
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 

I n d u s t r i e 

1989 1990 1991 1992 1992 
I Qu i! Qu III Qu Augus t September Ok tober November 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Vor le is tungen + 6 8 + 6 5 + 1 0 + 1 5 + 1 9 + 2 0 + 3 6 + 1 1 + 5,3 

hür die Nahrungs - und Genußmit te lbrancf ien + 4 1 + 1 2 5 + 5 0 + 3 4 + 2 2 - 1 9 + 2 7 + 1 6 + 7 2 

F'ür die Text i l - und Lederb ranchen + 3 0 + 7 8 — 4 9 - 0 3 + 0 2 - 2 1 — 1 2 + 0 4 + 1 0 

Für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 4 4 + 5 6 + 2 9 + 6 0 + 3 1 + 3 6 + 6 2 + 3 4 + 2 9 

Für die Chemie + 7 1 — 2 1 + 0 5 - 1 6 - 1 0 - 1 5 - 4 4 - 2,5 + 2 1 

i : ür die Stein- und G laswarenproduk t ion + 2 4 + 5 0 — 1 3 4 + 1 0 - 1 5 1 + 1 0 + 3 9 + 3 8 — 7,3 
hür die Grundmeta l lverarbe i tung -1- 1 9 — 6 8 — 4 5 - 8 2 - 1 5 - 6 5 — 4 7 - 1 4 1 — 3,5 

hür die Techn ische Verarbei tung + 9 9 + 10 6 — 0 7 + 1 1 + 2 0 + 3 7 + 5 3 + 1 5 + 7 4 

Für die Bauwi r tschaf t . + 6 8 + 3 5 + 1 0 + 4 7 + 2 3 - 0 3 - 0 4 - 1 6 + 5 2 

Für sonst ige Wi r tschaf tsbere iche + 6 6 + 1 1 6 + 9 7 + 3 8 + 5 5 + 7 6 + 126 + 106 + 1 1 4 

Ausrüs tungs inves t i t ionen -1- 5 4 + 133 + 4 5 + 3 5 - 0 1 - 6 9 — 4 2 - 1 1 1 — 5 7 

rah rzeuge . . - 1 1 7 + 24 9 + 26 2 + 24 4 + 8 0 - 4 7 9 - 3 9 8 - 4 7 2 — 1 8 2 

Masch inen und Elekt rogeräte + 6 2 + 15 1 — 0 8 
4 1 

- 3 1 - 1 2 — 0 8 — 5 2 — 7 6 

Sonst ige + 123 + 2 8 + 11 1 + 1 8 6 + 4 4 + 6 9 + 9 1 - 1 5 + 8 4 

Konsumgü te r + 6 1 + 6 8 + 2 1 - 1 5 — 0 2 - 0 1 - 1 2 — 2 4 + 2 1 

Verb rauchsgü te r + 5 4 + 6 8 + 6 1 + 2 9 + 3 8 - 0 2 - 2 4 - 1 5 + 0 3 

Kurz leb ige Gebrauchsgü te r + 2 0 + 2 2 — 2 2 - 1 7 - 3 1 - 3 9 - 4 2 - 6,3 — 1 7 

Langleb ige Gebrauchsgü te r + 143 + 1 3 9 - 0 7 - 9 9 — 4 4 + 5 1 + 6 3 + 1 0 + 105 

Industr ie insgesamt (ohne Energ ieversorgung] + 6 5 + 7 8 + 1 9 + 1 2 + 1 1 — 0 3 + 1 0 _ 2 2 + 2 3 

Nicht arbei ts täg ig berein igt + 5 8 + 7 7 + 2 3 + 1 3 + 1 0 + 1 4 + 1 0 + 2 3 — 6 4 

Tei lweise arbei ts täg ig berein igt (7 3) + 6 3 + 7 7 + 2 0 + 1,3 + 1 0 + 0 2 + 1 0 - 0 8 — 0 3 

Produkt iv i tät pro K o p f . + 5 7 + 6 1 + 3 0 + 4 3 + 4 5 + 3 5 + 4 8 + 1 5 

Produkt iv i tät pro Stunde . . + 6 0 + 6 6 + 5 2 + 6 0 + 5,8 + 5 5 + 4 9 + 4 8 

Au f t ragse ingänge (ohne Masch inen indust r ie ) + 9 3 + 3 1 + 1 6 + 3 9 + 3 7 + 1 9 + 1 6 + 0 8 — 9 5 

Au f t ragsbes tände (ohne Masch inen indust r ie ) + 1 6 0 + 7 3 — 1 8 - 2 0 + 0 3 - 1 2 - 1 6 - 2 3 — 0 6 

') Die Daten für 1991 en tsprechen der 2. Au farbe i tung des OSTAT. Diese wurde nachträgl ich geänder t , um b isher nicht erfaßte p roduk t ionsnahe Dienst le is tungen e inzubeziehen Da 
dies ers tmals geschah , geben die hier verwendeten (unkorr ig ier ten) Zahlen die Konjunktur 1991 besser w ieder 

Bauwi l l s cha f t 

1989 1990 1991 1992 1992 

! Qu Ii Qu III Qu August September Ok tobe r November 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Produktionswert 1 nomine II) + 3 6 + 9 9 + 12 2 + 24 0 + 9 3 + 4 4 + 7 1 + 5 7 

Hochbau + 2 0 + 9 5 + 16 9 + 28 6 + 1 4 2 + 6 3 + 105 + 6 9 

T ie fbau + 5 3 + 8 2 + 9 2 + 1 5 9 + 0 6 — 2 4 - 1 4 — 1 9 

Beschäftigte + 1 8 + 4 3 + 0 8 + 8,3 + 5 8 + 3 7 + 3,8 + 3 8 
Hochbau + 0 6 + 2 2 + 4 4 + 1 2 0 + 6 7 + 1 9 + 2 8 + 1 1 
T ie fbau + 3,6 + 4 3 - 2 4 + 1,5 — 1 2 - 0 8 - 0 8 — 0 3 

Au f t ragsbes tände . + 1 2 + 7 9 + 1 6 5 + 7,8 + 3 2 - 1 1 
Innerhalb von 12 Mona ten aufzuarbei ten + 0 9 + 8 6 + 1 2 0 + 4 8 + 8 2 + 5 1 

Preis index Hochbau + 3 6 + 4 6 + 5 8 + 3 8 + 3 8 + 3 7 
W o h n b a u . . + 3,5 + 4 6 + 5 5 + 4 8 + 4 8 + 3 7 

Pre is index T iefbau + 2 6 + 3 0 + 3 8 + 2 6 + 1 7 + 1 7 

St raßenbau + 0 8 + 3 2 + 3 6 + 1 9 + 1 9 + 1 9 

E n e r •giewir tschaft 

1969 1990 1991 1992 1992 

I Qu II Qu III Qu August September Ok tober November 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

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

Kohle - 3 0 + 1 6 4 - 1 5 0 — 7 6 - 3 1 8 - 1 7 1 

Erdöl - 1,5 - 0 8 + 1 0 7 — 11 4 - 1 9 - 4 4 
Erdgas + 4 7 - 2 7 + 3 2 + 1 4 + 9 8 + 1 9 0 
S t romerzeugung + 2 3 + 0 5 + 2 1 — 2 5 + 5 2 - 8 1 - 1 2 1 + 4 2 

Wasserk ra f t - 1 1 - 1 0 1 + 0 7 + 7 3 + 2 6 7 - 1 5 1 - 2 6 3 + 146 

W ä r m e kraft + 124 + 27 8 + 4 6 — 1 2 7 - 5 1 5 + 1 9 4 + 69 4 — 106 

Verbrauch + 2 2 + 4 9 + 6 0 — 3 1 — 1 3 - 7 0 
Kohle + 3 9 + 11 4 + 3 1 —20 2 —26 7 - 9 7 
Erdöl Minera lö lp roduk te + 0 1 + 4,3 + 7 8 — 2 1 + 7 7 - 1 0 6 

Tre ibs to f fe + 3 5 + 2 5 + 1 0 2 + 1 6 + 6 8 - 7 0 
Normalbenz in + 9 8 + 4 8 + 1 3 9 + 2 3 + 3 2 — 11 1 

Superbenz in - 1 8 - 4 3 + 7 5 - 4 2 + 1 0 - 1 0 5 

Dieselkraf ts tof f + 6 6 + 7 8 + 11 1 + 6 0 + 1 2 9 - 1 9 
Heizöle . - 6 3 + 1 1 + 1 0 2 — 13 0 + 5 7 - 2 4 6 

Gasö l für Heizzwecke + 1 3 + 1 8 + 23 6 — 13 8 + 4 3 1 - 2 8 4 
Sons t ige Heizöle — 10 1 + 0 7 + 2 6 - 1 2 6 — 1 7 6 - 2 0 7 

Erdgas + 7 8 + 10 1 + 5 8 + 0 9 — 1 9 4 + 29 6 
Elektr ischer St rom + 3 0 + 4 2 + 4 4 + 0 4 - 2 5 - 0 7 - 2 1 + 0 2 
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I N D U S I R I E - C A S H - F L O W 

Die E i g e n k a p i t a l q u o t e d e r 
ö s t e r r e i ch i s chen I n d u s t r i e -
Akt iengese l l schaf ten in den 

ach tz iger J a h r e n 

Mit der Auswertung der Biianzstatistik 
der österreichischen Industrie-Aktien
gesellschaften des Jahres 1990 läßt 
sich die Entwicklung ihrer Eigenkapi
ta laus stattung im Laufe der achtziger 
Jahre nachzeichnen. Um die Reprä-
sentativität der Auswertungen zu wah
ren, werden nur die Berechnungen für 
das gesamte Sample ausgewiesen.. 
Basis der Analyse ist die Eigenkapital
quote im engeren Sinne nach : dem 
WIFO-Konzept (Grundkapital plus 
Rücklagen, ohne Abferi igüngsrückla-
ge, in Prozent der Bilanzsumme). 

Die Berechnungen zeigen, daß die 
Eigenkapitafquote der österreichi
schen Industrie-Aktiengesellschaften 
im; Jähr 1981 auf ihren bisher niedrig
sten Wert von 16,4% sank. Sie ^sta
gnierte, von kleinen, Schwankungen 
abgesehen, auf diesem • Niveau bis 
1986. M.it dem Einsetzen des Konjunk-
tü rauf Schwungs im"Jahr 1987 stieg die 
Eigenkapitalquote kräftig Und erreich
te zum Höhepunkt; des Aufschwungs 
1989; knapp 28%. Damit wu rde /d ie 
höchste relative Ejgenkapjtaiausstat-: 
tung "seit1974 erzielt. Im Jahr 1990 war 
die Eigenkapitalquote nur; geringfügig 
niedriger (knapp 27%). Diese; Entwick
lung entspricht sehr genau; der 1989 
auf der Basis .von .ausgewählten Uh-
te.rnehmensbilänzeh. erstellten Pro
gnose des WIFO. 

Cash-f low der Akt iengese l l schaf ten Ubersicht 3 

verstaat l ichten Grundstof f industr ie 
verschärf ten die Krise zusätzl ich. Die 
Grundsto f fproduzenten im Rahmen 
des VÖl -Samples (ohne Unternehmen 
der Verstaat l ichten Industrie) melde
ten einen Rückgang des Cash- f iows 
um mehr als 50% Das WIFO hatte im 
Vorjahr einen Rückgang der Cash-
f low-Quote des Bas issektors auf 25% 
erwartet Diese Prognose war vor 
dem Hintergrund der Konjunkturent
wick lung über das gesamte Jahr 1991 
etwas zu opt imis t isch Neuberech
nungen auf der Basis der letztverfüg-
baren Daten ergeben eine Cash-f low-
Quote von 23,5% Sie erreichte damit 
1991 ein ähnl ich t iefes Niveau wie zu 
Beginn des Au fschwungs im Jahr 
1988 

Die österre ich ische Chemieindustrie 
konnte sich auch 1991 von der wel t
wei ten Chemief laute nicht abkoppeln. 
Die Produkt ion stagnierte auf dem Ni
veau des Vorjahres Die Beschäf t i -

Zahl der 
Betr iebe 

1990 1991 

Mill S 

Bas issek to r 14 8 7 2 2 1 10 704 5 

Chemie 6 1 778 8 2 215 2 

Bauzul ie ferbranchen 5 262 1 351 0 

Techn ische Verarbe i tungsproduk te 22 5 920 7 4 780 2 

Tradi t ionel le Konsumgü te rb ranchen 13 1 435 7 2 851 8 

insgesamt 60 18 119 4 20 902 7 

Q: Auswer tung von Firmenbi lanzen durch das WIFO. Cash- f low nach Defini t ion des WIFO. — Bas issektor : Bergwerke , 
Erdö l indust r ie , E isenhüt ten NE-Metal l industr ie. Papier indust r ie , Bauzu l ie ferbranchen: Ste in- und ke ramische Indu
strie Glas industr ie , holzverarbei tende Indust r ie ; Techn ische Verarbe i tungsproduk te : M a s c h i n e n - und S tah lbau indu
strie Fahrzeugindustr ie E isen- und Meta l lwarenindustr ie , E lekt ro industr ie ; Tradit ionel le K o n s u m g ü t e r b r a n c h e n : Nah-
rungs - und Genußmit te l industr ie Texti l - Bek le idungs- Leder industr ie 

gung wurde um 2,2% reduziert Die er
hofften posit iven Auswi rkungen auf 
die Produktivi tät wurden nur tei lweise 
w i r ksam: Die Produkt iv i tätssteigerung 
blieb mit 2 , 1 % deut l ich unter dem 
langjähr igen Trend (Durchschni t t 
1973/1990 +5,1%). Die Kostenent
wick lung konnte kaum gebremst wer
den Die Steigerung der Arbe i tsko
sten Uberschrit t den langjähr igen 
Trend mit 3,5% beträcht l ich (Durch
schnit t 1973/1990 +1,9%) 

In allen Branchengruppen blieben die 
Erträge 1991 unter dem 

Vorjahresniveau oder stagnierten. 
Rückgänge verzeichneten die 
exportorientierten Sektoren 

(Basissektor. Chemie, technische 
Verarbeitung). Die Baustoffindustrie 
und Teile der Konsumgüterindustrie 

(Nahrungs- und Genußmittel) 
profitierten von der vergleichsweise 

guten Binnenkonjunktur und konnten 
ihre Ertragslage auf dem Niveau des 

Jahres 1990 stabilisieren. 

Das WIFO prognost iz ier te im Vorjahr 
einen Rückgang der Cash- f low-Ouote 
der Chemieindustr ie auf 30% (1990 
32%). Eine Abnahme auf 29% ist je
doch wahrschein l icher Die befragten 
Chemieunternehmen meldeten für 

1991 einen Rückgang ihres Cash-
f lows um 17,1% und der Cash-f iow-
Umsatz-Relat ion von 14,1% 1990 auf 
11,5% 

Die Produkt ion des technischen Ver
arbeitungssektors st ieg 1991 um 
3,4% Die Wachstumsrate Ubertraf 
den Industr iedurchschni t t (1991 
+ 1 9%), das langfr ist ige Trendwachs
tum des Sektors wurde jedoch nicht 
erreicht (Durchschni t t 1973/1990 
+ 4,4%) Die technische Verarbei tung 
profi t ierte noch im 1 Halbjahr 1991 
von der Wiedervereinigung Deutsch
lands und der aus laufenden Hoch
kon junkturphase auf den westeuro
päischen Märkten. Im 2 Halbjahr 
machte s ich die Ver langsamung 
der wes teuropä ischen , insbesondere 
aber der deutschen Konjunktur für die 
heimische Produkt ion techn isch ver
arbeiteter Produkte deutl ich bemerk
bar Auch die Abküh lung der Investi
t ionstät igkei t im Inland wirkte s ich ne
gativ auf die Produkt ionsentwick lung 
aus, 

Die Unternehmer melden fü r 1991 
einen Rückgang des Cash- f lows um 
1,3% und der Cash-f low-Umsatz-Rela-
t ion von 9,4% (1990) auf knapp unter 
9%. Die Berechnungen mit den Men
gen-, Preis- und Kostenindikatoren 

I n d i k a t o r e n de r Kos ten- u n d E i t r a g s e n t w i c k l u n g 
de r ö s t e r r e i ch i s chen I n d u s t r i e 

Übersicht 4 

Pre is index 1 Expor tpre ise 2 ) A rbe i t skos ten Indust r ie 
rohsto f fpre ise 2 ) 

Pr ime Rate 

Veränderung gegen das Vor jahr in % In % 

1985 + 1 8 + 3 5 + 1 4 — 4 7 9 2 

1986 - 0 7 - 3 4 + 3 0 — 2 2 3 9 1 

1987 + 0 2 - 2 3 + 1 2 - 0 1 8 6 

1988 + 1 8 + 2 2 — 4 4 + 1 9 8 8 5 

1989 + 2 0 + 2 6 — 0 3 + 9 6 9 5 

1990 — 0 7 + 0 1 + 1 4 — 1 0 7 1 0 8 

1991 + 0 1 — 0 2 + 2 1 - 8 6 11.6 

O: WIFO-Datenbank. — 
werte der Warenexpor te 

') Relat ion 
t S j B t ) -

Produkt ionswer t zu Produkt ions index ohne Erdöl indust r ie — 
3 ) HWWA-Roh Stoff Preisindex auf Schi l l ingbasis 

) Durchschn i t t s -
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I N D U S T R I E R O H S T O F F E 

Prognose u n d t a t s äch l i che En twick lung d e r Rohs to f fp re i se Übersicht 1 

II Quartal 1992 III Quartal 1992 

Prognose ] Tatsäch l ich Prognose 1 ) Tatsäch l ich 

Veränderung gegen die Vorper iode in 

Nahrungs - und Genußmit te l + 2 — 1 + 1 — 5 

indust r ie rohsto f fe + 1 + 3 + 1 + 4 

Ag ra r i sche Rohstof fe + 2 + 5 ± 0 + 2 

NE-Metal le ± 0 + 4 + 2 + 6 

Energie roh Stoffe + 0 + 12 + 0 + 3 

HWWA-lndex insgesamt ± 0 + 8 ± 0 + 2 

Ohne Energ ierohstof fe + 1 + 2 + 1 + 3 

Q: A rbe i t sg ruppe Rohstof fpre ise d e r A I E C E — ') Prognose vom Mai 1992 

hatten die Preise ein so t iefes Niveau 
erreicht, daß die ersten Anzeichen 
einer Nachf ragebelebung die Prei
stendenz umkehren konnten — ein 
so lcher Anstoß kam in der ersten Jah
reshälf te aus der Automobi l indust r ie 
der USA, als diese ihre Nachfrage 
nach Batter ien und verzinktem Stahl 
erhöhte Außerdem st imul ierte das 
Wachs tum der Bauwir tschaf t in den 
USA die Nachfrage nach Zink. Pro
dukt ion und Verbrauch von Zink in 
den west l ichen Ländern lagen 1992 
bei etwa 5,4 Mill t Das Nachlassen 
der Nachfrage der USA im September 
und die Verdoppe lung der Exporte 
der Oststaaten (auf etwa 120.000 t) 
hatten ein Nachgeben der Not ierun
gen für Zink an der London Metal Ex
change (LME) zur Folge (zwischen 
Anfang September und Ende Oktober 
um fast 20%, damit erreichten sie wie
der das Niveau von Ende 1991); zu
gleich stieg der Lagerbestand der 
LME auf 377 000 t (1991 150.000 t). 

Die Bleipreise zogen gegen Mitte 
1992 an (III. Quartal + 1 9 % ) , unter der 
Annahme einer Zunahme von 2% im 
IV. Quartal beträgt die Jahresste ige-
rungrate 1992 5%. Verstärkt wurde 
diese Tendenz auf der Angebotsse i te 
durch Streiks in einem wicht igen Blei
bergwerk, der Herculaneum der Firma 
Dos run aus den USA Mit Verspätung 
erfaßte jedoch die Baisse auf dem 
Metal lmarkt im November 1992 auch 
die Ble inot ierungen Mitt lerweile s ind 
die Bestände an der LME — angeb
lich aufgrund vermehrter Lieferungen 
aus dem Osten — von 126.000 t zu 
Jahresbeginn auf 190 000 t (Ende Ok
tober) gest iegen 

Ein Preisauftr ieb war 1992 auch für 
Zinn zu verzeichnen ( + 13%), hier war 
der Preisverfall in den vorangegan
genen zwei Jahren besonders stark 

gewesen (1990 —28%, 1991 —10%). 
Zurückzuführen war der Anst ieg vor 
allem auf die E inschränkung der Pro
dukt ion Seit Ende 1990 waren die Be
stände schr i t tweise abgebaut worden. 
Im I Quartal 1992 reduzierten Bol i 
vien, Brasi l ien, Indonesien, Malaysien 
und Thai land, die zusammen etwa 
80% der Wei tprodukt ion l iefern, ihre 
Z innprodukt ion gegenüber dem Vor
jahr um 18% 

Die Kupferproduktion der west l ichen 
Welt bleibt seit Jahren hinter dem Ver
brauch zurück, und auch im Progno
sezeitraum wird s ich ein Produkt ions
defizit e rgeben Eine lebhafte Kupfer
nachfrage in den USA im 1. Halbjahr, 

Produkt ionss törungen in Chile und 
ein Streik in Polen haben im Sommer
halbjahr einen s tärkeren Anst ieg der 
Not ierungen ausgelöst (II Quartal 
+ 3%, III. Quartal + 1 1 % ) 

Die Aluminiumpreise sanken 1990 um 
16% und 1991 um weitere 2 1 % . Trotz 
wachsender Bestände an der Londo
ner Metal ibörse erhol ten s ich die 
Preise in der ersten Hälfte 1992. Die 
Nachfrage nach A lumin ium sank zwar 
um 1 % bis 2%, gleichzeit ig wu rden je
doch Produkt ionskapazi täten st i l lge
legt 

Die Nickelmärkte s tehen unter dem 
Einfluß der Rezession im Stahlsektor, 
dem wicht igsten Abnehmer Daneben 
wirkten auch hohe Exporte der GUS, 
niedrige Chrompre ise und ein insge
samt schwaches Invest i t ionsniveau 
auf einen Preisverfall h in : Nach — 8 % 
1991 sanken die Nickelpreise auch 
1992 um 10% 

Im Gegensatz zu den Metal lmärkten 
wies die Preisentwicklung der meisten 
agrarischen Industrierohstoffe auch 
1992 noch nicht nach oben : Insge
samt verteuerten s ich agrar ische In
dustr ieroh Stoffe im II. und III. Quartal 
um 5% bzw. 2%, Uber das ganze Jahr 
gesehen ergab sich jedoch ein weäte-

: En twick lung ; d;e r ; lAdu > str ieröHstöffpreise Übersicht 2 

Gewicht 1991 1991 1992 1991 1992 ' ) 

0 IV Qu I Qu II Ou III Qu 0 0 
In % Index Veränderung gegen die Vorper iode in % 

dust r ie rohsto f fe 20 9 172 5 + 1 — 2 + 3 + 4 — 11 — 2 

Agrar i sche Rohstof fe 1 0 1 182 0 ± 0 — 1 + 5 + 2 — 14 _ 4 

Baumwol le 1.3 — 9 - 7 + 8 - 1 ± 0 — 19 

Sisal 0 1 - 5 - 7 — 4 - 6 - 2 — 17 

Wol le 0 7 - 2 + 19 — 2 - 1 3 - 3 2 + 2 

Häu te . 0 7 - 8 - 2 + 11 — 4 - 1 4 — 4 

Schni t tholz 2 9 + 6 + 2 + 3 + 9 - 1 2 + 5 

Kau tschuk 0 8 ± 0 _ 1 + 5 + 1 - 2 + 1 

Zel lstoff 3 7 ± 0 - 6 + 8 + 2 - 1 5 — 9 

NE-Metai le 6 1 174 5 ± 0 _ 1 + 4 + 6 - 1 4 + 2 

A lumin ium (free) 1 1 — 10 + 10 + 5 ± 0 —21 — 1 

Blei (LME) 5 ) . 0 3 — 4 - 1 + 4 + 19 —31 + 5 

Kupfer (LMEf) 3 1 + 3 - 5 + 3 + 11 — 12 + 1 

Nickel 0 6 — 11 + 4 - 3 — 2 — 8 — 10 

Zink (LME) 2 ) 0 5 + 4 + 7 + 16 ± 0 - 2 6 + 18 

Zinn 0 5 - 2 + 1 + 11 + 10 — 10 + 13 

Eisenerz Schrot t 4 7 149 5 + 5 - 5 „ 3 + 6 + 3 ± 0 

Eisenerz 3 7 + 3 — 2 — 5 + 7 + 6 + 2 

Stah lschrot t 1 0 - 3 — 2 + 3 — 4 — 10 — 6 

WWA-Index insgesamt 8 ) 100.0 161 8 + 2 - 8 + 8 + 2 - 1 3 + 1 

Ohne Rohöl 42,3 141 1 + 3 — 1 + 2 + 3 - 8 + 1 

Q: HWWA-Inst i tu t für Wi r tscha f ts fo rsc r iung , Hamburg , und Arbe i tsgruppe Rohstof fpre ise der AIECE. Neuer Index: 
1975 = 100, auf Do l la rbas is , gewichtet mit den Rohsto f f impor ten der Industr ie länder der Bas isper iode . — ') P rognose . 
— ! ) London Metal Exchange. — s ) Industr ie roh Stoffe + Nah rungs - und Genußmit te l rohstof fe + Energie roh Stof fe ; zur 
Pre isentwick lung der letzten zwei Rohstof fkategor ien siehe Breuss F „Wel tkonjunktur ohne Gle ichk lang" WIFO-
Monatsber ich te 1992 65(12) Übe rs i ch t3 
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L A N D W I R T S C H A F T U N D E G 

Agrarmäikte stabilisieren und die Versorgung zu angemesse
nen Preisen sichein. In den letzten Jahren haben sowohl die 
Gemeinschaft als auch Österreich ihren Katalog agraipoliti-
scher Zielsetzungen um ökologische und regionale AnHegen 
erweitert 

In der wiitschaftspolitischen Praxis wurden die postulierten 
agrarpolitischen Ziele in der Gemeinschaft und in Österreich 
allerdings unterschiedlich gewichtet (Betonung ökologischer, 
regionaler und sozialer Aspekte in Österreich, der Effizienz 
und leistungsfähiger Strukturen in der EG) Die Raumfünk-
tion der Landwirtschaft hat in Österreich höheren Stellenwert 
(Berggebiete, Ostgrenzland). Auch in der Wahl ihrer Strate
gien unterscheidet sich die Agrarpolitik. Die EG versucht 
z. B seit Mitte der achtziger Jahre die Agrarmärkte über eine 
restriktive Preispolitik zu stabilisieren Österreich setzte bis
her mehr auf administrative Eingriffe. Die staatlichen Inter
ventionen auf den Agrarmärkten waren in Österreich tradi
tionell ausgeprägter Die Marktordnungsreform 1992 sieht 
allerdings wichtige Schritte zur Deregulierung vor 

Österreich müßte als EG-Mitglied die Gemeinsame 
Agrarpolitik (GAP) übernehmen. Dies könnte einige Aspekte 
des „ökosozialen Ansatzes" gefährden. Auch die EG betont 
allerdings seit der GAP-Reform 1992 die Multifunktionalität 

der Landwirtschaft und kommt damit der 
kleinstrukturierten, bäuerlichen Agrarwirtschaft und der 
hohen Bedeutung der gesellschaftlichen Leistungen der 

Landbewirtschaftung in Österreich entgegen. 

Die Übernahme der GAP erfördert den weitgehenden Ver
zicht auf eine eigenständige Agrarpolitik. Dadurch werden 
einige Anliegen des in Österreich seit Ende der achtziger Jah
re forcierten „ökosozialen Ansatzes" (Rieglet, 1988) in Frage 
gestellt. Beispiele sind Maßnahmen zum Schutz der bäuerli
chen Produktion (Obergienzen in der Iierhaltung usw.), zur 
Förderung ökologischer Anliegen (substantielle Abgabe auf 
Handelsdünger, Fruchtfolgeförderung usw ) und sozial moti
vierte Differenzierungen in der Agrarförderung Auch die in 
Österreich übliche breite gesellschaftliche Fundierung der 
Agrarpolitik durch Einbindung der Sozialpartner und der 
Länder in deren Formulierung und Vollzug wird durch die 
Verlagerung der Entscheidungen nach Brüssel zwangsläufig 
weitgehend eingeschränkt 

Die Reform der GAP vorn Mai 1992 {EG-Kommission, 
1991A, 1991B, EG-Rat der Agrarminister, 1992) setzt inter
essante neue Akzente, die der kleinstrukturierten bäuerlichen 
Agrarwirtschaft sowie der hohen Bedeutung der Raumfunk
tion der Landbewirtschaftung in Österreich entgegenkom
men. Die EG betont nunmehr die Multifunktionalrtät der 
Landwirtschaft und deren Rolle für den Schutz der Umwelt 
und die Landschaftspflege Kleinere Produzenten werden in 
der Markt- und Preispolitik etwas bevorzugt Auch die seit 
1988 intensivierten Bemühungen der Gemeinschaft zur Er
haltung und Förderung der wirtschaftlichen und sozialen 
Tragfähigkeit der ländlichen Gebiete verdienen Beachtung. 

