1 1 4- 1 3 + 2 0 - 2 1 + 1,3 + 3 0 
Großbritannien 55 22 4- 08 + 25 - 29 ± 00 4- 30 
Kanada2) 33 - 1 5 + 25 + 4,3 4 41 4 2,3 + 48 

Große Industrieländer 85 7 1 0 4- 1 8 + 33 - 06 4- 1,5 4- 4.5 

Spanien 23 + 24 + 25 + 35 - 1 2 + 05 + 1 0 
Niederlande 1 7 + 20 4- 1 3 + 20 + 33 + 25 4- 3 0 
Australien 1 6 - 20 + 23 + 35 - 09 ± 00 + 15 
Schweiz 1 4 - 05 + 1 0 + 1 8 + 06 + 1 0 4- 2 0 
Schweden 1 3 - 1 2 - 03 + 1,3 - 8 1 - 50 + 2 0 
Belgien 1 1 4 1 4 4- 1 8 + 25 - 23 ± 00 4- 1 5 
Österreich 09 + 30 + 20 4 3 0 4 21 + 1 0 + 3 0 
Dänemark 08 4 1 3 + 23 + 28 
Finnland 07 - 62 - 1 3 + 33 - 85 - 40 4- 3 0 
Norwegen3! 07 4 2 1 + 25 + 35 - 19 + 05 4- 3 0 
Türkei2) 05 4 1 5 + 50 4 38 
Griechenland 04 + 1 2 + 1 3 + 1 8 - 1 0 - 05 + 1 5 
Portugal 03 4 25 + 2,3 + 3 0 + 14 + 20 4- 3 0 
Neuseeland 03 - 20 + 1.3 + 25 
Irland2) 02 4 1 3 + 2 0 + 30 + 34 + 05 4- 2 0 
Luxemburg 01 4 27 + 28 + 30 + 05 4 1 0 +- 1 5 
Island5) 00 4 09 - 4 0 + 05 

Kleine Industrieländer 14 3 4 05 -f 1 8 + 28 - 08 + 03 4- 2 0 

OECD insgesamt 100 0 4- 09 + 1 8 + 30 - 05 + 15 4- 4 0 
OECD-Europa 39 9 4 1 1 + 1 3 + 25 - 00 + 10 4- 2 8 
EG 34 4 + 1,3 + 1 5 + 25 + 01 4 10 + 28 
EFTA 50 - 05 4 08 + 23 - 27 - 10 4- 2 5 

Q'OECD IMF, nationale und eigene Schätzungen - In 0 fe des OECD-BNP 1987 — 2) Brutto-Nationalprodukt — 
3] Industrieproduktion ohne Erdöisektor 

holung sowie geldpol i t ische Restr ik
t ion (jedenfalls in Europa) dür f ten da
zu bei t ragen, daß sich die Inflationsra
te in den Industr ie ländern 1992 und 
1993 wei ter leicht zurückbi ldet (Über
sicht 2). 

Die Rohwarenpreise gaben 1991 stark 
nach Einerseits war diese Entwick
lung domin ier t vom Rückgang der 
Erdölpreise nach dem Gol fkr ieg, 
anderersei ts blieb die Nachfrage 
nach n icht -energet ischen Rohstof fen 
schwach Die Arbe i tsgruppe „Roh
stof fpreise der Vereinigung Europäi
scher Kon junktur forschungs ins t i tu te 
(AIECE) n immt an, daß die Rohwaren
preise (ohne Energierohstof fe auf 
Dollarbasis) 1992 noch ger ingfügig 
s inken und 1993 im Zuge des leichten 
Kon junk tu rau fschwungs wieder etwas 
steigen (Übersicht 3) Au fg rund der 
jüngsten Markt lage und der Ankünd i 
gung der OPEC ihre Förderquoten 
beizubehal ten, geht das WIFO von fo l 
gender Entwick lung der Erdölpreise 
(OECD-Importpre is) aus: 1991 18,8 $ 
je Barrel, 1992 19,5 $, 1993 20 $ 1 ) . 

Trotz relativ schwacher Wir tschafts
aktivität in den Industr ie ländern ent
wickel te s ich der Welthandel (beson-

W e l t h a n d e l s d y n a m i k n immt zu 

ders der Industr iewarenhandel) in der 
zweiten Jahreshälf te 1991 sehr ro
bust Das starke Impor twachs tum in 

Die ausländischen 
Direktinvestitionsströme gingen in den 

OECD-Ländern 1 9 9 1 im Zuge der 
Konjunkturabschwächung gegenüber 

1990 zurück. Besonders stark sanken 
die Direktinvestitionen Japans im 

Ausland. In den USA schwächten sich 
sowohl die Ströme in das Ausland als 

auch jene aus dem Ausland ab. 
Weiterhin lebhaft waren — in 

Vorbereitung auf den Binnenmarkt — 
die intra-EG-Direktinvestitionen. 

Nordamer ika t rug am meisten zu sei
ner Belebung bei. Besonders kräft ig 
nahmen die Exporte der USA Frank-

>2 

^ Vgl Pichl C . Importpreise von [ndustr ierohstoffen steigen leicht ' in diesem Heft 
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A U S W I F O S T U D I E N 

Verschuldung privater Haushalte im inter
nat ionalen Vergleich 

8 0 T 
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• Anteile 1989 In % 

W Veränderung 1 9 8 0 / 1 9 8 9 
in Prozentpunkten 

Nor— Groß— Japan USA Schwe— Kanada Spanien Frank— BRD Finn— Öster— Ita— 
wegen britan— den reich land re ich l ) Iien2) 

nien 

Q:OECD-Financial Accounts; ECO; NlESR;Norges Bank.Variante B.>-2) Werte laut Banca 
d'Italia nur eingeschränkt vergleichbar. 

dei entspiechenden Vei mögensbil-
dung piivatei Haushalte hätte ohne 
die Verfügbarkeit von Krediten nicht 
verwirklicht weiden können 

Unterstr ichen wiid die dominieiende 
Rolle dei Veimögensbildung in dei 
Haushaltsverschuldung durch ihre 
Struktur nach dem Veischuldungs-
zweck 64% des Schuldenstands ent
fallen auf die Wohnbaufinanzierung, 
die restlichen 36% können verein
facht als „Konsumkredi te" bezeichnet 
werden Tendenziell hat sich die Vei-
schuldungsstruktui in den letzten 
zwei Jahrzehnten aber zu den Kon-
sumkiedi ten verschoben, jedoch steht 
ein wesentlicher Teil dei Konsumkre
dite mit der Wohnraumschaffung in 
engem Zusammenhang (z B. Woh-
nu ngsausstattung) 

Trotz einer erheblichen Zunahme des 
Verschuldungsvolumens, der Zahl 
dei Kreditverträge und dei Kreditneh
mer hat sich die Problemintensität 
der Haushaltsverschuldung zwischen 

1986 und 1991 kaum verändert. Für 
die Gesamtposition aller Kredite an 
unselbständig Erweibstätige und Pri
vate stieg der Anteil dei Kieditvei-
träge in Rechtsverfolgung lediglich 
u m 0,16 Piozentpunkte , der Anteil 
des Kreditvolumens in Rechtsverfol
gung n a h m maiginal um 0,11 Pro
zentpunkte zu 

15% aller erwachsenen Österreicher 
geben an, derzeit aus einem Bankkre
dit verschuldet zu sein. Seit 1980 wei
tete sich dei Kreditnehmer kr eis u m 
6 Piozentpunkte aus, allerdings lag 
dei Schwerpunkt in der eisten Hälfte 
dei achtziger Jahre ( + 4 Piozent
punkte) 

Anhand einer Pr imärerhebung im 
österreichischen Bankensystem — mit 
e inem Repräsentationsgrad von 71,4% 
des Kiedi tvolumens von unselbstän
dig Erwerbstätigen und Piivaten — 
wurden 2,2% dei Kieditveiträge und 
2,0% des Kiedi tvolumens als „Pro
blemfälle" erfaßt, die sich per funi 

1991 im Stadium dei Rechtsverfol-
gung befanden Absolut entsprechen 
diese Anteile 97 300 Kieditvertragen 
sowie einem Kiedi tvolumen von 
7,8 Mrd S. Alleidings sind diese 
Weite nicht mit der Zahl betioffenei 
Haushalte bzw den Kreditausfallen 
des Bankensystems gleichzusetzen 
Geht man von dei — vorsichtigen — 
Annahme eines Duichschnit tsweites 
von zwei Bankkrediten je Problem
haushalt aus, so würde das 48 650 Pro
blemhaushal ten entsprechen Bei 
durchschnittlich drei Krediten sinkt 
die Zahl der betroffenen Haushalte 
auf rund 32.400 Etwa die Hälfte der 
Kredite in Rechtsverfolgung mündet 
in dei Folge auch in einem Gerichts
verfahren, davon ist wieder nur ein 
Teil der Kreditfoideiungen tatsäch
lich uneinbringlich. 

Die Problemintensität der Verschul
dung n i m m t sowohl mit dei Länge 
dei Kreditlaufzeit als auch mit wach
sender Kredithöhe ab Das Ausmaß 
dei Kiedi te in Rechtsveifolgung ist 
negativ mit dem Nettoeinkommen 
des Kiedi tnehmers korreliert Ten
denziell sinkt dei Antei l der Kredite 
in Rechtsveifolgung mit d e m Altei 
des Kiedi tnehmeis , füi ledige u n d ge
schiedene Kreditnehmer e i rechnen 
sich höhere Problemintensitäten 
Schließlich weisen Kredite mit niedri
ger monatlicher Belastung (bis 
2 000 S) die höchsten Anteile von 
Krediten in Rechtsver folgung auf 

Für konkrete Ursachen von Veischul-
dungspioblemen in Piivathaushalten 
gibt es nur sehi wenige befriedigende 
empirische Anhaltspunkte. Aus der 
Analyse von Erfahrungen der Schuld-
nerbeia tung kombiniei t mit einigen 
statistischen Anhal tspunkten konkre-
tisieien sich unerwartete Einkom
mensausfälle (Arbeitslosigkeit, Krank
heit, Gebur t eines Kindes), das Aus
scheiden eines Pai tners aus dem 
Haushalt (Scheidung oder Trennung) 
und allgemeine Ungeschicklichkeit in 
finanziellen Angelegenheiten als we
sentliche Bestimmungsfaktoren 

Darauf, daß sich die Kieditvergabe-
Entscheidung von Banken auf einem 
schmalen Pfad zwischen den bankbe
trieblich zu best immenden Kreditvei-
gabestandards und unerwünschten ge
samtwirtschaftlichen Konsequenzen 
bewegt, weist die derzeit in d e n USA 
geführte Diskussion zum „Credit 

Bankkredite an private Haushalte in Rechtsverfolgung per: Juni 1991 

Stichprobe bei 205 Banken 
(Marktanteil 71 4%) 

Zahl der Kredit- Kreditvolumen 
vertrage 

Hochrechnung auf das gesamte 
Bankensystem 

Zahl der Kredit- Kredifvolumen 
vertrage 

Anteile an der jeweiligen Kreditposition in % 

Kredite an unselbständig 
Erwerbstätige und Private 

Wohnbaukredite 
Sonstige Kredite (Konsumkredite) 

26 
07 
41 

2 1 
07 
38 

22 
06 
27 

20 
07 
30 

Q: WIFO-Erhebung Haushaltsverschuldung. Zum Stichtag 30 Juni 1991 befanden sich z. B 2,2% der Kreditverträge mit 
unselbständig Erwerbstätigen und Privaten in Flechtsverfolgung 2 0% des Kreditvolumens entfielen auf diese Kredit
verträge 
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E G , E F T A O S T - M I T T E L E U R O P A 

Europa-Abkommen der EG mit Polen, Ungarn und der CSFR für 
gewerbliche Produkte 

Mit dem Inkrafttreten der Europa-Abkommen hebt die EG die Zölle für die mei
sten Produkte auf Sonderregelungen gelten für folgende Produktgruppen: 

— Für einige Grunderzeugnisse der Industrie (Annex Ha der Abkommen) werden 
die Zölle mit dem Inkrafttreten des Abkommens auf die Hälfte gesenkt und am 
Ende des ersten Abkommensjahres aufgehoben. 

— Für eine kleine Gruppe sensibler Erzeugnisse (z. B. Ferrosilizium, Zink, Blei, 
Aluminium; Annex IIb) werden die Zölle pro Jahr um 20% gesenkt 1). 

— Für Produkte, die nur im Rahmen von Zollkontingenten und Zollplafonds zoll
frei sind (Annex III)2) werden die Piafonds und, Kontingente pro Jahr um 20% 
erhöht und bis zum Ende des fünften Jahres nach Inkrafttreten des Abkom
mens aufgehoben. Zölle, die für die Ausschöpfung der Plafonds und Kontin
gente gelten, werden um 15% pro Jahr gesenkt und müssen ebenfalls bis En
de des fünften Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens beseitigt sein. 

— Die Zölle auf Kohle werden am Ende des vierten Jahres nach Inkrafttreten des 
Abkommens, auf Textilien und Stahl am Ende des sechsten Jahres aufgeho
ben.'- ^ 

Die Mengenbeschränkungen fielen grundsätzlich mit dem Inkrafttreten des 'Ab
kommens. Sonderregelungen bestehen für.Textil ien und Kohle. Für Textilien sol
len die Beschränkungen in der Hälfte, der für die Uruguay-Runde vorgesehenen 
Zeit (nach dem derzeitigen Verhandlungsstand nach höchstens 6 Jahren) abge
baut werden. Deutschland und Spanien müssen die Einfuhrbeschränkungen für 
Kohle erst bis zum Endes des vierten Jahres nach Inkrafttreten des Abkommens 
aufheben:- . . . :./;;.:' 

%) Die im Annex.l ia und IIb enthaltenen Produkte decken s ich.wei tgehend mit d e n von. der Präfererizge-
währung.der EG .für Entwicklungsländer, ausgenommenen Qrunderzeugh issen: ; -
a) Die Liste der hier-angeführten Produkte sstgroßtei ls mit. der L is tedes-A l lgemeinen Präferenzsystems 
der EG für gewerbl iche Waren für Entwicklungsländer identisch. - . V" • 

gemischte A b k o m m e n , die auch Be
reiche enthal ten, für weiche die EG-
Mitgl iedstaaten zuständig s ind (z B 
Freizügigkei t der Arbei tskräf te, ku l tu 
relle Zusammenarbei t ) und die von ih 
nen ratif iziert werden müssen Der in 
Verantwor tung der EG-Kommiss ion 
s tehende Abkommens te i l (Handels
polit ik, insbesondere Zol labbau) wur
de bereits am 1 März 1992 in Kraft 
gesetzt 

Nach dem EG-Recht s ind die Europa
vert räge Assoz ia t ionsabkommen ge
mäß Art 238 EWG-Vertrag 2 ) Der 
Europäische Ger ichtshof stel l te 1987 
fest, daß Assozi ierungen besondere 
und privi legierte Beziehungen zu 
einem Dri t t land schaffen sol len, die 
den Assoziat ionspartner zumindest 
tei lweise am Gemeinschaf tssystem 
tei lhaben lassen, während er j edoch 
außerhalb des Entsche idungsprozes-
ses der EG bleiben muß 

Die Europa-Abkommen sehen die Er
r ichtung einer Freihandelszone nach 
einer Übergangszei t von 10 Jahren 
vor, die in zwei Abkommensper ioden 
von je 5 Jahren geteilt ist Die drei 
Länder Ost-Mi t te leuropas s t rengten 
feste Bei t r i t tszusagen der EG an 
Dem entsprach die EG zwar nicht, 
nahm aber den EG-Bei t r i t t als das 
endgül t ige Ziel der Länder Ost -Mi t te l 
europas in die Präambel auf. 