U n z u r e i c h e n d e W e t t b e w e r b s f ä h i g k e i t 

In Österreich entfielen 1991 rund 5,9% aller Berufstätigen 
und 2,9% der gesamten Brutto-Wertschöpfung auf den 

Kennzah len d e r B e t r i e b s s t r u k t u r Übersicht 1 

Pflanzenbau 

Landwir tschaf t l iche Acker - Getre ide- Kartoffel- Zucke r -
Nutzf läche " land f läche f läche r ü b e n -

t läche 

Je Je Betrieb Je Betrieb mit en tsprechender F läche 
Betr ieb über 1 ha 

ha 

Österre ich 13 2 136 7 4 2 7 0 4 2 3 

BRD 16 8 17 6 1 2 4 8 8 0 8 5 6 

Frankreich 28 6 30 7 22 0 14 2 0 8 1 0 4 

Italien 5 6 7 7 4 8 3 9 0,3 3 4 

Nieder lande 1 5 3 17 2 1 0 4 8 7 6 7 5 9 

Belgien 14 8 17 3 10.3 7 4 1.5 5 5 

Luxemburg 30 2 33 3 1 6 8 11 2 0 6 0 5 

Großbr i tannien 64 4 69 0 43 9 43 6 5 2 18 2 

Ir land 22 7 22 7 9 1 7 6 0 5 6 6 

Dänemark 32 2 32 6 30 4 18 8 4 9 7 1 

Gr iechenland 4 0 5 3 3 3 3 0 0 5 1 6 

Spanien 13 8 16 0 1 1 9 10 5 0 5 4 1 

Portugal 5 2 8 3 3 9 2 3 0 3 0 5 

EG 10 1 4 0 17 3 11 0 8 4 1 1 6 0 

EG 12 1 3 3 16.5 1 0 6 8 2 0.8 5 7 

Q: ÖSTAT. Bodennu tzungserhebung 1986, Stat is t isches A m t der Europä ischen Ge
meinschaf ten Landwir tschaf t — Stat is t isches Jahrbuch 1990 Österreich 1986 EG-
Länder 1987 

Agrarsektor. Dies entspricht etwa dem Durchschnitt der 
EG 12 In den nördlichen, wirtschaftlich höher entwickelten 
Staaten der Gemeinschaft ist die Agrarquote allerdings meist 
deutlich geringer, im Süden erheblich höher als in Österreich 

Die Landwirtschaft der Gemeinschaft ist ihren natürlichen 
Produktionsbedingungen, ihrer Struktur und insbesondere 
auch ihrer Leistungsfähigkeit nach regional stark differen
ziert In den meisten Bereichen ist ein erhebliches Nord-Süd-
Gefälle festzustellen. Die Landwirtschaft und die Ernäh
rungswirtschaft Österreichs sind der Konkurrenz aus den 
produktionsstarken nördlichen Regionen der Gemeinschaft 
nur zum Teil gewachsen Die südlichen EG-Länder haben 
aufgrund günstiger klimatischer Bedingungen im Obst-, Ge
müse- und Weinbau Wettbewerbsvorteile. 

Der Mangel an Wettbewerbsfähigkeit zieht sich wie ein roter 
Faden durch die meisten Produktionssparten und ist primär 
auf drei Ursachengruppen zurückzuführen: 

— hohe Produktionskosten in der Landwirtschaft, 

— geringe Effizienz in der Be- und Verarbeitung sowie 

— Schwächen in der Vermarktung und unzureichende Inno
vation 

Die österreichischen Bauern produzieren in der Regel teurer 
als ihre künftigen Konkurrenten in der EG — vor allem weil 
die heimische Landwirtschaft klein strukturiert ist Die Flä
chenausstattung ist geringer, die Iierbestände je Betrieb viel 
kleiner und die Spezialisierung weniger weit fortgeschritten 
als in der EG. Im Vergleich zu den jeweils bedeutendsten 
Produktionsgebieten der Gemeinschaft sind die Abstände 
besonders groß 

Die Dynamik des Agrarstrukturwandels, insbesondere der 
Zug zu Konzentration und Spezialisierung, war bisher in der 
österreichischen Landwirtschaft deutlich schwächer als in der 
EG Zum Teil sind hiefür staatliche Eingriffe und Beschrän
kungen wie Bestandsobergrenzen in der Tierhaltung gemäß 
Viehwirtschaftsgesetz mitverantwortlich Neben erheblichen 
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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 

I n d u s t r i e 

1990 1991 1992 1992 1992 

Ii Qu i l l Qu IV Qu September Ok tober November Dezember 

Veränderung gegen das Vorjah in % 

Vor le is tungen + 6 5 + 1 0 + 1 9 + 2 0 + 1 1 + 4 6 - 1 7 

Für die Nahrungs - und Genußmi t te lbranchen + 1 2 5 + 5 0 + 2 2 - 1 9 + 1 6 + 7 2 - 7 4 

Für die Texti l - und Lederbranchen + 7 8 — 4 9 + 0 2 - 2 1 + 0 4 + 1 3 - 5 4 

Für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 5 6 + 2 9 + 3 1 + 3 6 + 3 4 + 2 4 - 0 6 

Für die Chemie - 2 1 + 0,5 - 1 0 — 1 5 - 2 5 + 3 7 - 2 4 

Für die Ste in- u n d Glas Warenprodukt ion + 5 0 - 3 4 - 1 5 1 + 1 0 + 3 8 - 7 5 - 2 4 6 

Für die Grundmeta l lverarbe i tung — 6 8 - 4 5 - 1 5 - 6 5 - 1 4 1 — 3 4 - 1 5 0 

Für die Techn ische Verarbe i tung + 1 0 6 - 0 7 + 2 0 + 3 7 + 1 5 + 5 6 - 2 4 

Für die Sauwi r tschaf t . + 3,5 + 1 0 + 2 3 - 0 3 - 1 6 + 4 7 4 4 2 

FUr sonst ige Wir tschaf ts bere iche + 1 1 6 + 9 7 + 5 5 + 7 6 + 1 0 6 + 8 2 + 5 2 

Ausrüs iungs inves t i t i onen + 133 + 4 5 — 0 1 — 6.9 — 11 1 - 3 8 - 6 5 

Fahrzeuge + 2 4 9 + 26 2 + 8 0 47 9 - 4 7 2 — 1 3 2 - 7 D 

Masch inen u n d Elektrogeräte + 15 1 — oe - 3 1 1 2 — 5 2 - 6 7 - 6 9 

Sonst ige + 2 ß + 11 1 + 4 4 + 6 9 - 1 5 + 1 2 0 - 4 9 

Konsumgu te r + 6 8 + 2 1 - 0 2 

-
0 1 — 2 4 + 3.3 - 2 1 

Verb rauchsgü te r + 6 8 + 6 1 + 3 6 - 0 2 - 1 5 + 2 5 ~ 3 6 

Kurzlebige Gebrauchsgu te r + 2 2 - 2 2 - 3 1 - 3 9 - 6 3 - 1 8 - 9 3 

Langlebige Gebrauchsgü te r + 1 3 9 — 0 7 - 4 4 + 5 1 + 1 0 + 11 7 + 9 9 

Industr ie i nsgesamt (ohne Energ ieversorgung) + 7 8 + 1 9 + 1 1 - 0 3 - 2 2 + 2 6 - 2.3 

Nicht arbei ts täg ig berein igt + 7 7 + 2 3 + 1 0 + 1 4 + 2 3 - 6 0 + 1 6 

Tei lweise arbe i ts täg ig berein igt (7 3) + 7 7 + 2 0 + 1 0 + 0 2 - 0 8 + 0 0 — 1 1 

Produkt iv i tät pro Kopf . + 6 1 + 3 0 + 4 5 + 3 5 + 1 5 + 7 0 

Produkt iv i tät pro Stunde . + 6 6 + 5 2 + 5.8 + 5 5 + 4.8 + 4 9 

Au f t ragse ingänge (ohne Masch inen Industr ie) + 3 1 + 1 6 + 3 7 + 1 9 + 0 8 - 8 6 + 3 8 

Au f t ragsbes tände (ohne Masch inen indust r ie ) + 7 3 - 1 8 + 0 3 — 1 2 - 2 3 - 0 7 + 0 2 

') Oie Daten für 1991 en tsp rechen der 2. Au farbe i tung des ÖSTAT Diese wurde nachträgl ich geänder t , um bisher nicht erfaßte p roduk t ionsnahe Dienst le is tungen einzubeziehen Da 
d ies erstmals geschah , geben die hier verwendeten 'un korr ig ierten Zahlen die Kon junk tur 1991 besser wieder 

Bauwir tschaft 

1990 1991 1992 1992 1992 

II Qu Hl Qu IV Qu September Ok tober November Dezember 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Produktionswert (nominell) + 9 5 + 1 2 2 + 9 3 + 4 4 + 5 7 —1,5 

Hochbau + 9 5 + 169 + 14 2 + 6.3 + S 9 + 0 1 

Tiefbau + 6 2 + 9 2 + 0 6 - 2 4 - 1 9 —9 6 

Beschäftigte + 4 3 + 0 8 + 5 8 + 3 7 + 3 8 + 1 9 

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

Tiefbau + 4 3 - 2 4 - 1 2 - 0 8 - 0 3 - 1 7 

Au f t r agsbes tände . + 7 9 + 1 6 5 + 3 2 - 1 1 

Innerhalb von 12 Monaten aufzuarbei ten + 8 6 + 120 + 8 2 + 5 1 

Preis index Hochbau + 4 6 + 5 6 + 3 8 + 3 7 

W o h n b a u + 4 6 + 5 5 + 4 8 + 3 7 

Preis index T iefbau + 3.0 + 3 8 + 1 7 + 1 7 

Straßenbau + 3 2 + 3 6 + 1 9 + 1 9 

Energ iewi t t s cha f t 

1990 1991 1992 1992 

II Qu III Qu IV Qu September Oktober November Dezember 

Veränderung gegen das Vorjah in % 

Forderung - 5 1 + 1 4 + 1 3 5 - 9 3 + 103 

Kohle + 1 6 4 - 1 5 0 - 3 1 8 - 8 6 + 24 8 

Erdöl - 0 8 + 1 0 7 - 1 9 - 7 3 - 9 8 

Erdgas - 2 7 + 3 2 + 9 8 + 1 6 5 + 180 

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

Wasserk ra f t - 1 0 1 + 0 7 — 15 3 + 26 7 — 15 1 + 14 6 

Wärme kraft + 27,8 + 4,6 —51 5 + 1 9 4 - 1 0 6 

Verbrauch + 4 9 + 6 0 - 1 3 - 2 6 + 2 9 

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

Erdöl Minera lö lprodukte + 4 3 + 7,8 + 7 7 - 2 4 + 11,8 

Tre ibstof fe + 2 5 + 102 + 6 8 - 2 9 + 1 4 

Normalbenz in + 4 8 + 139 + 3 2 - 4 0 + 1 7 

Superbenz in — 4 3 + 7 5 + 1 0 - 6 9 - 2 4 

Dieselkraf ts tof f + 7 8 + 11 1 + 12S + 1,0 + 4 2 

He izö le . + 1 1 + 1 0 2 + 5 7 - 1 1 8 + 192 

Gasö l für Heizzwecke + 1 8 + 23 6 + 4 3 1 — 16.3 + 6,3 

Sons t ige Heizöle + 0 7 + 2 6 — 1 7 6 - 6 7 + 33 4 

Erdgas + 10 1 + 5 8 - 1 9 4 + 1 6 0 + 5 1 

Elektr ischer S t rom + 4 2 + 4 4 — 2 5 - 0 7 + 0 2 
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B A U W I R I S C H A F I I N W E S T E U R O P A 

Bauwi r t s cha f t in Wes teu ropa 
Bauvolumen, real 

Übersicht J 

1989 1990 1991 1992') 1993') 
Veränderung gegen das Vor jah ' in % 

Große Länder 

BRD + 5 0 + 5 0 + 4 0 + 4 5 + 1 5 

Frankre ich + 4 6 + 2 5 + 0 3 - 2 7 - 2 8 
Italien + 3 6 + 2 7 + 1 6 + 0 3 - 1 4 

Großbr i tann ien + 4 0 + 1 0 - 9 0 - 7 5 - 1 5 

Spanien + 1 3 0 + 9 0 + 4 0 - 5 0 - 2 5 

Kleine Länder 
Schweiz + 6 5 + 0 6 — 4 5 - 4 9 - 0 9 

Schweden + 7 6 + 0.8 - 1 5 - 3 6 - 9 1 

Nieder lande + 3 0 + 2 0 - 2 0 - 1 0 - 4 0 

Oster re ich + 4.8 + 6 2 + 5 7 + 5 0 + 2,5 

Belg ien . + 9 3 + 6 0 + 2 6 + 1 0 + 1 0 
Finnland . + 140 + 0 0 — 1 4 0 — 1 5 0 — 1 0 0 

Danemark — 4 6 — 4 0 — 9 0 + 1 0 + 0 5 
Norwegen - 1 3 0 — 9 1 - 3 3 - 2 8 ± 0 0 

Irland + 7 4 + 1 7 2 - 1 8 - 0 2 + 1 0 
Por tugal + 3 7 + 5 3 + 4.5 + 2 5 + 2 0 

Insgesamt + 3 0 + 3 2 + 0 1 — 1 0 — 1 2 

W o h n u n g s n e u b a u + 3 1 + 0 7 — 2 7 + 0 3 - 1 3 

Wi r tscha f tsbau + 9 8 + 5 6 - 1 9 — 5 4 - 4 3 
Öffent l icher Hochbau + 4 0 + 1 7 + 3,4 + 1 2 - 1 5 

T ie fbau + 5 6 + 4 5 + 3 7 - 1 0 — 1 4 
Renovierung und Modern is ie rung + 2 9 + 2 5 — 0 0 + 0 8 + 0 9 

Q . W I F O Euro-Cons l ruc t Paris Dezember 1992 — ' ] Prognose 

den Wohnungsneubau nur 22% ent
fal len (1991) 23% des gesamten Bau
vo lumens s ind dem Tiefbau, 17% dem 
Wir tschaf tsbau zuzurechnen, der öf
fent l iche Hochbau hält mit 5% einen 
relativ ger ingen und stabi len Antei l 

Von der Krise wurde Anfang der 
neunziger Jahre zunächst die Bau
wir tschaf t Großbr i tanniens erfaßt, in 
der Folge auch jene von Frankreich, 
Spanien und Italien. In Großbri tannien 
war der Einbruch 1991 mit — 9 % be
sonders heft ig 1992 blieb die ge
samte Bauproduk t ion neuerl ich um 
7%% unter dem Vor jahresergebnis , für 
1993 wi rd ein Rückgang um 1/2% er
wartet. Frankreich rechnet heuer mit 
ähnl ich großen Einbußen im Bauvolu
men wie 1992 (—2 7 % , 1993 —2,8%), 
Spanien erwartet 1993 einen Rück
gang von 2 1/2%, Italien von Vk%. Spa
nien forc ier te in den Setzten Jahren die 
Bautät igkei t für die Olympischen 
Spiele und die Wel tausste l lung, Groß
br i tannien und Frankreich profi t ierten 
von großen Inf rastrukturprojekten der 
EG (Ärmelkanal tunnel) Nach Beendi 
gung dieser umfangre ichen Bauvor
haben sind 1992/93 wesent l ich ger in
gere Umsätze im Infrastrukturbereich 
zu erwarten Bemühungen um Kon
junk tu rbe lebungsprogramme durch 
Investi t ionen in die Infrastruktur der 
EG-Länder stellen Impulse für den 
europä ischen Tiefbau in Auss icht ; 

diese sind aber kaum vor 1994 zu er
warten 

Besonders kr i t isch ist die Situat ion 
der Bauwir tschaf t in den skandinavi 
schen Ländern — vor allem in Schwe
den und Finnland In Finnland wird 
1993 ein Rückgang von 10% erwartet, 
die Bauprodukt ion schrumpf t bereits 
seit 1991 mit zweistel l igen Raten 
(1991 —14%, 1992 —15%) Auch in 
Schweden verschärf t sich die Krise 
1993 deut l ich, nach —3 1 / 2 % 1992 sinkt 
das gesamte Bauvolumen 1993 real 

um 9% Mit Ausnahme von Österreich 
und Deutschland, Portugal und Bel
g ien rechnen 1993 alle westeuropä i 
schen Länder mit einer Stagnat ion 
oder Abnahme der Bauprodukt ion 
Mit der erwarteten realen Produk
t ionss te igerung von rund 2 ' /2% in 
Österre ich und rund 1/2% in West
deutsch land läßt die Dynamik auch in 
diesen beiden Ländern deutl ich nach : 
Die Wachstumsraten werden 1993 nur 
etwa halb so hoch se in wie 1992 

In Österre ich und Deutschland verh in
dern vor al lem die hohe Nachfrage 
und die st imul ierenden Programme im 
Wohnungsneubau einen Rückgang 
der gesamten Bauprodukt ion Wegen 
der Ver lagerung der Investit ionen 
nach Ostdeutsch land ist das Wachs 
tum der Bauinvest i t ionen in West
deutsch land beeinträcht igt ; au fg rund 
des großen Bedarfs an Infrastruktur
bauten werden 1993 in Ostdeutsch
land Zuwächse von 15% bis 20% er
wartet 

Die Erwartungen einer Produkt ions
steigerung in Belgien und Portugal 
stützen s ich vor al lem auf die forc ier
ten Tiefbauinvest i t ionen In Belgien 
w i rd an e inem Hochgeschwind igke i ts -
bahnnetz gearbeitet, in Portugal flie
ßen zusätzl iche Mittel in die Verkehrs
infrastruktur Auch in Irland kommt 
eine Auswei tung der Mittel dem Tief
bau zugute 

Im Gegensatz zur Rezession in West
europa bl ieb die Baukon junk tu r in 
Österre ich bis Mitte 1992 ungebro-

Prognose des B a u v o l u m e n s in E u r o p a 1992 
Reale Veränderung gegen das Vorjahr in %'. 
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K O N J U N K T U R R E G I O N A L 

I n d i k a t o r e n d e r K o n j u n k t u r e n t w i c k l u n g 
im I I I . Q u a r t a l 1992 

Übersicht 1 

Produkt ions index Übernachtungen Bauumsätze 

Industr ie insgesamt Energ ieversorgung 
ohne Energie

ve rsorgung 
Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Wien + 5 2 + 58 9 — 2 2 + 3 4 

Niederös ler re ich — 3 9 — 2 3 — 5 3 + 3 0 

Burgen land — 6 2 —21 6 + 1 2 + 1 1 

Ste iermark + 4 5 - 2 3 7 - 1 0 + 1 5 4 

Kärnten — 8 7 —37 3 - 3 9 + 0 5 
Oberös ter re ich — 5 6 — 13 1 + 0 2 + 5 2 

Sa lzburg + 0 7 - 9 1 + 1.6 - 1,8 

Tirol + 1 0 — 3 6 - 0 3 + 0 2 

Vorar lberg + 1,3 + 11 5 - 0 3 + 8 7 

Österre ich - 0,3 - 7 2 — 1 1 + 4 4 

Q: Öster re ich isches Stat is t isches Zentra lamt 

internat ionalen Städtetour ismus wirk
te s ich im Umland der Großstadt be
sonders deut l ich aus Preisnachlässe 
in den großen Wiener Hotels verr inger
ten die Preisvortei le der Beherber
gungsbet r iebe in der Umgebung, so-
daß die zusätzl ichen Transpor tkos ten 
zu hoch erschienen. In Wien ( + 1,1%) 
strahlte die gute Industr iekonjunk
tur (Produkt ionsindex einschließlich 
Energ ieversorgung +14,6%) nicht auf 
die übr igen Wir tschaf tsbere iche aus, 
die Industr ie ist in Agg lomerat ionen 
zumeist kein dominanter Expor tbas is-
Bereich Die Dynamik der Wiener 
Stadtwir tschaf t dämpf te auch, daß die 
Erwar tungen, Wien werde s ich rasch 
zu einem Transakt ionszent rum für 
Ost -Mi t te leuropa entwickein, getrübt 
wurden Die Wer tschöp fung der privat
en Dienste und der Bauwir tschaft 
wuchs im Ber ichtsquarta l keinesfal ls 
wie in einer „Gründerzei t " , sondern un
terdurchschni t t l ich 

Im Westen Österre ichs (Brut to- In-
landsproduk t +2 ,5%) verstärkten 
Bauwir tschaf t und Handel den relativ 
ger ingen Vorsp rung , den Vorarlberg 
im Wachs tum der Indust r ieprodukt ion 
erzielte Auch in Tirol (B ru t t o i n l ands 
produkt +1,3%) und Salzburg 
( + 1,1%) setzte s ich die Abschwä-
chung der Industr ie in einigen ande
ren Wir tschaf tsbere ichen fort In Salz
burg wurden die b isher igen Wachs
tumsstü tzen, Industr ie und Reisever
kehr, abrupt gedämpft . Dennoch er
zielte die Saizburger Tour ismuswir t 
schaft die höchsten Marktantei le un
ter den öster re ich ischen Konkur ren
ten Von den negativen mult ipi ikator-
ähnl ichen Effekten bl ieben in Salz
burg der Handel und in Tirol das Ge
werbe ausgenommen 

Obwohl Oberöster re ich und die südl i 
chen Bundesländer Uber unterschied
liche Standor tvoraussetzungen (Roh
stof fe, Erreichbarkeit) verfügen und 
s ich Ents tehungsgeschichte und Ar
bei tsplatzdichte der Industr ieregionen 
deshalb untersche iden, haben sie 
das große Gewicht von ressourcen
nahen Industr iezweigen gemeinsam 
Vor dem Hintergrund einer schwa
chen Grundsto f fkon junktur und der 
Probleme in der deutschen Au to indu
str ie traten in Oberösterreich (Brut to
in landsprodukt + 0,6%) die Struktur
probleme der Industr ie besonders 
auffäll ig zutage Bauwir tschaf t und 
Dienst le istungen konnten den Ab-
schwung der Industr iekonjunktur 
nicht wet tmachen. In Kärnten 
(—3,0%) wurde die Krise in ressour
cennahen Industr iezweigen durch 
Probleme in arbei ts intensiven Bil l ig
lohnbranchen verstärkt , weil Ans ied-
lungsbetr iebe immer stärker unter 
den Impor tdruck aus Osteuropa und 
den Entwick lungsländern geraten 
Darüber hinaus of fenbaren s ich die 
St ruk turprob leme des Sommer tour is -
mus in Kärnten deut l icher als etwa in 
den west l ichen Bundes ländern nörd
lich des A lpenhauptkammes, Von der 
Schwäche in diesen Expor tbas is-Be
reichen wurden alle anderen Wirt
schaf tsbere iche Kärntens (mit Aus
nahme des Gewerbes) erfaßt in der 
Steiermark ( + 2,6%) hingegen über la
gerten die Wachstumsef fekte , die von 
der Ans ied lung eines techno log ie
or ient ierten Großbetr iebs im Grazer 
Zentra l raum ausg ingen, die Probleme 
der oberste i r ischen Industr ie Zudem 
erlebte die steir ische Bauwir tschaf t 
e inen Boom (teilweise durch öffent l i 
che Auf t räge initi iert), und auch im 
Handel st iegen die Umsätze. 

Die internationale Rezession sch lug 

voll auf die heimische Industrie durch 

Wegen der geringen Aufnahmefäh ig

keit der Aus landsmärk te erzeugte die 

österre ich ische Industr ie im III Quar

tal 1992 etwas weniger ais im Ver

I n d u s t r i e p r o d u k t i o n s c h r u m p f t 
i n str u k t u r s c h w a c h e n R e g i o n e n 

gle ichszei t raum des Vorjahres 
(—0,3%), unter Einbeziehung der 
Energieversorgung g ing der Index der 
Industr ieprodukt ion sogar um 1,5% 
zurück (nominel ler Produkt ionswert 
+ 1,8%) Die Dynamik der Industr ie
produkt ion verschlechterte s ich in 
den meisten Bundesländern (ausge
nommen Wien und die Steiermark), in 
sechs Bundes ländern blieb der Out
put der Industr ie unter dem Vor jah-
resniveau 

Die Energieerzeugung wirkte s i ch im 
Ell Quartal auf die regionale Industr ie-

Die Nachfrage der Unternehmen nach 
Vorprodukten und Investitionsgütern 

bestimmt die regionale 
Industriekonjunktur. Der 

Technologiesektor trug in Wien, der 
Steiermark und Vorarlberg zu einem 
relativ hohen Wachstum bei. Von der 

Grundstoffindustrie geprägte 
Regionen stehen hartnäckigen 

Problemen gegenüber. 

Produkt ion kaum aus, diese wu rde in 
erster Linie von der Nachfrage der 
Unternehmen best immt Am besten 
st immte die regionale Entwick lung der 
Vor le is tungen ( insbesondere jene der 
Zul ie ferungen an den Technolog ie
sektor) mit den Unterschieden in der 
gesamten Industr ieprodukt ion über
e in, und auch die Invest i t ionsgüter
produkt ion entwickelte sich in den 
meisten Bundes ländern parallel mit 
der gesamten Industr ie Dadurch Üb
ten der Masch inenbau und mit Ab
stand auch die Fahrzeugindustr ie die 
Funktion von Lei tbranchen der regio
nalen Industr iekonjunktur aus, Sie 
eignen sich jedoch, wei l anfäl l ig fUr 
stat is t ische Erhebungsprob leme, 
schlecht als Konjunktur ind ikatoren 
Zugleich mit dem Produkt ionsvo lu
men im Masch inenbau nahm in Vor
ar lberg und der Steiermark sow ie mit 
Abs tand in Tirol die gesamte Indu
s t r ieprodukt ion überdurchschni t t l i ch 
zu und anderersei ts in Kärnten, Salz-
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W I F O S T U D I E N 

O r g a n i s a t i o n , S l r u k l u r c n u n d 
H a n d c I sin er h a n i s ni v . n d e r 

W e r 11) a |) i e r b ö r s e n i m 
i ri l e r n a t i o n a I c n V e r g I e i c h 

Fi anz H a h n 

W i e n , 1992 I S B N 3 - 9 0 1 0 6 9 - 2 1 - 6 1 1 6 S e i l e n , S 5 0 0 , — 

I^ V ie Reform der europäischen Wertpapierbörsen in den achtziger Jahren stand im Zeichen der Verbesserung von 
•':" I Effizienz, Liquidität u n d Stabilität. Sie begann 1986, in London („Big Bang") und erstreckt? sich in den folgen-

den Jahren auf alle westeuropäischen Wertpapierbörsen, Von; besonderer Bedeutung war die insti tutionelle und 
organisatorische Neugestaltung des Börsenhandels mit Beteiligungspapieren (z. B, Aktien) . .Die Studie beschäftigt sich 
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K O N J U N K T U R A K T U E L L 

Exportlückgang hat Produktionseinscliränkungen zur Folge 108 

Kennzahlen z u r Wirtschaftslage 113 

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

Rezession in Deutschland verschlechtert die Wachsturasaussichten für 
Westeuropa , 223 
Das Wachstum der Weltwirtschaft wird sich in den kommenden fünf Jahren beschleunigen Bei niedrigem Zinssatz und Wechselkurs, 
des Dollars und mäßig steigenden Rohstoffpreisen wird der Realzins für internationale Schulden nur etwa 1% betragen Unter diesen 
Bedingungen könnte die Weltproduktion im Durchschnitt um 3'A% und der Welthandel um 6% pro Jahr wachsen In Westeuropa dürfte 
die Produktion bis 1997 um Vi Prozentpunkt langsamer expandieren ah in den Industrieländern insgesamt. 199.3 wird sich die Kon
junktur in Westeuropa, insbesondere in der BRD, stark verschlechtern, in Japan hingegen leicht und in den USA deutlich verbessern 
Die Entwicklung der Wirtschaft der BRD ist der größte Unsicherheitsfaktor der vorliegenden Prognose. Sollte die Rezession in 
Deutschland über 1993 hinaus anhalten, würde dies die mittelfristigen Wachstumsaussichten für Westeuropa merklich dämpfen. 

Gedämpfte mittelfristige Erwartungen für Osterreich 232 
Österreichs Wirtschaft wird in den kommenden fünf Jahren — wie die Volkswirtschaften Deutschlands und Westeuropas — langsamer 
wachsen als in der Periode 1985/1992 Das reale Brutto-Inlandsprodukt dürfte im Durchschnitt um 2,3% pro Jahr zunehmen. Die Ar
beitslosenquote sinkt in den kommenden Jahren nur wenig unter den 1993 erreichten Wert (im Durchschnitt der Periode werden etwa 
6l6% erwartet), weil die Ausweitung des Angebotes kaum hinter der Zunahme der Zahl der unselbständig Beschäftigten zurückbleibt 
Allmählich wird sich der Anstieg der Verbraucherpreise etwas verringern Das erwartete Defizit der Leistungsbilanz dürfte nur etwa 
0,1% des Bruttoinlandsproduktes ausmachen. 

Verbesserung der internationalen Lolmstückkostenposition trotz 
beschleunigten Lohnauftriebs , , , 236 
Während sich 1991 der Lohnauftrieb beschleunigte, hat sich die Steigerung 
der Produktivität deutlich abgeschwächt. Die gesamtwirtschaftlichen Lohn
stückkosten weisen daher den höchsten Zuwachs seit 1981 aus, und die Lohn
quote, die in den achtziger Jahren kontinuierlich gesunken war, hat sich wie
der etwas erholt Da aber im Ausland der Lohnkostenauftrieb höher war als in 
Österreich sind die relativen Lohnstückkosten gesunken, und die preisbe
stimmte Wettbewerbsposition hat sich verbessert. 

A N A L Y S E N 

Industrienahe Dienstleistungen 
in der EG ,. , , 242 

Die industrienahen Dienstleistungen haben in den achtziger Jahren an Bedeu
tung gewonnen Ihr Anteil am BIP der EG betrug 6%, an der Beschäftigung 
5%, die Produktion wuchs um fast 15% pro Jahr. Durch Externalisierung von 
Dienstleistungen senken die Unternehmen ihre Kosten, erhöhen ihre Flexibili
tät und stärken die Hauptaktivitäten Die Verbreitung von Innovalionen, 
neuen Technologien, Informationen und Qualifikationen wird gefördert. Nach 
einem EG-Beitritt Österreichs wird die Wettbewerbsfähigkeit der österreichi
schen industrienahen Dienstleislungen von intensiver Externalisierung, ausrei
chender Betriebsgröße und hoher Qualifikation der Beschäftigten abhängen 

A K T U IL- L L 

Zur Neuberechnung der 
Arbeitslosenquote 120 
Das Bundesmirüsterium für Arbeit und Soziales 
veröffentlicht ab Jänner 1993 eine neuberechnete 
Arbeitslosenquote. In der vorliegenden Studie 
gibt das WIFO einen Überblick über die beiden 
in Österreich geführten Arbeitslosenstatistiken, 
analysiert ihre Unterschiede und legt die Ursa
chen dar, die das Ministerium zu diesem Schritt 
bewogen haben. 
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c o N r E N T S 

The Economy in Brief: Declining Exports Leading to Outpul Cuts 108 
European recession is tightening its grip on the Amilian economy Volume exports feil by 4 percent yeai-on-yeat in the last 
quarter of 1992, paitly due to exchange rate shifts. For the sameperiod, industrial output was down 3percent The cyclical 
downswing is likely to continue over the next months. Business confidence has weakened further and employment in Febiu-
ary, for the firsi time since 1987, feil short of its level a yeat ago. Still, consumer price Inflation is vhtually unabated at an 
annual rate of more than 4percent 

Economic Indicators 113 

The l n e m p l y m e n l Rate Rccalculated 120 

Störung from January 1993, the Feder al Ministry of Labour and Social Affairs publishes a new monthly seties for the rate 
of unemployment, using a different method The article reviews and analyses the two unemployment stathtics available for 
Austria and their differences and gives the reasons for the Implementation of the new series 

Recession in Geimany Weakens Growth Outlook for Western Europe 123 
Growth of the world economy is projected to accelerate during the next five years Assuming low dollar intetest and ex
change rates as well as only moderately risingprices for raw matenah the real rate of interest on international debt may be 
as low as 1 percent In such a setting world output may expand at. 31/percent and world trade at 6percent annual rate In 
Western Europe the pace of output could lag }4petcentage point behind the aggregate for the industrialized countries In 
1993 business activity will weaken notably in Geimany, white it will recover in Japan and, more strongly, in the U S The 
highest risk of the present forecast surround.s the prospects for Germany Should the current recession extend beyond 1993 
the medium-term growth outlook for the whole of western Europe would be seriously underminded 

Slowdown in Economic Growth as a Conseqnence of German Re-miiflcation 131 
Over the next five years, Austria'.s economy, along with Germany'.s and Western Europe's economies, is likely to giow inoie 
slowly than in the period 1985-1992. Real gross domestic product is expected to rise by 2 3 percent per year Tlie rate of un
employment will fall just slightly behw the value expected for 1993 (the average value over the whole period is put at 
6lApercent), because the increase in the supply of labour will barely fall short of the rise in dependent employment In
flation is expected to slow down gradually. The deficit in the current balance is likely to be no more than 01 percent of 
gross domestic product 

Despite Accelerated Wage Dynamic Relative Labour Cost Position Improved 136 
Wliile wage growth accelerated in 1991 the rise in producävity ügnificantly lost momentum. Thus, unit labour costs for the 
whole economy exhibited the strongest increase in a decade and the share of wages in national income picked up slightly af 
tet having fallen steadily thoughout the eighties. However, given the even stronger upward drift of labour costs abroad, rela
tiv unit labour costs have actually declined in Au.stria implying an improvement in the price-determined competitive Posi
tion 

Business Services in the EC /// 
Business Services have gained importance during the eighties With output volume using at almost 15percent a yeat in the 
EC they attaineda share of 6percent in GDPand of 5peicent in employment. By contracting out certain seivkes firms may 
cut costs, gain flexibility and strengthen cote activities It also promotes the diffusion of new technologies, Information and 
know-how If Austria joins the EC the cornpetitiveness of domestic business Services will depend on specializaüon, adequate 
firm size and high Standards of employees' qualification. 

106 E3B3 M o n a t s b e r i c h t e 3/93 



K O N J U N K T U R A K T TJ E L L 

I n t e r n a t i o n a l e Kon junk tu r 
Saisonbereinigt, 1980 = 100 

USA - I r i d g s t r J e p t o d u K l i o n 

EG •• Indus 1 r ieproduK U o n 

EG - I n d l k a l o r tuer das V e M r a u e n 
der I n d u s t r i e 

Westdeut sch land 
A ü f l r a g s e l n g a e n g e Ausland 

G l e i t e n d e D r e l m o n o t s d u r c n s c h i i l t t t 

Bundesanle ihe f i e l u n t e r die J%-
Marke. b i s kurzfr ist igen; Zinssätze l i e 
gen jedoch nach wie vor um rund 
1 Prpzentpuhkt über den langfr ist i 

g e n - X :..;;' : ';;V • '.-."/V-" 

K o n j u n k t u r a ü f s c h w ü n g i n d e n 

Die Kon junk tu rbe lebung in den USA 
n immt i m m e r deut l ichere Konturen 
an. Das B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t wuchs 
im IV. Quartal um 4,8%. Dieser über
raschend kräft ige Ans t ieg g ing w e 
sent l ich auf eine höhere Konsumne i 
gung und ste igende Wohnbautä t igke i t 
zurück. 

Auch die Industr ieprodukt ion der USA 
zeigt bereits deut l iche Anzeichen 
einer Be lebung, und der kräft ig s te i 
gende Leading Indicator deutet auf 
ein Anhal ten des Konjunkturauf
schwungs hin. Freilich dürf ten die 
Wachs tumsra ten im I. Quartal 1993 
nicht an jene des IV Quartals 1992 
herankommen 

Die Beschäf t igung hat auf die Pro
dukt ionsste igerung b isher kaum rea
giert, dadurch bleibt auch das Wachs 
tum der E inkommen gedämpf t Of fen
bar werden jetzt die Rat ional is ie
rungsmaßnahmen vieler Großbetr iebe 
w i rksam und verzögern einen Anst ieg 
der Beschäf t igung 

Im Gegensatz zu den USA trübte s ich 
das Wir tschaf tsk l ima in der EG in den 
letzten Monaten weiter ein Die Beur
te i lung der Geschäf ts lage durch die 
Unternehmer hat im Dezember einen 
neuen Tiefstand erreicht : Die Indu
s t r ieunternehmen erwarten für die 
nächsten Monate Uberwiegend einen 
Rückgang der Produkt ion, die Kapazi 
tä tsaus las tung sinkt vor allem in den 
Invest i t ionsgüterbranchen Der Indi
kator für die Einschätzung der Wirt
schaf ts lage in der EG entspr icht nun 
jenem Niveau, das er im Konjunktur
t ie fpunkt im Oktober 1982 aufwies 
Die Konjunktur lage hat s ich vor allem 
in Deutsch land und Frankreich zur 
Jahreswende verschlechter t , in Groß
br i tannien dagegen gefest igt 

In der Vergangenhei t griff ein Kon
junk tu rau fschwung meist nach ein bis 
zwei Quartalen von den USA auf 
Europa über Diesmal könnte dieser 
Impuls jedoch verspätet kommen , 
weif die europäische Konjunktur we
gen der kurzfr ist igen Effekte der deut
schen Wiederverein igung erst mit be
trächt l icher Verzögerung in die Re
zess ion geraten war Die kumulat iven 
Prozesse des Kon junkurabschwungs , 
die vor allem über die Invest i t ionsnei
gung wirken, s ind erst jetzt voll in 
Gang gekommen 

Die Lage auf den Devisenmärkten hat 
s ich nach den Währungsturbu lenzen 
im September und den Real ignments 
beruhigt Die Währungsturbu lenzen 
könnten jedoch dazu beigetragen ha
ben, die al lgemeine Unsicherhei t un
ter den Unternehmern und Verb rau
chern zu erhöhen 

In Westdeutsch land hat sich die Kon
junktur gegen Jahresende deut l ich 

verschlechter t Das reale Brut to- In-
landsproduk t nahm im IV Quartal ge
genüber dem Vorquar ta i sa isonbere i 
nigt um 1'/a% ab, der Index der Indu-

A b s e l i w ä c h u n g d e r d e u t s c h e n 
K o n j u n k t u r 

st r ieprodukt ion ist im letzten ha lben 
Jahr saisonberein igt u m 31/2% g e s u n 
ken Die meisten Prognoseinst i tu te 
rechnen 1993 mit e inem Rückgang 
des westdeutschen BIP um 0,5% bis 
2% 

Al lgemein wi rd für März eine Senkung 
der deutschen Leitzinssätze erwartet 
Seit Anfang Februar l iegt der D iskont 
satz bei 8%, der Lombardsatz bei 9% 
Die Unterschied zwischen den von 
den Notenbanken beeinflußten kurz
fr ist igen Zinssätzen Europas, Japans 
und der USA sind erheb l ich : Die Tag
geldsätze betrugen im Jänner in 
Deutschland 8,7%, in Japan 3,9% und 
in den USA 3,0% 

Ein gewisser Spiel raum fUr eine Z ins
senkung ergibt sich daraus, daß die 
Inf lat ionsrate in Westdeutsch land im 
Februar leicht zurückgegangen ist 
{von 4,4% auf 4,2%) Außerdem n immt 
die Rezession in Deutschland immer 
schärfere Ausmaße an Der geplante 
Sol idarpakt ist zwar eine w i rkungsvo l 
le Maßnahme zur Verr ingerung der 
überbordenden Budgetdef izi te, kurz
fr ist ig treibt er das Land aber wahr 
scheinl ich noch t iefer in die Rezes
s ion 

D e u t l i c h e r R ü c k g a n g de r 
E x p o r t e 

Die Abschwächung der Exporte hat 
s ich in den letzten Monaten besch leu
nigt. Im IV. Quartal 1992 setzte Öster
reich im Aus land nominel l um etwa 
3%% weniger ab als im Vorjahr (De
zember —3,1%) Da d ie Exportpreise 
gest iegen sein dürf ten (Schätzung: 
+ 1%), fiel der Rückgang real noch 
deut l icher aus 

Der deutsche Markt erwies sich noch 
als relativ aufnahmefäh ig Trotz des 
Einbruchs der deutschen Konjunktur 
wurde aus Österreich etwa gleich viel 
wie im Vorjahr bezogen Die Aus fuh r 
in die anderen EG-Länder ging jedoch 
deut l ich zurück : Der Export nach 
Frankreich erreichte im IV Quarta l 
noch das Vor jahresniveau, jener nach 
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Arbe i t s los igke i t zum Q u a r t a l s e n d e l a u t Mikrozensus 
u n d A r b e i t s ä m t e r n 

Abbildung 2 
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rung meist die «Arbeits losenzahlen 
und -qt to ten der Arbe i tsämter bzw. 
der Sozia lvers icherung zur Arbe i ts 
marktanalyse verwendet. Die offizielle 
Berechnung de r letzteren erfolgte als 
Relat ion der A rbe i t s losem zu den un 
se lbs tänd igen Erwerbspersonen . Da
mit war aber die internat ionale Ver
g le ichbarkei t aus z w e i G r ü n d e n nicht 
g e g e b e n : Einmal werden dafür — wie 
erwähnt — die Quoten derar t berechv 
net , daß man die A rbe i t s losen zu allen 
E rwerbspersonen in Bez iehung setzt ; 
u n d zwei tens kommen die Arbe i ts lo 
s e n d a t e n : du rch St ich prob ene H e 
bung zustande. 

Diese grundsätz l iche Problemat ik er
hiel t seit Mitte der achtziger Jahre be
sondere Aktual i tät . Bis dahin zeigten 
die Jahresdurchschn i t te beider Stat i 
s t iken in bezug auf die Arbe i ts los ig 
kei t eine bemerkenswer t gute Über
e ins t immung , obwoh l b is 1986 der M i 
k rozensus noch keine Arbe i ts losen 
erfaßte, die noch nie unse lbs tänd ig 
tä t ig gewesen waren , a lso vor al lem 
neu in den Arbei tsprozeß eintretende 
Jugendl iche und Frauen. 1985 und 
1986 liefen jedoch die Stat ist iken aus 
einander. Nach den Arbe i tsämtern 
st ieg die Arbe i ts los igke i t kräf t ig, w o 
gegen sie nach dem Mikrozensus 
deut l ich f iel. Sieht m a n von der Ni
veauste igerung aus dem oben er
wähn ten Grund von 1987 ab , dann 
laufen beide Reihen langsam ause in
ander , jene der Frauen deut l icher als 
die der Männer. 1987 betrug d ie Ar
be i ts losenquote (Arbei ts lose in Pro
zent der unse lbs tänd igen Erwerbs
personen) nach der Arbe i tsamtsstat t -
st ik insgesamt 5,6% (Männer 5,5%, 
Frauen 5,7%), nach d e m Mikrozensus 
4,4% (Männer 4 , 1 % , Frauen 4,8%). 
1991 wurden nach ersterer insgesamt 
185.000 Arbe i ts lose, nach dem M i k r o -

Arbe i t s los igke i t l au t Abbildung 1 
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zensus 125.000 gezählt . Bei wei t 
gehend übere ins t immender Unselb
s tändigenzahl e rgab s ich daher eine 
Rate von 5,8% (Männer 5,3%, Frauen 
6,5%) bzw. 4 % (Männer 3,8%, Frauen 
4,3%). 

Wie die nähere Untersuchung beider 
Stat ist iken nach Quar ta lsendständen 
ergibt , lassen s ich die Unterschiede 
in der Stat ist ik der arbe i ts losen Män 
ner vor a l lem darauf zurück führen, 
daß die Sa isonaussch läge nach der 
Arbe i tsamtsstat is t ik in der zweiten 
Hälfte der achtziger Jahre entweder 
gar nicht oder nur wen ig zurückg in 
gen , sehr deut l ich jedoch nach dem 
Mikrozensus. Tei lweise ließe s ich die
ser Unterschied auf präzisere Befra
gung (aktive Arbe i tsuche, sofor t ige 
Verfügbarkei t ) zurückführen. Al ler
d ings f ielen auch die Sommer t ie fs tän
de unter jene der Arbei tsamtsstat is t ik . 
Diese Entwick lung erweckt den Ein-

Bed ing t ve rmi t t lungsgee igne te bzw.. 
schwer v e r m i t t e l b a r e Arbe i t s lose 
Jahresdurchschnitt 

Vorgemerk te Arbe i ts lose 

Insgesamt 

1980 53.161 
1981 69 295 
1982 105 346 
1983 127 376 
1984 130.469 
1985 139 447 
1986 151 972 
1987 164 468 
1988 158 631 
1989 149 177 
1990 165 795 
1991 185 029 
1992 193.098 

Q: Bundesmin is te r ium für Arbei t und Soziales 

IWIFOI 

druck , daß die Saisonarbei ts los igkei t 
als Unterbrechung des Arbei ts jahres 
betrachtet w i rd , we lche in beidersei t i 
g e m Interesse von Arbe i tgebern wie 
Arbe i tnehmern liegt und von d e r Ar
be i ts losenvers icherung f inanziert wird 
{Walterskirchen, 1987, S. 228). 

In der Stat ist ik der arbe i ts losen Frau
en spielen die Sa isonausschfäge eine 
untergeordnete Rol le, s ie sind auch in 
de r Stat ist ik des Mik rozensus merk
bar, nur ha t sich h ier das Niveau der 
Arbe i ts los igke i t seit Mit te der achtz i 
ge r Jahre nach unten ve rschoben . Die 
Differenz dürf te s tärker auf die 
„schwer vermi t te lbaren" Arbei ts losen 
zurückzuführen sein. Auf diese entf ie
len 1992 52.000 Personen, w a s einer 
Quote von 1,8% nach bisher iger 
Rechnung entspr icht . Diese Perso
nengruppe umfaßt, neben phys isch 
oder psych isch Beh inder ten , vor 
al lem Personen mit zeit l ichen und 

Übersicht 1 

Bed ing t vermi t t lungsgeeignet 
ab 1986 schwer vermi t te lbar 

Absolut Antei le in 

21 608 40,6 
25 782 37 2 
33 911 32 2 
40 010 31 4 

44 680 34.2 

48 191 3 4 6 
57 632 3 7 9 
45.851 27 9 
42.147 26,6 
41 529 27,8 
45.399 27,4 

52 080 2 8 1 

51 966 26,9 

.121 



L O H N S I Ü C K K O S T E N P O S I T I O N 

R e a l l ö h n e , P r o d u k t i v i t ä t l ind R e a l l o h h l ü c k e Übersicht 1 

0 1980/1990 0 1985/1991 1990 1991 

Jährl iche Veränderung in % 

Produkt iv i tät 1 ) . . . + 2,0 + 2 1 + 2 7 + 1 3 

Rea l lohn pro Kopf) + 1,3 + 2 5 + 2 0 + 3 0 

Real lohn lücke 3 ) - 0 , 5 + 0 1 - 1 0 + 1 7 

Q: Öster re ich isches Stat is t isches Zentra lamt, WIFO. — '] Reales B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t je Erwerbstät igen. — 
2 ) B ru t to -Lohn- u n d -Geha l t ssumme je Beschäf t ig ten def lat ioniert mit dem Def lator des pr ivaten K o n s u m s — 3 ) Real -
lohnzuwachs minus des um die Veränderung der Te rms of Trade berein igten Produkt iv i tä tszuwachses 

Lohnkos ten im Durchschni t t der Kon-
kurrenziänder um rund 1 Prozentpunkt 
rascher ais in Österre ich 

S t a b i l e i n t e r n a t i o n a l e 
A r b e i t s k o s t e n p o s i t i o n auf E G -

N i v e a u 

Die monat i ichen Arbei tskosten je un 
se lbständig Beschäf t ig ten der Ge
samtwi r tschaf t 1 ) (einschließlich antei
l iger Sonderzahlungen) betrugen 
1991 in Österre ich 28,650 S, der direk
te Brut to lohn 23.430 S. Auf den vom 
Arbei tgeber entr ichteten Sozial lohn 
entf ielen 22,2% des Brut to lohns aus. 
Die direkten Abgaben der Arbe i tneh
mer machten 25,4% der Brut to löhne 
aus, nach 23,7% 1989, im Jahr der 
E inkommensteuer re fo rm 

Die Arbe i tnehmer erzielten damit 1991 
ein durchschni t t l iches Net to-Lohnein-
kommen von 17.470 S; das ist nomi 
nell um 5,7% und real um 2,2% mehr 
als im Jahr 1990 Im Durchschni t t der 
achtziger Jahre lag der reale Netto-
Lohnzuwachs bei 1,2% pro Jahr, seit 
1985 bei 2,7% Die Vergle ichbarkei t 
über die Zeit ist durch die Zunahme 
der Tei lzei tbeschäf t igung und die Ver
kürzung der Wochenarbei tszei t in 
mehreren Sektoren e ingeschränkt 

Im internat ionalen Vergleich hat s ich 
die gesamtwir tschaf t l iche Arbe i tsko
s tenpos i t ion der öster re ich ischen 
Wir tschaf t in den letzten Jahren wenig 
verändert. Umgerechnet zu laufenden 
Wechse lkursen entsprachen die ge
samtwir tschaf t l ichen Pro-Kopf-Ar
be i tskosten Österre ichs 1991 dem 
Durchschni t t der EG und lagen in der 
Rangordnung in Europa zwischen 
Dänemark ( + 2,7%) und den Nieder
landen (—7%) In Ir land, Großbr i tan
nien und Spanien waren die Arbe i ts 

kosten um mehr als 10% niedriger als 
in Österre ich, in Gr iechenland er
reichten sie weniger als die Hälfte und 
in Portugal nur zwei Drittel ihres Ni
veaus in Österre ich 

Mit Abs tand am höchsten waren die 
Arbe i tskosten je Beschäf t ig ten — 
ohne Berücks ich t igung der Unter
schiede in der Arbeitszeit — in der 
Schweiz: Sie Uberst iegen das öster
re ichische Niveau um 73%, in Japan 
um 27%, in Finnland und Schweden 
um etwa ein Viertel und in der BRD 
und Frankreich um rund 15%2) (Über
s icht 2) 

Die Diskrepanz zwischen den Arbe i ts 
kosten der einzelnen Länder geht 
zum Teil auf Unterschiede im Lohnn i 

veau, in den Lohnnebenkosten und 
der Wir tschaf tsst ruktur zurück; in 
e inem erhebl ichen Ausmaß s ind sie 
aber auch in der unterschiedl ichen 
Arbeitszeit begründet. Für die Ge
samtwi r tschaf t l iegen keine internat io
nal vergle ichbaren Arbei tszei tdaten 
vor ; in der Industr ie wa r 1991 die tarif
l iche Jahresarbei tszei t in Japan um 
rund 24%, in den USA um 1 1 % und in 
der Schweiz um rund 9% länger als in 
Österre ich, in der BRD dagegen um 
4% kürzer. Durch die Unterschiede im 
Ausmaß der Tei lzei tbeschäft igung 
weichen aber die tatsächl ichen Ist-Ar
beitszeiten oft erhebl ich von den Soll-
Arbei tszei ten ab (Abbi ldung 1). 

Über d u r c h s c h n i t t l i c h e 
P r o d u k t i v i t ä t s z u w ä c h s e 

Die pre isbest immte Wet tbewerbspo
si t ion eines Landes kann aber nicht 
allein an den Lohnkostenste igerun
gen beurtei l t werden, sondern wird 
auch von der Erhöhung der Produk
t ions le is tung je Arbei tskraft , a lso der 
Arbei tsprodukt iv i tät , best immt Im 
Sinne der „Normalkos tenhypothese" 

A r b e i t s k o s t e n j e Beschäf t ig ten in de r Gesamtwir t schaf t 
Auf Schillingbasis, zu laufenden Wechselkursen 

Übersicht 2 

1991 0 1980/1990 0 1985/1991 1990 1991 

Österre ich Jährliche Veränderung in % 
- 100 

Schweiz 173 4 + 6 7 + 5 , 3 + 9 1 + 7 2 

Japan 127 2 + 7 3 + 3 8 - 1 3 8 + 1 5 0 

Finnland 123 :6 + 8,0 + 6 1 + 4 9 + 3 6 

Schweden 122 8 + 3 9 + 5 6 + 5 0 + 8 6 

Belg ien 1188 + 2,4 + 4 . 1 + 8 6 + 7 4 

BRD 1 1 5 3 + 3 5 + 4 1 + 4 9 + 6 9 

Frankre ich 114.2 + 3,4 + 2 5 + 5.5 + 3 4 

USA 108 7 + 3 9 - 5 0 - 9 2 + 6 8 

Norwegen 106.6 + 4.0 + 1 7 - 0 6 + 4,0 

Ital ien 1) . 105 3 + 6 9 + 6 2 + 8 0 + 7 8 

Dänemark 1027 + 3 7 + 3 2 + 4 1 + 3 0 

Kanada 1021 + 5 0 — 1 7 — 8 6 + 9 9 

Öster re ich 100 0 + 5.2 + 4 7 + 5 1 + 6 3 

Nieder lande 92 9 - 0 0 + 0 5 + 3 5 + 4 8 

Ir land 89 9 + 5.3 + 2 8 + 4 2 + 6 2 

Großbr i tannien 89 4 + 4 3 + 3 9 + 2 0 + 1 1 2 

Spanien . 88 5 + 4,6 + 5 9 + 7 5 + 9 8 

Gr iechen land 4 8 7 + 3 2 + 0 7 + 5 4 + 3 1 

Por tugal 32 8 + 4 5 + 7 4 + 11 8 + 1 6 4 

Hande lspar tne r^ 1155 + 4,3 + 3 6 + 3.6 + 7 4 

EG 100 9 + 4 0 + 4 1 + 5 3 + 7 1 

Q: OECD, Nat ional Accoun ts and Labour Force Stat is t ics; Öster re ich isches Stat is t isches Zent ra lamt , Volkswi r tschaf t l i 
che Gesamt rechnung ; e igene Berechnungen . — ' ) Beschäf t ig tendaten aus Eurostat Volkswir tschaf t l iche G e s a m t 
rechnungen ESVG — 2 ) Gewichteter Durchschni t t ohne Finnland Gr iechenland Ir land Por tugal und Spanien 

') Bruttoentgelt für unselbständige Arbeit also Brutto-Lohn- und -Gehaltssumme plus Soziallohn {Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung) 
s) Diese Arbeitskostenrelationen für die Gesamtwirtschaft unterscheiden sich zum Teil beträchtlich von jenen in der Industrie {Guger 1992): In die hier verglichenen 
Bruttoentgelte je unselbständig Beschäftigten für die Gesamtwirtschaft aus der VGR gehen nur die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung als Lohnnebenko
sten ein In den Arbeitskostenerhebungen der Industrie werden dagegen auch alle übrigen Lohnnebenkostenkomponenten wie freiwillige Sozialleistungen oder 
Fehlzeiten (Krankenstände usw ) berücksichtigt 
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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 

I n d u s t r i e 
-.1 

{ 1990 1991 1992 1992 1992 1993 

i II Qu III Qu IV Qu November Dezember Jänner Februar 

II Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Vor le is tungen + 6.5 + 1 0 + 0 9 + 1 9 + 2,0 — 1 7 - 2 8 - 6 9 

Für die Nah rungs - und Genußmit te lbranchen + 1 2 5 + 5 0 + 0 9 + 2 2 - 1 9 + 0 2 - 7 2 + 1.3 

Für die Text i l - u n d Lederbranchen + 7 8 - 4 9 — 1 1 + 0 2 - 2 1 - 2,4 - 4 6 - 3.8 

Für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 5 6 + 2 9 + 2 9 + 3 1 + 3 6 — 0.8 - 0 2 - 5 0 

Für die Chemie - 2 1 + 0 5 — 1 1 — 1 0 - 1 5 - 0 5 — 3 3 — 1 7 

Für die Stein- und Glaswarenproduk t ion + 5 0 - 1 3 4 - 8 6 - 1 5 1 + 1 0 - 1 9 , 3 - 2 5 9 - 2 4 7 

Für die Grundmeta l iverarbe i tung - 6.8 - 4,5 - 7 0 — 1 5 — 6 5 - 1 2 0 - 1 5 2 - 1 6 2 

Für die Techn ische Verarbei tung + 106 - 0 7 + 0 9 + 2 0 + 3 7 - 2 8 - 3 1 - 1 0 7 

Für die Bauwi r tschaf t . + 3 5 + 1 0 + 1 7 + 2,3 - 0 3 + 0 5 - 1 1 — 3,0 

Für sonst ige Wi r tschaf tsbe reiche + 116 + 9 7 + 4 9 + 5 5 + 7 6 + 2 9 + 4 5 - 2 6 

Ausrüs tungs inves t i t ionen + 13 3 + 4,5 - 3 9 — 0 1 — 6 9 - 1 0 7 - 6 8 - 1 9 . 0 