Zöl l e und Quoten 

Die Europa-Abkommen sehen für die 
meisten gewerblichen Produkte in be-
zug auf die EG einen sofor t igen Zo l l 
abbau vor, für andere Industr iewaren 
innerhalb von höchstens 6 Jahren, in 
bezug auf die osteuropäischen Län
der innerhalb von 10 Jahren Die Men
genbeschränkungen der EG werden 
längstens innerhalb von 6 Jahren ab
gebaut (Details siehe Kasten „Europa-
A b k o m m e n der EG mit Polen, Ungarn 
und der CSFR") 

Im Agrarbereich b leibt das Agrar-
schutzsys tem der EG erhalten Die 
Erzeugung der für die osteuropäi 
schen Expor te interessanten Produk
te, z B von Rind- und Schweine
f le isch, ubersteigt in der EG den Ver
brauch Für zahlreiche Agrarwaren 
sind nur eine Senkung der Abschöp 
fung um insgesamt 60% in drei Jahren 

und eine Erhöhung der E in fuhrmenge 
um 50% in 5 Jahren vorgesehen Für 
Rindf leisch sowie Schaff leisch soll der 
vereinbarte Einfuhrzuwachs aus den 
drei Ländern durch von der EG ver
bürgte Lieferverträge in die UdSSR 
und andere osteuropäische Länder 
wei tergelei tet werden 

Zölle fü r verarbeitete Agrarwaren w i rd 
die EG in der Regel schr i t tweise be
seit igen. Der zusätzl ich erhobene Ab
schöpfungssatz für darin enthaltene 
Grundstof fe (z B Zucker in Backwa
ren) bleibt gegenüber der CSFR auf
recht, w i rd gegenüber Ungarn um 
30% und gegenüber Polen um 60% 
gesenkt Für Agrarerzeugnisse, die 
dem Präferenzsystem unter l iegen 
(z B Geflügel, Schweinef le isch), w i rd 
der Plafond mit ermäßigten Ab
schöp fungen innerhalb von 5 Jahren 
um 50% erhöht Soweit in einzelnen 
EG-Ländern noch Mengenbeschrän
kungen bestehen werden sie aufge
hoben 

Der Zei t raum bis zum vol lständigen 
Zol labbau ist für die osteuropäischen 
Länder länger als für die EG In der 

CSFR und in Ungarn wird der Zollab
bau für eine Reihe von Produkten erst 
am Ende des neunten Jahres nach 
dem Inkraft treten des Abkommens 
abgeschlossen sein Für best immte 
Produkte im A b k o m m e n mit Ungarn 
setzt der Zol labbau erst am 1 Jänner 
1995 ein Die Mengenbeschränkun
gen werden nach einem für einzelne 

Die Europa-Abkommen sehen für die 
meisten gewerblichen Produkte in 
bezug auf die EG einen sofortigen 

Zoilabbau vor, für andere 
Industriewaren innerhalb von 

höchstens 6 Jahren, in bezug auf die 
osteuropäischen Länder innerhalb von 

10 Jahren. 

Länder individuell fes tge legten Zeit
plan verr ingert , der z B. in de r CSFR 
bis zum Ende der Übergangszeit 
reicht 

Aufgrund der Europa-Abkommen 
wurden etwa 70% der Expor te der 
CSFR in die EG und rund 20% bis 25% 
der Impor te der CSFR aus der EG 
zollfrei. Für Expor te in die EG wird 

' ) Derselbe Art ikel ist Grundlage des EG-Abkommens mi1 den Ländern der Gruppe Afr ika-Karibik-Pazif ischer Raum, aber auch des EWR-Vertrags mit der EFTA Die 
Freihandelsverträge der EG mit Österreich (bzw den anderen EFTA-Staaten) aus dem Jahr 1972/73 stützen sich hingegen auf Art 113 des EWG-Vertrags 
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K E N N . Z A H L E N Z U R W 1 R T S C H A F T S L A G E 

Induslr ie 

1989 1990 1991 1991 1992' 1992 
IV Qu I Qu II Qu März April Mai Juni 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Vorleistungen + 68 + 65 + 07 - 09 + 1 5 + 03 + 05 + 44 
Für die Natmings- und Genußmittelbranchen + 41 + 125 + 52 + 1 7 + 34 - 07 + 1 7 + 5 1 
Für die Texiil- und Lederbranchen + 30 + 78 - 48 63 - 03 + 02 + 1 9 + 4 1 
Für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 44 + 56 + 27 + 29 + 60 + 1 4 + 4 1 + 35 
Für die Chemie 4- 7 1 - 2 1 + 04 4 5 - 1 6 - 44 - 09 + 06 
Für die Stein- und Glaswarenproduktion + 24 + 50 -13 7 - 184 + 1 0 + 23 - 47 - 1 5 3 
Für die Grundmetallverarbeitung + 19 - 68 _ 44 - 68 - 82 - 93 - 84 + 24 
Für die Technische Verarbeitung + 99 + 106 - 0 7 - 3 1 + 1 1 + 18 + oa + 47 
Für die Bauwirtschaft . + 68 + 35 + 02 - 23 + 47 + 26 - 07 + 47 
Für sonstige Wirtschaftsbereiche + 66 + 1 1 6 + 93 + 115 + 38 + 1 2 + 39 + 103 

Ausrüstungsinvestitionen + 54 + 133 + 31 + 23 + 43 + 70 - 50 - 1 8 
Fahrzeuge - 1 1 7 + 24 9 + 109 — 47 + 24 4 + 39 6 + 117 + 13 5 
Maschinen und Elektrogeräte + 62 + 15 1 + 00 + 1 1 - 4 1 - 07 -11 1 - 80 
Sonstige + 12 3 + 28 + 9 1 + 100 + 22 9 + 150 + 59 + 96 

Konsumgüter + 61 + 68 + 20 - 09 - 1 5 + 00 - 27 + 5.5 
Verbrauchsgüler + 54 + 68 + 57 + 33 + 29 + 27 + 1 8 + 80 
Kurzlebige Gebrauchsgüter + 20 + 22 - 20 - 1 2 - 1 7 + 17 - 5 1 + 40 
Langlebige Gebrauchsgüter + 14,3 + 139 - 05 — 90 - 99 - 69 - 82 + 24 

Industrie insgesamt (ohne Energieversorgung] + 65 + 78 + 1 5 - 03 + 1 4 + 1 5 — 1 3 + 33 
Nicht arbeitstägig bereinigt + 58 + 77 + 2 1 + 1 6 + ! 5 + 61 - 1 2 + 36 
Teilweise arbeitstägig bereinigt [7 3] + 63 + 77 + 1 6 + 03 + 1 4 + 29 - 1 3 + 34 

Produktivität pro Kopf. + 57 + 61 + 26 + 22 + 44 + 45 + 1 9 
Produktivität pro Stunde. . + 60 + 66 + 49 + 56 + 62 + 65 + 48 
Auftragseingänge (ohne Maschinenindustriel + 93 + 3 1 + 1 6 + 1 1 + 39 + 150 + 73 + 53 
Auftragsbestände (ohne Maschinenindustrie) + 160 + 73 - 1.3 - 1 1 - 20 - 1 4 + 0 7 + 07 

'] Die Daten für 1991 entsprechen der 2. Aufarbeitung des ÖSTAT Diese wurde nachträglich geändert. um bisher nicht erfaßte produktionsnahe Dienstleistungen einzubeziehen Da 
dies erstmals geschah, geben die hier verwendeten (unKorrigierten] Zahlen die Konjunktur 1991 besser wiedei 

Bauwir tsclraft 

1939 1990 1991 1991 1992 1992 
IV Qu I Qu Qu März April Mai Juni 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Produktionsv/ert (nominell) + 36 +9 9 + 122 + 142 + 24 0 + 301 + 13 4 
Hochbau + 20 +9 5 + 169 + 21 1 + 23 6 + 35 9 + 19 2 
Tiefbau + 53 + 82 + 9 2 + 9 6 + 159 + 22 1 + 38 

Beschäftigte + 18 + 4.3 + 08 + 21 + 8.3 + 99 + 47 
Hochbau + 06 + 22 + 44 + 68 + 120 + 11 1 + 53 
Tiefbau + 3 6 + 43 - 24 - 1,3 + 1 5 + 83 + 08 

Auftragsbestände + 1 2 + 79 + 165 + 177 + 78 
Innerhalb von 12 Monaten aufzuarbeiten + 09 + 8E + 120 + 13 1 + 48 

Preisindex Hochbau + 36 + 4 6 + 59 + 52 + 34 
Wohnbau. . 1 + 3 5 + 4 5 + 54 + 51 + 5 1 

Preisindex Tiefbau + 2 6 + 30 + 38 + 45 + 26 
Straßenbau + 08 + 32 + 36 + 38 + 1 9 

Energiewirtschaft 

1989 1990 1991 1991 1992 1992 
IV Qu I Qu Qu März April Mai Juni 

Veränderung gegen das Vorjahr n % 

Förderung - 04 - 51 + 1 4 - 1 1 + 05 + 34 
Kohle - 30 + 164 - 1 5 0 - 2 7 8 - 76 - 1 9 3 
Erdöl - 1 5 - 08 + 107 + 24 2 - 1 1 4 - 1 5 4 
Erdgas + 47 - 27 + 32 + 102 + 1 4 + 43 
Stromerzeugung + 23 + O.S + 21 - 06 - 25 + 20 + 42 + 128 

Wasserkraft - 1 1 - 1 0 1 + 07 - 85 + 73 + 164 + 56 6 + 37 9 
Wärmekrafl + 124 + 27 6 + 46 + 92 - 1 2 7 - 1 7 5 - 5 7 9 - 5 6 9 

Verbrauch + 22 + 49 + 60 + 82 - 28 + 7,5 
Kohle .. + 39 + 11 4 + 31 + 00 - 1 8 6 - 2 6 9 
Erdöl, Mineralölprodukte + 01 + 4.3 + 78 + 155 - 2 1 + 180 

Treibstoffe + 35 + 2.5 + 102 + 17 8 + 1 6 + 138 
Normal betizin + 98 + 48 + 139 + 23 0 + 23 + 174 
Superbenzin - 1 8 - 43 + 75 + 19 3 - 42 + 52 
Dieselkrati stoff + 66 + 78 + 11 1 + 150 + 60 + 192 

Heizöle . - 63 + 1 1 + 102 + 34.5 - 1 3 0 + 24 4 
Gasöl für Heizzwecke + 13 + 1 8 +23 6 + 53 1 - 1 3 8 + 45 4 
Sonstige Heizöle - 1 0 1 + 07 + 26 + 24 8 - 1 2 6 + 168 

Erdgas + 7.8 + 10 1 + 58 + 72 + 09 + 11 1 
Elektrischer Strom + 30 + 42 + 44 + 33 + 04 + 26 + D1 - 62 
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K O N J U N K T U R R E G I O N A L 

Indikatoren der Konjunkturentwicklung im I. Quartal 1992 Übersicht i 

Produktionsindex Übernachtungen 3auumsätze 
Industrie insgesamt Energieversorgung 

ohne Energie
versorgung 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Wien + 31 + 19 + 18,3 +26,5 
Niederösterreich + 09 - 55 - 2 1 + 114 
Burgenland + 4.3 + 32 - 07 + 16 2 
Steiermark - 4B - 1 1 6 - 27 +28,3 
Kärnlen - 1 0 0 - 45 - 62 + 28,8 
Oberösterreich + 30 + 1 4 + 1 0 + 36 4 
Salzburg + 32 - 1 0 - 04 + 18,5 
Tirol . + 65 - 60 - 1 6 + 20 0 
Vorarlberg - 02 - 1 2 8 - 1 6 + 17 5 

Österreich + 1 4 - 39 - 1 1 + 24 0 

Jahresanfang 1992 aber, der Abwär ts 
t rend wurde gestoppt . Der Index der 
Indust r ieprodukt ion stagnierte (ar
bei tstägig bereinigt +0 ,3%) , die Wert
schöp fung nahm um 1,3% zu im 

Die Schwäche der Exportmärkte legt 
nicht nur alte Strukturprobleme offen, 

sie läßt auch erhöhte Sensibilität 
gegenüber einem Strukturwandel 

entstehen. Die Daten über das 
I. Quartal geben wenige, aber darunter 
auch positive Informationen über die 

Effekte der Ostöffnung. 

WIFO-Konjunktur tes t vom Juni war 
der Antei l der Indust r ieunternehmen, 
die eine Produkt ionsste igerung er
war ten, etwas höher als der jener Fir
men , die einen Rückgang befürchten 
In den meisten Konsumgüter - und 
vielen Vor le is tungssparten ( insbeson
dere Metal l- und Texti l industr ie) wur 
de weniger produzier t als im Vorjahr, 
b innenmarktor ient ier te Vor le is tungen 
(Nahrungsmi t te l - , Holzindustr ie, Bau
wir tschaft) und Invest i t ionsgüter ex
pandierten 

Die Indust r ieprodukt ion verlor im 
IV. Quartal 1991 und im I Quartal 1992 
in den meisten Bundesländern an Dy
namik im Süden und äußersten We
sten verfehl te sie sogar das Vor jah
resniveau In der Steiermark, Kärnten 
und Vorar lberg w i rk ten sich vor allem 
sektorale S t ruk tu rp rob leme aus, da 
die Produk t ionsschwerpunk te der In
dustr ie auf Gütersegmenten mit inter
national schar fem Pre iswet tbewerb 
liegen. In den beiden südl ichen Bun
desländern wi rk te s ich der hohe A n 
teil g rundsto f f - bzw ressourcennaher 
Produkt ion und in Vorar lberg jener im 
Bek le idungssektor nachtei l ig aus 
Oberös ter re ich hat zwar auch einige 

Großbetr iebe in krisenanfäl l igen Indu
s t r iebranchen, aber eine vielfält igere 
Industr iest ruktur mit relativ vielen 
wet tbewerbss ta rken Industr iebetr ie
ben Die Wet tbewerbss tärke der Indu
str ie w i rk te in den west l ichen Bundes
ländern den ungünst igen Ausgangs
bed ingungen auf den west l ichen Ex
por tmärk ten tei lweise entgegen In 
Oberös ter re ich , Salzburg und Tirol 
st ieg die Indust r ieprodukt ion sogar 
etwas kräft iger als in der Ost reg ion, 
die von den Kon junk tu rbed ingungen 
relativ begünst ig t ist Die Industrie 
Ostöster re ichs r ichtet ihre Produkt ion 
stärker auf die lebhaftere Inlands
nachfrage aus und sollte auch durch 
das außerordent l iche Wachstum der 
Exporte nach Ost-Mi t te leuropa mehr 
Impulse erhalten haben 

In der Ost reg ion ist vor al lem die nie
deröster re ich ische Industr ie nach 
einer mehr jähr igen Wachstumsper i 
ode in eine Stagnat ion geraten, wäh
rend die des Burgenlands besonders 
expandiert 

In den arbei ts intensiven Branchen der 
Konsumgüter indust r ie (Bekle idung 
- 8 , 8 % , Lederverarbei tung - 8 , 1 % ) 
drohen Ver lagerungen nach Osteuro
pa, weil die Arbe i tskos ten dor t etwa 
ein Zehnte l des öster re ich ischen Ni
veaus betragen und die Freihandels
vert räge der EG- und EFTA-Staaten 
mit Ungarn, der CSFR und Polen die 
öster re ich ischen Standor te für lohnin
tensive Produkt ionszweige entwer ten 
Dies würde auch für arbei ts intensive 
Teile der Elektro industr ie zutref fen, 
welche im Ber ichtsquarta l um 4,5% 
weniger erzeugte als ein Jahr zuvor 
Die erwarteten negativen Angebotsef 
fekte dür f ten s ich bisher aber noch 
nicht eingestel l t haben, die besonde
re Betrof fenhei t der Randgebiete z B 

konnte durch Kennzahlen über die 
Bundesländer nicht belegt werden: 
Die öst l ichen Bundesländer schni t ten 
in diesen sensiblen Branchen keines
falls sch lechter ab 

In Wien hat sich das Wachstumstem
po gegenüber d e m Vorquartal ver
langsamt; vor al lem ist d ies auf 
die Energ ieversorgung und Produk
t ion langlebiger Konsumgüte r zurück
zuführen Invest i t ionen (Maschinen
bau + 23,6%), kurz lebige Konsumgü
ter und Vor le is tungen an die Binnen
wir tschaf t (Bauwirtschaft , Holz- , Pa
pierindustr ie) b l ieben dagegen expan
siv 

In Niederösterre ich scheint s ich die 
Industr ie stabi l isiert zu haben Abwei
chend von anderen Regionen entwik-
kelten s ich hier d ie Vor le is tungen dy
namisch, auch die Text i l industr ie und 
— mit Abst r ichen — die Bekleidungs
industr ie behaupteten sich besser als 
in anderen Bundesländern, dagegen 
wurden weniger Invest i t ionsgüter er
zeugt als im Vorjahresquartal 

Im Burgenland entwickel t s ich die In
dustr ie nach ein igen schwächeren 
Jahren seit einem Jahr wieder kräftig, 
im St rukturwandel (Maschinenbau, 
andere techno log isch anspruchsvol le
re Sparten) sind Erfo lge zu erkennen 
Rückgänge in der Bek le idungs- und 
Nahrungsmit te l industr ie können da
mit ausgegl ichen werden 

Für die Industr ie der Steiermark hat 
sich die Kon junk tur erneut ver
schlechter t , der Produkt ionsindex 
sank (ohne Energ ieversorgung) um 
4,8% Langlebige Güter (sowohl Inve-
st i t ions- als auch Konsumgüter ) wa
ren besonders v o m Nachfrageruck
gang betrof fen Die Grundstof fkr ise 
wirkt s ich hier am stärksten aus Ihr 

Brutto-Wertschöpfung Abbildung i 

Ohne Land- und Forstwirtschaft 

Zu Preisen von 1983, Veränderung gegen das 
Vorjahr in %. 
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A U S W I F O S T U D I E N 

Budgetaufwendungen für Soft Loans in Österreich Übersicht 1 

Ansatz 1/50236 . ... . 

Laut Voranschlag Laut Budgeterfolg Allgemeiner Aufwand laut 
Budgeterfolg in % der Exporte in 

Gesamtaufwand Aligemeiner Gesamtaufwand Allgemeiner AuGereuropäi- Asiatische Ent
Aufwand Aufwand sehe Entwick- Wicklungsländer 

lungsländer 
Mill S 

1986 247 6 0 81 1 28 
1987 3104 1999 078 1 28 
1988 328 0 0 0 
1989 220 0 105 9 0 35 0 51 
1990 202 122 0 179 9 126 8 0 38 0 53 
1991 400 270 0 
1992 582 360 0 

im Anlagenexport in manchen 
Fällen möglich sein könnte, Auf
träge zu FinanzierungskondiHo
nen abzuschließen, die geringere 
Kosten als Soft Loans verui Sa
chen 

Die Vorschieibung einer Mindestsub
vention (Grant-Element) von 35% für 
das Gesamtpiojekt ist ein wirksames 
Hindernis für die Verwendung von 
Soft Loans, da das Verfahren für die 
subventionierenden Staaten sehr 
teuer ist 

Um eine Exportsubvention volkswirt
schaftlich zu rechtfertigen, reichen 
Argumente einer Umwegrentabili tät 
des Exports allein nicht aus Es muß 
auch gezeigt werden, daß die Aufwen
dungen für Soft Loans wirksamer ein
gesetzt werden als eine alternative 
Verwendung dieser Mittel: Diese 
könnte u a. in der Finanzierung der 
Forschung bestehen. Verglichen wer
den müßte jeweils der Beitrag der 
Verwendung zum Wirtschaffswachs
tum, zur Beschäftigung, zum Netto-
Exporterlös (insbesondere bei struktu
rell passiver Leistungsbilanz), zur 
Budgetsituation und zur langfristigen 
Wettbewerbsfähigkeit der österreichi
schen Wirtschaft Ohne Bedeutung 
für dieses Kalkül ist hingegen, daß ein 
Teil der Mittel für die Stützung der 
Soft Loans von der Bundes wir t-
schaftskammer beigesteuert wird 
Auch bei Vergabe der Kammermit tel 
muß die optimale Verwendung über
legt werden 

Eines der wichtigsten Argumente für 
Soft Loans ist, den österreichischen 
Exporteuren zu gleichen Wettbe
werbsbedingungen zu verhelfen, wie 
sie auch der Konkurrenz zur Verfü
gung stehen („matching") Im Prinzip 
ist aber auch dieses Argument nicht 
ausreichend, da sich eine an volks

wirtschaftlichen Kriterien orientierte 
Wirtschaftsförderung nicht nach ein
zelwirtschaftlicher „Gerechtigkeit", 
sondern ausschließlich nach der ge
samtwirtschaftlichen Effizienz (in be
zug auf die wirtschaftspolitischen 
Ziele) richten m u ß 

Trotz dieser Einschränkungen gibt es 
wichtige Argumente für die Gewäh
rung von Soft Loans 

1 Aufträge, die nur mit Einbindung 
von Soft Loans vergeben werden, 
bilden für mehrere österreichische 
Un te rnehmen eine unverzichtbare 
Produktionsgrundlage Ohne die
se Aufträge müßten bestimmte 
Produktionssparten eingeschränkt 
bzw eingestellt werden oder könn
ten nicht weiterentwickelt werden 
Dieses Argument ist vor allem im 
Technologiebereich wichtig Das 
Ausbleiben von Auslandsaufträgen 
könnte negative „Spill-over"-Effek
ten auslösen, die sogar die Wettbe
werbsposition der Gesamtwirt
schaft beeinträchtigen könnten 
Unmittelbar betroffen sind davon 
nicht nur die Anlagenexporteure, 
sondern ebenso die österreichische 
Zulieferindustrie, Auch dies gilt 
vor allem für technologiewirksame 
Projekte 

2 Mit Soft Loans können neue 
Märkte erschlossen werden. Dieser 
Vorteil kommt nicht nur dem 
Hauptexporteur, sondern auch den 
Zulieferern zugute Vom durch 
Prestigeprojekte geschaffenen 
„goodwill" für Österreich können 
alle österreichischen Unte rnehmen 
profitieren Die Absicht, Soft 
Loans nur für die Markterschlie
ßung zu vergeben, danach aber zu 
„normalen" Finanzierungskrediten 
überzugehen, m u ß jedoch relati
viert werden. Aufgrund der Markt

lage ist langfristig damit zu rech
nen, daß zahlungsfähige Entwick
lungsländer, die Soft Loans bean
spruchen, diese auch erhal ten wer
den Eine Änderung könnte nur 
ein „hartes" Kartell der OECD 
oder aber ein Rückzug des Staates 
aus der Wirtschaft in den Entwick
lungsländern bringen: Privatwirt
schaftliche Entscheidungen wer
den sich eher a m Preis-Leistungs
verhältnis orientieien 

Der Wirtschaftsforschung stehen 
nicht genügend Informationen zur 
Verfügung, um das Pro (Technologie, 
Markterschließung) und Contra (al
ternative Mittelverwendung) von Soft 
Loans endgültig gegeneinander abzu
wägen Möglich sind deshalb nur 
einige qualitative Schlußfolgerungen 

— Soft Loans sind teuer, sie können 
daher nur in beschränktem Um
fang zur Verfügung gestellt wer
den. Der Suche nach alternati
ven, kostenspar enden Lösungen 
kommt große Bedeutung zu. 

— Soft Loans sollten nur für Exporte 
von Produkten und Verfahren ver
wendet werden, die für die öster
reichische Wirtschaft strukturpoli
tisch wichtig sind 

— Lim den Effekt der Markterschlie
ßung zu erreichen, sollten Soft 
Loans auf Grundlage eines länger
fristigen Konzeptes auf einige we
nige Schwerpunktländer konzen
triert werden — mit einer Präfe
renz für Länder, in denen sich ein 
Rückzug des Staates aus der Wirt
schaft abzeichnet 

— Die Flexibilität des Verfahrens 
sollte, im Inteiesse einer Verbesse
rung der Optik, erhöht werden 

Im weiteren werden einige konkrete 
Vorschläge gebracht, die sich auf die 
Fokussierung auf Schwer punktländer, 
auf strukturpolitisch relevante Pro
jekte und Verfahrensflexibilisierung 
beziehen 

Schwer punkt länder 

Um die Kostenkalkulationen der An
lagenexporteure zu erleichtern, 
schlägt das WIFO vor, im R a h m e n der 
Budgetmöglichkeiten einen bestimm
ten Betrag für Soft Loans zu prälimi-
nieren und in Aussicht zu stellen 
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W I R T S C H A F T S K O N Z E P I K Ä R N T E N 

Sektor- und Regionsstruktur der Industrie Übersicht 1 

Dezember 1990 

Kärnten Österreich 
Anteile an der Gesamtbeschäftigung 

in % 

Bekleidungssektor . 14 8 122 
Textilindustrie in % des Bekieidungssektors 6 1 49 2 

Verarbeitungssektor 14 6 17 8 
Technologiesektor 433 450 

Elektroindustrie in% des Technologiesektors 42 3 31 3 
Montansektor 59 66 
Spezialmaterialsektor 3 1 5 1 
Versorgungssektor 18 3 13 5 

Agglomerationen 00 199 
Zentralräume 28 7 486 
Alte Industriegebiete 00 68 
Verdichtungsränder 57 7 164 

Ressourcenorientiert 23 3 62 
Arbeitsintensiv 34 4 10 1 

Randgebiete 135 83 

Arbeitskostenorientierte Ansiedlungen (mit Schweipunkt 
in der Lederverarbeitungs-, Bekleidungs- und Elektroindu
strie) t rugen in den sechziger und f iühen siebziger Tahren 
zu einem Aufholprozeß der Kärntner Wirtschaft und zu 
einer überpropoit ionalen Industrialisierung der Randge
biete bei Als durch die internationale Konkurrenz der Bil
liglohnregionen die Kärntner Standortvorteile verloren
gingen, büßte Kärntens Wirtschaft in den achtziger Tahren 
ihre Dynamik ein. Das mittlere Wirtschaftswachstum 
(Brutto-Inlandsprodukt nominell 1980/1988 + 5 , 6 % pro 
Jahr) blieb unter dem Österreich-Durchschnitt ( + 5,9% 
pro fahr), das Produktionswachstum der Industrie hinkte 
insbesondere im Zentra l raum nach Zugleich entwickelte 
sich auch die Produktivität nur unterdurchschnit t l ich, das 
Produktivitätsniveau der Kärntner Industrie liegt heute 
u m etwa ein Fünftel unter dem Österreich-Durchschnitt 
Aus diesem Rückstand resultieren ein unterdurchschnitt l i

ches Lohnniveau und eine reduzierte Ertragskiaft der 
Kärntner Industriebetriebe Von der schwachen jüngeren 
Entwicklung blieben lediglich die Holz Verarbeitung, der 
Maschinenbau sowie die Stein- und keramische Industrie 
ausgenommen. 

Strateg i sches Umfe ld der U n t e r n e h m e n 

Das oben skizzierte Strukturbild der Kärntner Industrie 2 ) 
spiegelt sich in best immten Wettbewerbsverhältnissen und 
Marktpositionen der Unternehmen Die Mikroebene wur
de in zwei Umfragen des W I F O erfaßt: Der österreichweit 
durchgeführte Technologie- und Innovationstest (1985) 
wurde für 42 Kärntner Industriebetriebe (mit 33% der 
Kärntner Industriebeschäftigten) ausgewertet, u n d dar
über hinaus wurde für Kärnten ein Fragebogen z u m stra
tegischen Umfeld entworfen. An dieser Fr agebogen aktion 
(mit 14 Frageblöcken) beteiligten sich 80 Industriebetriebe 
(Rücklaufquote etwa 50%), die 60% der Industriebeschäfti
gung Kärntens repräsentieren und der Verteilung nach In
dustriesektoren (als zusammengefaßte Fachverbandsgrup
pen ; Palme, 1988) u n d Industrieregionen (als zusammen
gefaßte politische Bezirke; Palme, 1989) signifikant ent
sprechen 

Nur wenige Unternehmen sind auf Märkten tätig, auf de
nen die Konkurrenzfähigkeit von Forschung und Entwick
lung best immt wird („Technologiefühlerschaft") Die In
novationen der Kärntner Industriebetriebe sind nicht sehr 
forschungs- und entwicklungsintensiv, sie sind meist Imi
tationen („subjektive Innovationen" in Kärnten 86%, in 
Österreich 48%) oder werden mit neuen Maschinen bezo
gen (kapitalgebundener technischer Fortschritt) Deshalb 
wird pro Innovationsprojekt viel weniger (1985 241 000 S) 
als im Österreich-Durchschnitt (1,758 Mill S) aufgewen-

Jüngere Entwicklung und Kennzahlen der Industrieregionen Ubersiebt 2 

Netto-Produktionswert 
Kärnten 
Österreich 

Produktivität1) 
Kärnten 
Österreich 

Unselbständig Beschäftigte 
Kärnten 
Österreich . . . . 

Personalaufwand je unselbständig Beschäftigten 
Kärnten 
Österreich 

Spezialisierte 
Zentralräume 

+ 5 1 
+ 67 

+ 56 
+ 72 

- 05 

- 05 

+ 51 
+ 49 

Ressourcenorientierte Arbeitsintensive Randgebiete 
Verdichtungsränder Verdichtungsränder 

Durchschnittliche jährliche Veränderung 1983/1988 in % 

-f 39 
+ 45 

+ 24 
+ 4 1 

1 4 
0.3 

26 
37 

+ 80 
+ 42 

+ 69 
+ 36 

+ 1 0 
+ 06 

+ 67 
+ 52 

+ 70 
+ 66 

+ 48 
+ 45 

+ 21 
+ 20 

+ 50 
+ 48 

insgesamt 

+ 61 
+ 48 

+ 52 
+ 58 

+ 08 
- 09 

+ 5 0 
+ 46 

Produktivität1] 
Kärnten 464 3 

Österreich = 100 92 3 
Österreich 503 2 

Personalaufwand je unselbständig Beschäftigten 
Kärnten 338 1 

Österreich = 100 1006 
Österreich 336 1 

Industrie insgesamt ohne Energieversorgung Bauindustrie Säge Filmindustrie — ') 

Absolute Werte 1988 in 1 000 S 

392 6 455 4 361 6 430 2 
68 1 106 8 99,3 81 5 

576 4 426 4 364 2 528 0 

292 7 320 1 243 4 308 2 
93 4 102.3 98 4 88 2 

313 4 312 8 247 3 349 3 

Netto-Produktionswert (nominell] je unselbständig Beschäftigten 

2) Der — in Kärnten besonders wichtige — Tourismus war nicht Gegenstand der analytischen Untersuchung des WIFO 
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K ' E ' N N 2 A H V E " N Z U R ... W I R T S C H A I ' T S L A G • : E 

Industrie 

1989 1990 1991 1991 1992 1992 
IV Qu I Qu H Qu April Mai Juni Juli 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Vorleistungen + 68 + 65 + 1 0 - 06 + 1 5 + 1 7 + 05 + 41 + 05 
Für die Nahrungs- und Genußmittelbranchen + 4 1 + 125 + 50 + 03 + 34 + 1 8 + 1 7 + 54 - 1 9 
Für die Textil- und Lederbranchen + 30 + 78 - 49 - 61 - 03 + 04 + 1 9 + 3 1 - 38 
für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 44 + 56 + 29 + 32 + 60 + 26 + 4 1 + 22 + 1.5 
für die Chemie + 7 1 - 2 1 + 05 - 48 - 1 6 - 07 -- 09 + 1 1 - 2,5 
Für die Stein- und Glaswarenproduktion + 24 + 50 - 134 - 2 0 5 + 1 0 - 1 5 6 - 47 - 155 - 2 6 0 
Für die Grundmetallverarbeitung + 1 9 - 68 - 4,5 - 70 82 - 1 4 - 84 + 24 + 15 
Für die Technische Verarbeitung + 99 + 106 - 07 - 25 + 1 1 + 1 6 + 08 + 49 - 09 
rür die Bauwirtschaft . + 68 + 35 + 1 0 - 20 + 47 + 22 - 07 + 40 + 31 
Für sonstige Wirtschaftsbereiche + 66 + 11 6 + 97 + 124 + 38 + 55 + 39 + 80 + 45 

Ausrüstungsinvestitionen + 54 + 13,3 + 45 + 1 0 + 4,3 + 09 - 50 - 1.6 + 93 
Fahrzeuge . . - 1 1 7 + 24 9 + 26 2 - 46 + 24 4 + 77 + 11 7 + 121 + 09 
Maschinen und Elektrogeräte + 62 + 15 1 _ 08 - 07 - 41 - 3 4 - 1 1 1 75 + 84 
Sonstige + 123 + 28 + 11 1 + 103 + 22 9 + 109 + 59 + 87 + 185 

Konsumgüter + 61 + 68 + 2 1 - 04 - 1 5 + 01 - 27 + 38 - 07 
Verbrauchsgüter + 54 + 68 + 6 1 + 30 + 29 + 48 + 1 8 + 70 + 54 
Kurzlebige Gebrauchsgüter + 20 + 22 - 22 + 0,5 - 1 7 - 34 - 5 1 + 03 - 5 1 
Langlebige Gebrauchsgüter + 14 3 + 139 - 07 - 83 - 99 - 45 - 82 + 1 5 - 63 

Industrie insgesamt (ohne Energieversorgung) + 65 + 78 + 1 9 - 02 + 1 4 + 1 2 - 1 3 + 30 + 19 
Nicht arbeitstägig bereinigt . .. + 58 + 77 + 23 + 1 7 + 1 5 + 1 2 - 1 2 + 31 + 20 
Teilweise arbeitstägig bereinigt (7: 3) + 63 + 77 + 20 + 04 + 1 4 + 1 2 - 1,3 + 30 + 1 9 

Produktivität pro Kopf. + 57 + 61 + 30 + 23 + 44 + 19 + 65 
Produktivität pro Stunde. + 6.0 + 66 + 52 + 57 + 62 + 48 + 43 
Auftragseingänge (ohne Maschinenindustrie} + 93 + 3 1 + 1 6 + 1 1 + 39 + 28 + 73 + 24 - 1 0 
Auftragsbestände (ohne Maschinenindustrie) + 160 + 73 - 1,3 - 1 1 20 + 03 + 07 - 04 + 06 