Fahrzeuge + 24 9 + 26 2 — 10.6 + 8 0 - 4 7 9 - 1 2 5 - 2 5 — 19.8 

Masch inen und Elektrogeräte + 151 - 0,8 — 5.5 — 3 1 - 1 2 - 1 2 1 — 8.6 — 192 

Sonst ige + 2 8 + 11 1 + 5 0 + 4 4 + 6 9 - 5 5 - 4 3 — 179 

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

Verb rauchsgü te r + 6 8 + 6 1 + 1 4 + 3 8 - 0 2 - 0 9 - 2 2 — 2 7 

Kurzlebige Gebrauchsgü te r + 2 2 - 2 2 - 4 2 — 3 1 - 3 9 - 8 0 - 9 7 — 129 

Langleb ige Gebrauchsgu te r + 1 3 9 - 0 7 — 0 3 — 4 4 + 5 1 + 9 2 + 11 7 + 3 7 

Industr ie i nsgesamt (ohne Energ ieversorgung) + 7 8 + 1 9 — 0 4 + 1 1 - 0 3 - 3 4 - 3 2 — 9 2 

Nicht arbei ts täg ig bereinigt + 7 7 + 2 3 + 0 1 + 1 0 + 1 4 - 3 1 + 1,3 - 4 5 

Tei lweise arbe i ts täg ig berein igt (7 : 3) + 7 7 + 2 0 — 0 2 + 1 0 + 0 2 - 3 3 - 1 6 - 7 8 

Produkt iv i tät pro K o p f . + 6 1 + 3 0 + 3 2 + 4 5 + 3 5 + 0 9 + 1 1 - 5 1 

Produkt iv i tät p ro Stunde . . + 6.6 + 5 2 + 5 0 + 5 8 + 5 5 + 2 7 + 3 7 — 0 8 

Auf t ragse ingänge (ohne Maschinenindust r ie) + 3 1 + 1 6 + 1 1 + 3 7 + 1 9 - 5 1 - 0 8 - 5 1 — 1 2 8 

Au f t ragsbes tände (ohne Maschinenindust r ie) + 7.3 — 1 8 — 1 3 + 0 3 - 1 2 - 2 5 — 2 0 - 4 8 — 7 4 

^ Die Daten für 1991 entsprechen der 2. Aufarbe i tung des ÖSTAT. Diese wurde nacht räg l ich geänder t , um bisher nicht erfaßte p roduk t ionsnahe Dienst le is tungen e inzubeziehen Da 
d ies ers tmals g e s c h a h , geben die hier verwendeten (unkorr ig ier ten) Zahlen die Kon junk tur 1991 besser wieder 

Bauwi r t s cha f t 

1990 1991 1992 1992 1992 1993 

II Qu IM Qu IV Qu November Dezember Jänner Februar 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Produktionswert (nominell} + 9 9 + 1 2 2 + 7 7 + 9.3 + 4,4 + 1 6 + 2 4 + 4 8 

Hochbau + 9 5 + 1 6 9 + 1 0 4 + 14 2 + 6,3 + 1 6 + 2 0 + 3 0 

'& Tiefbau + 8 2 + 9 2 + 0 0 + 0 6 — 2 4 - 4 5 - 1 8 - 0 7 

Sescf iäf t /gfe + 4 3 + 0 8 + 4 8 + 5,8 + 3 7 + 2 7 + 2 8 + 3 6 

Hochbau + 2 2 + 4 4 + 4 8 + 6 7 + 1 9 + 0 8 + 1 3 + 1.3 

f! Tiefbau + 4 3 — 2 4 - 0 6 — 1 2 — 0 8 - 1 0 — 1 5 + 0 2 

Au f t r agsbes tände . + 7 9 + 1 6 5 + 3 4 + 3 2 — 1 1 + 4 0 

Innerhalb von 12 Monaten aufzuarbei ten + 8 6 + 1 2 0 + 7 1 + 8 2 + 5 1 + 1 0 6 
~ Preis index Hochbau + 4 3 + 6 1 + 3.7 + 3 3 + 4 1 + 4 1 

Wohnbau + 4 1 + 5 9 + 4 5 + 4 9 + 4 1 + 4 1 

Preis index T iefbau + 3 0 + 3,8 + 1 7 + 1 7 + 1 7 + 0 9 

Straßenbau + 3.2 + 3 6 + 1 6 + 1 9 + 1 9 + 0 9 

- Energ iewi r t schaf t 

1990 1991 1992 1992 1992 1993 

II Qu III Qu IV Qu November Dezember Jänner Februar 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Förderung - 5 1 + 1 4 + 4 2 + 1 3 5 - 9 3 + 1 3 6 + 21 4 + 16.9 

Koh le + 1 6 4 - 1 5 0 — 1 4 9 - 3 1 8 - 8 6 — 6 2 + 2 8 - 7 1 

Erdöl - 0 8 + 107 - 7 2 - 1 9 — 7.3 — 7 6 - 9 9 - 2 5 

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

S t romerzeugung + 0,5 + 2 1 — 0 8 + 5 2 — 8 1 + 2,5 + 6 5 + 2 0 — 0 5 

Wasserkra f t - 1 0 1 + 0 7 + 1 0 0 + 26 7 — 1 5 1 + 29 6 + 49 3 + 32 5 + 20 2 

Wärme kraft + 27,8 + 4 6 — 1 9 6 —51 5 + 1 9 4 - 2 5 5 - 3 0 3 - 3 0 8 —21,8 

Verbrauch + 4 9 + 6.0 — 3 4 — 1,3 — 2 6 - 5 9 — 3 4 - 1 1 2 

Kohle + 114 + 3 1 —22 0 — 2 6 7 — 1 3 2 - 2 6 7 - 3 4 6 - 3 5 1 

Erdö l Minera lö lp roduk te + 4,3 + 7 8 - 1,3 + 7 7 — 2 4 — 7 0 + 1 8 - 1 6 8 

Treibstof fe + 2 5 + 102 + 0 2 + 6.8 — 2 9 - 3 9 + 6 4 — 11 4 

Normalbenz in + 4 8 + 139 — 2 2 + 3 2 - 4 0 - 9 0 + 3 7 —20 6 

_ Superbenz in - 4 3 + 7 5 — 5 3 + 1 0 - 6 9 - 1 0 2 + 1 1 — 179 

Dieselkraf tstof f + 7 8 + 11 1 + 5 4 + 1 2 9 + 1 0 + 2 6 + 11 1 - 1 4 
t. Heizö le . + 1 1 + 1 0 2 - 1 1 2 + 5 7 - 1 1 8 - 1 9 5 — 108 - 3 0 0 

Gasö l für Heizzwecke + 1 8 + 23 6 - 7 3 + 4 3 1 - 1 6 3 - 2 2 9 — 6 7 - 3 6 , 3 

II Sonst ige Heizöle + 0 7 + 2 6 - 1 3 8 - 1 7 6 - 6 7 - 1 7 4 - 1 2 8 —25 8 

Erdgas + 10 1 + 5 8 - 1 9 — 1 9 4 + 16.0 - 1 7 - 2 5 — 2 5 

Elektr ischer S t rom + 4 2 + 4 4 — 1 2 — 2 5 - 0 7 - 2 1 - 2 2 — 3 2 — 2 8 
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J A H R E S B E R I C H T 1 9 9 2 

Wir t schaf t spo l i t i sche Z ie lg rößen 
„Magisches Fünfeck" 

BIP, real 

losenquote, Inf lat ionsrate, Wirt
scha f tswachs tum, Budgetsa ldo und 
Leistungsbi ianzsaldo) konnten 1992 
überwiegend nicht so gut erfüllt wer
den wie 1991 Das gleiche gilt freiüch 
für die meisten anderen europäischen 
Länder. 

Das ursprüngl iche Ziel eines verr in
gerten Budgetdef iz i ts für das Jahr 
1992 konnte nicht ganz erreicht wer
den. Trotz der Kon junk turabschwä-
chung , die das Budget vor al lem 
durch Ausfäl le an Steuern und Soziai-
vers icherungsbei t rägen belastet, war 
das Budgetdef iz i t , gemessen am BIP, 
jedoch gleich hoch wie 1991 (3,3%) 

B a u w i r t s c h a f t u n d K o n s u m a ls 
S t ü t z e n der K o n j u n k t u r 

Nach einer kräft igen Expansion in 
den Jahren 1988 bis 1991 hat die Ge
samtnachf rage 1992 an Dynamik ver
loren Aus dem Aus land kamen über
wiegend rezessive Impulse Das Ex
por twachs tum hatte sich bereits 1991 
deut l ich abgeschwächt , diese Ten
denz setzte s ich 1992 for t und münde
te gegen Jahresende in einem Ein
bruch Die Warenexpor te übertrafen 

im Jahresdurchschni t t das Vor jahres
niveau real um 2 ,1%, im IV. Quartal 
bl ieben sie um 2,7% darunter. Das Ex
por twachstum beschränkte s ich 1992 
fast ausschl ießl ich auf Fert igwaren 

Anges ichts der weltweiten Nachfrage
schwäche wurde es für die österre i 
ch ischen Exporteure immer schwier i 
ger, ihren Absatz zu steigern. Die Ab
wer tung wicht iger europäischer Wäh

rungen im Herbst 1992 bedeutete ein 
weiteres entscheidendes Hindernis. 

Der deutsche Markt erwies s ich 1992 
noch als relativ au fnahmefäh ig und 
ermögl ichte — gemeinsam mi t Ab
nehmern aus den öst l ichen Nachbar
staaten — ein mäßiges Expor twachs
tum Die Marktantei lsgewinne in Ost
europa konzentr ier ten sich auf die 
CSFR Besonders ungünst ig entwik-
kelte s ich — vor al lem im 2. Halbjahr 
— die Aus fuhr in die Abwer tungs län
der Italien, Großbri tannien und die 
skandinavischen Länder. 

Hatte der Tour i smus in den vor
angegangenen Jahren seine beste 
Entwick lungsphase seit den siebziger 
Jahren durch laufen, so verfiel er 1992 
in eine Stagnat ion Der Winterreise
verkehr brachte, du rch die Schneela
ge im I Quartal begünst igt , ein relativ 
günst iges Ergebnis. Die Sommersa i 
son verlief jedoch für die Tour ismus
wir tschaf t ent täuschend Vor allem 
nieder ländische und f ranzösische 
Sommergäs te bl ieben aus, aber auch 
die Nachfrage der Deutschen wurde 
durch die Kon junk turabschwächung 
gedämpft. Der Städte tour ismus (Gä
ste aus den USA), der 1991 du rch die 
Gol fkr ise beeinträcht igt gewesen war, 
erholte sich im Jahresdurchschni t t 
nicht 

Die Nachfrage nach Bauieistungen 
war im Durchschni t t 1992 sehr kräftig 
( + 4,5%), schwächte sich aber im 
Jahresver lauf deut l ich ab Die Err ich
tung von neuen Industr ie- und Büro
gebäuden ist seit der Jahresmit te 
stark abgef laut, jene von Wohngebäu
den und Eigenheimen blieb jedoch 

K o n j u n k t u r z y k l e n 
Reales Bratto-Inlahdsprodukt, Veränderung gegen das Vorjahr in% 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 73 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 
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In f l a t i on Übersicht 2 

1990 1991 1992 1993 

Verbraucherpre ise Erzeugerpreise der 
Industr ie 

Verbraucherpre ise Erzeugerpre ise der 
Industr ie 

Verbraucherpre ise Erzeugerpreise der 
Industr ie 

Verbraucherpre ise 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Polen + 586 + 622 + 70 + 46 + 43 + 29 + 32 

S lowak ische Republ ik + 11 + 5 + 61 + 69 + 10 + 5 + 20 bis + 22 

Tschech ische Republ ik + 10 + 4 + 57 + 70 + 11 + 10 + 17 bis + 20 
Ungarn + 29 + 22 + 35 + 33 + 23 + 13 + 17 bis + 20 

Bulgar ien + 26 ' I + 15 + 317') + 294 s | + 91 3 ] + 90 bis + 100 

Rumän ien + 5 + 27 + 166 + 224 + 210 + 235") + 100 

Slowenien + 550 1) + 390 + 119') + 124 + 201') + 216 

Kroat ien + S10 + 449 + 123 + 146 + 666 + 825 

Rußland + 6 + 4 + 95 + 138 + 1 300 + 1 700 3} + 500 bis + 1 ODO 

Ukraine + 4 ' ] + 5 + 84') + 125 + 600 + 4100 E ) + 500 bis + 1 ODO 

1992 vor läuf ige Ergebn isse — '] E inzelhandelspre ise — 2 

1991 — 5 | Dezember 1992 gegenüber Dezember 1991 
Dezember 1991 gegenüber Jänner 1991 — 3 ] Schätzung — 4) Jänner bis September 1992 gegenüber Jänner bis Sep tember 

sektors als nunmehr privater Sektor 
das offizielle Biid bedeutend ver
zerrt 2 ) Überdies werden viele private 
Akt iv i täten noch nicht registr iert , und 
ihr Vo lumen bleibt unbekannt Aber 
die Prozesse im Privatsektor s ind 
noch von einer schwer kalkul ierbaren 
Dynamik So basiert sein rasches 
Wachs tum weniger auf einem Wachs
tum der gesamtwir tschaf t l ichen Nach
frage als v ie lmehr auf einer Verschie
bung der gegebenen Nachfrage vom 
staat l ichen zum privaten Sektor Dar
über h inaus ist nicht nur die Neugrün
dungs- , sondern auch die Insolvenz
quote im privaten Sektor außerordent
lich hoch. 

Das Wachs tum der Exporte war 1992 
ebenfal ls ein stabi l is ierender Faktor 
für die Volkswir tschaf ten der os teuro
päischen Länder Sie konnten in den 
vergangenen drei Jahren Marktantei le 
im Westen gewinnen, nachdem sie in 
den achtziger Jahren laufend Anteile 
ver loren hatten. Dagegen sind die 
Umsätze der OECD mit der GUS und 
dem f rüheren Jugoslawien stark zu 
rückgegangen Die Bezüge der OECD 
aus den ostmi t te leuropäischen Län
dern st iegen zwischen 1989 und 1992 
um insgesamt 48% auf rund 
28 Mrd $, während ihre Gesamt im
porte um nur 2 1 % zunahmen Ein 
besonders kräft iges Wachstum mel
dete die OECD 1992 für ihre Importe 
aus der CSFR und aus Bulgar ien 
(Jänner bis November + 4 6 % bzw 
+ 28%) 

Die Ursachen für die gest iegene Wett
bewerbsfäh igkei t Östlicher Produkte 

sind derzeit noch schwer zu identi f i 
zieren Eine Unterbewertung der Wäh
rungen spielte s icher eine Rolle, wenn 
diese auch nicht Uberschätzt werden 
darf Reaf spürbar abgewertet hat im 
vergangenen Jahr nur Rumänien. Ent
scheidend waren wahrschein l ich die 
Liberal is ierung des Außenhandels in 
den Ländern und der Abbau von Han
de lsschranken durch die EG ( „Euro
pa-Verträge" mit Ost-Mi t te leuropa 
seit März 1992 in Kraft, Bulgar ien fo lgt 
1993) in Kombinat ion mit dem Zusam
menbruch des f rüheren fntra-RGW-
Handels : Dadurch konnten die öst l i 
chen Staatsbetr iebe ihre Arbe i tsko
stenvortei le, die sie selbst bei Bewer
tung zu Kaufkraf tpar i täten besi tzen, 
ins Spiel br ingen 3 ) Vor d iesem Hin
tergrund werden in Westeuropa, auch 
in Österre ich, Impor tbeschränkungen 
erwogen Der Ruf nach mehr effekt i
ver Protekt ion übers ieht jedoch , daß 
sowohl die OECD insgesamt als auch 
Österre ich ihren Überschuß im Han
del mit Os teuropa 1992 vergrößern 
konnten, sodaß bei nicht auszuschl ie
ßenden Retors ionsmaßnahmen ost
europäischer Länder zwar beide Sei
ten, aber asymmetr isch, betroffen wä
ren 

Neben Struktur faktoren zeichnen sich 
erste, wenn auch noch schwache 
Konjunkturmuster ab So erholt sich 
im Transformat ionsprozeß die Bau
wirtschaft s icht l ich zuerst, of fenbar 
auch weil pr ivatwir tschaft l iche Akt iv i 
täten hier besonders stark verbreitet 
s ind in Ost-Mi t te leuropa wuchs die 
Brut toprodukt ion der Bauwir tschaf t 
um durchschni t t l ich 9%, am stärksten 

in der Slowakei und in der Tschech i 
schen Republ ik Gleichwohl schlagen 
sich zusätzl iche Bauakt iv i täten noch 
nicht oder nicht entsprechend s tark in 
Investi t ionen nieder Polen und Un
garn ber ichten sogar von rückläuf i 
gen Industr iebau- und Wohnungsbau
investit ionen. Ein Großtei l der zusätz
l ichen Bauaktivi täten ist of fenbar mit 
Wohnungs - und Geschäf tsrenovie
rungen zu erk lären; d ies steht sicher 
im Zusammenhang mit entsprechen
den Pr ivat is ierungsfortschr i t ten 1992 
war aber in allen Oststaaten ein Jahr 
eines abermals s tarken Ruckgangs 
im Wohnungsneubau , und die Woh
nungsversorgung hat sich mitt lerweile 
im gesamten Raum dramat isch zuge
spitzt 

Wollten die post-sozia l is t ischen Län
der innerhalb von zehn Jahren wieder 
das Vorkr isenniveau von 1989 errei
chen, so müßte ihre Industr ie jähr l ich 
um durchschni t t l ich 5% und ihr So
z ia lprodukt um 3% wachsen Zumin
dest für 1993 sollten solche Wachs 
tumsraten weder für Ost-Mi t te leuropa 
und Slowenien noch für die GUS-Re
gion und die meisten Nachfo lgestaa
ten Jugoslawiens angenommen wer
den Die GUS wurde von der mi t der 
Systemtransformat ion verbundenen 
St ruk turanpassungskr ise noch nicht 
wirk l ich erfaßt, während sie in den an
deren Ländern noch nicht ganz über
wunden ist In den os teuropä ischen 
Ländern muß mit e inem weiteren star
ken Anst ieg der Arbe i ts los igke i t ge
rechnet werden , weil in den vergange
nen drei Jahren die Staatsbetr iebe 
ihre Beschäf t igung nicht im Ausmaß 

2 ) W i l W - M i l g l i e d e r m f o r m a i i o n 1 9 9 3 (4) S 29 f 

J ) W I I W - M i t g l i e d e r i n f o r m a t i o n 1 9 9 2 (12) S 3 f f 
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K U L T U R L A N D S C H A F T 

Die Freizeittät igkeiten in der Landschaft , durch die der 
Tour is t Entspannung und Erholung sucht , sind recht viel
fält ig — sie reichen vom Wandern und Betrachten der Na
tur, also einem intensiven Erleben der Landschaft , bis zu 

N a c h f r a g e s t a g n i e r t 

Spor tar ten, für die die Landschaf t ledigl ich eine Kul issen-
funkt ion ausübt Es erhebt s ich die Frage, wie groß der 
Antei l der Tour is ten ist, für weiche die Kul tur landschaft ein 
wesent l iches Reisemotiv bildet 

Die Freizeittät igkeiten und damit auch die Anforderungen 
an die Gesta l tung der Erho lungs landschaf t s ind über die 
Jahreszei ten sehr unterschiedl ich Die größte Bedeutung 
hat die Landschaf tspf lege wohl für den Sommeruriauber 
Ein Profil der Ur laubsmot ive deutscher Tour is ten (Über
sicht 1) zeigt, w o die Präferenzen der wicht igsten aus län
d ischen Feriengäste in Österre ich, der Deutschen, l iegen: 

•^Westdeutsche U r l a u b e r in Ö s t e r r e i c h Übersicht 1 

1991 

Öster re ich-Reisende Alle Re isenden 

Anteile in % 

Reisemottve 

Natur er leben 64 56 

Reine Umwel t 49 44 

Sportaktivitäten 

Wandern 71 48 

Schw immen 51 67 

Radfahren 15 18 

Klettern oder Bergs te igen 14 6 

Alp iner Ski lauf 11 2 

Ski langlauf 5 1 

Q: Ös te r re ich -Werbung Abte i lung Mark t fo rschung Tour MIS-Deutsch land 1991 Wien 
1992 

Österre ich-Ur lauber schätzen vor allem Naturer lebnis und 
reine Umwelt Sie wol len wandern , schwimmen und zuneh
mend radfahren Allein d ieses Urlaubsprof i l zeigt die Be
deutung der Kul tur landschaft für den heimischen Tour is 
mus 

Der Winterurlauber kommt nach Österreich in erster Linie 
wegen des Skisports. Während der Langläufer die Kultur
landschaf t , also den Wechsel von Wald, freien Flächen, 
Bauerngehöf ten , intensiv er leben kann, ist sie für den A l 
p inski fahrer oft nur Kul isse, die er rasch durchfährt . Für 
den alpinen Skilauf s ind großzügig angelegte mechan i 
sche Aufst iegshi l fen ohne Wartezei ten, breite, gepf legte, 
schnees ichere Pisten und Tiefschneeabfahr ten im freien 
Gelände wicht ig. Der Bau von Li f tanlagen, Bergres tau
rants und Skiabfahr ten ist mit zum Teil großen Eingriffen 
in das Landschaf tsb i ld verbunden Besonders auffäll ig 
s ind die breiten Waldschneisen für Abfahr tsp is ten und 
Li f t t rassen Aber auch auf freien Flächen werden einzeln 
s tehende Bäume oder Baumgruppen , herausragende Fel
sen, Gerinne und Gräben, die zum Reiz der vielfält igen 
Kul tur landschaf t bei t ragen, entfernt bzw planiert, da sie 
für den Ski fahrer eine Gefahrenquel le bi lden 

Für den reinen Städtetouristen ist die Kul tur landschaft von 
Bedeutung, sowei t sie an den Anre iserouten liegt und 
nicht durch Lärmschutzbauten verdeckt wird. Städte tou
r ismus wi rd frei l ich vielfach kombin ier t mit dem Besuch 
von tour is t ischen At t rakt ionen im Umland 

Entwick lung des T o u r i s m u s Übersicht 2 

Sommerha lb jah r Winterhalb jahr 
Insgesamt Ohne Städte 1 ) 

Anteile an den Gesamtnäch t igungen in % 

1975 f) 70 3 64 9 29 7 

1980 5) 65 8 60 6 34 2 

1985 2) 60 1 54,3 39 9 

1990 ?) 59 8 53 5 40 2 

1992 54 4 49 1 45 6 

0 . O S T A T -- ') Landeshaup ls tad fe und Wien — 2) Gle i tende Dre i jahresdurch-
schni t te 

Die Entwicklung der Nächt igungen seit 1975 (Übersicht 2) 
zeigt ein kräft iges Wachstum des Winter tour ismus ( + 3,7% 
pro Jahr) und fast eine Stagnat ion ( + 0,5%) des Sommer
tour ismus In den Landeshaupts tädten und in Wien nah
men die Sommernächt igungen aber jähr l ich um durch
schnit t l ich 1,8% zu. Der besonders landschaf tsbezogene 
Sommer tour i smus außerhalb der Städte verlor demnach 
beträcht l ich an Bedeutung, 1975 hatte er einen Antei l an 
den Nächt igungen des ganzen Jahres von fast 65%, 1992 
nur noch knapp 49%. Dieser relative Rückgang läßt sich 
durch eine generel le Versch iebung der Präferenzen im 
Tour ismus (Badeur laube am Meer, Kul turer lebnisse) und 
die relative Verbi l l igung von Fernreisen erklären 

Die Landwir tschaf t erbr ingt wesent l iche Vor le is tungen für 
den Tour ismus, und sie profi t iert auch davon du rch die 
Aufwer tung der Grunds tücke, Direktvermarktung von 
Agra rp roduk ten , Vermietung von Gästezimmern u n d Ap
par tements , den Betr ieb von Jausensta t ionen, Bu
schenschanken, die Abgel tungen für Sk ip is tenbenützung 
usw Bauern sind zum Teil Mitbesitzer von Fremdenver
kehrse inr ichtungen, betreiben Gasthäuser und Hotels und 
f inden Arbei t in der Tour ismuswir tschaf t . So waren 1990 
8,4% der bäuer l ichen Betr iebe in Salzburg, 7% in T i ro l und 
6,5% in Kärnten mit Beherbergungs- und Gaststät tenbe
tr ieben kombin ier t Rund 20% der Bauern in Salzburg und 
Tirol vermieteten Privatquart iere (Übersicht 3). 

G e b i e t e mit I n t e n s i v t o u r i s m u s 

In der touristisch motivierten Landschaftspflege ze ichnen 
sich drei Schwerpunkte ab : Landschaf ten mit intensivem 
und extensivem Fremdenverkehr sowie außergewöhnl iche 
Kul tur landschaften 

Landwi r t s cha f t u n d T o u r i s m u s Übersicht 3 

1990 

Land- und fors twi r tschaf t l iche Betriebe 
Mit Beherbergungs- und Mit Pr ivatquart ieren 

Gastwirt schaf ls betr ieb 
Zahl der Antei le in 'A Zahl der Antei le i 
Betr iebe Bet r iebe 

Wien 55 4 3 — — 

Niederöster re ich 1 226 1 8 634 0 9 

Burgen land 471 1 8 170 0 6 
Ste iermark 1 406 2 4 1 664 2 8 

Kärnten 1 594 6.5 1 735 7 0 

Oberös ter re ich 1 199 2 2 1 073 2 0 

Salzburg 976 8 4 2 291 19 7 

Tirol . 1 379 7 0 3.991 20 2 

Vorar lberg 139 2 0 401 6 1 

Öster re ich 8 445 3 1 11 959 4 4 

O ÖS TAT Bei t räge zur ös ter re ich ischen Stat ist ik (1 060/10) (1 011) 
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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 

Wir t scha f t swachs tum Übersicht 1 

Bru t io -Na l iona l - u n d JnJandsproduki 

Gewicht 1 ) 1992 1993 1994 

Veränderung gegen das Vor jahr n % 

USA 33 5 + 2 1 + 2.8 + 3 3 

Japan . 1 8 0 + 1 5 + 0 8 + 3 0 

BRD (Westdeutsch land) 9 2 + 1,5 - 2.0 + 1 3 

Frankre ich 7 3 + 1 8 ± 0 0 + 1.8 

Italien 6 7 + 1 2 + 0 0 + 1.8 

Großbr i tann ien 6 0 - 0 5 + 1 5 + 2 8 

Kanada 3 5 + 0 9 + 3 3 + 4 5 

Große Industr ie länder 84 2 + 1 5 + 1,3 + 2 8 

Spanien 3,0 + 1 0 + 0,3 + 2,0 

Aus t ra l ien . 1 8 + 1 9 + 2 5 + 3.3 

N ieder lande 1 7 + 1 7 + 0 3 + 1 8 

Schweiz 1 4 — 0 6 ± 0 0 + 2 0 

Schweden 1 4 • - 1 7 - 1 8 + 2 0 

Belg ien 1 2 + 1 0 - 0 3 + 1 3 

Öster re ich 1,0 + 1 5 + 0,0 + 2.0 

Dänemark 0 8 + 1 1 -+ 0 8 + 2,3 

Finnland 0 8 — 3 5 ± 0 0 + 2 0 

Norwegen 0 7 + 2 9 + 1 8 + 4 0 

Türkei 2 ) 0 7 + 5 5 + 4 5 + 3 8 

Gr iechen land 0 4 + 1 4 + 1.3 + 1 5 

Por tugal 0 4 + 1 4 + 1 0 + 1 8 

Neusee land 0 3 + 2 0 + 3,3 + 3 5 

Ir land . 0,3 + 2 7 + 2 3 + 3 0 

Luxemburg 0 1 + 2 4 + 1 5 + 2 3 

Island 0 0 — 3 3 - 1 8 + 1 0 

Kleine Indust r ie länder 15,3 + 0 9 + 0.5 + 2.3 

OECD insgesamt 100 0 + 1,4 + 1,3 + 2 8 

OECD-Eu ropa 42 9 + 1 0 + 0 0 + 2 0 

E G . . 37 0 + 1 1 •f 0 0 + 2 0 

EFTA 5 3 - 0 6 - 0 3 + 2 3 

Q : O E C D IMF nat ionale und e igene Schätzung en — 1 ) In 0 D des OECD-BIP 1990 - *) Bru t to-Nat iona lproduKl 

voraussicht l ich langsamer wachsen 
als jene der USA und Japans. 