') Die Daten für 1991 entsprechen der 2. Aufarbeitung des ÖSTAT. Diese wurde nachträglich geändert, um bisher nicht erfaßte produktionsnahe Dienstleistungen einzubeziehen Da 
dies erstmals geschah, geben die hier verwendeten (unkorrigierten) Zahlen die Konjunktur 1991 besser wieder 

Bauwirtschaft 

1989 1990 1991 1991 1992 
IV Qu l Qu II Qu April Mai 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Produktionswert (nominell) + 36 + 99 + 12 2 + 14 2 + 24 0 + 134 + 38 
Hochbau + 20 + 95 + 169 +21 1 + 28 6 + 192 + 100 
Tiefbau + 53 + 82 + 92 + 9 6 + 159 + 38 - 5.0 

Beschäftigte + 1 8 + 43 + 08 + 21 + 83 + 47 + 53 
Hochbau + 06 + 22 + 44 + 68 + 120 + 53 + 72 
i iefbau + 3 6 + 43 - 24 - 1 3 + 15 + 08 - 27 

Auftragsbestände. + 1 2 + 7 9 + 165 + 177 + 78 
Innerhalb von 12 Monaten aufzuarbeiten + 09 + 86 + 120 + 13 1 + 48 

Preisindex Hochbau + 36 + 46 + 59 + 52 + 3 4 + 33 
Wohnbau . . + 35 + 45 + 54 + 51 + 5 1 + 49 

Preisindex Tiefbau +2 6 +3 0 + 38 + 4,5 + 2 6 + 1 7 
Straßenbau + 08 + 32 + 36 + 38 + 19 + 1 9 

1992 
Juni Juli 

Energiewirtschaft 

1989 1990 1991 1991 1992 
IV Qu I Qu Qu April Mai 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Forderung - 04 - 5 1 + 1.4 - 1 1 + 05 
Kohle - 30 + 164 - 1 5 0 - 2 7 8 - 76 
Erdöl - 1 5 - 08 + 107 + 24 2 - 1 1 4 
Erdgas + 47 - 27 + 32 + 102 + 1 4 
Stromerzeugung + 23 + 0,5 + 2 1 - 06 - 25 + 42 + 128 

Wasserkraft - 1 1 - 1 0 1 + 07 - 85 + 73 - 1 7 2 + 56 6 + 37 9 
Wärme kraft + 124 +27 8 + 46 + 92 - 1 2 7 - 5 7 9 - 5 6 9 

Verbrauch + 22 + 49 + 60 + 82 - 28 
Kohle . . . + 39 + 11 4 + 31 + 00 - 1 8 6 
Erdöl Mineralölprodukte + 01 + 43 + 78 + 155 - 2 1 

i reibst off e + 35 + 2,5 + 102 + 178 + 1 6 
Normalbenzin + 98 + 48 + 139 + 23 0 + 23 
Superbenzin - 18 - 43 + 75 + 19 3 - 42 
Dieselkraftstoff + 66 + 78 + 11 1 + 150 + 60 

Heizöle . . - 63 + 1 1 + 102 + 34 5 - 1 3 0 
Gasöl für Heizzwecke + 1 3 + 18 + 23 6 + 53 1 - 1 3 8 
Sonstige Heizöle - 1 0 1 + 07 + 26 + 24 8 - 1 2 6 

Erdgas + 78 + 10.1 + 58 + 72 + 09 
Elektrischer Strom + 30 + 42 + 44 + 33 + 04 + 01 - 62 
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ßern erhält man aus den Residuen eines „optimalen" Mo
dells. Wie eingangs erwähnt, sind Ausreißer Ursache 
falsch formulierter Modelle und verzerrter Parameter
schätzungen Die routinemäßige Schätzung eines Modells 
und die nachfolgende Analyse der Residuen kann daher 
falsche Ausreißer identifizieren 

Aus diesem Grund schlagen Chen ~ Liu (1990) einen ite
rativen Ansatz für die simultane Schätzung von Modellpa
rametern und Ausreißeleffekten vor Das Erkennen von 
Ausreißern basiert sowohl auf adaptierten Residuen als 
auch auf adaptierten Beobachtungen Zunächst wild ein 
Modell geschätzt und für die einzelnen Beobachtungen ge
testet, ob es sich um Ausreißer handelt 4 ) Wird ein Ausrei
ßer erkannt , so wird sein Effekt sowohl aus der Residuen
reihe als auch aus dei Beobachtungsreihe entfernt und das 
Modell neu geschätzt Die drei Stufen — Ausieißer erken
nen, Ausreißer anpassen und Parameter Schätzung auf Ba
sis der korrigierten Reihen — werden sodann wiederholt, 
bis kein Ausreißer mehr gefunden wird Diesei Ansatz 
sollte weitgehend unverzerrte Modellpaiameter liefein 
und die Gefahi falscher Ausreißer verringern. Er wird 
daher in der vorliegenden empirischen Analyse ange
wandt 3 ) 

Kalender e i l ekle 

Viele Ökonomische Zeitreihen sind neben Trend, Kon
junktur und Saison auch durch „Kalendereinflüsse" ge
prägt, die von dei Periodizität der Daten abhängen (Cleve
land — Dexlin, 1982. Kohlmüller, 1987) Für monatl iche 
Beobachtungen haben etwa neben dei unterschiedlichen 
Länge der Monate vor allem die ungleiche Verteilung der 
Wochentage und die Lage von Feiertagen erhebliche Aus-
wiikungen Solche Kalendereffekte sind vor allem dann 
ausgepiägt, wenn den einzelnen Wochentagen unter
schiedliches Gewicht zukommt (die Umsätze im Einzel
handel etwa sind an den einzelnen Wochentagen unter
schiedlich) 

Dei erste Schritt zur Berücksichtigung von Kalenderunre
gelmäßigkeiten besteht immer daiin, zu testen, ob eine 
Quantifizierung dei Effekte überhaupt berechtigt ist 
(Strohm, 1986). Cleveland — Devlin (1982) schlagen vor, 
das Spektrum der — von Extremweiten bereinigten — 
Restkomponente der zu untersuchenden monatl ichen 
Zeitieihe zu schätzen und im Bereich 0,696 % zu betrachten 
(7-Tage-Periode) Ist dort eine deutliche Spitze festzustellen, 
so wird die betrachtete Zeitreihe von Kalendereffekten ge
prägt 6) In diesem Fall müssen Verkaufstagsvatiable im Mo
dellansatz berücksichtigt weiden 

Hier wird der Verkaufstagseffekt durch einen deterministi
schen Ansatz approximiert unter der Nebenbedingung, daß 
im langfristigen Durchschnitt die Verkauf stagsanpassungs-
faktoren Null sein sollten, was füi Saisonbereinigungen wün

schenswert ist (Hillmer — Bell — Tiao, 1985, Thury. 1986, 
Thury — Wüger, 1992B) 

Zui Erfassung des Ostereffekts wurde unterstellt, daß eine 
gewisse Zahl von Tagen vor Ostern die Umsätze in einer be
stimmten Größenordnung höher sind als im Durchschnitt 
Bei additiver Zerlegung einer Zeitreihe liegt zudem eine sinn
volle Beschränkung für den Ostereffekt darin, daß sich der 
Effekt über die Monate Mätz und April ausgleicht (Näheies 
siehe z. B. Thury — Wüger, 1992B) 

E m p i r i s c h e E r g e b n i s s e der Schätzung von 
A u s r e i ß e r n und Ka lendere f f ek ten 

Anhand des oben beschriebenen Ansatzes von Chen — 
Liu (1990) zur Identifikation und Beseitigung von Ausrei
ßein werden die Einzelhandelsumsätze, die Käufe von 
Pkw und die Ausgaben füi dauerhafte Konsumgüter ana-

Ausre ißer Schätzung 

lysiert Diese Reihen enthalten bekanntlich Ausreißer, 
und über den Zeitpunkt ihres Auftretens liegen genaue In
formationen vor: Ein Großteil der Ausreiße! ist auf politi
sche M a ß n a h m e n zurückzuführen (Übersicht 1) 

Füi die Umsätze des Einzelhandels stehen monatliche Be
obachtungen, füi die beiden Konsumreihen nur Quaitals-
werte zur Verfügung Sinnvollerweise werden nur für mo
natliche Beobachtungen Kalendereffekte berücksichtigt, 
und deshalb wurden nur die Einzelhandelsdaten darauf 
getestet Da das Spektrum der Resfkomponente eine deut
liche Spitze bei der Kalendeifiequenz aufwies, wurden Ka-
lendervariable im Modell zui Erklärung der Einzelhan
delsumsätze berücksichtigt (die Ergebnisse der Schätzun
gen sind Übersicht 2 zu entnehmen) 

Das erste Modell ist ein ARIMA-Ansatz ohne jede Anpas
sung. Im zweiten Modell wurde der Ansatz von Chen — 
Liu (1990) verwendet, um Ausieißer zu identifizieien und 
zu beseitigen Das dritte Modell ist eine Neuschätzung 
eines Inteiventionsmodells, wie es von Thuiy (1988) und 
Lhwy — Wüger (1989) verwendet wurde Interventions-
modelle (Box — Tiao, 1975) sind nämlich eine Alternative 
zum Ansatz von Chen — Liu (1990), sie setzen jedoch eine 

Fiskalpol i t ische Maßnahmen, Übersicht! 
die die Konsumnachfrage beeinf lußten 

1 September 1968 Sonderabgabe für den Kauf neuer Pkw 
3! Dezember 1970 Auslaufen der Sonderabgabe für den Kauf neuer Pkw 

1 Jänner 1973 Einführung der Mehrwertsteuer 
1 Jänner 1975 Zollabbau gegenüber der EG auf 40% der 

Ausgangszölle 
1 Jänner 1978 Einführung des dritten Mehrwertsteuersatzes auf Güter 

des gehobenen Bedarfs 
1 Jänner 1934 Anhebung der Mehrwertsteuersätze von 18% auf 

20% und von 30% auf 32% 
1 Oktober 19B5 Einführung der Katalysatorpflicht für 

neuzugelassene Pkw 

4 ) Dazu weiden für jeden Beobachtungszeitpunkt vier Teststatistiken (eine für jeden Ausreißertyp) berechnet und der jeweiU größte Werl mit einem vorgegebenen 
kritischen Wen verglichen 
; ) Der größte Teil der empirischen Ergebnisse wird mit Hilfe dieses Verfahrens errechnet, das Teii des neuesten SCA-Statisükpaketes ist 
6) Für diese Kalenderfrequenz kann auch eine heuristische Erklärung herangezogen werden Unter der Annahme, daß alle Monate gleich lang sind (30.4375 Tage) 
und daß eine Schwingung mit einer Periode von 7 Tagen in jedem dieser Monate auftritt kann die Kreisfrequenz einer solchen Schwingung pro Monat wie folgt 
berechnet werden: 2 n /7 Tage = 2 n (30 4375/7)/Monat = 8,6% n/Monat 
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1 udustrie 

1989 1990 1991 1991 1992 1992 
IV Qu I Qu II Qu Mai Juni Juli August 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Vorleistungen + 68 + 6,5 + 1 0 - 06 + 15 + 1 9 + 41 + 09 + 31 
Für die Nahrungs- und Genußmittelbranchen + 41 + 125 + 50 + 03 + 34 + 22 + 54 - 05 - 1 3 0 
Für die Textil- und Lederbranchen + 30 + 78 49 - 61 - 03 + 02 + 3 1 - 42 - 26 
Für die Hob- und Papierbranchen sowie Druckereien + 44 + 56 + 29 + 32 + 60 + 3 1 + 22 + 31 + 17 
Für die Chemie 4- 71 - 21 + 0,5 - 48 - 1 6 - 1 0 + 1 1 - 34 + 19 
Für die Stein- und Glaswarenproduktion + 24 + 50 - 134 - 2 0 5 + 1 0 - 15 1 -15 5 - 2 4 5 - 50 
Für die Grundmetallverarbeitung + 1 9 - 68 - 45 - 70 - 82 - 1 5 + 24 + 1 0 - 15 
Für die Technische Verarbeitung + 99 + 106 - 07 - 25 + 1 1 + 20 + 49 + 05 + 75 
Für die Bauwirtschaft . + 6.8 + 35 + 1 0 - 20 + 47 + 23 + 40 + 35 + 02 
Für sonstige Wirtschaftsbereiche + 66 + 116 + 97 + 124 + 38 + 55 + 80 + 4,5 + 18 

Ausrüstungsinvestitionen + 54 + 133 + 45 + 10 + 43 + 1 1 _ 1 6 + 98 - 0,3 
Fahrzeuge - 1 1 7 + 24 9 + 26 2 - 46 + 24 4 + 80 + 12 1 + 17 - 4 8 7 
Maschinen und Elektrogeräte + 62 + 15 1 - 08 - 07 - 4.1 - 3 1 - 75 + 9.6 + 61 
Sonstige + 12,3 + 28 + 11 1 + 10,3 + 22 9 + 10 1 + 87 + 160 + 18.3 

Konsumgüter + 61 + 68 + 2 1 - 04 - 1 5 - 02 + 38 - 1 4 + 71 
Verbrauchsgüter + 54 + 68 + 61 + 30 + 29 + 38 + 7 0 + 26 + 48 
Kurzlebige Gebrauchsgüter + 20 + 22 - 22 + 05 - 1 7 - 3 1 + 0,3 - 42 + 50 
Langlebige Gebrauchsgüter + 14,3 + 139 - 07 - 8,3 - 99 - 4 4 + 1,5 - 59 + 170 

Industrie insgesamt (ohne Energieversorgung) + 65 + 78 + 1 9 - 02 + 14 + 1 3 + 30 + 21 + 26 
Nicht arbeitstägig bereinigt . . . + 58 + 77 + 23 + 17 + 1.5 + 1 2 + 31 + 20 + 28 
Teilweise arbeitstägig bereinigt (7 • 3) + 63 + 77 + 20 + 04 + 14 + 1 3 + 30 + 21 + 27 

Produktivität pro Kopf + 57 + 61 + 30 + 23 + 44 + 47 + 6.5 + 57 
Produktivität pro Stunde.. + 60 + 66 + 52 + 57 + 62 + 6 0 + 43 + 88 
Auftragseingänge (ohne Maschinenindustrie] + 93 + 3 1 + 1 6 + 1 1 + 39 + 37 + 24 + 1 4 + 40 
Auftragsbestände (ohne Maschinenindustrie! + 160 + 73 - 1,3 - 1 1 - 20 + 0 4 - 04 + 0.8 - 03 

'! Die Daten für 1991 entsprechen der 2. Aufarbeitung des ÖSTAT. Diese wurde nachträglich geändert, um bisher nicht erfaßte produktionsnahe Dienstleistungen einzubeziehen Da 
dies erstmals geschah, geben die hier verwendeten (unkorrigierten) Zahlen die Konjunktur 1991 besser wieder 

Bauwirtschaft 

1989 1990 1991 1991 1992 1992 
IV Qu I Qu II Qu Mai Juni Juli August 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Produktionswert (nominellj + 3 6 + 99 + 122 + 142 +24 0 + 93 + 38 + 112 
Hochbau + 20 + 95 + 169 +21 1 + 286 + 1 4 2 + 100 + 139 
Tiefbau + 5,3 + 82 + 92 + 96 + 159 + 06 - 50 + 35 

Beschäftigte + 18 + 4,3 + 08 + 21 + 8 3 + 5 8 + 53 + 72 
Hochbau + 06 + 22 + 44 + 68 + 120 + 67 + 72 + 76 
Tiefbau + 36 + 4,3 - 24 - 1,3 + 15 - 1 2 - 27 - 16 

Auftragsbestände. + 12 + 79 + 165 + 177 + 7 8 + 3 2 
Innerhalb von 12 Monaten aufzuarbeiten + 09 + 86 + 120 + 13 1 + 4 8 + 8 2 

Preisindex Hochbau + 36 + 4 6 + 59 + 52 + 3 4 + 3 3 
Wohnbau . . + 35 + 45 + 54 + 51 + 5 1 + 4 9 

Preisindex Tiefbau + 26 + 3 0 + 38 + 45 + 2 6 + 1 7 
Straßenbau + 08 + 3 2 + 36 + 38 + 1 9 + 1 9 

Energiewirtschaft 

1989 1990 1991 1991 1992 1992 
IV Qu I Qu II Qu Mai Juni Juli August 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Förderung - 04 - 5 1 + 1 4 - 1 1 + 0,5 + 21 3 
Kohle - 30 + 164 - 1 5 0 - 2 7 8 - 76 - 2 9 9 
Erdöl - 1 5 - 08 + 107 +24 2 - 1 1 4 + 48 
Erdgas + 47 - 27 + 32 + 102 + 14 + 66 
Stromerzeugung + 23 + 05 + 21 - 06 - 2.5 + 5 2 + 128 - 08 - 1 3 7 

Wasserkraft - 1 1 - 1 0 1 + 07 - 85 + 7.3 +26 7 + 37 9 + 1 9 - 2 0 1 
Wärme kraft + 124 + 27 8 + 46 + 92 - 1 2 7 - 5 1 5 - 5 6 9 - 2 0 1 + 47 4 

Verbrauch + 22 + 49 + 60 + 82 - 31 - 61 
Kohle . . . + 39 + 114 + 31 + 00 - 2 0 2 - 2 5 1 
Erdöl, Mineralölprodukte + 05 + 43 + 78 + 155 - 21 + 32 

Treibstoffe + 35 + 25 + 102 + 178 + 16 - 01 
Normalbenzin + 98 + 48 + 139 + 23 0 + 23 - 85 
Superbenzin - 1 8 - 4,3 + 75 + 193 - 42 - 98 
Dieselkraftstoff + 66 + 78 + 111 + 150 + 60 + 123 

Heizöle . . - 63 + 1 1 + 102 + 34 5 - 1 3 0 - 85 
Gasöl für Heizzwecke + 1,3 + 18 +23 6 + 53 1 - 1 3 8 +60 8 
Sonstige Heizöle - 1 0 1 + 07 + 26 + 24 8 - 126 - 4 0 2 

Erdgas . + 78 + 101 + 58 + 72 + 09 - 3 4 6 
Elektrischer Strom + 30 + 42 + 44 + 33 + 0 4 - 25 - 62 - 1 5 - 01 
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Österreichische und ausländische Bevölkerung Übersicht 1 

Bevölkerung Veränderung der Bevölkerungszahl innerhalb des Jahres 
Jahres

durchschnitt 
Veränderung 

gegen das 
Verjähr 

Insgesamt Durch 
Geburten

bilanz 

Durch 
Wanderungs

bilanz 

Durch 
Einbürgerung 

Gesamtbevölkerung 

19B0 7 549 433 + 7 787 - 1 570 + 9 357 
1981 7 564 629 + 15 J96 + 34 047 + 1 249 + 32 798 
1932 7,574 085 + 9 456 - 31 611 + 3 501 - 35 112 
1983 7 551 842 - 22 243 - 4 795 - 2 923 1 872 
1984 7 552 551 + 709 + 4 663 + 768 + 3 895 
1985 7 557 667 + 5 116 + 5 136 - 2130 + 7.274 
1986 7 565 603 + 7 936 + 9 058 - 107 + 9165 
1987 7 575 732 + 10129 + 16 592 + 1 596 + 14 996 
1988 7 596 081 + 20 349 + 16 015 + 4 789 + 11 226 
1989 7 623 605 + 27 524 + 57 914 + 5.352 + 52 562 
1990 7 718 248 + 94 643 + 130 612 + 7 502 + 123 110 
1991 7 825 261 + 107 013 + 69 862 + 11 201 + 58 661 

Ausländer 

1980 232 694 + 11 014 + 4 977 + 14213 - 8 176 
1981 299 163 + 16 469 + 30 905 + 5 330 + 33 007 - 7 432 
1982 302 872 + 3 709 - 39 117 + 5 489 - 37 447 - 7 159 
1983 275 016 - 27 856 - 10 856 + 4 088 - 5 044 - 9 900 
1984 268 762 + 6 254 + 376 + 2 916 + 5 252 - 7 792 
1985 271 720 + 2 958 + 2 829 + 2 762 + 7 378 - 7311 
1986 275 663 + 3 943 + 5 629 + 2 805 + 10 884 - 8 060 
1987 283 008 + 7 345 + 14 423 + 3 095 + 17 946 - 6 618 
1988 298 715 + 15 707 + 10 501 + 3 490 + 14326 - 7 315 
1989 322 632 + 23 917 + 54 462 + 4 105 + 57 662 - 7 305 
1990 413 392 + 90 760 + 124 792 + 5DE3 + 128 710 - 8 981 
1991 512 194 + 98 S02 + 60 108 + 7 184 + 64 061 - 11 137 

Q Österreichisches Statistisches Zeniralam! 

Österre ich vorhanden s ind, die eine 
soz io log isch mot iv ier te Ket tenwande
rung auslösen könnten 

E i n b ü r g e r u n g e n in Osterre ich 
im e u r o p ä i s c h e n Durchschn i t t 

Im Durchschn i t t der achtziger Jahre 
stagnierte die Bevölkerungszahl auf 
einem Niveau von rund 7,571 000, in
fo lge des Aus länderzust roms der letz
ten Jahre erhöhte sie sich deut l ich auf 
7,825.300 Aufgrund der Erfahrungen 

Einbürgerungen in Österreich 

aus der Zuwanderungswel le von Aus
ländern in den sechziger und f rühen 
siebziger Jahren ist zu erwarten, daß 
sich ein Großtei l der Ausländer in 
Österre ich niederläßt und schließlich 
die Integrat ion durch Annahme der 
österre ich ischen Staatsbürgerschaf t 
vollzieht Im Laufe der s iebziger und 
achtziger Jahre, als die ausländischen 
Arbei tskräf te seßhaft wurden , nahm 
die Zahl der E inbürgerungen zu. Ge
messen an der E inbürgerungsquote 
(Anteil der E inbürgerungen an der 

Übersicht 2 

Ausländerbevölkerung) ist de r Inte
grat ionsgrad der Ausländer in Öster
reich im Vergleich z u m Ausland relativ 
hoch In den letzten zwei Jahren lag 
die E inbürgerungsquote bei 2,2%, in 
den Jahren davor darüber (1987 
2,9%) Deut l ich ger inger ist s ie in der 
Schweiz mit 0,5% (1990) e twa gleich 
hoch in den Niederlanden mit 2% 
(1990). Nur in den skandinavischen 
Ländern liegt sie höher (zwischen 3% 
und 4%). 

Zwischen 1980 und 1991 nahmen 
108 000 Ausländer die österreichische 
Staatsbürgerschaf t an, davon waren 
26% Jugoslawen und Türken Die tra
dit ionel len Arbei tsmigranten streben 
in viel ger ingerem Maße als Flüchtl in
ge die österre ich ische Staatsbürger
schaft an In den Ländern Europas, 
die eine Doppelstaatsbürgerschaft 
zulassen, nehmen auch Gastarbeiter 
die Staatsbürgerschaf t des Aufnah
melandes häufiger in Anspruch Auf
fällig ist, daß die Zahl der Einbürge
rungen deutscher Staatsbürger in 
jüngster Zeit abn immt , wohl in Hin
bl ick auf die B i ldung des Europäi
schen Wir tschaf tsraums, der ohnehin 
alle Burger rechte mit Ausnahme der 
passiven und akt iven Wahl in Öster
reich gewährt 

Mehr Asy lwerbe i und 
F l ü c h t l i n g e aus den 

Reformländern 

Seit Mit te der achtz iger Jahre stieg 
die Zahl der Asylwerber zunächst ste
t ig und gegen Ende der achtziger 
Jahre sprunghaft . Ende Dezember 
1991 waren 27 300 Asy lwerber regi
str iert, um 4 5 0 0 ( + 21%) meh r als im 
Jahr davor. Gemessen an der Ge
samtbevö lkerung Öster re ichs ent
spricht diese Zahl etwa jener in der 
BRD (1991 256 000) Im laufenden 
Jahr hat die Zunahme der Zahl der 
Asylwerber gegenüber dem Vorjahr 
im Gegensatz zur BRD nicht an Dyna
mik gewonnen Dieser Umstand er
leichterte die Aufnahme von „De-fac-
to-F lücht l ingen" , Kr iegsvertr iebenen 
aus dem früheren Jugoslawien insbe
sondere aus der Kr isenregion Bos
nien-Herzegowina 2 ) In der BRD wa
ren den Hi l fsmaßnahmen für Bürger
kr iegsf lücht l inge aus Jugoslawien in
folge der starken Zunahme der Zahl 

Jugoslawen Osteuropäer Deutsche1) Türken Insgesamt Frauen 

0 1950/1959 161 468 1435 14 399 4 528 
0 1960/1969 418 773 1 045 3 697 1 688 
0 1970/1979 1 098 1 232 2 148 6 672 4211 

Jahresdurchschnitt 
1980 1 839 1 453 2 210 8 602 4 995 
1981 1 517 1 555 1 960 7 980 4 822 
1982 1 204 1 591 1 946 301 7 752 4 835 
19B3 2 262 1 777 2 804 306 10 904 6 404 
1984 1 428 1 129 2 589 323 8 876 4 006 
19B5 1 449 1 368 2 091 296 8 491 4 025 
1986 1 463 2 191 2 299 334 10 015 4 752 
1987 1 416 1 847 1 381 392 8 114 3 955 
1988 1 731 1 985 1 125 509 8 233 4 012 
1989 2 323 1 664 886 723 8 470 4 305 
199Ü 2 641 2 118 517 1 106 9 199 4 704 
1991 3 221 2 413 455 1 809 11 394 5 685 

Q. Österreichisches Statistisches Zentralam Statistisches Handbuch für die Republik Österreich — ') Ab 1990 ein-
schließlich Ostdeutschlands 

e) Die durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben des Staates sind im Fall der Asylwerber deutlich höher als für Flüchtlinge 
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W I R T S C H A F T S - U N D W Ä H R U N G S U N I O N 

Ziele der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) laut Vertrag über die „Europäische Union" 
(Maastrichter Vertrag) 

Wirtschaftsunion 
3 Säulen 

Vollendung des Binnenmarktes (1. Jänner 1993): Neue 
Gemeinschaftspolitikbereiche: Umweltpolitik, Indu-
striepoütik, berufliche Fortbildung, Förschungs- und 
Technologiepoiitik, Verbraucherschutz 

Wirtschaftspolitische Koordination („Subsidiaritätsprin-
zip" — Gemeinschaft wird nur tätig, sofern die Ziele auf 
Ebene der Mitgliedstaaten nicht erreicht werden kön
nen) 

Wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt: Zusätzlich 
zu den bestehenden Strukturforids (Agrai-, Sozial-, Re
gionalfonds) wird ein ^Kohasionsfonds" für Griechen
land, Irland, Portugal, Spanien eingerichtet 

Währungsunion 
3 Stufen 

Liberalisierung des Kapitalverkehrs (1. Juli 1990). 

Alle Beschränkungen des Kapitalverkehrs sind .verbo
ten; vor dem I .Jänner 1994 überprüft der Rat Fort
schritte der Konvergenz im Wirtschafts- und Währungs
bereich. Gründung des EWI (Europäisches Währungsin-
stitut) am 1. Jänner.1994: Überwachung des Funktionie
rens des EWS, Vorbereitung auf das Europäische. System. 
der Zentralbahken (ESZB). ' • \ , ' 

.Der Rat entscheidet, ob die dritte Stufe, der WWU, am 
1. Jänner 1997 beginnen kann.;Bedingung: Die Mehrheit 
der Mitgliedstaaten muß die „Konvergenzkrilcrien" (sie
he Kasten) erfüllen, Sonst beginnt die dritte,Stufe der 
WWU am .l.Tänner 1999: Emheitswährüng (ECU), ge
meinsame Geldpolitik (gelenkt von der Europäischen 
Zentralbank im Rahmen eines ESZB). -

meinsamen Koordination wird die nationale Haushaltspo
litik hinsichtlich der Höhe der Finanzierung von Defiziten 
einer gemeinschaftlichen Disziplin unterworfen Diese 
Disziplin gilt ab 1, Jänner 1994 

Mit Beginn der dritten Stufe sind auch übermäßige öffentli
che Defizite verboten Dazu müssen noch Referenzwerte 
festgelegt sowie ein Verfahren zur Sanktionierung (Fristset
zung, Geldbußen) ausgearbeitet werden Ordnungspoliti
scher Rahmen bleibt die offene Marktwirtschaft mit freiem 
Wettbewerb (Art 3a) Der Maastrichter Vertrag will eine 
Stärkung der Rolle der Gemeinschaft hinsichtlich allokati-
vei Effizienz (Binnenmarkt) , des wirtschaftlichen und sozia
len Zusammenhalts (ein neuer Kohäsionsfonds ist vor dem 
31 Dezember 1993 einzurichten) 3 ) sowie der interregiona
len Stabilität (Beistand bei Zahlungsbilanzproblemen) 

Als neue Gestaltungsgiundlage wurde im Maastrichtei Ver
trag (Art 3b) das , Subsidiaritätsprinzip" aufgenommen 
Damit wird eine optimale Verteilung der Aufgaben zwi
schen den Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft angestrebt 
werden Dieses Prinzip könnte in Zukunft ein Ansatzpunkt 
für eine bürgernähere Dezentralisierung der EG sein 

Die Währungsunion ist stark von Einheitlichkeit geprägt: 
Sie strebt eine europäische Einheifswährung (ECU) und 
eine einheitliche Geldpolitik an (Art 3a). Bis zur endgülti
gen Entscheidung über die Einführung einer Einheitswäh
rung sollten die EG-Staaten ihie Volkswirtschaften anglei
chen. Die Schaffung einer W W U wäre dann kein Problem, 
wenn man in der EG von einem „optimalen Währungsge
biet" sprechen könnte. Voraussetzung dafür wäre ein Zu
sammenschluß von Volkswirtschaften mit ähnlicher öko
nomischer Struktur, die ähnlich auf exogene Schocks rea
gieren können und in denen volle Mobilität der Produk
tionsfaktoren (Arbeit und Kapital) zwischen den Mitglie
dern herrscht Tatsächlich sind die ökonomische Lei
stungsfähigkeit, das Entwicklungsniveau und die makro

ökonomische Stabilität in den EG-Staaten sehr unter
schiedlich (Übersicht 1). 

Schwieriger Übergang zur dr i t t en Stufe 

Allgemein wird der Ubergang von der zweiten zur dritten 
Stufe als dei schwierigste angesehen. Der Maastrichtei 
Veitrag formuliert dazu „Übergangsbestimmungen" 
(Art 109) Einerseits muß sich die E G auf eine einheitli-

Könvergenzkriterien für den Eintritt in-die dritte 
..: Stufe der WWU 

(Voraussetzung; für Einheitswährung) 

1: Preisstabilität (Ziel: Inflationsrate nicht höher als, VA Pro
zentpunkte über der Inflationsräte der drei preisslabil
sten Mitgliedstaaten im letzten Jahr vor der Prüfung). 

2. Tragbare Finanzlage der Öffentlichen Hand (Gesamtstaat 
— Bund, Länder, .Gemeinden und Sözialversicherungs-

-' träger):; ' . \ . •' . " '. ;' : ' -

- — Defizit (Net tq-Kreditaufnähme laut Volkswirtschaftli-1 

; .eher Gesamtfechriung) kleiner als 3% des BIP, ; 

— Schuldenstand. (Brutto-Gesamtschuldenstand) niedri
ger als 60% des BIP. ' : ' • " : : 

3. Einhaltung der Bandbreiten des Wechselkürsmechanis-
mus des EWS (±2,25%) in den letzten 2 Jahren vor der 

,, Prüfung. 

4. Langfristige nominelle Zinssätze nicht höher als 2 Pro
zentpunkte über den Zinssätzen, der drei preisstabilsten 
Mitgliedstaaten (TJahr vor der Prüfung). 

Die Prüfung der Konvergenzkriterien findet erstmals Ende 
3996 statt. 
Q-.EUV, Art. 104c Abs. 2, Art. I09j, Protokoll über die Konvergenzkriterien, 
Protokoll über das Verfahren bei einem übermäßigen Defizit. 