A r b e i t s l o s i g k e i t s te ig t b i s ü b e r 
d i e Jahr eswetrde 

Das im 2. Halbjahr 1992 kräft ige Wirt
scha f tswachs tum in den USA schlug 
sich vor allem in Produktävitätsgewin-
nen und weniger in zusätzl ichen Ar
bei tsplätzen nieder Immerhin wächs t 
wie in Japan die Beschäf t igung, wäh
rend sie in Westeuropa rückläuf ig ist 
Mit wei teren Arbei tsplatzver lusten, 
auch über den unteren Wendepunkt 
der Konjunktur hinaus, muß gerech
net werden , zumal die Unternehmen 
aufgrund gest iegener Lohns tückko
sten und schärferer internationaler 
Wet tbewerbsbed ingungen unter er
höhtem Rat ionai is ierungsdruck ste
hen 

Gleichzeit ig wächs t fast überal l das 
Angebot an Arbe i tskrä f ten; ausre i 
chend zusätzl iche Arbei tsplätze ste
hen aber nur in den USA zur Ver fü
gung Dort hat die Arbei ts losigkei t be
reits den Höhepunkt überschr i t ten; 
sie wi rd von derzeit rund 9 Mill Perso

nen bis Ende 1994 auf knapp über 
8 Mill s inken, die Arbe i ts losenquote 
verr ingert s ich von 7% auf 6 1/2% 

In Japan steigt die Arbei ts los igkei t 
nur a l lmähl ich, da Aus las tungs-
schwankungen in den Unternehmen 
tradit ionel l über die Arbe i tsprodukt iv i 
tät ausgegl ichen werden. Die Arbe i ts 
losenquote beträgt heuer 2%% und 
liegt 1994 knapp darüber 

Westeuropa muß mit s te igender Ar
beits losigkeit bis zum Ende des Pro
gnosezei t raums rechnen Der für 
1994 erwartete Au fschwung wi rd noch 
zu schwach sein, um per Saldo bes
sere Beschäf t igungschancen zu er
öf fnen In Deutschland steigt die Ar
bei ts losenquote um 1 Prozentpunkt 
auf 9%%, in den kleineren europä i 
schen Ländern erhöht sie s ich auf 
11 V/o. 

H o h e P r e i s s t a b i l i t ä t 

Die anhaltende Konjunktur f laute, ver
bunden mit unterausgelasteten Pro
dukt ionskapazi tä ten und steigender 
Arbei ts los igkei t , wirkt dämpfend auf 

Wechse lku r se u n d Abbildung 2 
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den Anst ieg von Preisen und Kosten 
Der Deflator des privaten Konsums 
sank 1992 im gesamten OECD-Raum 
um fast 1 Prozentpunkt auf + 3 , 6 % 
Heuer dürfte er weiter nachgeben und 
bis zum Ende des Prognosezei t raums 
auf +2%% zurückgehen 

Der Anst ieg der Lohn - und Gehal ts
summe je Beschäf t ig ten wird sich 
1994 voraussicht l ich auf 31A% ver r in 
ge rn : Das wäre die niedr igste Marke 
in den letzten drei Jahrzehnten Die 
Lohns tückkos ten , die durch die s in
kende Aus las tung viel fach unter Auf
wär tsd ruck ger ieten, werden bei wie
der rascherem Produkt iv i tä tswachs
tum noch stärker ent lastet Innerhalb 
der großen Industr ieländer st iegen 
die Lohnstückkosten 1992 und 1993 
am stärksten in Deutschland (jeweils 
etwa + 6 % ) : Die durch die Wiederver
e in igung noch angeheizte Hochkon
junktur und die Heranführung der 
Löhne im Osten an das Niveau in 
Westdeutsch land hat ten die Lohndy
namik erhebl ich beschleunigt u n d — 
bei bereits abnehmender Gesamt
nachfrage — Druck auf die Gewinne 
erzeugt In den der internationalen 
Konkurrenz weniger ausgesetzten 
Dienst le is tungsspar ten wurden die 
Kostenste igerungen in hohem Maße 
auf die Verbraucherpre ise überwälzt 
Auch die Anhebung der Mehrwert
steuer und der durch Wohnungs 
knapphei t bedingte Anst ieg der Mie-
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Ö S T E R R E I C H S O S T H A N D E L 

D e r A u ß e n h a n d e l Ö s t e r r e i c h s mi t den Nachfo lges taa ten 
d e r U d S S R , J u g o s l a w i e n u n d d e r C S F R 1992 

Abbildung 2 

E h e m a l i g e UdSSR 

A n d e r e R e p u b l i k e n 
U k r a i n e 5 , 3 % 
1 0 1 % 

A n d e r e R e p u b l i k e n 
U k r a i n e 2 , 3 % 
1 1 2 % 

E x p o r t I m p o r t 

E h e m a l i g e s J u g o s l a w i e n 

S e r b i e n 
B o s n i e n - 1 4 , 8 % 

H e r z e g o w i n a 
1 2 % 

K r o a t i e n 
1 8 , 3 % 

M a z e d o n i e n 
1 7% 

E x p o r t I m p o r t 

E h e m a l i g e CSFR 

E x p o r t I m p o r t 

garn 3,6 Mrd S, CSFR 2,7 Mrd. S). 
Der österre ich ische Akt ivsaldo ent
spr ich t 23% der Aus fuhr in diese Län
der. Hohe Überschüsse wurden auch 
im Handel mit den Nachfolgestaaten 
Jugos lawiens erreicht (4,2 Mrd. S, da
von Slowenien 2,6 Mrd. S) Der Wa
renaustausch mit der ehemal igen 
UdSSR ergab ein ger inges Passivum 
für Österre ich 

Der starke Rückgang des Gesamtex
ports im / Quartal 1993 (—8,0%) er
streckte s ich auch auf die Lieferun

gen in den Osten ( + 0,7%) Während 
aber die Exporte nach Westeuropa 
schrumpf ten , konnte in Ost-Mi t te leu
ropa ( + 2,2%) und Südos teuropa 
( + 2,9%) eine leichte Zunahme er
reicht werden. Die Exporte in die 
Nachfo lgestaaten der UdSSR bl ieben 
um 9,5% unter dem Vor jahresniveau 
(Rußland —14,8%) 

Die Gesamt impor te sanken im 
i. Quartal 1993 um 6,8%, die Importe 
aus dem Osten um 4,6% Das Han-
delsbi lanzakt ivum gegenüber den 

Oststaaten hat s ich um 0,5 Mrd. S auf 
3,9 Mrd. S vergrößert. 

Trotz der Flaute im Außenhandel wei
terhin dynamisch war im I Quartal 
1993 der Warenaustausch mit den 
Nachfolgestaaten der CSFR (Exporte 
+ 10,7%, Importe +14,5%) Etwa zwei 
Drittel der Exporte (77,7%) und Impor
te (80,9%) entfielen auf Tschech ien, 
etwa ein Drittel auf die Slowakei Auch 
nach Ungarn konnte um 1% mehr ex
port iert werden als 1992, die Importe 
nahmen um 13,2% ab Der hohe 
österre ich ische Expor tüberschuß war 
in Ungarn Anlaß zu Über legungen 
über Importrestr ik t ionen. 

M a r k t a n t e i l s v e r l u s t e in O s t -
M i t t e l e u r o p a 

Österre ich konnte 1990 und 1991 sei
ne Marktposi t ion in den Oststaaten, 
insbesondere in den Nachbar ländern 
CSFR und Ungarn, sehr stark auswei 
ten Die Ergebnisse für das Jahr 1992 
schienen zunächst eine Fortsetzung 
dieser Tendenz anzuzeigen Nach den 
zuletzt ver fügbaren Daten (bis ein
schl ießl ich Oktober) mußten aller
d ings in Ost-Mit te leuropa leichte 
Marktantei lsver luste h ingenommen 
werden (CSFR —2,3%, Ungarn 
— 1,8%, Polen —0,4%). Die vor läuf i 
gen Zahlen für November und Dezem
ber deuten darauf h in , daß die Ver lu
ste im Jahresdurchschn i t t sogar grö
ßer waren 

Vor allem der Posit ionsverlust in der 
CSFR mag — angesichts der sehr 
hohen Expor tzunahme — Uberra
schen Ein internationaler Vergleich 
zeigt aber, daß andere west l iche Län-

Ö s t e r r e i c h s O s t h a n d e l Übersicht 1 

E x p o n Import Handelsb i lanz 

1992 Jänner bis 
März 1993 

1992 1992 Jänner bis 
März 1993 

1992 1992 Jänner bis 
März 1993 

1992 

Veränderung gegen das 
Vor jahr in % 

Mrd S Antei le am 
Gesamt 

expor t in % 

Veränderung gegen das 
Vor jahr in % 

Mrd S Anteile am 
Gesamt

import in % 

Veränderung g e g e n das 
Vorjahr in M r d S 

M r d S 

Ehemal ige CSFR + 50 7 + 1 0 7 13 8 2 8 + 49 0 + 1 4 5 11 1 1 9 + 1 0 + 0 0 + 2 7 

Polen - 5 6 - 9 7 7 1 1 4 —11 4 —13 4 5 0 0 8 + 0 2 + 0 0 + 2 0 

U n g a r n . . + 7 1 + 1 0 15 6 3 2 + 4 2 — 13 2 12.0 2 0 + 0,6 + 0 . 4 + 3 6 

Ost -Mi t te leuropa + 1 6 9 + 2 2 36.4 7 5 + 14 1 — 3 6 28.0 4 7 + 1 8 + 0 4 + 8 4 
A lban ien - 4 6 0 + 147 7 0 1 0 0 - 6 8 6 - 6 7 7 0,0 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 
Bulgar ien - 0 6 - 3 2 1 4 0 3 + 1 3 8 - 9 1 0 7 0 1 - 0 1 + 0,0 + 0 7 

Ehemal iges Jugoslawien - 2 5 + 0.2 9 3 1 9 — 1 2 1 — 11 4 5 1 0 9 + 0 5 + 0 2 + 4 2 

Rumänien + 127 + 38 4 1 2 0 2 + 29 9 — 7 6 1,0 0 2 - 0 1 + 0 1 + 0 2 

Südos teu ropa - 1,3 + 2 9 1 2 0 2 5 - 6 2 — 1 0 9 6,8 1 2 + 0,3 + 0 3 + 5 1 

Ehemal ige UdSSR - 1 3 . 1 — 9 5 8 1 1 7 — 11 1 — 2 2 8 7 1 5 — 0 1 — 0 1 — 0 6 

Osts taa ten + 7 4 + 0.7 56.5 11 6 + 4 7 - 4 6 43.5 7 3 + 1 9 + 0 5 + 13,0 

Welt + 1,8 - 8,0 487 6 1 0 0 0 + 0,3 — 6 8 593 9 100 0 + 6,5 + 0 1 — 106 4 

M o n a t s b e r i c h t e 6/93 IwiFol 323 



W I R T S C H A F T S C H R O N I K 

fen, damit die Zusagen des Treffens 
von Tok io verwirkl icht werden kön
nen 

3. M a i : Der Präsident der EG-Kom
miss ion , Delors, versichert den sechs 
os tdeutschen Regierungschefs , daß 
die os tdeutschen Bundesländer so
wie der Osttei l Berl ins ab 1994 als 
„Ziel-1 -Gebiet" höchstmögl iche Un
terstützung erhalten werden 

18 000 os tdeutsche Arbei tnehmer in 
26 Betr ieben der os tdeutschen Stahl-
und Metal l industr ie legen die Arbei t 
nieder. In Ostdeutsch land ist dies der 
erste Streik seit über 60 Jahren 

14.. M a i : In Sachsen einigt man sich 
über einen neuen Stufentar i fvertrag, 
der die Anpassung der Löhne in Ost
deutsch land an das Niveau in West
deutsch land in sechs Stufen bis 1996 
regelt. Mit 1 Juni 1993 sol len 75%, mit 
1 Dezember 80%, mit 1 Juli 1994 87%, 
mit 1 Juli 1995 94% und mit 1. Juli 
1996 100% des Niveaus in West
deutsch land erreicht werden Zum 
Zei tpunkt der Einigung bef inden sich 
in Ostdeutsch land 40 000 Arbe i tneh
mer im Streik.. 

1 8 , M a i : In einer zweiten Vo lksab
s t immung befürwor ten 56,8% der Dä
nen die Vert räge von Maastr icht ; im 
Juni 1992 wurden die Verträge knapp 
abgelehnt 

20 M a i : Das Br i t ische Unterhaus 
s t immt mit 292 gegen 112 St immen 
für die Vert räge von Maastr icht 

25 . M a i : Mit einer Urabs t immung der 
IG Metal l w i rd der Tar i fkompromiß ge
bil l igt und der Streik in Os tdeu tsch
land beendet 

28. M a i : Die Nieder lande und Bel
gien setzen gleichzeit ig den Diskont
satz um \ Prozentpunkt auf 6%% her
ab, die Nieder lande auch den Lom
bardsatz um \ Prozentpunkt auf 63A%. 
In d iesen beiden Ländern l iegen die 
Leitz insen nun um 1 Prozentpunkt un
ter jenen in Deutschland. 

9.. J u n i : Dennis Suther land folgt Ar
thur Dunkel als Generald i rektor des 
GATT nach 

1 0 . J u n i : Die Genfer OPEC-Konfe
renz behält auch für das III Quartal 

die Fördermenge von 23,6 Mill. Barrel 
p ro Tag bei. Kuwait w i rd von dieser 
Fest legung ausgek lammert , nachdem 
es eine zugewiesene Fördermenge 
von 1,76 Mill. Barrel (Quotenerhöhung 
um 10%} als zu ger ing zurückgewie
sen hat Kuweit will bis September 
eine tägl iche Fördermenge von 
2,16 Mill Ba r re le r re i chen 

15, J u n i : In Genf f indet das Minister
tref fen der EFTA statt Nach ihrer Ab
lehnung einer Tei lnahme am EWR 
verzichtet die Schweiz auf die ihr 
durch Rotat ion zustehende Präsident
schaft in der EFTA, welche somi t von 
Schweden übe rnommen wird. Die EF-
TA-Staaten rechnen mit dem Inkraft
treten des EWR im November oder 
Dezember 1993 

22 J u n i : Das Treffen des Europä i 
schen Rates in Kopenhagen beschäf
t igt s ich mit dem Jugoslawien-Konf l ik t 
und mit der Wir tschaf tskr ise in Euro
pa Wir tschaf tspol i t ische Zielsetzung 
s ind ein nachhal t iges Wachs tum, 
Stärkung der Wet tbewerbsfähigkei t 
der europä ischen Industr ie und die 
Verr ingerung der Arbei ts los igkei t 

Ö s t e r r e i c h 

1 , A p r i l : Die Löhne und Gehälter im 
graph ischen Gewerbe werden um 
4,6% erhöht Für den Kollektivvertrag 

Vor d e m Hintergrund e iner 
a n h a l t e n d e n Rezession g e b e n die 
Austr ian Industr ies ihr negat ives 

Bet r iebsergebnis 1 9 9 2 bekannt . — 
Laut Kred i tschutzverband haben sich 

die Inso lvenzverb ind l ichke i ten im 
Vor jahresverg le ich verdoppelt, , — Die 

Verhand lungen über e ine Fusion 
zwischen Ra i f fe isenbank und 

Cred i tans ta l t scheitern, , — Die 
ös ter re ich ischen Leitz insen l iegen 

Ende Mai um 1 Prozentpunkt unter den 

deutschen,, — Die Bundesreg ierung 
besch l ieß t d ie S t e u e r r e f o r m 1 9 9 4 ; s ie 

läßt Impulse für Konsum und 
Invest i t ionen erwarten,, 

wird eine Laufzeit von 11 Monaten 
vereinbart 

23 4 p r i l : Die Oesterre ich ische Na
t ionalbank senkt den Lombardsatz 
von 8%% auf 8V4% 

30 , A p r i l : Die Oesterre ich ische Na
t ionalbank senkt den Diskont- und 
den Lombardsatz um jewei ls 
% Prozentpunkt auf 6%% bzw 8% 

I M a i : Für 16 000 Arbei ter der Bau
stof f industr ie tritt ein neuer Kollekt iv
vertrag in Kraft Die Ko l lek t iwer t rags-
löhne steigen um 4,9%, die Ist-Löhne 
um 3,7% In der Bauwir tschaft werden 
die Kol lekt ivvertragslöhne und -gehä l -
ter um 4,9% angehoben Die Kollektiv
ver t ragslöhne der 40 000 Arbei ter des 
Bauhi l fs- und Baunebengewerbes 
werden um 4,6% erhöht Die holzver
arbeitende Industr ie vereinbart eine 
Steigerung der Kol lekt ivvertragslöhne 
um 4,3% und der Ist-Löhne um 3,2% 
In der Sägeindustr ie werden die Koi-
lek t iwer t rags iöhne u m 4 ,1%, d ie Ist-
Löhne um 2,96% angehoben Für die 
40 000 Arbei ter des holzverarbei ten
den Gewerbes wi rd eine Erhöhung 
der Ko l lek t iwer t rags löhne um 4,6% 
und der Ist-Löhne um 3,8% vereinbart 
Die Arbei ter im Hote l - und Gastge
werbe erreichen eine Ste igerung der 
Mindest löhne um 3,9% In der chem i 
schen Industr ie erzielen die Arbei ter 
eine Erhöhung der ko l lek t iwer t rag i i -
chen Mindest löhne sowie auch der 
Ist-Löhne um je 600 S 

6.. M a i : Die Verhandlungen zwischen 
Credi tanstal t und Rai f fe isenbank um 
deren Fusion werden abgebrochen 
Der Vorstand und der Betr iebsrat der 
Credi tanstal t lehnen die Übernahme 
von 70% des St immrechtkapi ta ls 
durch die Rai f fe isenbank ab 

13. M a i : Die Leitz insen werden neu
erl ich um % Prozentpunkt gesenkt 
Der Diskontsatz bet rägt nun 6%% und 
der Lombardsatz 7%% 

27,. M a i : Die Aust r ian Industr ies ge
ben ihre Bi lanz 1992 bekannt Bei 
einem Umsatz von 100 Mrd S (ohne 
ÖMV) weist sie e inen Verlust von 
4,8 Mrd. S aus 

28 M a i : Eine neuerl iche Leitzinsen
senkung der Oesterre ich ischen Na
t ionalbank um % Prozentpunkt ergibt 
einen Diskontsatz von 6 1/4% und einen 
Lombardsatz von 7 1 /2% Damit l iegen 
die Leitzinsen in Österre ich wie in den 
Nieder landen und Belg ien um 1 Pro
zentpunkt unter jenen in Deutschland 
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I N D U S I R I E K O N J U N K T U R 

Inves t i t i onen 1 9 9 1 b i s 1993 
Industrie 

Übersicht 2 Inves t i t ionen u n d i h r e Abbildung 1 

B es t in imüngs g r o ß e n 

1991') 1992 1) 1993=) 

Nomine l l Will S 64 924 65.000 53.200 

Veränderung gegen das Vorjahr in % + 5 ± 0 - 1 8 

Real zu Preisen von 1963 Mill S 52 913 52 000 42 300 

Veränderung gegen das Vorjahr in % + 1 — 2 - 1 9 

') Endgül t ige Zahlen — 2 ) Schätzung aus Unternehmerangaben unter Besücks ich t igung des Revis ionsverhal tens 

t ionsvo lumen von nur noch 
52 828 Mill S. Das bedeutet eine 
Rücknahme von 8%. Selbst wenn man 
ger ingfüg ige Adjust ierungen der Plä
ne im Zuge der Vervol ls tändigung der 
Jahres invest i t ionsprogramme an-

Die Investitionspläne der Industrie 
wurden für 1993 deutlich nach unten 

revidiert. Bei einem Volumen von 
53,3 Mrd. S ist nunmehr mit einem 

Rückgang von nominell 18% und real 
19%zu rechnen. Nach bereits, 

schwachen Investitionen in den 
vergangenen Jahren sinkt die 

Investitionsquote (in Relation zum 
Umsatz) auf 6,2%. 

nimmt, kann für 1993 nur mit einem 
Invest i t ionsvolumen von 53,2 Mrd. S 
gerechnet werden Diese Summe w ä 
re nominel l um 18% und real um 19% 
niedr iger als im Vorjahr Der Rück
gang wiegt umso schwerer , als die In
dustr ie invest i t ionen in den letzten 
zwei Jahren ebenfal ls real nicht ge
st iegen sind und auch der letzte Hö
hepunkt im Jahr 1990 gemessen an 
f rüheren Investi t ionszyklen schwach 

ausgefal len war Der Antei l der Indu
str ieinvest i t ionen an den Umsätzen 
fiel damit auf 6,2%, einen Wert, der 
den schwachen Jahrgängen 1980 bis 
1985 entspr icht Die Industr ieinvest i
t ionen machten 1992 nur noch 10,7% 
der Investi t ionen der Gesamtwir t 
schaft aus Sie s ind vorwiegend Ra-
t ional is ierungs- oder Ersatzinvest i t io
nen, mit einem Kapazitätseffekt kann 
nicht oder nur in sehr ger ingem Aus
maß gerechnet werden (Herbstschät
zung + 0,5%) 

Der Nachf rageeinbruch ist s icher die 
entscheidende Determinante der vor
sicht igen Invest i t ionsbudgets. Die 
Ent lastung durch die Z insensenkung 
kann bei wei tem nicht den Rückgang 
der Erträge, der durch die schwache 
Konjunktur ents tanden ist, kompen 
sieren. Am deut l ichsten schränkt die 
technische Verarbei tung ihre Investi
t ionen ein, der Antei l d ieses Bereichs 
ist 1991 von 37,5% auf 38,9% gest ie
gen , 1993 wi rd er auf 37,9% zurück
fal len An Bedeutung gewinnen wer
den besonders 1993 die tradi t ionel len 
Konsumgüter indus t r ien , während 
der Bas issektor und die Bauzul iefe-
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rung ihren Anteil ungefähr hal ten kön
nen 

R e l a t i v o p t i m i s t i s c h e 
U m s a t z s c h ä t z u n g 

Die Umsätze der Industrie bl ieben 
1992 mit 861,8 Mrd S ungefähr kon
stant Auch für 1993 wird mit einem 
etwa gleich hohen Umsatz gerechnet 
(—0,2%). Geht man davon aus , daß 

Die Inves t i t ions tä t igke i t d e r I n d u s t r i e im l änge r f r i s t i gen Vergleich; ; Übersicht3 

Nominel l Real ßas issek to r Chemie Techn ische Bau -
Verarbe i tung Zulieferung 

Tradi t ionel le 
K o n s u m 

güter 

Industr ie invest i t ionen Kapazi täts-
e f fek t der 

Invest i t ionen 

Mill S Veränderung 
gegen das 

Vor jahr in % 

Mill S Veränderung 
gegen das 

Vorjahr in % 

Antei le an den Invest i t ionen der Industr ie gesamt in % In % der 
Umsätze 

In % der 
gesamtwi r t 
schaf t l ichen 
Invest i t ionen 

1980 34 260 + 25,3 39 516 + 1 9 2 24 5 9 5 33 2 1 8 0 14 7 6.5 1 3 4 + 4 1 

1981 42 096 + 22 9 45 806 + 1 5 9 20 3 8 0 47 6 10 8 13 2 7 5 157 + 3 2 

1982 34 163 — 1 8 8 35 256 - 2 3 0 27 0 8,5 36,5 11 7 16 4 5.9 1 3 0 + 1 7 
1983 32 076 — 6 1 32 076 — 9 0 28 1 10,3 29 6 1 4 6 17 4 5 4 119 + 2 0 

1984 37 051 + 1 5 5 36.077 + 1 2 5 29 6 1 0 7 29,5 1 4 4 15 8 5 8 1 3 1 + 3 1 

1985 39 611 + 6 9 37 510 + 4 0 21 4 13,5 32 8 1 5 2 17 0 5 9 1 3 0 + 2 8 

1986 50 359 + 27 1 46 543 + 24 1 23 9 16,6 34,6 9,8 1 5 1 7 5 15.5 + 2 4 

1987 50 041 — 0,6 45 245 — 2 8 21 0 14 4 37 5 11 0 16.1 7 3 146 + 3 0 

1988 49 550 — 1 0 43.927 — 2 9 21 1 14 6 32 7 1 4 0 17 6 6.7 13,3 + 4 3 

1989 50 955 + 2 8 44 079 + 0 3 21 2 1 5 6 33 0 1 3 2 1 7 0 6 4 1 2 6 + 4 4 

1990 62 037 + 21 7 52176 + 1 8 4 22 8 1 5 1 32 7 1 2 6 16 9 7,3 1 4 0 + 4,6 

1991 64 924 + 4 7 52 913 + 1 4 16.9 1 4 9 37 5 1 2 0 18.7 7 5 135 + 4 2 

1992 65 000 + 0 0 52.000 — 1 7 17 9 1 4 9 38 9 11 2 17 2 7 5 1 3 0 + 3 6 

1993 53 200 — 1 8 2 42 300 - 1 8 7 17 8 14 2 37 9 11 0 19 0 6.2 1 0 7 + 0 5 

0 1980/1985 + 2 9 — 1 0 25.1 10 1 34 9 14 1 15.8 6.2 1 3 4 + 1 8 
0 1986/1992 + 7,3 + 4 8 20 7 1 5 1 35,3 1 2 0 16 9 7 2 1 3 8 + 3,8 
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K O N J U N K T U R R E G I O N A L 

Bru t to -Wer t schöpfur ig Abbildung 1 

im I . Q u a r t a l 1993 
I n d i k a t o r e n de r K o n j u n k t u r e n t w i c k l u n g im I . Q u a r t a l 1 9 9 3 Übersicht 1 

Veränderung gegen, das Vorjahr in %, ohne 
Land- und Forstwirtschaft, zu Preisen von 
1983. 

he, g lobale oder Binnenor ient ierung 
als Alternat ive domin ieren Ostöster
reich insgesamt behauptete sich im 
Abschwung etwas besser als der We
sten 

I n d u s t r i e de r w e s t l i c h e n 
B u n d e s l ä n d e r in t ie fe r R e z e s s i o n 

Die Rezession der internationalen 
Konjunktur hat insbesondere die 
österre ichische Industr ie in Mit leiden
schaft gezogen. Das Ausb le iben von 

Zu den traditionellen Faktoren 
erhöhter konjunktureller Instabilität — 

einem großen Anteil produktzyklisch 
ausgereifter Kapazitäten wie im 

Grundstoff- oder Bekleidungssektor — 
treten neue: Ihre enge wirtschaftliche 
Verflechtung mit Deutschfand läßt die 
westösterreichische Industrie stärker 

schrumpfen. 

Aus landsbeste l iungen hatte Produk
t ionskürzungen zur Folge. Im I Quar
tal 1993 produzierte die österre ich i 
sche Industr ie arbei ts tägig bereinigt 
real um 2,3% weniger als im Vorjahr, 
die nominel len Produkt ionswer te la
gen um 6,3% unter dem Vor jahresni 
veau. Unter den Industr ieunterneh
mern bleibt die S t immung pess imi 
st isch In nur einem Fünftel der Unter
nehmen sind die Produkt ionskapazi 
täten ausgelastet (WIFO-Konjunktur-
test vom Apri l 1993), sodaß die Inve
st i t ionspläne im Vergleich zum Vor
jahr erhebl ich gekürzt wurden. Da
durch brach die Produkt ion vor allem 
in der Invest i t ionsgüter industr ie ein 
(—8,2%); die Rezession in Deutsch
land traf die Erzeuger von Fahrzeugen 
und Komponenten (—26,2%) beson-

Produkt ions index Übernachtungen Bau Umsätze 

Industr ie insgesamt 
ohne Energie

ve rsorgung 

Energ ieversorgung 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Wien - 0 0 + 6,6 — 4 8 — 8 3 

Niederöster re ich - 3 6 - 2 1 — 1 8 - 1 3 1 

Bt i rgen land + 0,8 - 1 3 — 1 9 + 101 

Ste iermark — 3 7 - 4 4 + 2 7 - 1 4 1 

Kärnten + 3 7 + 27 5 + 0 6 - 1 8 , 5 

Oberös ter re ich — 4 9 + 5 1 — 0 7 - 1 3 1 

Salzburg — 8 0 + 26 2 + 6.2 - 1 7 , 6 

Tirol - 4 9 + 1 1 8 + 2 0 - 1 9 8 

Vorar lberg — 9,6 + 9 2 + 5 0 - 2 3 1 

Öster re ich — 3 7 + 3 9 + 2 9 - 1 2 , 6 

Q: Öster re ich isches Stat is t isches Zentra lamt 

ders. Auch die Produzenten von Ma
schinen und Elektrogeräten (—5,8%) 
sowie sonst igen Invest i t ionsgütern 
(—6,7%) mußten die Erzeugung ein
schränken. 