3) Die neuen finanziellen Bürden durch den Maastrichter Vertrag machen eine Aufstockung des EG-Haushaltes notwendig Der im Delors-II-Paket vorgeschlagene 
Anhcbungsxalz \on rund einem Drittel ist in den Mitgliedstaaten umstritten 
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K O N U N K U R G O N A 

Brutto-Wertschöpfung ohne Land- und Forstwirtschaft 
II. Quartal 1992, Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Abbildung 1 
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zykl ische Vergabepol i t ik der öf fent l i 
chen Hand auszumachen sind. Die 
gute Entw ick lung des Handels tei len 
diese Bundesländer mit Kärnten 
( + 1,8%), w o mit Ausnahme dieses 
Wir tschaf tsbere ichs nur ein über
durchschni t t l i ches Ergebnis im Ge
werbe der negativen Industr ieent-
w ick lung entgegenwirk te 

Flaue Industr iekonjunktur legt 
S trukturschwächen offen 

Große räumliche Unterschiede zeigen 
s ich vor allem in der Indust r ieproduk
t i o n deren Wachstum sich vor dem 
Hintergrund der anhal tenden Kon
junk tu rschwäche im Ausland auf n ied
r igem Niveau stabil isiert hat (Menge 
+ 1,3%, Wert +1,4%) Die Lage in den 
einzelnen Sparten und Branchen ist 
sehr heterogen Ein für die Kon junk
turphase typisches Verlaufsmuster, 
etwa nach dem Verarbei tungsgrad, ist 
nicht durchgehend erkennbar, viel
mehr scheint die Abhängigkei t v o m 
Inlands- bzw Auslandsmarkt die re
gionalen Wachstumspotent ia le zu be
s t immen Regionen mit stärker b in -
nenmarktor ient ier ter Produkt ion er
zielten noch deut l iche Zuwächse, in 
exponier teren Regionen wurden Wirt
schaf tss t ruk tur und Wet tbewerbs fä
higkeit zum entscheidenden Kr i ter ium 
für den Erfolg der Industr ie 

Räumlich s ind somi t drei Großregio
nen mit derzeit stark voneinander ab
weichender Indust r iekon junktur zu 
un tersche iden: Die Unternehmen der 

Ostregion erziel ten mit Ausnahme der 
Wiener Industr ie die günst igste Ent
w ick lung Dies ist einerseits aus der 
stärkeren Ausr ich tung der Produkt ion 
auf die noch stabi le Binnennachfrage 
zu erklären, weist anderersei ts aber 
auch auf posit ive Auswi rkungen aus 
dem Nachbarschaf tshandel mit den 
angrenzenden Reformstaaten Immer
hin st iegen die Exporte nach Ost -Mi t 
teleuropa bei sonst s tagnierendem 
Außenhandel im II Quartal erneut um 
18 6%; in ihrer St ruktur tendieren sie 
zunehmend zu Gütern, die in Ost 
österre ich einen höheren Produk
t ionsantei l aufweisen In Niederöster
reich (Produkt ions index +7,2%) er
laubte dies vor allem dem Konsumgü
terbereich Zuwächse bei s tagnieren
der Öster re ich-Entwick lung, auch die 
Vor le is tungsprodukt ion expandierte 
vor allem für Zul ie ferungen an die 
Bauwirtschaft und sonst ige Bereiche 
kräft ig Die burgenländische Indu
s t r ieprodukt ion ( + 6,3%) wi rd wei ter
hin durch gute Ergebnisse im Investi
t ionsgüterbere ich gestützt , auch hier 
läßt eine äußerst dynamische Ent
wick lung in der Erzeugung von Ver
brauchsgütern und langlebigen K o n 
sumgütern j edoch an einen d i rek ten 
Zusammenhang mit der Nachfrage 
aus den angrenzenden Reformstaaten 
denken — immerh in st ieg der Öster
reichische Expor t von konsumnahen 
Fert igwaren in diese Region im 
1 Halbjahr neuerl ich um 40% In Wien 
(+1 ,0%) reichte dieser Impuls zu 
einer Konsol id ierung des schon seit 
Herbst des Vorjahres sch rumpfenden 

Konsumgüterbere ichs aus, die deut
l ich ger ingere Dynamik im Investi
t ionsgüterbere ich und eine s c h r u m p 
fende Produkt ion von Intermediärgü
tern dämpf ten hier jedoch d ie Ge
samtdynamik deut l ich 

Alle anderen Bundesländer s ind auf
g rund ihrer höheren Exportante i le am 
Regionalprodukt s tärker von de r in
ternat ionalen Konjunkturs i tuat ion be
t rof fen, in der Hochkon junk tu r ver
deckte Wet tbewerbs - und St ruk tur 
schwächen treten deut l ich zutage 
Dies gilt vor allem für Bundesländer 
mit Produk t ionsschwerpunk ten im 
Grundsto f fbere ich, w o die internat io
nale Konjunkturs i tuat ion in wel twei ten 
Überkapazi täten und einem dra
st ischen Preisverfall zum Ausdruck 
k o m m t Die Steiermark ( + 0,0%) und 
Oberös ter re ich ( - 0 , 6 % ) , in ihrer In
dust r ies t ruk tur nicht unähnl ich, zeig
ten hier in den Ergebnissen des 
II Quartals deut l iche Parallelen In 
be iden Bundesländern war vor allem 
die Invest i t ionsgüterprodukt ion Ursa
che der ungenügenden Produkt ions
daten Die Vor le is tungsprodukt ion 
entwicke l te s ich dagegen sehr hete
rogen, insgesamt stagnier te sie auf
g rund der Ergebnisse grundstof fna
her Bereiche In der Ste iermark zog 
die Konsumgüte rp roduk t ion merk l ich 
an, dies reichte aufgrund der P roduk 
t ionss t ruk tur jedoch nicht zu einer 
deut l ichen Verbesserung der Gesamt
si tuat ion aus Auch in Vorar lberg 

Bundesländer mit Schwerpunkten in 
der Grundstoffindustrie sind von 

weltweiten Überkapazitäten und einem 
drastischen Preisverfall in diesen 

Bereichen betroffen. Hier zeigen sich 
auch erste Auswirkungen der neuen 

Konkurrenz aus Osteuropa, wahrend in 
Ostosterreich die Chancen aus dem 
verstärkten Nachbarschaftshandel 

überwiegen. 

( + 0,5%) stagnierte die Indust r iepro
duk t ion wei tgehend, obwoh l einzelne 
Sparten der Invest i t ionsgüterproduk
t ion gute Ergebnisse erzielten Be
s t immend bl ieb die Si tuat ion der hier 
dominanten Text i l - und Bek le idungs
industr ie, deren Absatz- und Vor le i 
s tungsmärk te durch rückläuf ige 
Nachfrage gekennzeichnet sind B e 
sonders labil zeigt sich in der derzei t i 
gen Konjunktur lage schl ießl ich die 
Kärntner Industr ie auch wenn der 
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P R I V A T E R K O N S U M 

Das Konzept dei Kointegration 
Eine Zeitreihe bezeichnet man als stationär, wenn — vereinfacht gesprochen — 
ihr Mittelwert und ihre Varianz über die Zeit konstant bleiben. Sie ist integriert 
(von Ordnung 1 i Z. 1(1)), wenn sie durch (einmalige) Differenzenbildung statio
när gemacht werden kann 

Ökonomische Zeitreihen sind in der Regel nicht stationär, sondern integriert. Das 
Konzept der Kointegration liefert eine wichtige Verbindung zwischen integrierten 
Prozessen und dem Konzept des „steady-state equil ibrium". Eingeführt wurde 
dieses Konzept von Granger (1986) und erweitert von Engte — Granger (1987). 

Um dieses Konzept zu erläutern, sei eine Gleichgewichtslösung angenommen: . 

oder 
yr = et xt 

z( mißt somit, wiesehr das System aus dem Gleichgewicht ist. Wenn daher y, und 
xtI(J) sind (d. h. durch Differehzenbildung stationär gemacht werden können), 
könnte eine Linearkombination von beiden (also zt) schon in Niveauform stationär 
sein (zt ist 1(0)), d. h. zt wird sich kaum von Null entfernen. In diesem Fall haben 
xt und yt (z. B Einkommen und Konsum) langfristige Komponenten, die immer 
wieder zu einem Gleichgewicht führen: xt und v ,s ihd kointegriert, und die einzige 
Möglichkeit, das ursprüngliche Regressionsproblem statistisch, sauber zu lösen, 
ist die Schätzung eines „Fehlerkorrekturmodells". Wie Engle — Granger (1987) 
gezeigt haben, existiert — wenn y, und x, beide l(d) sind — eine Fehlerkorrek
turmodell "der Form ' , 

; • ; / f f / . j o - i.)dy; = + o(f,)8r • ; . . . . . 

Dabei gibt e t die Fehler (white noise) wieder,. Ä (L) und © (L) sind Polynome. 

untersuchen, ob s ich das Umwelt
bewußtsein der Österre icher in letzter 
Zeit verändert hat, und w e n n dies 
zutrifft, ist der Frage nachzugehen, 
ob dies Anlaß zu Konsumverzicht 
war 

Seit Mit te der achtz iger Jahre hat sich 
nach Erhebungen von GfK-Österreich 
(1990) das Umwel tbewußtse in der 
Österre icher geändert GfK unter
scheidet in der Analyse zwischen ak
tiv Umwel tbewußten, passiv Umwei t -

Bis Mitte der achtziger Jahre 
schwankte in Österreich die Sparquote 

gleichmäßig um einen stabilen 
Mittelwert. Der Verfall der Rohölpreise 

im Jahre 1986 löste — wie in vielen 
anderen Ländern — einen deutlichen 
Anstieg aus. 1988 ging die Sparquote 

wieder zurück. 

tenden Darlehens) 4) Kred i t rückzah
lungen erhöhen def ini t ionsgemäß das 
Sparen 1990 st ieg die Sparquote in 
Öster re ich überraschenderweise wei 
ter und erreichte einen histor ischen 
Höchstwer t 5 ) 1991 verharr te sie nach 
vor läuf igen Berechnungen etwa auf 
dem Niveau des Jahres 1990 

Ursachen dei 
Spar quo tei len twi cklung 

Die Entwick lung der Sparquote in den 
letzten Jahren kann mit den eingangs 
erwähnten ökonomet r i schen Ansät
zen nur schwer erklärt werden 6 ) , und 
es drängt s ich die Frage auf ob im 
Verhalten der privaten Haushalte ein 
Bruch eingetreten ist. Um diese Frage 
schlussig zu beantwor ten , muß man 
hinter f ragen, ob sich die Rahmenbe
d ingungen (z B Ökonomische Fakto
ren Umwel tbewußtsein u s w ) g rund 
legend geändert haben oder ob eher 
stat is t ische Unzulängl ichkei ten für die 
etwas überraschende Entwick lung 
der Sparquote verantwort l ich s ind 

Vielfach w i rd unterstel l t , daß eine 
Ste igerung des Konsums die Umwel t 
belastung erhöht Höheres Umwel t 
bewußtsein bedeutet daher für viele 
Verzicht auf bes t immte Konsumge
wohnhei ten Zunächst ist daher zu 

bewußten, Meinungslosen, Desinter
essierten und Ablehnern Zwischen 
1985 und 1990 hat der Anteil de r aktiv 
Umwel tbewußten — das s ind jene 
die sich selbst für die Erhal tung der 
Umwelt engagieren, sensibel auf um
wel tschädl iche Produk te reagieren 
und nicht zuletzt wegen ihrer wirt
schaft l ich ges icher ten Posi t ion auch 
bereit s ind , höhere Preise für umwel t -

Entwicklung des Umweltbewußtseins Abbildung 2 

40 B 1985 • 199D 

S 30 

Jä 20 

10 

DeErntereasierte 

Der Anteil der Umweltbcwußten Österreichs hat zwischen 1985 und 1990 deutlich zugenommen. 
Die Kaufintensitäten der VniweltbewuBten weichen zum Teil beträchtlich von jenen der übrigen 
Verbraucher ab, es zeigt sich jedoch kein einheitlicher Trend der Umvreltbewußten zum Konsum
verzicht 

") Die Akt ion des Jahres 1989 brachte knapp 6 Mrd S ein während jene zwischen 1972 und 1983 die sich also über einen Ze i l raum von rund 10 Jahren erstreck! 
hatte insgesamt nur rund 5 Mrd S eingebracht hal le 
5) Man hätte eher erwartet, daß die Konsumenten im Jahr nach der Steuerreform ihre Konsumpläne an den neuen Einkommenspfad anpassen und die Sparquote 
daher zurückgeht Erste vorläufige Berechnungen ergaben für 1990 auch einen Rückgang {Wüger, 1991) Model l rechnungen, die die Sparquote durch ihre eigene 
Vergangenheit durch Einkommens- und Vermögensänderungen. Realzinsen sowie f iskalische Maßnahmen zu erklären versuchen kommen zu einer um rund 0 5 
bis 1 Prozentpunkt niedrigeren Sparquote als tatsächl ich ausgewiesen 
6) Während Tests (Dickey — Füller 1981 Stock — Walson 1988) anzeigen daß bis 1988 E inkommen und Konsum kointegriert waren gi l t dies bis 1991 nur bei 
einer frr tumswahrscheinl ichkeit von 10% und mehr 
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M A I N D O N A U K A N A L 

Leis tungs fäh igke i t d e r R h e i n - M a i n - D o n a u - W a s s e r s t r a ß e be i N i e d e r w a s s e r b e d i n g u n g e n ' ) 
Stand Ende 1992 

Übersicht 2 

Länge Zahl der Fahrgeschwindigkeit Fahrzeit2) Tragfähigkeit 
Schleusen Motorgüterschiffe bei voller Ladung (2 000 t] Tauchtiete Schubverbant Motorgüter

schiff3) 
Berg Tal Berg Tal 

km km/h Stunden cm Zahl der t je . nsgesamt In t 
Leichter Leichter"] in t 

Rhein Rotterdam — Duisburg 227 
Q ! 

25 13 230 6 1 450 8 700 1 550 
Duisburg— Main? 283 9 I 18 31 IS 190 4 1 100 4 400 1 150 

Main Mainz—Ascnaffenburg . . . B7 7 
11 l 1 A 15 13 270 2 1 750 3 500 2 000 

Aschaffenburg — Bamberg 297 27 1 1 J l t 54 48 230 15) 1 450 1 450 1 550 
Kanal Bamberg—Kelheim 171 16 11 11 32 270 2 1 750 3 500 2 000 
Donau Kelheim — Regensburg 34 2 11 15 5 4 250 2 1 600 3 200 1 800 

Regensb urg — Vilshof en 59 2 9 15 9 6 160 2 850 1 700 850 
Vilshofen — Bratislava 452 10 10 20 55 33 210 4 1 250 5 000 1 350 
Bratislava - Beograd6) 701 1 11 20 65 36 190 6 1 100 6 600 1 150 
Beograd — Cernavoda7) 666 2 13 20 69 45 270 9S) 1 750 15 750 2 000 
Cernavod3—Izmail 150 14 20 11 6 270 9 1 750 15750 2 000 
Cernavoda — Sulina 299 - 15 20 20 15 270 9 1 75D 15 750 2 000 

Kanal Cernavoda — Consianta 64 2 16 16 8 270 6 1 750 10 500 2 000 

Q. Angaben des Bundesmmistertums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, Kanalverwahungen und eigene Berechnungen. — !) Möglicher Tiefgang bei „gleichwertigem Wasserstand" 
(Rhein) bzw. „Regulierungsniederwasser" (Donau), der an höchstens 20 eisfreien Tagen unterschritten wird. — 2) Einschließlich Durchschleusung (1 Stunde je Schleusung) — 3) Länge 
95,0 m Breite 11,4 m, Tiefgang 27 m; Antriebsleistung rund 1 000 kW — ') Länge 76,5 m. Breite 11,0 m Tiefgang 27 m — 5) Gelenkeinheiten mit 2 Leichtern möglich — 6) Nach Ab
schluß der Rückbaumaßnahmen der Staustufe Nagymaros. — 7) Günstige Abflußcharakteristik der Donau unterhalb Belgrads ermöglicht vollen Tiefgang von 2 70 m an rund 330 Tagen 
pro Jahr — B) Leichter mit einer Breite von 11 40 m (mehr als 11 0 m) erfordern Zerlegen des Verbandes und Schleusung in 2 Durchgängen 

Die Rhein-Main-Donau-Wasserstiaße weist recht unter
schiedliche nautische Bedingungen auf Der wesenllicbe-
Paiametei - die Fahr rinnentiefe - konnte bisher auf Ab
schnitten der oberen Donau nicht auf das von der Donau-

R e l a t i v h o h e f a h r e s t r a n s p o r l l e i s t u n g m ö g l i c h 

kommission empfohlene Maß gebracht werden. Die Fahr
r innen müßten außeidem verschiedentlich noch verbrei
t e t weiden, damit mehrspurige Schubveibände verkehren 
können Geringe Durchfahrtshöhen (unter Brücken) be
hindern den doppellagigen Containerverkehr 

Auf dem oberen Main können nur Schubeinheiten mit 
einem Leichter oder spezielle zweigliedrige Gelenkschube
inheiten verkehren Eine Vergrößerung der Kurvenradien 
ist geplant. 

Sind die geplanten Aufstauungen, Biückenhebungen. Kur
venausweitungen und Schleusenvergrößetungen auf den 
Flußabschnit ten einmal fertiggestellt, so wird das höchst
mögliche jährl iche Transportvolumen auf der Strecke 
Wien-Mainz durch die Leistung des Main-Donau-Kanals 
begrenzt Den theoretisch möglichen Güterdurchsatz durch 
den Kanal bestimmen die Tragfähigkeit der einsetzbaren 

Schiffseinhetten und die Leistungsfähigkeit der Schleusen 
Der Kanal wurde nach dem Standard der Wasserklasse I V 
ausgebaut Er kann vom „Europakahn" (Tragfähigkeit 
1 350 f) und darüber hinaus von Großmotorschiffen 
(2 400 t) und zweigliedrigen Schubvei bänden bis zu einer 
Breite von 11,40 m und einer Länge von 185 m mi t einer 
Tragfähigkeit von 3 300 t befahren werden Die theoretisch 
mögliche fahr es hoch stleistung des Kanals wird von der Ka
nalverwaltung auf 50 Mill t geschätzt In der Praxis wird 
diese Leistung aber wegen mangelnder Tragfähigkeit und 
Auslastung der eingesetzten Schiffseinheiten, Eisgang und 
verschiedener anderer Störungen nicht erreicht Die jährli
che Kapazitätsgrenze für den Güter durchsatz liegt nach 
Angaben der Kanalverwaltung im 24-Stunden-Betrieb bei 
20 Mill. t, das sind 40% der theoretischen Höchstleistung 
An der deutsch-österreichischen Grenze erreichte das 
Transportaufkommen auf der Donau z B 1991 1,9 Mill t 

Starke S a i s o n s c h w a n k u n g e n 

Der Gebirgsflußcharakter der Donau in Österreich ver
langt auf den frei fließenden Abschnitten (Gefälle 0,43%o) 
leistungsstarke Schiffsmotoren und bedeutet eine recht 
schwankende Wasserführung 

Sa i sonve r l au f des T r a n s p o r t a u f k o m m e n s im grenzü b e r s c h r e i l enden V e r k e h r auf d e r D onau Übersicht 3 

Insgesamt Ein- und Ausfuhr Transit 
West Ost 

0 1966/1991 1991 3 1966/1991 1991 0 1966/1991 1991 0 1966/1991 1991 
Saisonfaktoren 

Jänner 66 81 77 92 56 75 56 74 
Februar 78 75 99 108 69 77 74 75 
März 98 112 109 108 97 114 106 127 
Apn) 117 112 m 104 122 113 122 121 
Mai 120 118 110 109 127 122 125 116 
Juni 123 129 103 98 132 134 131 130 
Juli 116 116 96 102 123 118 115 118 
August. 111 101 103 88 115 102 105 95 
September 106 97 102 116 111 97 97 95 
Oktober 94 90 96 93 90 82 94 85 
November 86 95 101 105 79 92 81 85 
Dezember 33 73 91 80 79 75 92 75 

Q1 ÖSTAT Eigene Berechnungen mit Census X-11 auf Standardmonat-Basis 
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B U N D E S V O R A N S C H L A G 

Der Bundesvoranschlag im Überblick 
Der Bundesvoranschlag 1993 sieht im Allgemeinen Haushalt Ausgaben von 
682,6 Mrd S und Einnahmen von 623,0 Mrd S vor. Der Ausgieichshaushalt enthält 
Ausgaben von 107,2 Mrd. S und Einnahmen von 166,8 Mrd. S. Die Ausgaben im 
Ausgieichshaushalt umfassen Finanzschuldtilgungen von 57,3 Mrd S, Rückzah
lungen von Kassenstärkern in Höhe von 35 0 Mrd. S Tilgungen im Zusammen
hang mit den Schuldenaufnahmen der ÖIAG von 1,5 Mrd S sowie Ausgaben aus 
Währungstauschverträgen von 13,4 Mrd. S Die Einnahmen im Ausgieichshaus
halt bestehen aus Kreditaufnahmen in Höhe von 118,8 Mrd S. Aufnahmen von 
Kassenstärkern (35,0 Mrd S) sowie Einnahmen im Zusammenhang mit Wäh
rungstauschverträgen von 13,0 Mrd S 

Wie in den Vorjahren ist auch fUr 1993 ein Konjunkturausgleichshaushaltvorgese-
hen, der Ausgaben von insgesamt 5,7 Mrd S enthält; 2,4 Mrd S davon entfallen 
auf die Stabil isierungsquote und 3,3 Mrd. S auf die Konjunkturbelebungsquote. 

85 Mrd S ergeben Im Zuge der Bud-
geterstef lung konnte daher der Ab
gang um mehr als 25 Mrd S verr in
gert werden Diese Verbesserung ist 
einersei ts einer ger ingeren Ausga
benauswei tung und anderersei ts 
Mehre innahmen zu danken. Die Aus
gaben nehmen im Voransch lag für 
das nächste Jahr um 4% zu, in der 
Prognose war noch mit + 5 , 1 % ge
rechnet worden Auf der E innahmen
seite wi rken sich vor allem die gep lan
ten Veräußerungser löse aus 

B u n d e s v o r a n s c h l a g 1993 stützt 
mi t te l f r i s t ige Z ie l se tzungen 

Der Voransch lag ist vor dem Hinter
g rund des Vol lzugs 1992 und des vor
aussicht l ichen Ergebnisses zu beur
teilen. Nach dem Stand von Anfang 
Oktober ist es mögl ich , daß heuer 
erstmals seit 1986 das geplante Defi
zit im Vol lzug überschr i t ten wi rd Zwar 
s ind im laufenden Jahr Steuer-Mehr
e innahmen zu erwarten, die geplanten 
Vermögensveräußerungen konnten 
aber heuer größtentei ls nicht realisiert 
werden Insgesamt ist daher für 1992 
nur mit ger ingen Mehre innahmen zu 
rechnen. Auf der Ausgabense i te s ind 
vor allem Überschre i tungen der Per
sona lausgaben, aber auch im Trans
ferbereich zu erwarten, weil die Ar
bei ts losigkei t höher ist als u rsp rüng

lich prognost iz ier t Zusätzl iche Aus
gaben er fordern auch die Exporthaf
tungen Aus dem Budgetüberschre i 
tungsgesetz ergeben sich zusätzl iche 
Ausgaben von rund 4 Mrd. S; ein er
hebl icher Teil davon ist aufgrund 
eines Erkenntnisses des Verfas
sungsger ich tshofes für den kl ini
schen Mehraufwand der Universi täts
kl iniken zu leisten. Ausgabene inspa
rungen sind 1992 vor allem aus den 
Zinsen für die Finanzschuld und den 
Aufwendungen für Betei l igungen zu 
erwarten 

1993 wird der Bundeshaushalt 
annähernd konjunkturneutrai wirken,, 

Der BIP-relevante Saldo läßt erken
nen, daß 1992 vom Bundeshaushal t 
restriktive Effekte ausgehen, obwohl 
der Net toabgang steigt Der vermute
te Anst ieg des Nettodefizits ergibt 
s ich wei tgehend aus dem Saldo der 
ve rmögenswi rksamen Transakt ionen: 
Sie weisen heuer einen Abgang auf. 
wogegen im Vorjahr (1991} noch ein 
Überschuß erzielt wurde. Das zeigt, 
daß die Entzugseffekte der Einnah
men heuer stärker wi rken 

Für 1993 bleibt der BIP-reievante Sal
do im Vergleich zu 1992 nahezu un
verändert Der Abbau des Net toab-

Komponenten des Budgetsaldos Übersicht 3 

1989 1990 1991 1992 1993 
Erfolg Schätzung Bundesvoran

schlag 
Mrd S 

Saldo laufender Transaktionen - 3 8 7 —28 0 - 4 4 2 —35 2 —35 5 
Investitionen - 2 5 3 —26 8 - 2 5 6 —28 4 - 2 8 3 

BIP-relevanter Saldo - 6 4 0 —54 8 - 6 9 8 - 6 3 6 —63 7 
Saldo vermögenswirksamer Transaktionen + 1 3 — 8 1 + 71 — 37 + 41 

Saldo Allgemeiner Haushalt - 6 2 7 —62 9 - 6 2 7 - 6 7 3 —59 6 

gangs ist ausschl ießl ich den geplan
ten Vermögenst ransakt ionen zu dan
ken Dadurch würde 1993 der Bun
deshaushal t annähernd konjunktur
neutral wirken. Mögl icherweise unter
schätzen aber die Saldenveränderun
gen die Wirkungen des Bundeshaus
halts im Jahr 1993, weil die erhöhte 
Kapitalertragsteuer auf Zinsen zeitl ich 
verschobene Entzugseffekte aufweist 
und daher die (posit iven) Impulse des 
Bundeshaushal ts insgesamt stärker 
s ind, als die „reine Saldenbetrach
tung vermuten ließe 

Neben der Neuverschuldung (Netto
defizit) ist der Anteil der gesamten öf
fent l ichen Finanzschuld am Brut to- In-
landsprodukt ein zweites wicht iges 
Kriterium zur Beurtei lung der Finanz
polit ik gemäß dem Protokol l zu 
Art 104B des Vertrages von Maas
tr icht Diese Quote darf 60% nicht 
überste igen In d iesem Zusammen
hang spielt der ,Pr imärsa ldo" (Netto
saldo abzügl ich Z inszahlungen) die 
entscheidende Rolle Wenn die Zins
sätze höher sind als die nominel le 
Wachstumsra te des BIP, ist ein Über
schuß dieses Pr imärsaldos no twen
d ig , um die Quote der Finanzschuld 
zum BIP (zumindest) konstant zu hal
ten Für 1992 zeigt sich ein Primär
uberschuß im Bundeshausha l t von 
rund 4 Mrd S, der s ich 1993 auf mehr 
als 18 Mrd. S erhöht Obwohl 1992 
wie auch 1993 das Zinsniveau höher 
ist als die nominel le Wachstumsrate 
des BIP. ermögl icht der Überschuß im 
Pr imärsaldo eine konstante Quote der 
Finanzschuld zum BIP Sie l iegt so
wohl 1991 als auch 1992 und 1993 bei 
rund 49% Der Pr imärüberschuß ver
größert daher mittelfr ist ig den Bud
getsp ie l raum 

Budgctsalden 
Mrd. S 

Abbildung 1 

80 5 82 3 3 84 55 5 6 5 7 BS BS 9 0 91 92 

Der Primärsaldo (Nettodefizit minus Ausga
ben für Zinsen) weist seit 1991 einen wachsen
den Überschuß auf 
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W E I H N A C H T S G E S C H Ä F T 

Besonders kräft ig erhöhte sich der 
Anteil des Handels an den Investitio
nen von 6 , 1 % (1976) auf 10,7% (1988) 
Diese Entwicklung ist u a das Ergeb
nis der Umstel lung auf Selbstbedie-

Umsätze im Einzelhandel nach Branchen 
Real 

Übersicht 1 

Der Handel konnte seine Position in 
der österreichischen Wirtschaft in der 

Vergangenheit ausbauen. Am 
deutlichsten spiegelt sich dieser 

Bedeutungsgewinn im Brutto-
Produktionswert, den Investitionen 

und in der Beschäftigung. 

nung und der zunehmenden Modern i 
s ierung. Dennoch dürfte Österre ich 
erst am Beginn der „Revolut ionierung 
der Handels landschaf t " durch den 
Einsatz e lekt ronischer Medien stehen 
(Blumberger — Reinsprecht, 1992) 

S p a r q u o l e im 1 , Halbjahr 1992 
gesunken 

Analysen [Wüger, 1983, 1991A) atte
st ieren dem Handel eine relativ ger in
ge Konjunkturempf indl ichkei t Die Un
terschiede zwischen Phasen des 
Kon junk turau fschwungs und des -ab-
schwungs sind z. B. in der Industr ie 
wesent l ich deut l icher ausgeprägt als 
im Handel Die Auswi rkungen der 
nach lassenden Konjunktur , die immer 
mehr auf Österre ich übergrei fen, sol l 
ten daher im Handel (zumindest im 
Einzelhandel) schwächere Spuren 
hinter lassen 

Der Geschäf tsgang des Einzelhan
dels ist abhängig von der Konsumne i 
gung der Österre icher — und zwar 
von dem Teil des E inkommens, den 
sie im Inland für Waren ausgeben — 
sowie von der Entwicklung der Ein
nahmen im internat ionalen Reisever
kehr Ein beträcht l icher Teil der Ur
laubsausgaben der Aus länder in 
Österre ich fließt näml ich in den Han
del 1). 

Die Sparquote (das ist jener Teil des 
E inkommens der privaten Haushalte, 
den sie nicht für Konsumzwecke ver
wenden) war in Österre ich in den letz
ten Jahren über raschend hoch {Wä
ger, 1992). Diese Tatsache ließ, zu 
sammen mit der Kon junk turabschwä-

0 1973/1990 1991 1992 
1 Halbjahr 0 Juli Aug 

Jährliche Veränder ung gegen das Vorjat r in % 
Veränderung 

in % 

Nahrungs- und GenuBmittel + 1 9 + 40 + 38 + 1 5 
Tabakwaren + 1 0 + 26 + 40 — 25 
Textilwaren und Bekleidung + 20 — 09 + 1 1 — 109 
Schuhe + 1 1 — 33 — 05 — 139 
Leder- und Lederers atz waren —0 1 — 165 — 8 1 — 11 4 
Heilmittel + 42 + 39 + 73 + 54 
Kosmetische Erzeugnisse Waschmittel u a + 19 + 167 + 06 + 91 
Möbel und Heimtextilien + 35 + 1 9 + 64 + 07 
Haushalts- und Küchengeräte + 05 — 160 — 34 — 39 
Gummi- und Kunststoffwaren - 1 6 — 65 — 6 1 — 28 
Fahrzeuge. . . + 4 1 + 129 + 38 — 41 
Näh- Strick- und Büromaschinen + 60 + 01 — 35 + 17 4 
Optische und feinmechanische Erzeugnisse + 7 1 + 58 + 81 — 63 
Elektrotechnische Erzeugnisse + 37 — 46 + 89 — 06 
Papierwaren und Bürobedarf + 06 — 1 6 — 7 1 — 11 2 
Bücher Zeitungen Zeitschriften + 06 + 1 0 — 00 + 60 
Uhren und Schmuckwaren - 0 0 + 101 + 4 1 + 64 
Spielwaren Sportartikel und Musikinstrumente + 4 5 + 43 + 3 1 — 88 
Brennstoffe — 05 + 122 — 3,4 — 122 
Treibstoffe - 0 4 - 1 9 7 — 46 — 132 
Waren- und Versandhauser + 1 1 + 37 + 24 — 83 
Gemischtwarenhandel + 2 1 - 07 - 22 + 04 

Einzelhandel insgesamt + 22 + 47 + 32 — 22 

Dauerhafte Konsumgüter + 36 + 5.6 + 45 - 1 6 

Nichtdauerhafte Konsumgüter + 1 7 + 39 + 2.5 — 25 

Q: Indizes des Österreichischen Statistischen Zentralamtes 

chung, heuer einen Rückgang der 
Sparne igung der privaten Haushalte 
erwarten. Die Konsumenten passen 
nämlich erst mit Verzögerung ihre 
Ausgabenp läne an sich ändernde 
Rahmenbed ingungen an, sodaß die 
Sparquote in Phasen mäßiger Wirt
schaf tsentwick lung eher zurück
geht 2 ) 

Im 1 Halbjahr 1992 nahmen die Aus
gaben der privaten Haushalte real um 
3,3% zu, die Massene inkommen 3 ) 
(Net toeinkommen der Unselbständi 
gen) wuchsen um 2,0% Aus der Ge
genüberste l lung von Massene inkom
men und Konsumausgaben errechnet 
sich ein Rückgang der Sparquote der 
privaten Haushalte gegenüber dem 
Vergle ichszei t raum des Vorjahres von 
1,1 Prozentpunkten Rund ein Drittel 
des Konsumwachs tums wurde dem
nach durch die Verr ingerung der 
Sparne igung der privaten Haushalte 
f inanziert 

Während sich also die Konsumne i 
gung der Österre icher im 1 Halbjahr 

1992 insgesamt recht günst ig entwik-
kelte, war die Nachfrage nach Aus
landsur lauben eher mäßig. Einem 
Rückgang im Vor jahr folgte heuer le
diglich ein etwa gleich großer realer 
Zuwachs ( + 2,4%) 4). Die Ausgaben 
der Österre icher im Inland brachten 
somit einen etwas höheren Anstieg 

Da der Handel weniger 
konjunkturempfindlich ist als etwa die 
Industrie, wird sich heuer zumindest 

der Einzelhandelsumsatz noch günstig 
entwickeln. Der Großhandel gerät 

bereits unter den Einfluß der 
internationalen Konjunkturschwäche. 