Die Krise der Invest i t ionsgüter indu
strie über t rug sich auf den Zul ieferbe
reich (Vorleistungen insgesamt 
—3,8%), in fast allen Vor le is tungs
zweigen (ausgenommen Vorprodukte 
für sonst ige Bere iche: +6 ,3%) wurde 
weniger als im Vorjahr produziert. Die 
Rezession wirkte s ich insbesondere 
in den Vor le is tungen für den Techno
logie- (—6,8%) und Bek le idungssek
tor (—7,1%) aus, die Erzeugung von 
Vorprodukten für die Bausto f f indu
strie blieb um ein Fünftel unter ihrem 
Vor jahresergebnis. Hingegen konnten 
die Produzenten von Konsumgütern 
das Vor jahresniveau halten ( + 0,1%) 
Auf dem Markt für kurzlebige Kon
sumgüter ( — 12,6%) s ind of fenbar A n 
bieter aus Ost -Mi t te leuropa er fo lg
reich Die Expansion der Produkt ion 
langlebiger Konsumgüter ( + 11,8%) 
ist durch das niedrige Ausgangsn i 
veau des Vorjahres (—9,5%) über
zeichnet. Als einzige Verwendungs
gruppe expandier te die Energiever
so rgung , ohne Energ ieversorgung 
wäre die Indust r ieprodukt ion um fast 
IV2 Prozentpunkte stärker gesunken 
(Index ohne Energ ieversorgung 
—3,7%) 

Die Produkt ion wurde in fast allen 
Branchen reduziert, im Grundstof f -
und Bek ie idungssektor ebenso wie in 
den meisten Branchen des Techno lo
g iesektors Eine Ausnahme bildete 
die Elektroindustr ie ( + 3,9%) als eine 
der wenigen Branchen, die ihre Pro
dukt ion steigerten (Papierverarbei
tung + 1,3%). 

Seit dem Sommer verschlechterte 
s ich in fast jedem Bundes land (aus
genommen Kärnten) d ie Dynamik der 
Industr ieprodukt ion. Im I. Quartal 
1993 nahm der Output ohne Energie
versorgung nur in Kärnten und dem 
Burgen land, einschl ießl ich Energie
versorgung auch in Wien und Salz
burg zu. In Wien und dem Burgenland 
verläuft die Entwick lung seit längerem 
kont inuier l ich, während sie in Kärnten 
und Salzburg im Herbst des Vor jah
res drehte. In Wien und dem Burgen
land stützt s ich die Indust r ieproduk
t ion auf eine relativ robuste B innen
nachfrage und die dynamischen Ex
porte nach Ost-Mi t te leuropa, w e n n 
gleich deren Wachs tum zusehends 
nachläßt. In Kärnten scheint s i ch die 
Industrie nach einer längeren Schwä
cheper iode zu erho len, mittelfr ist ige 
Entwick lungen Uberlagern hier die 
Konjunktur. 

In den west l ichen Bundes ländern wird 
die Industr ie von den schrumpfenden 
Aus landsmärk ten mitt lerweile a rg in 
Mit le idenschaft gezogen Die Proble
me der ös ter re ich ischen Zul ieferer für 
den deutschen Markt beeinträcht igten 
besonders die Produkt ion von Vor
produkten. Die regionale Entwicklung 
der Vor le is tungsprodukt ion bes t imm
te auch das Ost-West-Gefäl le de r ge
samten Industr iekonjunktur A u s die
sem Muster fällt die Steigerung der 
Produkt ion von Invest i t ionsgütern in 
Niederösterre ich und der Steiermark 
bzw Tirol heraus. Die negativen Aus 
nahmen — konzentr iert auf die alten 
Industr iegebiete in der Obersteier
mark und im südl ichen Niederöster
reich — gehen auf die Krise der west 
europä ischen Grundstof f indust r ie zu
rück. In Tirol wird sei t einem halben 
Jahr die Erzeugung von Masch inen 
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W A C H S T U M S Ö K O N O M I E 

nen Empir ische Wachstumsanalysen auf der Bas is des 
neok lass ischen Model ls (Standard growth account ing) ha
ben für die meisten Industr ie länder bestät igt , daß nur ein 
ger inger Teil des gesamtwir tschaf t l ichen Produkt iv i täts
wachs tums durch den Mehreinsatz von (physischem) Ka
pital und Arbei t erklärt werden kann. Den größten Beitrag 
zur Erklärung liefert die Residualgröße „totale Faktorpro
duktivi tät" oder „ technischer Fortschri t t" (siehe dazu u. a 
Baumol, 1986, Dowrick — Nguyen, 1989, Dowrick, 1992, 
Maddison, 1991). 

Auf internat ionaler Ebene konnte hingegen nur in be
schränk tem Umfang empir ische Evidenz für die Impl ikat io
nen des Standardmodel ls der neok iass ischen Wachs 
tumstheor ie gefunden werden. Unter den übl ichen neo
k lass ischen Annahmen sind im einfachsten Model lkontext 
nat ionale Unterschiede des Pro-Kopf-Outputs (Produkt iv i
tät) auf das jeweils unterschiedl iche Niveau der Kapi tal in
tensität (phys isches Kapital pro Kopf) zurückzuführen Bei 
abnehmenden Grenzert rägen ist demnach das Grenzpro
dukt des Faktors Kapital in den weniger produkt iven (är
meren) Ländern höher als in den „ re icheren" Neues Kapi
tal w i rd daher in der kompeti t iven und von Handelsbe
schränkungen freien neok lass ischen Welt so lange in är
mere Länder f l ießen, bis die Kapital intensität bzw die Ka
pi talgrenzerträge ausgegl ichen sind (Lucas, 1990). Die 
neok lass ische Wachstumstheor ie postul iert somit in ihrer 
e infachsten Form (gleiche Präferenzstruktur, g le iche 
Technolog ie u s w ) eine Konvergenz des langfr ist igen Pro
Kop f -E inkommenswachs tums zwischen armen und rei
chen Ländern Die ärmeren Länder schließen im typ ischen 
neok iass ischen Model l zu dem höheren Wachs tum der 
reicheren auf und expandieren daher in der Aufho lphase 
(Catch-up) rascher als reiche Länder 

Die Krit iker der neok lass ischen Wachstumstheor ie weisen 
darauf h in, daß die empir ische Evidenz einer kaum 
schrumpfenden Differenz zwischen dem langfr ist igen 
Wachs tum der Pro-Kopf -E inkommen der reichen Indu
str ie länder und der Länder der Dritten Welt gegen die nai
ve neok lass ische Konvergenzhypothese spr icht {Romer, 
1989) Mehrere reiche Länder konnten zwischen 1950 und 
1990 ihren Wachs tumsvorsprung gegenüber der überwie
genden Mehrhei t der armen Länder sogar noch vergrö
ßern {Dowrick, 1992). „Growth miracles" (z. B. Japan, Süd
korea, Taiwan, Hongkong ; Lucas, 1993) bl ieben die Aus
nahme Dies t rug wesent l ich dazu bei, daß sich etwa ab 
Mitte der achtziger Jahre eine neue Generat ion von „ inno
vat iven" Ökonomen wieder verstärkt für Fragen der 
Wachs tumstheor ie interessierte Ausgangspunk t war, die 
theoret ische Grundlage des neok iass ischen Wachs tums-
model ls kr i t isch zu hinterfragen und nach Wegen zu su 
chen , das Fundament dieser Theor ie zu erneuern und 
t ragfähiger zu gestal ten 

B e i t r a g der n e u e n A n s ä t z e zum T h e o i i e g e b ä u d e 

Die Erneuerer der neok lass ischen Wachstumstheor ie 
orient ieren s ich verstärkt an den Wurzeln der k lass ischen 
Ökonomie Sie stel len die von der neoklass ischen Wachs 
tumstheor ie ausgeblendeten Kernprobleme der k lass i 
schen Ökonomie an den Ausgangspunk t ihrer Über legun

gen : Wie läßt sich ein langfr ist iges Wachstum des Pro
Kopf -E inkommens unter der Bed ingung abnehmender 
Grenzert räge, insbesondere im Zusammenhang mit dem 
Faktor Kapital , endogen erk lären? Warum können Pro
Kopf-Wach st umsraten zwischen Ländern langfrist ig diver
gieren? Weiche (ökonomischen) Faktoren best immen das 
Wachstum (das Schrumpfen) der Bevölkerungszahl? 

Den ersten zwei Fragestel lungen wird in den neueren An
sätzen ungleich mehr Augenmerk geschenkt als der letz
ten Den endogenen Zusammenhang zwischen Bevölke-
rungs- und Wir tschaf tswachstum im Rahmen eines g rund 
sätzl ich neok lass ischen Model ls beleuchten u a Becker 
— Murphy — Tamura (1990) Dieser Zweig der neuen 
Wachstumstheor ie w i rd im fo lgenden nicht komment ier t 

Die neuen St römungen in der Wachstumstheor ie bauen 
im wesent l ichen auf den grund legenden Beiträgen von 
Romer (1986) und Lucas (1988) auf, die ihrerseits Anle i 
hen bei der Ar rowschen Konzept ion des „Learning-by-
do ing" nehmen {Arrow, 1962). 

Die zentralen Model ls t rukturen der neuen theoret ischen 
Ansätze lassen sich in vereinfachter Form fo lgenderma
ßen darste i len: Anders als bei A r r o w (1962) werden dyna
mische Lerneffekte nicht mit der Akkumula t ion von phys i 
schem Kapital (Maschinen und Bauten), sondern mit der 
Akkumula t ion von (Ökonomisch relevantem) Wissens
bzw Humankapi ta l ( intangible capital) in Verb indung ge
bracht. Dies entspr icht einer Konzept ion des Learning-by-
do ing , die auf Uzawa (1965) zurückgeht : Dynamische 
Lerneffekte bzw neues Wissen können nur auf der Basis 
von bisher akkumul ier tem Wissen entstehen (neue Er
kenntn isse in den Naturwissenschaf ten bauen in de r Re
gel auf bekannten mathemat ischen Theor ien und Naturge
setzen auf; die Designer von neuer Computerso f tware 
greifen auf Er fahrungen der Sof twareentwick lung der letz
ten Jahre zurück usw.) Dabei wi rd davon ausgegangen, 
daß die Akkumula t ion des Wissens- bzw Humankapi ta ls 
zum Teil gewoll te Konsequenz von unternehmer ischen In
vest i t ionsentscheidungen ist Unternehmen investieren in 
„pr ivates Wissen" (durch Investit ionen in Forschung und 
Entwick lung, Ausb i ldung u s w ) , das zusammen mit den 
Faktoren Arbei t und physisches Kapital fü r die Produkt ion 
sowohl von Gütern als auch von „neuem Wissen" verwen
det wird. Wissens- bzw Humankapi ta l scheint somit in den 
neuen Ansätzen als e igenständiger Produkt ionsfak tor der 
Unternehmen auf. Dabei wird an der (neo-)k lass ischen 
Annahme abnehmender Grenzerträge für akkumul ierbare 
Produkt ionsfaktoren auf m ik roökonomischer Ebene weiter 
festgehal ten Es wi rd somit angenommen , daß auch die 

Die neue Wachstumstheorie stellt die Bedeutung des 
technischen Fortschritts als treibende Kraft für das 

langfristige Wachstum nicht in Frage. Im Unterschied zum 
traditionellen neoklassischen Ansatz versucht sie jedoch, 

jene mikroökonomischen Kräfte zu erklären, die den 
Technologiewandel vorantreiben. Dem ökonomisch 

relevanten Wissen kommt dabei eine zentrale Bedeutung 
zu. Die neuen Wachstumstheoretiker gehen davon aus, daß 

grundsätzlich jegliches Wissen, auch neues Wissen aus 
privatwirtschaftlicher Forschung und Entwicklung, 
Eigenschaften eines öffentlichen Gutes aufweist. 
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K O •N U N K U A K T V 

I n t e r n a t i o n a l e Konjunk tur 

Saisonbereinigt, 1980 = 100 
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USA - I n d u s t r l e p r o d u K I I o n 

EG - I n d u s t r i r o d u K I Jon 

EG - I n d l k a i o r l u e r das V e i t r a u e n 
der I n d u s l , Je 

Wes 1 deu t sei l I and 
I n d u s 1 r l e p r o d u k l I o n 

W e s t d e u t s c h l a n d 
A u l i r a g s e i n g a e n g e A115 1 and 

G l e i t e n de D r e l t n o n a l s d u r c h s c h n l l l e 

mehreren ;Monaten war sie im Augus t 
wieder deut l ich rück läu f ig . t ln der In
dustr ie g ingen .im Jahresvergleich 
rund 30,000 Arbei tsplätze ver loren; et
wa ebenso viele wurden im Dienst le i 
s tungssek to r neu geschaf fen ; Selbst 
in der Industr ie wurde b isher ge
messen a m Produk t ionsrückgang 
nur mäßig stark rat ional is ier^ in den 
tert iären Wir tschaf tsbere ichen sp re 
chen die Anze ichen sogar für ein Sin
ken der Arbe i tsproduk t iv i tä t /D ie regi
str ierte Arbe i ts los igke i t steigt e twa im 
Ausmaß des zusätz l ichen Arbei tskräf
teangebots . Zuletzt verharr te die sa i 
sonbere in ig te Arbe i ts losenquote bei 
knapp über 4% {nach internationaler 
Definit ion). 

Höhere Saisonwarenpre ise verzöger
ten zuletzt den Inf lat ionsabbau. im Ju 
li lagen die Verbraucherpre ise um 
durchschni t t l ich 3,5% über dem Vor
jahresniveau. Die Inf lat ionsrate ent
sp rach dami t jener in der EG, nach 
dem sie sei t Herbst 1992 Monat für 
Monat höher gelegen war. 

S t a g n a t i o n in W e s t e u r o p a 

Die internat ionale Konjunktur hat s ich 
bis zum Sommer nicht belebt. Woh l 
st ieg in den USA das BIP im U. Quar
tal 1993 mit einer sa isonbere in ig ten 
Jahresrate von 1,8%, ger ingfüg ig ra
scher als b isher angenommen. . Den 
noch b le ib t das Wi r tschaf tswachstum 
sehr verhal ten; die - jüngsten Daten 

Die Erweiterung der Bandbreiten im 
EWS wurden bisher kaum für 

Zinssenkungen genutzt Offenbar 
achten die Notenbanken darauf, die 
erreichten Stabilitätserfolge nicht zu 

verspielen, 

der Indust r ieprodukt ion und der Kon
sumentens t immung deuten keine Be
sch leun igung an. 

In Wes teuropa weist d ie ; Konjunktur 
nur* in Großbr i tannien aufwär ts , in den 
meisten übr igen Ländern mündete 
der markante Äbschwung im Frühjahr 
in eine Stagnat ion. So verharr te in 
Westdeutsch land das BIP sa i son -
und kalenderberein igt von Apr i l b i s 
Juni a u f d e m : Niveau des 1 Quarta ls. 
Der EG-Früh ind ika tonhat s ich im Juni 
neuerl ich abgeschwächt . 

Inf Ialionsi a te 

Nach dem Beschluß v o m : 2 . A u g u s t 
1993, die Schwankungsbre i ten im 
EWS von 2 / 4 % auf 15% zu erweitern 
(mit Ausnahme des Wechse lkurses 
des Hol ländischen Gulden zur DM) , 
gaben die „ schwächeren" Währungen 
nur ger ingfüg ig nach. Mit Ausnahme 
der Dänischen Krone f ielen sie kaum 
unter d a s Niveau der f rüheren engen 
Bandbre i te (siehe Abbi ldung) ; Der 

•größere Z inssenkungssp ie l raum der 
Partner länder Deutschlands wu rde 
von den Notenbanken bisher n u r in 
ger ingem Maß genützt. Der nominel l -
effektive Wechse lkurs des Schi l l ings, 
der in den letzten Mona ten nachgege
ben: hat te; s t ieg im Augus t schwach . 

- I n d u s t r i e p r o d u k t i o n n e u e r l i c h 
r ü c k l ä u f i g 

Nach dem empf ind l ichen E inbruch im 
Spätherbst hatte die Indust r ieproduk
t ion seit Jahresanfang 1993 wieder 
Tri t t gefaßt ; w e n n auch auf.:niedrigem 
Niveau: Laut den -jüngsten ;ßa len ist 
sie. wieder^ au f einen Abwär ts t rend 
e ingeschwenkt . Das, Monafsergebn is 
für Mai wurde nach un ten korr ig ier t — 

Entwick lung der E W S - W ä h r u n g e n 

Devisenmittelkurse gegenüber dem Schilling 
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K Ii N N Z A II I, E N Z U R W I R T S C H A F T S L A G E 

I n d u s t r i e 

1990 1991 1992 1992 1993 1993 
IV Qu I Qu II Qu Apri l Mai Juni Juli 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Vor le is tungen + 6 5 + 0 5 — 0 1 — 3 1 — 4 5 - 6,5 - 5 2 — 6 5 — 7 8 
Für die Nahrungs - und Genußmit te lbranchen + 125 + 5 8 + 0 7 - 2 2 — 0 7 - 2 7 - 3 1 - 3 7 — 1 3 
Für die Text i l - und Lederb ranchen + 7,8 - 5 1 + 0,4 — 1 1 — 7 1 - 1 2 , 5 — 103 — 1 5 6 — 11 3 
Für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 5 6 + 3 1 + 2 8 - 0 8 - 4 5 - 2 2 - 1 8 — 1 5 — 3 2 
Für die Chemie - 2 1 + 0 9 + 0.0 + 0 2 - 3 4 — 8 6 — 8 0 — 1 0 2 — 7 5 
Für die S le in - und G laswarenproduk t ion + 5 0 - 1 2 7 - 7 3 — 1 6 7 - 1 9 1 - 1 7 3 —24 1 - 1 9 3 — 7 2 
Für die Grundmeta l l verarbe i tung - 6 8 - 4 1 - 7 3 — 12 7 — 4 6 — 137 - 8 9 — 145 — 1 6 9 
Für die Techn ische Verarbe i tung + 1 0 6 - 1 9 - 0 6 - 3 9 - 6 6 — 9 1 - 6 2 - 9 4 — 1 1 6 
Für die Sauwi r tschaf t . + 3 5 + 0 4 + 1 1 + 0 0 - 5 5 — 1 9 - 2 0 + 0 6 — 4 2 
Für sons t ige Wir tschaf tsbere iche + 116 + 9 3 + 1 9 - 2 6 + 1 9 - 2 4 - 2 6 - 0 1 — 4 4 

Ausrüs tungs inves t i t i onen + 133 + 5 3 — 2 6 — 7 4 — 9 7 - 9 9 + 0 5 - 9 0 — 19,8 
Fahrzeuge . . + 24 9 + 145 - 1 3 0 - 9 5 - 2 7 8 - 3 7 6 - 3 1 1 - 3 5 4 — 4 5 6 
Masch inen und Elekt rogeräte + 15 1 + 2 1 - 3 8 — 9 0 — 7 3 - 8 5 + 5 1 - 7,5 — 2 0 5 
Sonst ige + 2 8 + 117 + 6 1 - 2 0 - 8 1 - 1 1 + 2 6 - 0 9 — 4 8 

Konsumgü te r + 6 8 + 2 2 — 2 1 — 1 9 - 0 7 - 1 3 — 1 4 + 1 2 — 3 6 
Verb rauchsgü te r + 6 8 + 5 4 + 0 4 + 0 2 + 1 1 + 0 7 + 1 4 + 2 7 — 2 0 
Kurzlebige Gebrauchsgü te r + 2 2 — 1,6 — 5 5 — 10.3 — 1 3 0 - 1 3 1 - 1 5 3 — 11 6 — 12 5 
Langlebige Gebrauchsgü te r + 1 3 9 + 0 4 — 2 8 + 4 1 + 1 1 4 + 9 4 + 103 + 1 3 6 + 4 5 

Industr ie i nsgesamt {ohne Energ ieversorgung) + 7.8 + 1,8 - 1 1 - 3 8 - 4 6 - 6 3 - 3 4 — 5 2 - 1 0 0 
Nicht arbe i ts täg ig bereinigt . . . + 7 7 + 2 2 - 0 7 — 3 6 - 5 9 - 4 6 - 3 3 — 5 4 — 5 2 
Tei lweise arbei ts täg ig berein igt ( 7 : 3} + 7 7 + 1 9 - 1 0 - 3 7 - 5 0 - 5 8 - 3 4 - 5 3 — 8 5 

Produkt iv i tät pro K o p f . + 6 1 + 2 9 + 2 5 + 0 5 + 0 8 + 2 9 + 1 2 
Produkt iv i tät pro Stunde . . + 6.6 + 5 1 + 4 2 + 2 3 + 3 5 + 5 9 + 3 4 
Au f t ragse ingänge (ohne Masch inen indust r ie ) + 3 1 + 1 6 + 1 1 - 5 1 - 7 2 - 6 5 - 4 2 - 5 8 — 9 5 
Au f t ragsbes tände (ohne Masch inen indus t r ie i + 7 3 — 1 8 — 1,3 - 2 5 — 4 0 - 4 9 - 4 5 — 2,8 — 7 4 

Bauwi r t s cha f t 

1990 1991 1992 1992 1993 1993 
IV Qu I Qu II Qu Apri l Mai Juni Juli 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Produktionswert (nominell) + 9 9 + 1 2 2 + 7 7 + 1 6 - 1 2 6 —1 1 + 1 5 
Hochbau + 9 5 + 1 6 9 + 1 0 4 + 1 6 - 8 9 + 1 8 + 0 7 
T iefbau + 8 2 + 9 2 + 0 0 — 4 5 - 2 1 2 - 4 4 + 3 8 

Beschäftigte + 4 3 + 0 8 + 4,8 + 2 7 - 3 9 + 1 4 + 2,3 
Hochbau + 2 2 + 4 4 + 4 8 + 0 8 — 6 4 + 1 9 - 0 1 
T iefbau + 4 3 — 2 4 — 0 6 — 1 0 + 0 3 + 2 6 + 9 7 

Au f t r agsbes tände . + 7 9 + 16,5 + 3.4 + 4 0 + 1 2 7 
Innerhalb von 12 Monaten aufzuarbei ten + 8 6 + 120 + 7 1 + 1 0 6 + 1 0 5 

Preisindex Hochbau + 4,3 + 6.1 + 3 7 + 4 1 + 4 1 + 3 2 
Wohn bau . . + 4 1 + 5 9 + 4 5 + 4 1 + 4 0 + 2 3 

Preisindex T iefbau + 3 0 + 3 8 + 1 7 + 0 9 + 1 7 + 2 6 
Straßenbau + 3 2 + 3 6 + 1 6 + 0 9 + 0 9 + 2 8 

Energ iewi r t scha f t 

1990 1991 1992 1992 1993 1993 
IV Qu I Qu II Qu Apri l Mai Juni Juli 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Förderung - 5 1 + 1 4 + 4 2 + 1 3 6 + 3 5 - 6,3 
Kohle + 1 6 4 - 1 5 0 - 1 4 9 — 6 2 — 1 3 2 - 1 8 0 — 7.8 
Erdöl - 0,8 + 1 0 7 - 7 2 — 7 6 — 6 1 + 0 6 
Erdgas - 2 7 + 3 2 + 8 1 + 7 6 + 8 5 + 1 2 
S t romerzeugung + 0 5 + 2 1 — 0 8 + 2 5 + 3,0 - 7 1 — 1.8 — 1 0 2 — 8 6 

Wasserkra f t - 1 0 1 + 0 7 + 10 0 + 29 6 + 7 9 - 1 1 8 — 9 1 — 13 1 — 12 8 
Wärmekraf t + 27 8 + 4 6 — 1 9 6 —25 5 - 3 2 + 25 8 + 3 0 1 + 1 5 7 + 29 2 

Verbrauch + 4 9 + 6 0 - 3 4 - 5 8 + 3 0 
Kohle + 1 1 4 + 3 1 —22 3 —26 8 - 1 5 2 
Erdöl Minera lö lp roduk te + 4 3 + 7 8 — 1 2 - 6 8 + 4 8 

Tre ibstof fe + 2 5 + 102 + 0 2 - 3 9 - 3 8 
Normalbenz in + 4 8 + 13.9 — 2 2 — 9,0 - 5 2 
Superbenz in - 4 3 + 7 5 - 5 3 — 1 0 2 — 1 0 
Dieselkraf tstof f + 7 8 + 111 + 5 4 + 2 6 - 5 3 

H e i z ö l e . . . . + 1 1 + 102 — 11 2 — 19.5 + 22 7 
Gasöl f ü r Heizzwecke + 1 8 + 23 6 - 7 3 - 2 2 9 + 32 4 
Sonst ige Heizöle + 0 7 + 2 6 - 1 3 8 - 1 7 4 + 1 7 9 

Erdgas + 1 0 1 + 5 8 - 1 9 - 1 7 + 10 1 
Elektr ischer S t rom + 4 2 + 4 4 - 1 2 - 2 1 + 0 2 - 0 8 - 1 3 - 0 8 — 0 2 
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A R B E I T S V E R M I T T L U N G 

1981/82. Im anschl ießenden Konjunkturaufschwung verr in
gerte s ich der Zust rom von Arbei ts losen zum Arbe i tsamt 
nur schwach auf etwa 500 000 im Jahr 1989 Seither steigt 
der Zugang zur Arbei ts los igkei t wieder und hat mit 592 000 
im Jahr 1992 angesichts des anhaltenden Konjunkturab-
schwungs noch nicht den Höchstwert erreicht 

Im wesent l ichen sind vier Phänomene zu identi f izieren, die 
gleichzeit ig w i rksam wurden und einen massiven Struktur
wandel auf den Arbe i tsmärkten im In- und Aus land bewirk
t en : 

I n t e l n a t i o n a l i s i e r u n g der P r o d u k t i o n 

Die zunehmende Liberal is ierung der Güter- und Kapital
märkte hat zusammen mit dem Ausbau der Verkehrswege 
und der Verr ingerung der Frachtkosten den Prozeß der in
ternat ionalen Arbei tste i lung beschleunigt. Große Unter
sch iede zwischen den Faktorkosten in den Industr ie län
dern und der Dritten Welt lösten massive Produkt ionsver
lagerungen aus Einige bisher weniger industr ial is ierte 
Länder waren in ihrem Industr ia l is ierungsprozeß er fo lg
reich und traten mit einzelnen Produktgruppen in direkte 
Konkurrenz zu den Industr ie ländern. Dies gilt vor allem für 
die Text i l - , Leder-, Eisen-, Stah l - und Elektronik industr ie 
sowie für Werften. Die Industr iestaaten antworteten auf die 
verschärf te Konkurrenz zum Teil mit Schutzzöl len (z B. 
Austra l ien) , andere zogen sich aus diesen Märkten zurück 
(z. B. Schweden — Standing, 1988 — und Japan), wieder 
andere ließen angesichts der zunehmenden Konkurrenz 
ein Abs inken der Löhne und eine Verschlechterung der 
Arbe i tsbed ingungen zu und damit eine Auswei tung der 
Eänkommensunterschäede der Erwerbsbevölkerung (z B. 
USA; Tilly — Bluestone — Harrison, 1986) 

Gel ingt es den alten Industr ie ländern nicht, mit neuen Pro
dukten höhere Preise zu erzielen oder über verbesserte 
Produkt ionsmethoden die Produktivität der Arbei t zu stei
gern (wie es in Österre ich übl ich war, bevor die Ostöff
nung eine abrupte Änderung der Wettbewerbsfähigkei t 
auslöste) , kann der Faktor Arbei t infolge des Bestehens 
globaler Märkte nur zu ähnl ichen Bedingungen ent lohnt 
werden wie in den jungen Industr ieländern. Welche Strate
gie auch immer ergr i f fen w i rd , die kurz- oder langfr ist ig 
notwendige S t ruk tu ranpassung der Industr ieländer an die 
geänder ten Konkurrenzverhäl tn isse ist mit einem vorüber
gehenden Anst ieg der Arbei ts losigkei t oder E inkommens-
ver iusten eines Teils der Erwerbsbevölkerung verbunden 

T e c h n i s c h e r F o r t s c h r i t t 

Die gegenwärt ige Welle des Technologiewandels zeigt 
Merkmale einer techno log ischen Revolution. Der Einsatz 
von Mik roprozessoren kann Arbe i tsprozesse in allen Be
rufen und Wir tschaf tszweigen verändern (Werneke, 1985, 
Blumberger et al, 1990) und sogar die führende Rolle von 
Großbetr ieben in Frage stellen Neue Technologien er lau
ben einen wir tschaf t l icheren Einsatz einer Vielzahl von 
Produkt ionsfaktoren (Kapital , Arbei t , Rohstof fe, Energie) 
bei konstantem Output Der technolog ische Wandel ist mit 

einer zunehmenden Ver lagerung der Beschäf t igung von 
der Sachgüterprodukt ion zu den Dienst leistungen verbun
den. Der Dienst le is tungssektor durchläuf t eine Transfor
mation der Arbe i tsprozesse, die in ihrer Dimension mi t der 
Industr ia l is ierung der Güterprodukt ion sei t Beginn dieses 
Jahrhunder ts (Fordismus) vergleichbar ist, und zwar Uber 
Datenverarbei tung, BUroautomat is ierung, rationale bran
chenspezi f ische Managementmethoden u. ä 

S t e i g e n d e s Ar b e i l s k r ä f tean gebo t 

Das Arbei tskräf teangebot steigt einerseits infolge einer 
zunehmenden Erwerbsbetei l igung der Frauen, anderer
seits über eine verstärkte Einwanderung von Aus ländern 
(die veränderte weltpol i t ische Situation löst massive Wan
derungsbewegungen — auch in die Länder der Ersten 
Welt — aus) Beide Faktoren tragen zur gegenwärt igen 
Umstruktur ierung der Arbei tsprozesse in den Industr ielän
dern bei 

Die Expansion der Frauenbeschäf t igung erfolgte vor allem 
in Bereichen mit ger ingem gewerkschaf t l ichem Organisa
t ionsgrad und niedr igem Lohnniveau (Tour ismus, Handel, 
persönl iche Dienste) sowie im Tei izei tsegment Typische 
Frauenarbei tsplätze ents tanden, die sich am Erwerbspha
senzyklus der Frauen or ient ieren. Der Erwerbsphasenzy
klus der Männer entspr icht einer lebenslangen ununter
brochenen Erwerbskarr iere Frauen ver lassen h ingegen in 
der Phase der Kindererz iehung entweder kurzfr ist ig den 
Arbei tsmarkt , oder s ie t rachten die Arbei tszei t zu reduzie
ren. Frauen stehen daher häuf ig außerhalb betr iebsinter
ner Arbei tsmärkte (Arbei tsplatz- und Lohnhierarchäe) mit 
ger ingen Wei terb i ldungs- und Karr ierechancen') Sie blei
ben daher nahe dem externen Arbe i tsmark t mit der Folge 
ger inger Beschäf t igungsstabi l i tä t und E inkommenss icher 
heit (Daw'es — Rosser, 1986). Weil neue Arbe i tsorganisa
t ions formen leichter gegenüber Neueintretenden a ls ge
genüber auf dem Arbe i tsmark t Etablierten durchgesetzt 
werden können, s ind Frauen eine „Zie lgruppe" grundle
gender Veränderungen der Organisat ion von Arbe i tspro
zessen 

M i k r o ö k o n o m i s c h e R e l o r m e n 

Im Laufe der achtziger Jahre verschärf te sich der interna
t ionale Wet tbewerb und löste betr iebl iche Rational isie
rungsmaßnahmen aus In Europa waren die verstärkte 
europä ische Integration (Binnenmarkt) und die Ostöff
nung wesent l iche Motive, auch in Übersee wird d ie inter
nat ionale Arbei tste i lung forc ier t (NAFTA, Pazif ischer 
Raum) Innerbetr iebl iche Reformen werden vermehr t vor
genommen , um die Effizienz und Produktivität zu verbes
sern Eine Steigerung der Produktivi tät der Unternehmen 
bedeutet, daß bei g le ichble ibender Produkt ion wen iger Ar
bei tskräf te beschäf t igt werden 

Die verstärkte innerbetr iebl iche Umstruktur ierung infoige 
einer veränderten Managementausr ich tung 2 ) und techno
logischer Neuor ient ierung bedeutet, daß alle Arbe i tspro
zesse nach Mögl ichkei ten zur Eff izienzsteigerung unter-

') Zur Unterscheidung zwischen internen und externen Arbei tsmärkten siehe Biffl (1991) 
2) Das Management wendet s ich von nach innen gerichteten von Produkt ionsabläufen diktierten Strategien ab und orientiert s ich am Markt Verantwortung für den 
Erfolg des Produktes und die kosteneff iziente Organisat ion von der Produkt ion Uber die Logistik bis zum Verkauf durchdr ingt alle Hierarchien — Dezentralisierung 
und Reduzierung der Hierarchien sind die Folge (siehe dazu Biffl 1993) 
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H O L Z - P A P I E R - C L U S T E R 

Das F o r s c h u n g s p r o g r a m m t ip 

Im Rahmen d e s auf drei Jahre angelegten Forschungspro
gramms „Technologie: Information, Politikberatung" (tip), 
welches das WIFO als Projektführer in Zusammenarbeit mit 
dem Forschungszentrum Seibersdorf (FZS) im Auftrag der 
Bundesministerien für Wissenschaft und Forschung sowie 
für öffentliche Wirtschaft und Verkehr ersteilt, werden den 
Ministerien auf wissenschaftl icher Basis erarbeitete konsi
stente Grundlagen für die österreichische Technologiepoli
tik zur Verfügung gestel l t 

Ziel de r österreichischen Technologiepolitik sind laut Tech
nologiekonzept der Bundesregierung die Verbesserung der 
Lebensbedingungen der österreichischen Bevölkerung und 
die Erhöhung- der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. 
Zur Erreichung dieser Ziele ist strategische Planung auf al
len Ebenen.nötig. Diesem Konzept folgend gliedert tip seine 
Untersuchungen in drei Hauptbereiche: Auf der Makroebe
ne wi rd das österreichische nationale innovat ionsSystem 
untersucht: vor allem die Interaktionen zwischen den Akteu
ren der Technologiepolit ik, also den Forschungsinstitutio
nen, den Regulierungsbehörden, den Förderungsinstitutio
nen und den Unternehmen im In- und Ausland. Auf der Me-
soebene werden Industrie-Cluster und Technologiefelder 
analysiert, mit dem Ziel,;die technologische-Wettbewerbsfä
higkeit der österreichischen. Wirtschaft, zu erhöhen und in 
vielversprechenden Bereichen, in denen es in-Österreich 
bereits 1 Ansatzpunkte gibt, Technologieentwicklungen, vor
anzutreiben. Auf der Mikroebene w i rd untersucht, welche-
Bedingungen den -Transfer; von technischem Forschung-
und Entwicklungs-Know-how in die Unternehmen verbes
sern können.. 

Als erster Anwendungsbereich der Mesoebene wurde der 
Industrie-Cluster Holz—Papier auf seine wirtschaftliche und 
technologische Wettbewerbsfähigkeit untersucht.und dar
aus w i r t s c b a f t s K . u n d speziell technologiepolit ische Vor
schläge erarbeitet 1).; Mit Hilfe der Analyse eines gesamten 
Clusters (Porter?.. 1990). können Schwach stellen und blok-
kierte.lnformationsflüsse zwischen den-Einzelsektoren.auf
gespürt werden: Durch diese gesamtheit l iche;Sichtweise 
sollen politische Entscheidungen ermöglicht -werden, d i e 
sektorübergreifende, integrale Lösungen bieten. 

') Der vor l iegende Bericht ist eine Kurzfassung der t ip-Studie Kurt Bayer, M i 
chael Peneder (WIFO), Franz Ohler, Wol fgang Polt (FZS), zwischen Rohstoff 
und Finalprodukt. Die wirtschaft l iche und technische Wettbewerbsfähigkei t 
des Wir tschaftsbereiches Holz—Papier, Wien, 1993 {133 Seiten, S 600, -^ ; Be
stel lungen b i t te .an das WIFO, Frau Holzer, A-1130Wien; Postfach 9 1 , Tel. 
78 26 01/282, Fax 789386): 

G ü t e r s t r ö m e des I n t e r m e d i ä r v e r b r a ü c h s Abbildung 1 

Mill. S 

ter ia ls t romanalysen dargestel l t werden Leider s tammt die 
letzte für Österre ich publ izierte Input-Output-Tabel le aus 
dem Jahre 1976 Die ausgewiesenen Ver f lechtungsst röme 
entsprechen daher nicht mehr dem aktuellen Stand, den
noch zeigt diese Tabelle die grundsätz l iche Ver f lechtungs
intensität innerhalb der Tei lbereiche (Abbi ldung 1)") Da
nach gehen die heimischen Hauptst röme von der Forst
wi r tschaf t zur Sägeindustr ie und zur Papier industr ie 
Hauptabnehmer der Produkte der Sägeindustr ie s ind die 
Holzwarenerzeugung, das Bauwesen und die Papier indu-

Q: Input-Output-Tabelle 1976, ÖSTAT, 1986. .1;. 

Zahlen im Rahmen . . . Wertschöpfung (in Klammern: Export), Zahlen 
bei den Pfeilen? fett.;, heimische Ströme, kursiv . . . fmportströme., 

str ie Die Hauptabnehmer der Papier industr ie sind Druk-
kereien, Papierwarenerzeugung und Kunststof ferzeu-
gung 5 ) 

Ein aktuel leres Bild liefert eine Mater ia ls t romanalyse, die 
die Kette der durch den gemeinsamen Material faktor 
„Holz" verbundenen Wir tschaftszweige darstellt Eine 
Holzbi lanz des Österre ich ischen Stat ist ischen Zent ra lam
tes {ÖSTAT, 1992) g ibt den Stof fs t rom für Holz wieder 
Das gesamte Au fkommen an Holz (aus Österreichischer 
Ernte und Import) betrug 1989 25,8 Mill. fm 4,3 Mil l fm 
(17%) davon wurden import iert und 1 Mill fm (4%) expor
t iert (Abbi ldung 2) Mit einem Antei l von 66% spielt Nutz
holz die bei weitem wicht igste Rolle Der Großteil davon 
( rund zwei Drittel) geht in der ersten Bearbe i tungsstu fe an 
die Sägewerke. Daneben haben Papier industr ie (23%) und 
holzverarbei tende Industr ie (7%, darunter Piattenindustr ie 
3%), ais Abnehmer von Nutzholz eine gewisse Bedeutung 

Der Nutzholzbedarf der Sägeindustr ie ist von 1970 bis 
1991 um rund 42% auf 11,2 Mill fm gest iegen Nur etwa 
zwei Drittel dieses Holzes werden zu Schnit tholz ausge
fo rmt , 37% werden als Rohstof f in der Zel lstoff- und Plat
tenindustr ie verarbeitet Wicht ige Weiterverarbei tungs
schr i t te s ind das Trocknen und Verleimen des Holzes für 
Holzkonstrukt ionen und das Hobeln der Bretter für d e n In
nenausbau (Holzböden, Treppen, Decken) Relativ wenig 
Vol lholz benöt igt der Möbe lbau, er setzt hauptsäch l i ch die 
aus Sägerestholz (zwischen 65% und 75%) erzeugten 
S p a n - und Faserplatten ein 

Die Zel lstof f industr ie verarbeitet seit An fang der siebziger 
Jahre zunehmend Sägerestholz Dessen Anteil wa r vor 
1970 bei etwa 25% der gesamten von der Zel lstof f industr ie 
verbrauchten Holzmenge gelegen und ist seither auf mehr 
als 40% gewachsen Dazu werden vermehr t Durchfor-
s tungsholz und Holzabfäl le zur Fasererzeugung e inge
setzt 

4) Die Hauptbeziehungen zwischen den Tei lsektoren sind auch heute noch ähnlich intensiv wie 1976 wenn sich auch die absoluten Stromgrößen und ihre Relation 
zueinander geändert haben 
5 | in den mehr als 15 Jahren seit Erstellung der Input-Output-Tabelle haben sich in der Beziehung dieser Sektoren zueinander Veränderungen ergeben, die in einer 
neuberechneten Input-Output-Rechnung aufscheinen werden Darauf weisen die unterschiedl ichen Zuwachsraten der Produkt ion der einzelnen Tei lbranchen hin: 
So nahm zwischen 1976 und 1992 der Produkt ionswert der Sägeindustr ie mit + 4 3 % und der papiererzeugenden Industrie mit + 109% deutl ich weniger rasch zu als 
jener von Papierverarbeitung (+147%) und Holzverarbeitung ( + 156%) 
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K H N N Z A H i, \l N Z U R W I R I S C H A F T S L A G -B 

I n d u s t r i e 

1990 1991 1992 1992 1993 1993 

IV Qu I Q u II Qu Mai Juni Juli A u g u s t 
Veränderung gegen das Vor jahr in 

Vor le is tungen + 6.5 + 0,5 - 0 1 - 3 1 — 4 5 - 6 0 - 6 5 — 6,3 — 0 9 
Für die Nah rungs - und Genußmi t te lbranchen + 1 2 5 + 5 8 + 0 7 - 2 2 — 0 7 — 2 8 - 3 7 - 1 6 — 3 3 
Für die Text i l - und Lederb ranchen + 7 6 - 5 1 + 0 4 — 1 1 — 7 1 - 1 2 6 - 1 5 6 — 11,6 + 3 3 
Für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 5 6 + 3 1 + 2 B - 0 8 — 4 1 - 2 3 - 1 5 - 3 6 + 6 1 
Für die Chemie — 2 1 + 0 9 + 0 0 + 0 2 — 3 4 - 9 4 - 1 0 2 — 9 9 - 6 9 
Für die Ste in- und Glaswaren Produkt ion + 5 0 — 12 7 — 7 3 - 1 6 7 - 1 9 1 - 1 5 , 0 - 1 9 3 + 0 7 — 8 9 
Für die Grundmeta l iverarbe i tung — 6 3 — 4 1 — 7 3 - 1 2 7 — 4 6 - 1 3 . 6 - 1 4 5 - 1 6 7 — 7 0 
Für die Techn ische Verarbe i tung + 106 — 1 9 — 0 6 - 3 9 - 6 6 - 8 2 - 9 4 - 9 0 — 5 1 
Für die Bauwi r tschaf t . + 3 5 + 0 4 + 1 1 + 0 0 - 5 5 - 1 1 + 0,6 - 2 1 + 3 1 
Für sonst ige Wi r tschaf tsbere iche + 11,6 + 9 3 + 1 9 - 2 6 + 1 9 - 0 6 - 0 1 + 0 9 + 7 9 

Ausrüs tungs inves t i t ionen + 1 3 3 + 5,3 - - 2 6 — 7 4 — 9 7 — 7 8 - 9 0 - 1 3 . 9 — 6.0 
Fahrzeuge . . . + 24 9 + 145 - 1 3 0 - 9 5 —27 8 - 3 6 3 - 3 5 4 - 4 2 0 — 3 0 
Masch inen u n d Elektrogeräte + 15 1 + 2 1 - 3 8 - 9 0 - 7 3 - 5 6 - 7 5 - 1 2 8 — 8 9 
Sonst ige + 2 6 + 1 1 7 + 6 1 - 2 0 - 8 1 - 07 - 0 9 - 3 7 — 1 3 

Konsumgü te r + 6 6 + 2 2 — 2 1 - 1 9 — 0 7 - 0 0 + 1 2 + 0 1 - 0 5 
Verb rauchsgü te r + 6 8 + 5 4 + 0 4 + 0 2 + 1 1 + 1 6 + 2 7 + 0 8 — 5 4 
Kurz lebige Gebrauchsgü te r + 2 2 — 1 6 - 5 5 - 1 0 , 3 - 1 3 0 —12 2 - 1 1 6 - 9,8 — 4 1 
Langleb ige Gebrauchsgü te r + 139 + 0 4 - 2 8 + 4 1 + 1 1 4 + 116 + 136 + 10,8 + 1 9 1 

Industr ie i nsgesamt (ohne Energ ieversorgung! + 7 8 + 1 8 — 1 1 — 3 8 - 4 6 - 5 0 - 5 2 - 6 5 — 1 4 
Nicht arbe i ts täg ig berein igt . . . . + 7 7 + 2 2 - 0 7 — 3 6 - 5 9 - 3,5 - 5 4 - 1 9 — 5.4 
Teilweise arbe i ts täg ig berein igt (7 : 3! + 7 7 + 1 9 - 1 0 — 3 7 — 5 0 - 4 6 - 5.3 - 5 1 — 2 6 

Produkt iv i tät pro K o p f . + 6 1 + 2 9 + 2 5 + 0 5 + 0 8 + 1 4 + 1 2 + 0 2 
Produkt iv i tät p ro Stunde . . . + 6 6 + 5 1 + 4 2 + 2,3 + 3 5 + 4 2 + 3 4 + 3 1 
Au f t ragse ingänge (ohne Masch inen indust r ie ) + 3 1 + 1 6 + 0 3 - 5 1 - 7 0 - 4 7 - 4 3 — 6 7 — 2 4 
Auf t ragsbes tände (ohne Masch inen indust r ie } + 7 3 - 1 8 - 1 3 - 2,5 - 4 0 - 5 0 - 2 8 - 7 6 - 5 8 

Bauwi r t s cha f t 

1990 1991 1992 1992 1993 1993 

IV Qu l Q u II Qu Mai Juni lu l i A u g u s t 
Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Produktionswert (nominell) + 9 9 + 1 2 2 + 7 7 + 1 6 - 1 2 6 + 2 1 + 1 5 + 5 4 
Hochbau + 9 5 + 169 + 1 0 4 + 1 6 - 8 9 + 2 4 + 0 7 + 4 6 
T ie fbau + 8 2 + 9 2 + 0 0 - 4 5 —21 2 + 2 9 + 3 8 + 7 9 

Beschäftigte + 4 3 + 0 8 + 4 8 + 2 7 — 3 9 + 1 8 + 2 3 + 1 8 
Hochbau + 2 2 + 4 4 + 4 8 + 0 3 — 6 4 + 0 5 - 0 1 - 0 3 
Tiefbau + 4 3 — 2 4 - 0 6 - 1 0 + 0,3 + 7 7 + 9 7 + 10 5 

Au f t r agsbes tände . + 7 9 + 16,5 + 3 4 + 4 0 + 1 2 7 + 1 6 1 
Innerhalb von 12 Monaten abzua rbe i t en + 8.6 + 120 + 7 1 + 1 0 6 + 1 0 5 + 13 2 

Preis index HoGhbau + 4,3 + 6 1 + 3 7 + 4 1 + 4 1 + 3 2 
W o h n b a u . . + 4 1 + 5 9 + 4 5 + 4 1 + 4 0 + 2 3 

Pre is index T iefbau + 3.0 + 3,8 + 1 7 + 0 9 + 1 7 + 2.6 
Straßenbau + 3 2 + 3 6 + 1 6 + 0 9 + 0 9 + 2 8 

Energ iewi r t scha f t 

1990 1991 1992 1992 1993 1993 

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

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Forderung - 5 1 + 1 4 + 4 2 + 1 3 6 + 3 5 - 8 9 - 9 2 - 1 0 9 
Kohle + 164 - 1 5 0 — 149 - 6 2 - 1 3 2 - 1 5 0 - 7.8 - 1 8 , 7 
Erdöl - 0,8 + 1 0 7 — 7 2 - 7 6 — 6.1 + 0 0 - 1.8 + 1 4 
Erdgas - 2 7 + 3 2 + B1 + 7 6 + 8 5 - 3 1 + 1 2 - 1 1 5 
S t romerzeugung + 0 5 + 2 1 - 0 6 + 2 5 + 3 0 - 7 1 - 1 0 2 — 8 6 + 9 4 

Wasserk ra f t - 1 0 1 + 0 7 + 10 0 + 29 6 + 7 9 - 1 1 8 - 1 3 1 — 12 8 + 1 3 7 
Wärmekra f t + 2 7 8 + 4 6 — 1 9 6 — 2 5 5 — 3 2 + 2 5 8 + 1 5 7 + 2 9 2 — 1 2 8 

Verbrauch + 4 9 + 6 0 - 3 4 — 5,8 + 3 0 
Kohle + 1 1 4 + 3 1 —22,3 - 2 6 8 — 1 5 2 
Erdöl M inera lö lp roduk te + 4,3 + 7,8 — 1.2 - 6 8 + 4.8 

Tre ibstof fe + 2 5 + 102 + 0 2 — 3 9 - 3 8 + 3 6 
Normaibenz in + 4,8 + 139 — 2 2 - 9 0 - 5 2 - 7 6 
Superbenz in — 4 3 + 7 5 — 5 3 - 1 0 2 - 1 0 + 4 5 
Dieselkraf tstof f + 7,8 + 11 1 + 5 4 + 2 6 - 5 3 + 7 0 

Heizöle . . . + 1 1 + 102 - 1 1 2 — 195 + 22 7 + 21 5 
Gasö l für Heizzwecke + 1.8 + 23.6 — 7 3 —22 9 + 32 4 + 25 0 
Sonst ige Heizöle + 0 7 + 2 6 - 1 3 8 — 1 7 4 + 1 7 9 + 17 1 

Erdgas + 1 0 1 + 5 8 - 1 9 — 1 7 + 10 1 
Elektr ischer S t rom + 4 2 + 4 4 — 1 2 - 2 1 + 0 2 - 0 9 - 0.8 - 0 2 — 0 5 
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A U S W I F O S T U D I E N 

rung der stat is t ischen und analyt i
schen Grundlagen. Er organis ier te die 
Arbe i tsgruppe für vorausschauende 
volkswir tschaf t l iche Gesamt rechnun
gen im WIFO; er setzte s ich dafür ein, 
daß im Stat ist ischen Zentra lamt ein 
mit theoret ischer und prakt ischer Sta
t ist ik vertrauter Fachmann Präsident 
wu rde ; und er berief wiederhol t Ar
be i tsgruppen ein, um Lücken in der 
Statist ik zu schl ießen 

Beiräte zur Beurtei lung der gesamt
wir tschaf t l ichen Entwicklung gab es 
damals schon in vielen Industr ie län
dern Der Deutsche Sachverständi 
genrat war im gleichen Jahr gegrün
det worden Die Beiräte und Ge
schäf ts führer der ersten Stunde sa
hen daher im Beirat für Wir tschaf ts
und Sozial f ragen einen Versuch, den 
Nachholbedar f Österre ichs an mo
dernen Methoden der wi r tschaf tspol i 
t ischen Entsche idungsf indung zu 
decken. 

In e inem Punkt w ich al lerdings der 
österre ich ische Beirat von aus ländi 
schen Vorb i ldern ab. Als Träger der 
„neuen" Wir tschaf tspol i t ik galt welt
weit der Staat Demgemäß entstanden 
wi r tschaf tspol i t ische Beratungsinst i 
tu t ionen anderswo als Ratgeber von 
Regierungen, Staatspräsidenten und 
Parlamenten Im Gegensatz hiezu ist 
der österre ichische Beirat ein Ge
schöpf der Sozialpartner Das hat ver
schiedene Gründe Damals verfügten 
nur die großen Verbände (nicht aber 
die staat l iche Verwaltung) über ge
schul te Ökonomen Die Spitzen der 
Sozialpartner sch ienen technokrat i 
schen Vorste l lungen gegenüber eher 
au fgesch lossen zu sein als die pol i t i 
schen Parteien Vor allem dominier ten 
die Verbände de facto die Wirt
schaftspol i t ik (damals ents tand der 
Begriff „Kammerstaat" ) 

Die Verbände begnügten sich frei l ich 
nicht mit der Patenschaft. Der Beirat 
unterl iegt als Sozia lpar tnergremium 
den Konvent ionen der Sozialpartner
schaft Seine Mitgl ieder und Ge
schäf ts führer s ind Experten der Inter
essenverbände und nicht etwa inter
essenungebundene Wissenschaf ter 
Das hat Vor- und Nachtei le Als w ich 
t igster Vortei l schien den Betei l igten, 
daß das, was sachl ich richtig ist, mit 
dem, was pol i t isch machbar ist, in 
einem Gremium abgeklär t werden 
konnte Wenn sich der Beirat auf eine 

best immte Empfehlung einigt und 
wenn diese Empfeh lung von den Prä
sidenten der großen Verbände getra
gen wi rd , dann hat sie mehr pol i t i 
sches Gewicht als wenn ungebun
dene Professoren wissenschaf t l ich 
begründbare Mögl ichkei ten der Politik 
aufzeigen. Dieser Vorzug muß frei l ich 
damit erkauft werden, daß die Beirats
arbeit pol i t ischen Schranken unter
liegt Die Themen der Beiratsarbei t 
und die fer t igen Beiratsstudien müs
sen von den Präsidenten genehmigt 
werden Interventionen im Entste
hungss tad ium einer Studie waren 
nicht selten Manche Studien wurden 
nicht oder nur mit Verspätung zur 
Veröf fent l ichung f re igeben 

Im Laufe der Bei ratsgeschichte wurde 
wiederhol t vorgesch lagen, verbands
unabhängige Experten als (s t immbe
rechtigte) Beiratsmitgl ieder aufzuneh
men. Diese Ideen wurden jedoch ver
wor fen, weil der sozia lpar tnerschaf t l i 
che Charakter des Beirats erhalten 
bleiben sollte. Der Beirat zieht jedoch 
eine Vielzahl von Experten aus den 
Minister ien, den Verbänden, der Wirt
schaft, den Universitäten und den 
Wir tschaf ts forschungs inst i tu ten zur 
Mitarbeit heran Ein Großteil der Ana
lysen und Gutachten entstand in Ar
be i tsgruppen mit einem Universitäts
pro fessor (oder in Ausnahmefä l len : 
einem renommier ten Spi tzenmanager 
aus der Wirtschaft) als Vors i tzendem 
Nur wenige der veröffent l ichten Gut
achten wurden im Beirat selbst oder 
in einer Arbe i tsgruppe mit e inem Bei
ratsgeschäf ts führer als Vors i tzendem 
erstellt. Außerdem wurden zu den 
Beiratss i tzungen selbst ständige ex
terne Experten eingeladen 

Seit seiner Gründung haben einige 
hundert externe Experten (ohne 
Mehr fachnennungen) im Beirat mi tge
arbeitet Unter ihnen befanden sich 
neben Persönl ichkei ten, die berei ts 
einen Namen hat ten, auch viele „Auf
steiger", die später hohe Ämter in 
Staat und Wir tschaf t bekleideten. Die 
Kontakte, die im Beirat geknüpf t , und 
die D iskuss ionen, die dort geführt 
wurden , t rugen zur Kohäsion der 
österre ich ischen Eliten bei 

S u c h e n a c h e i n e m 
B e i r a t s k o n z e p t 

Den Preisauftr ieb zu dämpfen und 
das Wir tschaf tswachstum zu st imul ie-

Iwiro'l 

ren : das waren die beiden Hauptauf
gaben, vor die s ich die Makrowir t 
schaf tspol itik der Gründerzei t gestel l t 
sah Dabei s tand die Ant i in f la t ionspo-
litik stel lvertretend für die umfassen
dere Aufgabe der Stabi l is ierungspol i 
t ik, denn von den Zielen der kurzfr is t i 
gen Wir tschaf tspol i t ik war das der 
Preisstabi l i tät am meisten verletzt 
Zah lungsb i lanzprob ieme entstanden 
erst in der zweiten Hälfte der s iebzi 
ger Jahre, und Vol lbeschäf t igung be
stand bis Anfang der achtziger Jahre 
Ver te i lungsprobleme wurden aus der 
Beiratsarbei t ausgeklammert , ob-
schon sie naturgemäß unterschwel l ig 
Gegenstand des Interessenaus
gleichs waren 

Der Beirat engagierte sich zunächs t 
mit großem Elan in der kurzfr ist igen 
Stabi l is ierungspol i t ik. Er begann mit 
einem Stab i l i s ie rungsprogramm, das 
den als übermäßig erachteten Preis
auftr ieb des Jahres 1964 dämpfen 
sol l te Als s ich die Bundesreg ierung 
Zeit ließ und damit in den Augen des 
Beirats säumig wurde , hakten die So
zialpartner nach. „Über Ersuchen der 
Bundesreg ierung" konkret is ier te der 
Beirat seine Vorsch läge im Herbst 

1964 in e inem zweiten Stabi l is ierungs
p rog ramm Es enthielt ein Maßnah
menpaket , das von der Einfuhrl iberal i 
s ierung bis zur aktivseit igen Kredi t 
kontrol le reichte Die Stabi l is ierungs
p rogramme waren die spekulärs ten, 
aber nicht die einzigen kon junk turpo
l i t ischen Akzente, die der Beirat in der 
Gründungsze i t setzte. Der Finanzmi
nister respekt ierte die kon junkturpo l i 
t ische Aufgabe des Beirats, i ndem er 
ihm den Entwurf des Bundesbudge ts 

1965 zur Ste l lungnahme übersandte 
Der Beirat begnügte s ich — u m ein 
weiteres Beispiel zu nennen — nicht 
damit, die Kon junk turprognose zu in
st i tut ional is ieren, sondern begann 
auch daraus wi r tschaf tspol i t ische 
Schlußfo lgerungen zu ziehen Er ver
öffent l ichte im September 1966 die 
kurzfr ist ige Wi r tschaf tsprognose mit 
einem wir tschaf tspol i t ischen K o m 
mentar ; der September-Termin wu rde 
deshalb gewählt , dami t die Be i ra ts
empfeh lungen anläßlich der im Herbst 
fäl l igen wi r tschaf tspol i t ischen Ent
sche idungen für das kommende Jahr 
berücks icht ig t werden können 

Der Anspruch des Beirats, Ratgeber 
und Mahner in der kurzfr ist igen S tab i 
l is ierungspol i t ik zu se in , überforderte 
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dem B innenmark tp rogramm der EG, die in vielen Berei
chen auf posit iven Integrat ionsmaßnahmen ( „gemeinsa
men Poli t iken") aufgebaut sind. Die „Europaver t räge" ent
halten al lerdings auch wicht ige Ansätze für eine wir t 
schaf tspol i t ische und pol i t ische Zusammenarbe i t der be
tei l igten Länder, die es in der NAFTA nicht gibt Die NAFTA 
betont h ingegen stärker als die Europaverträge Maßnah
men zur Verh inderung eines „unfa i ren" Wet tbewerbs Be
merkenswer t ähnl ich s ind in Westeuropa und Nordamer i 
ka die Unterschiede der Interessen und die Sorgen über 
die Auswi rkungen der er forder l ichen St ruk tu ranpassun
gen, insbesondere über den Verlust von Arbei tsplätzen. 