( + 3,5%) als die Konsumausgaben 
insgesamt ( + 3,3%) 

Im Vorjahr hatte der österreichische 
Tour ismus von der Umlenkung der in
ternat ionalen Reiseströme du rch den 
Krieg am Persischen Golf, die Krise in 
Jugoslawien und die Umweltkatastro
phe im Ligur ischen Meer profitiert 
(Smerat, 1991). 1992 verlief die Ent-

') Allein ein Fünftel der Ur laubsausgaben wird für .Shopping 1 ' aufgewendet 
z ) Besonders starke Einbrüche im Konjunkturverlauf können aber auch das Phänomen des Angstsparens aus lösen: Die Sparneigung steigt wegen der Angst vor 
einer schlechten Zukunft 
3) Für die übr igen Einkommenstei le (Einkommen aus Besitz und Unternehmung] l iegen keine unterjährigen Daten vor 
4 | Langfr ist ig wuchsen die Ausgaben fUr diese Verbrauchsgruppe hingegen deut l ich überdurchschnit t l ich Die anhaltende Krise in wicht igen Urlaubsgebieten dürfte 
für die mäßige Entwicklung 1992 mitverantwort l ich sein 
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I N T E R N A T I O N A L E K O N J U N K T U R 

Wirtschaftswachstum Abbildung 1 

der „Triade" 
Reale Veränderung des BIP in % 
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Konjunkturver laufs für Deutschland 
hat sich geändert. War man bisher 
von einem Tiefpunkt in d iesem Jahr 
ausgegangen, so dürfte nach dem ak
tuel len in format ionsstand eine rezes
s ionsähnl iche Entwicklung erst 1993 
eintreten Erst für 1994 ist mit einem 
Wiedererstarken der Konjunktur zu 
rechnen Diese „Schere" der interna
t ionalen Konjunktur ver längert sich 
somi t bis 1993 (Abbi ldung 1) 

Im Durchschni t t der OECD saldiert 
s ich die gegensätz l iche Entwicklung 
zu einem unübl ich zöger l ichen Auf
schwung. Überdies ist die Geldpol t ik 
nach wie vor nicht harmonis ier t : In 
den USA und in Japan ist das Zinsni 
veau niedriger als in Europa Die Pro
gnosen unterstel len, daß die Zinsen in 
den USA und in Japan bis 1993 s in
ken und dann wieder steigen werden 

Wechselkurse und ; , Abbildung 2 
Zinsentwicklung der ,,Triade" 

E f f e k t i v e r Wechselkurs r e a l ( V P I ) 

110 

1 0 5 

***<•• • ' « / ••-\"""''"v \ ^ 
35 

1 9 0 

35 35 
— USA : 

8 0 Japan . 

75 -- W e s t d e u t s c h l a n d • 

1 1 1 In u i l - l l l l 7 0 
19SB 19S9 1 9 9 0 1991 1 9 9 2 

L a n g f r i s t i g e r Z i n s s a t z r e a l 

/ \ „ 
5 / V 

; \ 
5 

c 4 -\ J- -- ' 
•:"'V ..: 

3 

— U S A \ f 
2 Japan 

— W e s t d e u t s c h l a n d 
II i - H i - i i l r - i - n • 1 - 1 F 1 i 1 - 1 1 , 1 - • r 1 1 ] • , - 1 1 1 • • i • 1 1 • 11-1 i 
" ! ' • " ' •" >' 1 •' ' ! ' •' 1 ' 1 ' • ' 1 1 ' 1 1 1 1 ' ' • ' 1 ' •' •' 

1 9 8 S 19S9 1 9 9 0 199'i 
r r 1 1 ' 1 1 • 1 1 •11 

1992 

Wirtschaftswachstum 

In Deutschland w i rd erst 1993 und 
1994 mit einer anhal tenden Locke
rung der Zinsen gerechnet Die Fis
kalpol i t ik wi rd in den USA und in Ja
pan deut l ich expansiver, in Europa re
striktiver werden. Anges ichts der 
Kon junkturschwäche plant die EG ein 
Programm zur Konjunkturbe lebung 

Das reale Wachs tum des Brut to- In-
landsproduktes (BIP) der OECD wird 
1992 insgesamt V/2% erreichen (nach 
+ 0,8% 1991) und sich in den kom
menden Jahren etwas beschleunigen 
(1993 + 2 % , 1994 +3%) In OECD-
Europa wi rd der Au fschwung erst 
1994 einsetzen (1992 + 1 % , 1993 
+ 11A%, 1994 +2 1 / 2%) Eine unübl ich 
schwache Entwicklung wird für Japan 
erwartet (Übersicht 1) 

Arbe i t smarkt lage \ er sch lechtert 
si ch 

Der leichte Rückgang der Beschäf t i 
gung in der OECD insgesamt (1991 
—0,1%) hielt auch 1992 an Erst 1993 
ist mit einer leichten Nachfragebele
bung ( + 0,5%) zu rechnen, die sich 

Übersicht 1 

dann 1994 vestärken sollte ( + 11Ä%) 
Die verbesserten Beschäf t igungsaus
sichten result ieren aber hauptsäch
lich aus dem Aufschwung in d e n USA 
Die gegenläuf ige Konjunkturentwick
lung in Japan und in Europa wird die 
Situation auf dem Arbe i tsmark t nicht 
verbessern Da das Arbei tsangebot 
derzeit rascher wächs t als die Be
schäf t igung, wird die Arbei ts losigkei t 
in der OECD insgesamt b is Ende 

1993 wei ter steigen (Arbei ts losenquo
te 1991 6 3 /4%, 1992 T/2%, 1993 7%%, 

1994 714%). Auch der Rückgang 1994 
beruht im wesent l ichen auf de r positi
ven Entwicklung in den USA (Über
sicht 2) 

Inf lat ion b l e i b t n i e d r i g 

Angesichts hoher und ste igender Ar
beits losigkeit hat s ich der Lohnauf-
tr ieb in den meisten OECD-Ländern 
ver langsamt. Nur in Deutschland sind 
die Löhne auch 1992 noch s tark ge
stiegen Für das kommende Jahr wird 
neuerl ich ein Zuwachs erwartet , der 

Brutto-Nationa - und -Inlandsprodukt Industrieproduktion 
Ge 1991 1992 1993 1994 1991 1992 1993 1994 

wicht1) Veränderung gegen das Vorjahr in % 

USA 35 6 — 1 2 + 20 + 28 + 33 - 23 + 1.8 + 30 + 5,0 
Japan2) 19 3 + 44 + 1 8 + 25 + 33 + 20 — 55 + 1 5 + 3,8 
BRD (Westdeutschland)2] 88 + 36 + 1 0 + 05 + 23 + 32 — 0,8 - 03 + 3,0 
Frankreich 7 1 + 1 1 + 20 + 1 8 + 30 - 1 4 + 1 0 + 1 0 + 2,5 
Italien 6 1 + 1 4 + 1 0 + 08 + 1 8 - 23 + 0,5 - 03 + 3,0 
Großbritannien 55 — 22 - 1 0 + 1 8 + 30 - 5 1 — 1 0 ± 00 + 25 
Kanada^) 33 - 1 7 + 1 3 + 33 + 43 - 66 — 1 0 + 20 + 3,5 

Große Industrieländer 85 7 + 09 + 1 5 + 20 + 30 - 1 0 _ 05 + 1 8 + 4,0 

Spanien 23 + 24 + 1 5 + 1 0 + 23 - 1 3 — 1 0 + 05 + 35 
Niederlande 1 7 + 21 + 1 8 + 1 3 + 25 + 09 + 1 0 + 05 + 25 
Australien 1 6 — 1 2 + 20 + 30 + 35 - 1 2 + 1 5 + 35 + 3,5 
Schweiz 1 4 — 01 + 03 + 1 0 + 1 8 + 04 ± 00 + 10 + 15 
Schweden 1 3 — 1 4 - 1 3 - 08 + 23 - 8 1 — 60 + 15 + 4.5 
Belgien 1 1 + 1 5 + 1 3 + 1 5 + 23 - 1 6 + 25 + 20 + 30 
Österreich 09 + 30 + 1 8 + 1 5 + 25 + 1 9 + 05 + 03 + 1 5 
Dänemark 08 + 1 2 + 1 3 + 23 + 28 
Finnland 07 _ 65 - 20 + 25 + 45 - 1 0 4 — 1 0 + 15 + 3.5 
Norwegen3) 07 + 26 + 08 + 2.3 + 30 - 1 5 + 05 + 20 + 30 
Türkei5) 05 + 0,3 + 53 + 3.5 + 53 
Griechenland 04 + 1 8 + 1 0 + OB + 1 8 - 1 5 + 05 + 05 + 15 
Portugal 03 + 2 1 + 20 + 1.8 + 25 - 1 8 — 20 + 20 + 25 
Neuseeland 03 - 2 1 + 33 + 30 + 28 
lrland?) 02 + 25 + 25 + 28 + 38 + 33 + 35 + 30 + 40 
Luxemburg 01 + 3 1 + 2 5 + 23 + 30 + 0.3 + 1 5 + 20 + 25 
Island') 00 + 1 5 - 30 — 1.3 + 1 0 

Kleine Industrieländer 14,3 + 07 + 1 3 + 1 5 + 28 - 1 8 - 03 + 15 + 30 

OECD insgesamt4) 100 0 + 08 + 1 5 + 20 + 30 - 08 — 05 + 1 8 + 4.0 
OECD-Europa1) 39 9 + 1 2 + 1 0 + 1 3 + 2 5 - 07 - - 03 + 03 + 28 
EGJ) 34 4 + 1 5 + 1 0 + 1 3 + 25 - 05 00 + 03 + 2,8 
EFTA 50 - 06 - 00 + 1 0 + 25 - 33 - 1 5 + 1 5 + 28 

O. OECD IMF, nationale und eigene Schätzungen — ') In % des OECD-BNP 1987 — 2) Bruöo-Nationalprodukt. — 
3) Industrieproduktion ohne Erdöisektor. — ") Brutto-National- bzw -Inlandsprodukt einschließlich Ostdeutschlands 
1991: OECD insgesamt +05% OECD-Europa +05% EG +06% 
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S C H I E N E N F A H R Z E U G H E R S T E L L E R 

Strukturkennzahlen füi österreichische Schienenfahrzeugher steiler 1991 Ubersicht 1 

Mechanik-Hersteller 
Elektrik-Hersteller 
Komponenten-Hersteller 

Wertschöpfung Exportquote Investitions- Forschungs- und Innovations- Lizenzquote ) 

Je Beschäftigten 
Mill S 1 000 S 

1 1 7 

3 49 
1 12 

585 
1 256 

quote Entwicklungs
quote1) 

Anteile am Umsatz in ' 

1 9 
10 1 
94 

quote 

6,6 
127 
157 

- 0 3 
+ 3 0 
- 0 2 

Lohnquote 

Anteile an der 
Wertschöpfung1] 

in % 

86 2 
40 1 

Mechanik-Hersteller 
Elektrik-Hersteller 
Komponenten-Hersteller 

1 48 

Durchschnitts
lohn 

1 ooo s 

491 
528 
348 

674 

Heimische 
Vorleistungen 

In % der 
Vorleistungen 

insgesamt 

19 4 

ichniker Forschung und 
Entwicklung 

Anteile an der 
Gesamtbeschäftigung 

87 
27 7 
167 

1 1 

122 
132 

5,3 

Umsatz 

Mill S 

3018 
1 736 

597 

92 

Beschäftigte 

2 579 
498 
532 

+ 0 8 

Umsatz 

71 8 

Beschäftigte 

Anteile an der Industrie 
insgesamt in % 

Alle 475 78 13 1 2 9 5 351 3 609 0 6 0 7 

Q: Eigene Erhebungen und Berechnungen. — '] Aufwendungen für Forschung und Entwicklung — !) Aufwendungen für Forschung und Entwicklung und für Konstruktion — 3) Lizenz
bilanz J) Umsatz minus Vorleistungen 

Produktivität der Elektrik-Hersteller (die zum Teil nur 
Dienstleistungen liefern) ist deutlich höher als im Mechanik
bereich und in der Komponentenerzeugung, 

Der Umsatz je Beschäftigten ist dann ein sinnvolles Maß für 
die Produktivität, wenn ein möglichst hoher Teil im eigenen 
Unternehmen hergestellt wird, also die Nettoquote (Wert
schöpfungsquote) hoch ist Im Durchschnitt der untersuch
ten Unternehmen erwirtschaftete ein Beschäftigter 1991 fast 
1,5 Mill, S, deutlich mehr im Elektr ob ereich, weniger im Me
chanikbereich und in der Komponentenproduktion. Dieser 
Weit Hegt um rund 10% unter dem österreichischen Indu
striedurchschnitt (1991 1,68 Mill. S) Im internationalen Ver
gleich schneiden die österreichischen Schienenfahrzeugher
steller relativ gut ab: Spitzenreiter innerhalb der „Großen 
Vier" im europäischen Bahnbereich war 1991 ABB mit 
einem Umsatz je Beschäftigten von 1,9 Mill S knapp vor 
AEG mit 1,8 Mill S.. Siemens und GEC-Alsthom mit jeweils 
1,3 Mill S blieben deutlich darunter 5) 

Der heimische Schienenfahrzeugbereich ist signifikant weni
ger arbeitsteilig organisiert und daher mit dem Rest der In
dustrie verflochten als die österreichische Industrie im 
Durchschnitt. Er produziert einen größeren Teil seines Um
satzes innerhalb der eigenen Unternehmen. Die Nettoquote, 
der Anteil des Netto- am Brutto-Produktionswert, liegt im 
Schienenfährzeugbereich bei 45%, in der Gesamtindustrie bei 
35%. Während im Schienenfahrzeugbereich die Arbeitstei
lung und damit die Spezialisierung zugenommen hat (1980 
noch waren 52% des Brutto-Produktionswertes aus dem eige
nen Unternehmen gekommen), hat sie in der Gesamtindu
strie leicht abgenommen (1980 33%)6). In jenen Unterneh
men, die dafür Informationen liefern konnten, erreichte die 
Wertschöpfung 1991 49% des Umsatzes. 

Zwei weitere wichtige Indikatoren der Wettbewerbsfähigkeit 
sind die Lohnquote — der Anteil der Lohn- und Gehalts

summe am Netto-Produktionswert — und ihr Komplement, 
die „(Btutto-)Re.stquote". Diese Kennzahlen sagen aus, wie
viel von der im Unternehmen oder Sektor erarbeiteten Wert
schöpfung an die beiden hauptsächlichen Produktionsfakto
ren (Arbeit und Kapital) fließt. Die Restquote enthält die ge
samte Remuneration des Faktors Kapital, unabhängig davon, 
an wen diese fließt, also den Unternehmensgewinn vor Steu
ern, Abschreibungen und Fremdkapitalzinsen. Eine exakte 
Aufteilung auf die einzelnen Kapitalgeber (Eigenkapital, 
Fremdkapital) ist mangels Informationen nicht möglich Die 
Lohnquote lag in der Schienenfahrzeugproduktion Ende der 
neunziger Jahre mit 75% sehr deutlich über dem Industrie
durchschnitt (50%) Für jene Unternehmen, aus deren Anga
ben die Lohnquote errechnet werden konnte, betrug sie 1991 
72% (Übersicht 1). Die Lohnquote ist im Schienenfährzeug
bereich im Laufe der achtziger lahre gefallen, und zwar ra
scher als in der Industrie insgesamt. Linter den untersuchten 
LJnternehmen ist die Lohnquote der Mechanik-Hersteller be
sonders hoch, jene der Elektrik-Her steller entspricht etwa 
dem In du striedurch schnitt 7). Das Gegenstück zur hohen 
Lohnquote ist eine sehr niedrige Restquote Da im Durch
schnitt der Schienenfahrzeughersteller auch der Anteil der 
Fremdkapital Zinsen am Betrieb saufwand überdurchschnitt
lich hoch ist (2,5% gegenüber 1,9% im Industriedurch
schnitt), bedeutet dies, daß Umsatzrendite und Eigenkapital-
veizinsung in diesem Sektor deutlich niedriger als in der In
dustrie insgesamt sein dürften. 

Gute „dynamische Wet tbewerbs fäh igke i t" 

„Dynamische Wettbewerbsfähigkeit" faßt Produktion und 
Zugang zu technischem und organisatorischem Know-how 
und seine Verwertung, Qualifikation der Arbeitskräfte, Auf
wendungen in Forschung und Entwicklung, Investitionen 

5) Siemens und GEC-Alsthom decken den gesamten Schienenverkehrssektor ab (einschließlich Sicherungsanlagen, Leitungsbau usw), AEG und ABB liefern nur rollendes 
Material Aus diesem Grund sind die Daten nicht strikt vergleichbar 
6) Der Rückgang der Nettoquote könnte auch durch Ausgliederungen mitverursacht sein In diesem Fall werden nunmehr Bezüge von ,. Schwesterfirmen als Fremdbezüge 
deklariert während sie früher untememensinteme Umsätze waren 

') Für die Komponentenerzeuger konnte sie nicht errechnet werden 
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