E i n i n t e r n a t i o n a l e r V e r g l e i c h der L o h n k o s t e n 

Die Wir tschaf t der USA steht derzeit großen Problemen 
gegenüber : hoher Arbei ts losigkei t , einer s te igenden Zahl 
von Tei lzei tbeschäft igten und vorübergehend Beschäf t ig
ten, einer s te igenden Zahl von Personen, deren E inkom
men unter die Armutsgrenze fällt, einem enormen Budget 
defizit und Handeisbi lanzdef iz i ten gegenüber vielen Län
dern Könnte eine Strategie der Lohnsenkung die Lage 
verbessern? Nach den Lohndaten des Bureau of Labor 
Stat ist ics weisen die wicht igsten Mitbewerber, nämlich die 
europä ischen Industr ieländer und Japan, höhere Arbe i ts 
kos ten auf als die USA Dennoch waren die Wir tschaf ts
prob leme dieser Länder nicht wesent l ich stärker ausge
prägt als jene der USA. Am oberen Ende der Arbe i tsko
stenhierarchie steht die Bundesrepubl ik Deutsch land: 
Während die Lohnkos ten in den USA im Jahr 1992 16,17 $ 
bet rugen, kosteten die deutschen Industr iearbeiter 25,94 $ 
pro Stunde, also 160%. In der EG betrug der Durchschni t t 
der Arbe i tskos ten 19,92$ je Stunde, 123% des Entgeltes 
in den USA Von den großen europäischen Ländern wies 
nur Großbr i tannien einen niedr igeren Satz auf: 14 ,69$ 
oder 9 1 % . In Japan kostete die Arbei tss tunde im Jahr 1992 
16,16 $, nahezu gleich viel wie in den USA 

Die Schwel lenländer in Asien und Lateinamerika bedeuten 
jedoch von der Lohnsei te her die größte Herausforderung 
für die industr ial is ierten Länder In Südkorea z. B. beträgt 
der Lohnsatz nur 4,93 $, in Hongkong liegt er mit 3,89 $ 
noch darunter Unter den angeführten Ländern (die wie er
wähnt keine Entwick lungsländer einschließen) weist je
doch Mexiko mit 2,35 $ pro Stunde die niedr igsten Lohn
kosten auf Damit erreichen sie nur 15% der Kosten im 
Nachbars taat USA In Kanada, dem anderen Nachbarstaat 
der USA, s ind dagegen die Lohnkosten etwas höher : Sie 
überschrei ten jene in den USA um 5% 

H ö h e de r L o h n k o s t e r i u n d E x p o r t e r f o l g e in d e n 
USA 

Wenn die Lohnkosten jene überragende Bedeutung für die 
Wet tbewerbsfähigkei t haben, wie es der Antei l der Lohn 
e inkommen an den Gesamtkosten sugger ieren würde , 
müßte Mexiko dank seines niedrigen Durchschni t ts lohnes 
einen hohen Antei l am Import in die USA, Kanada wegen 
der Lohnkostennachte i le einen ger ingen Antei l haben. Das 
Gegentei l tr i f f t jedoch zu : Der Import aus Mexiko macht 
t rotz des raschen Anst iegs in den vergangenen Jahren nur 

D e r Sys temwandel in Mexiko 
Trotz .erheblicher Unterschiede in den Startbedingungen so
wie auch in den Gesellschaftssystemen des kommunist i
schen Ostens und Mexikos sind ..einige Ähnlichkeiten der 
Entwicklung bemerkenswert: Mexiko erlebte in den sechzi
ger und siebziger Jahren eine rapide Industrialisierung, an 
welcher der öffentliche Sektor in hohem Maße direkt betei
ligt war. Mit massiven, protektionistischeh Maßnahmen wur
de eine Importsubstitution angestrebt. Ausländische Direkt
investitionen wurden stark eingeschränkt. Der Importschutz 
hatte wachsende.Ineffizienz und abnehmende internationale 
Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmenssektors zur Folge. 
Durch Einnahmen aus der Erdölförderung sowie mit Hilfe 
wachsender Auslandsverschuldung konnte der Wirtschafts
kreislauf finanziert werden. Der Erdölpreisverfall löste — 
ebenso wie in Osteuropa •— im Jahr 1982 eine tiefe Krise 
aus. 

Die nach 1982 eingeleiteten Reformen bedeuteten eine 
schrittweise Abkehr von den bisherigen Grundsätzen' der 
Wirtschaftspolitik. Die erste.Phase des Anpassungsprozes
ses in Mexiko :(.etwa bis 1989) könnte — in der Terminologie 
der Transformationsdiskussion. — a1s.„Gradualismus" be
zeichnet-werden. Die Reformmaßnahmen sahen.-Budgetkon-
solidierung,;:: Urnschuldung der- Auslandsverpfl ichtungen, 
wiederholte- -Wechselkursanpassungen,;massive. Senkung 
der Reallöhne (zwischen: 1982 und 1988 unvetwa 40%) und 
Strukturreformen von Sie wurden 1987 durch: einen Gesel l 
schaftsvertrag- (PACTO) ergänzt, den die OECD (1992, 
S. 60) ausdrücklich:-als* einen „Österreichischen Typ der 
Konsensbi ldung" bezeichnete. Dennoch '-(öden vielleicht 
deshalb) war die Anpassung nicht nur !ang,.:sondenv auch 
schmerzhaft. DieWirtschaftsleistung.erreichte erst Ende,der 
.achtziger: Jahre wieder das Niveau von 1981:,: d ie: Inflation, 
wurde erst nach acht -Jahren^auf das Niveauvor-der-Kr ise 
gedrückt . 

Seit 1989 verfolgt .Mexiko eine deutlich liberale Wir tschafts
politik, vor allem in der beschleunigten Privatisierung des öf
fentlichen Sektors sowie in einer weitgehenden: Liberalisie
rung des Außenhandels und der ausländischen Investitio
nen ihren Ausdruck: f indet Das GA7T-(1993) stellte. 1.n sei
nem Ber icht über Mexiko vor, kurzem fest, daß das Land 
heute zu den ^offensten Volkswirtschaften der. Welt"; zähle 
und-seine; internationale Wettbewerbsfähigkeit wieder erhal
ten habe. 

Die Privatisierung und-Liberal isierung kann?mit folgenden 
-Daten illustriert werden: .Die Z a h l d e r staatlichen Betriebe 
wurde von 1:155 Ende 1982 auf 233 im Mai 1992 reduziert; 
wobei zuletzt die großen. Einheiten privatisiert wurden. Die 
Privatisierungserlöse der Jahre 1989 bis 1991. betrugen 6,3% 
des jährlichen BIP (GATT, 1993, OECD, 1992). > v: 

Auch die Außenhandeisstruktur wurde grundlegend verän
dert:- Der Anteil von Erdöl-(fast.ausschließlich-vom-öffentl i
chen Sektor gefördert) an den Exporteinnahmen verringerte 
sich Von 64,1% 1980 auf 25,7% 1992;der Anteil der Nicht-
Erdölexporte des öffentlichen Sektors fiel von 7,4% auf 1,7%, 
jener des Privatsektors stieg von 23,7%-im Jahr 1980 auf 
57,7% 1992. Auch im Import wird der Rückzug des Staates 
deutl ich: Der Anteil des : öffentlichen Sektors am Gesamt
import verringerte sich von 36,7% im Jahr 1980 {davon Inve
stit ionsgüter 8%) auf nur 6,7% 1992 (Investitionsgüter 1,2%). 

Durch-diese Liberalisierung wurden erst,die Voraussetzun
gen , für den Abschluß eines Freihandelsvertrags mit den 
USA geschaffen, der — über einen Vorschlag von Kanada 
— 1991 Basis für Verhandlungen über die Schaffung einer 
nordamerikanischen Freihandelszone wurde. 
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I n d u s t i ie 

1990 1991 1992 1993 1993 

I Qu II Qu III Qu Juni Juli Augus t Sep tember 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Vor le is tungen + 6 5 + 0 5 - 0 1 - 6 0 - 6.3 - 0 4 — 1 1 
Für die Nah rungs - und Genußmi t le lb ranchen + 12 5 + 5 8 + 0 7 - 2 8 - 1 6 - 3 6 — 11 2 

Für die Text i l - und Lederb ranchen + 7 8 — 5 1 + 0 4 — 1 2 6 - 1 1 6 + 1 0 — 1 4 

Für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 5 6 + 3 1 + 2 8 — 2 3 - 3 6 + 4 1 + 0 2 

Für die Chemie - 2 1 + 0 9 + 0 0 — 9 4 - 9 9 — 4 1 - 1 6 
Für die Stein- und G laswarenproduk t ion + 5 0 - 1 2 7 — 7 3 - 1 5 0 + 0 7 - 7 9 — 7.8 

Für die Grundmeta l l verarbe i tung - 6 8 — 4 1 — 7.3 - 1 3 6 - 1 6 . 7 - 7.3 — 7 9 

Fui die Techn ische Verarbe i tung + 106 - 1 9 — 0 6 - 8 2 - 9 0 - 6 0 — 2 0 

Für die Bauwi r tschaf t . + 3,5 + 0 4 + 1 1 — 1 1 - 2 1 + 4 4 + 4 8 

Für sonst ige Wi r tschaf tsbere iche + 11.6 + 9.3 + 1 9 - 0 6 + 0 9 + 100 - 3 6 
Ausrus tungsmves t i t i onen + 133 + 5.3 — 2 6 - 7.8 — 139 - 8.5 — 1 7 

Fahrzeuge + 24 9 + 145 - 1 3 0 - 3 6 3 - 4 2 0 - 4 9 — 8 5 

Masch inen u n d Elektrogeräte + 15 1 + 2 1 — 3 8 — 5 6 — 126 - 9 7 + 1 7 
Sonst ige + 2 8 + 11 7 + 6 1 - 0 7 - 3 7 - 6 3 — 7 1 

Konsumgü te r . + 6.8 + 2 2 — 2 1 - 0 0 + 0 1 - 1 6 — 4 1 

Verb rauchsgu te r + 6 8 + 5 4 + 0.4 + 1 6 + 0 8 - 5 6 — 3 0 

Kurzlebige Gebrauchsgu te r + 2 2 - 1 6 — 5 5 - 1 2 2 - 9 8 — 8.8 — 7 6 

Langleb ige Gebrauchs guter + 13 9 + 0 4 - 2 B + 1 1 6 + 108 + 182 — 4 0 

Industr ie i nsgesamt (ohne Energ ieversorgung) + 7 8 + 1 8 — 1 1 — 5 0 — 6 5 - 2 3 - 2 0 
Nicht a rbe i ts täg ig berein igt . . + 7 7 + 2 2 — 0 7 - 3 5 - 1 9 - 6 4 + 2 2 

Tei lweise arbe i ts tag ig berein igt (7 • 3) + 7 7 + 1 9 — 1 0 - 4 6 - 5 1 — 3 5 — 0 7 

Produkt iv i tät p ro K o p f . + 6 1 + 2 9 + 2 5 + 1 4 + 0 2 + 5 5 
Produkt iv i tät pro Stunde . . + 6 6 + 5 1 + 4 2 + 4 2 + 3 1 + 3 4 
Auf t ragse ingange (ohne Maschinenindust r ie) + 3 1 + 1 6 + 0 3 — 7 0 — 4 7 - 6 7 - 5 6 + 8 4 

Au f t ragsbes tande (ohne Masch inen indust r ie ) + 7.3 - 1 8 — 1 3 — 4 0 - 5 0 - 7 6 - 6 4 — 5 3 

Bauwi i t s cha f t 

1990 1991 1992 1993 1993 

I Qu II Qu III Qu Juni Juli A u g u s t Sep tember 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Produktionswert (nominell) + 9 9 + 122 + 7 7 — 1 2 6 + 2 1 + 5.4 + 3 9 
Hochbau + 9 5 + 169 + 1 0 4 — 8 9 + 2 4 + 4 6 + 2 3 
T iefbau + 8 2 + 9 2 + 0 0 —21 2 + 2 9 + 7 9 + 7 1 

Bescha f f igte + 4.3 + 0 8 + 4.8 - 3 9 + 1 8 + 1 8 + 1 8 
Hochbau + 2 2 + 4 4 I 4 8 — 6 4 + 0 5 - 0 3 - 0 6 

T iefbau + 4,3 - 2 4 - 0.6 + 0 3 + 7 7 + 10 5 + 1 0 1 

Au f t r agsbes lande . + 7 9 + 16.5 + 3 4 + 1 2 7 + 1 6 1 
Innerhalb von 12 Monaten aufzuarbei ten + 8 6 + 1 2 0 + 7 1 + 1 0 5 + 1 3 2 

Preis index Hochbau + 4 3 + 6 1 + 3 7 + 4 1 + 3 2 

W o h n b a u . . + 4 1 + 5 9 I 4 5 + 4 0 + 2 3 
Preis index T ie fbau + 3.0 + 3 0 •I 1 7 + 1 7 + 2 6 

Straßenbau + 3 2 + 3 6 + 1 6 + 0 9 + 2 8 

E n e t giewir tschaft 

1990 1991 1992 1993 1993 

I Qu II Qu III Qu Juni Juli A u g u s t S e p i e m b e r 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Förderung - 5 1 + 1 4 + 4 2 + 3 5 - 8 9 - 1 0 9 
Kohle + 164 - 1 5 0 — 1 4 9 - 1 3 2 - 1 5 0 - 1 8 7 

Erdöl - 0.8 + 1 0 7 _ 7 2 — 6 1 + 0 0 + 14 
Erdgas - 2 7 + 3 2 + 8 1 + 8 5 - 3 1 - 1 1 5 
S t romerzeugung + 0.5 + 2 1 — 0 8 + 3 0 - 7 1 - 8 6 + 9 4 

Wasserk ra f t - 1 0 1 + 0 7 + 1 0 0 + 7 9 - 1 1 8 - 1 2 8 + 137 

Warme kraft + 27 8 + 4 6 — 19 6 — 3 2 + 25 8 + 29 2 - 1 2 . 8 

Verb rauch + 4 9 + 6 0 - 3 4 + 2 8 — 3 4 - 5 6 

Kohle + 114 + 3 1 —22 3 - 1 5 2 - 1 7 9 —21 2 
Erdo i Minera lo lProdukte + 4 3 + 7.8 — 1 2 + 4 3 - 1 3 — 5.6 

Tre ibstof fe + 2 5 + 1 0 2 + 0 2 - 3 8 - 2 5 - 2 6 
Norma lbenzm + 4 8 + 1 3 9 — 2 2 - 5 2 - 9 1 - 9 7 

Superbenz in - 4 3 + 7 5 - 5 3 - 1 0 - 3 3 - 4 8 
Dieselkraf ts tof f + 7,8 + 11 1 + 5 4 — 5.3 + 0 5 + 1 7 

Heizole + 1 1 + 102 — 11 2 + 22 7 + 8 4 - 3.8 
Gasö l für Hetzzwecke + 1,8 + 2 3 6 — 7 3 + 32 4 + 1 0 7 - 0.8 
Sonst ige Heizöle + 0 7 + 2 6 — 13 8 + 1 7 9 + 6 0 - 8 6 

Erdgas + 10 1 + 5.8 — 1 9 + 10 1 + 4 9 + 5 7 
Elektr ischer S t rom + 4 2 + 4 4 — 1 2 + 0 2 - 0 8 - 0 2 — 0 5 
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B r u t t o - W e r t s c h ö p f u n g Abbildung 1 

im I I . Q u a r t a l 1993 

W N B S T K O S T V 

Veränderung gegen das Vorjahr in %, ohne 
Land- und Forstwirtschaft, zu Preisen von 
19S3. 

nahm das B ru t t o i n l andsp roduk t in 
Wien und Niederösterre ich gleicher
maßen ab f—0,5%), die Ursachen w a 
ren aber unterschiedl ich. Da die nie
deröster re ich ische Industr ie viel stär
ker auf den west l ichen Aus lands
märkten engagier t ist, wurde sie in
nerhalb der Ostregion am stärksten 
von der internat ionalen Rezession be
t rof fen Anderersei ts hatte der kon 
junk turbed ingte Rückgang im interna
t ionalen Städte tour ismus in Wien g rö 
ßere Nächt igungseinbußen zur Folge 
als in Niederösterre ich, das die hohen 
Ausfä l le in den Luxusbetr ieben durch 
Zuwächse im bi l l igeren Angebo tseg
ment nahezu kompens ier te Umge
kehrt erl i t ten in Wien die Bi l l igquart ie
re große Einbußen, sodaß sich die 
Konkurrenz des Umlandes auf wen i 
ger gut ausgestat tete Beherber
gungsbet r iebe beschränkte Auch in 
Handel , Gewerbe, Verkehr und in den 
privaten Diensten weis t die gegen
sätzl iche Entwicklung in Wien und 
Niederösterre ich auf Verdrängungsef
fekte zugunsten des Umlandes hin. 

Davon hebt s ich die burgenländ ische 
Wir tschaf t seit einigen Quartalen 
durch eine expansive Sonderentwick
lung ab Das Wachstum ( + 2,4%) 
stützt sich auf nahezu alle Wirt
schaf tsbere iche, insbesondere die in
ländische Nachfrage nach Baule i 
s tungen und privaten Diensten ließ 
starke Zuwächse der Wer tschöpfung 
zu. Im Tour ismus und in der Industr ie 
ist die Konjunktur im Burgen land ge
spa l ten, die größere Bedeutung in län
d ischer Gäste einersei ts und der 
B oom im Technolog iesektor anderer
seits machten die großen Ausfäl le im 
internat ionalen Tour ismus bzw. im 
Bek le idungssektor mehr als wett Im 

Technolog iesektor n immt die burgen
ländische Industr ie noch jene Puffer
funkt ion ein, die sie im Bek le idungs
sektor eben verliert, sodaß sie ge
meinsam mit der Wiener Industr ie von 
den Expor tzuwächsen nach Ost-Mi t 
te leuropa prof i t ierte Die Expansion 
der burgenländischen Wirtschaft in
fo ige der Ostöf fnung w i rd von keinen 
stabi len Expor tbas is faktoren getra
gen ; sie ist v ie lmehr auf alte St ruktu
ren zurückzuführen und wird mögl i 
cherweise zu Ende gehen, wenn sich 
in Osteuropa neue Strukturen eta
bliert haben Dies verzögert s ich z B 
durch die Diskr imin ierung österre ich i 
scher Unternehmen (gegenüber jenen 
aus EG-Staaten) im passiven Verede
lungsverkehr durch die Freihandels
verträge zwischen der EG und einzel
nen Staaten Ost-Mi t te leuropas (keine 
Kumul ierung des Ursprungs in den 
Freihandeiszonen). Wenn diese Dis
kr iminierung beseit igt ist, werden 
auch österre ichische Investoren die 
niedrigeren Arbe i tskos ten in Ost-Mi t 
te leuropa intensiver zu einer A u s d e h 
nung des Bezugsnetzes für s tandar
disierte Komponenten nutzen 

Im Süden Österre ichs wird der A b -
schwung der Konjunktur durch Struk
turprob leme verschärft . Diese wurden 
in Kärnten (II Quartal —4,9%) kurzf r i 
st ig durch einen Au fschwung ver
deckt, der tei lweise auf die Energieer
zeugung zurückzuführen war ; im 
II Quartal 1993 blieb sie aber weit un
ter dem Vor jahresniveau (—38,6%). In 
der Steiermark ( — 1,2%) wird die Wirt
schaf tsentwick lung seit längerem 
durch hartnäckige Probleme in der 
Grundstof f industr ie gedämpft . In 
Kärnten sind die Rücksch läge in 
grundsto f fnahen Produkt ionszweigen 
eher kon junkturbedingt Stärker wird 
die Kärntner Industr ie durch die A b 
wer tung der Standorte im Konsumgü
tersektor als Folge der neuen Konkur
renz aus Osteuropa belastet Der 
Kärntner Tour i smus gewann zwar 
weiter Marktantei le im Inland, wegen 
der großen Bedeutung der aus ländi 
schen Gäste schlugen aber die anhal 
tenden Marktantei lsver luste insbe
sondere in Deutschland durch In be i 
den Bundes ländern übert rug s ich die 
internat ionale Flaute auf Handel und 
Bauwir tschaft , während Tour ismus 
und übrige Dienste in der Steiermark 
ein kleines Gegengewicht zu den A b 
wärtskräf ten bi ldeten 

Im Westen kontrast ier te die Konjunk
tur zwischen Tirol (4-0,2%) und Vor
ar lberg (—1,4%) deut l ich, in Salzburg 
(—1,0%) und Oberösterre ich ( — 1,1%) 
schrumpf te das Brut to- In landspro-
dukt etwas stärker als in Österre ich 
Die Tiroler Industrie behauptete sich 
am besten gegenüber dem Tief, in 
das die deutsche Rezession die Indu
str ie Oberöster re ichs, Salzburgs und 
Vorar lbergs zog. In der Texti l industr ie 
Vorar lbergs und der Grundsto f f indu
str ie Oberösterre ichs hielt dagegen 
die Strukturkr ise an Zu den Einbußen 
in der Industr ie kamen in allen wes t l i 
chen Bundes ländern wi t terungsbe
dingte Ausfä l le in der St romerzeu
gung , die Nachfragef laute im Tour i s 
mus und Umsatzrückgänge im Handel 
h inzu Die Konjunktur der west l ichen 
Bundes länder stützte s ich hauptsäch
lich auf die privaten Dienste. Der Han
del entwickelte sich am besten in 
Oberöster re ich (Stagnation der Um
sätze), der Tour ismus in Salzburg 
(Nächt igungen +0,6%) Das Land 
Salzburg setzte zudem im Wohnungs 
bau starke Nachfrageakzente 

I n d u s t r i e p r o d u k t i o n s c h r u m p f t 
in fast a l l e n B u n d e s l ä n d e r n 

Die internationale Rezession sch lägt 
nach wie vor auf die heimische Indu
str ie durch, seit vier Quartalen p r o d u 
ziert sie weniger als jeweils im Ver

g le ichszei t raum des Vor jahres 
(II Quartal 1993 —5,2%). Die Dynamik 
der Industr ieprodukt ion versch lech
terte sich weiterhin in den meis ten 
Bundes ländern (ausgenommen Bur
genland und Wien), in sieben Bun 
desländern blieb de r Output im 
II Quartal unter dem Vor jahresniveau 

Der Output der Industrie blieb in 
sieben Bundesländern unter dem 
Vorjahresniveau (ausgenommen 

Burgenland, Wien). Die Nachfrage der 
Unternehmen nach Investitionsgütern 

und teilweise nach Vorprodukten 
bestimmte die regionale Industrie
konjunktur. Der Technologiesektor 
trug in Wien, im Burgenland und in 

Tirol zu einer relativ günstigen 
Entwicklung bei. Von der Grundstoff
industrie geprägte Regionen stehen 

hartnäckigen Problemen gegenüber, in 
der Bekleidungsindustrie setzt sich 

der Rückzug aus den 
..Billiglohnregionen" fort. 
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R E G I O N A L F Ö R D E R U N G 

Gemelde t e A u f w e n d u n g e n für I n d u s t r i e f ö r d e r u n g im O E C D - B e r e i c h Übersicht 1 

1986 
1987 
1988 
1989 

Insgesamt 

74 590 
68 140 
66.870 
53130 

Net Cos t to Government der gemeldeten Programme 

Mit d i rekten F inanz ierungs- Aus dem Steuerau fkommen Insgesamt 1 

Inst rumenten 

Mill S 

25.318 
28 880 
36 061 
27 420 

49 272 
39 260 
30 809 
25 710 

1986 = 100 real 

100 

Relat ion zur Wer t schöp fung 
der verarbei tenden Indus t r ie 

3,3 

2.6 

2,3 

1 8 

G . OECD Industr ia l Subsid ies Database March 1992; OECD (1992). Die „Net Cost t o Government 1 1 en tsprechen annähernd den über die gemeldeten Programme vergebenen Net to
subven t ionen ; sie geben aber au fg rund der verb le ibenden Unzulängl ichkei ten des Datenumfangs und in der Methodo log ie nicht den ta tsäch l ichen Gesamtumfang der Subvent ionen 
wieder. — ^ Zur Def lat ionierung der nat ionalen Aufwendungen wu rden jähr l iche BIP-Def latoren verwendet Zur Def la l ion ierung länderubergre i fender Au fwendungen wurden die in Dol 
lar konvert ier ten nat ionalen Net tokos ten mit dem jähr l ichen BIP-Def lator für die USA def lat ioniert 

higkeit der Sachgüterprodukt ion leisten, anerkannt Mit 
d iesem Wandel der Sichtweise wurde von p roduk t ions
nahen Dienst le is tungen auch ein Beitrag zur Lösung 
der Probleme per ipherer Regionen erwartet (Coffey — 
Polese, 1989, Coffey — McRae, 1989, O'Farell - Hit
chens, 1990) Ein in Quali tät und Kosten adäquates A n 
gebot p rodukt ionsnaher Dienst le istungen trägt zur 
Schaf fung und Erhaltung regionaler komparat iver Vor
teile bei und erleichtert die zügige Anpassung der Un
ternehmen an angebots - und nachfrageseit ige Markt
veränderungen. 

I n t e i n a t i o n a l e T r e n d s der S u b v e n t i o n s s t r ö m e 

Die neuen Prioritäten schlagen sich in der Struktur der 
Förderungss t röme nieder Nach einer Studie der OECD 2 ) 
waren die gemeldeten Nettokosten (Net Costs to Govern
ment) der erfaßten Indust r ie förderungsprogramme im 
OECD-Bere ich in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre 
insgesamt rückläuf ig (Übersicht 1) Dies betrifft sowoh l 
das reale Niveau der Industr ieförderung als auch den A n 
teil der Förderungen an der Wer tschöpfung in der verar
bei tenden Industr ie der OECD — er sank von 3,3% im Jahr 
1986 auf 1,8% im Jahr 1989. 

Beträcht l iche Versch iebungen sind in der Vertei lung der 
Mittel auf verschiedene wir tschaf tspol i t ische Ziele fes tzu

stel len Ein markantes Merkmal dieser Strukturverände
rung der Förderungsst röme ist der Rückgang der Al lge
meinen Invest i t ionsförderung zwischen 1986 und 1989 
(von 55% auf 28%) zugunsten von Subvent ionen mit spezi 
f ischeren ökonomischen Zielsetzungen. Zu den haupt-

Regionalprogramme haben in der zweiten Hälfte der 
achtziger Jahre in den OECD-Ländern innerhalb der 

Industrieförderung an Gewicht gewonnen. Dieser Trend wird 
sich voraussichtlich fortsetzen. 

sächl ichen Gewinnern dieser Entwicklung zählt die Regio
na l förderung Entfielen auf Regiona ientwick lungsprogram-
me 1986 13,7% der gemeldeten Net tokosten, so wa ren es 
1989 bereits 22,2% (Übersicht 2), Nur die Expor t förderun
gen erfuhren — trotz zahlreicher Versuche zu ihrer Ein
dämmung — eine vergle ichbare Aufwer tung Ante i lsge
winne erzielten in den OECD-Ländern darüber h inaus die 
Programme zur Förderung von Forschung und Entwick
lung, von Klein- und Mit telbetr ieben und der Ausb i ldung 
sowie sektoror ient ier te Programme. Die gest iegene Be
deutung der Regional förderung im Förderungssystem der 
Industr ie länder wird somi t durch das OECD-Projekt empi 
r isch bestät igt . Der EG-Integrat ionsprozeß läßt eine Fort
setzung d ieses Trends erwarten 

Mit dem 1990 bis 1992 laufenden Programm der „Regiona
len Innovat ionsprämie" (RIP) wurde ers tmals in Österre ich 

Z i e l e ' d e r geme lde t en A u f w e n d u n g e n im O E C D - B e r e i c h ; ; , Ubersiebt 2 

Programme Net Cost to Government 

nsgesamt Net Cost to Je Pro 1986 1987 1988 1939 1986 1987 1988 1989 
Government g r a m m 
ver fügbar 1 ) 

g r a m m 

Anzahl Mill $ Mrd Anteile n % 

Sektoror ient ier te P rog ramme 130 118 44 4 4 6 3 5 8 4 1 5 9 9 2 8 6 7 7 

Krisenhi l fe 37 29 45 1 8 2 0 0 7 0 7 2 4 2 9 1 1 1 3 

Förderung von Forschung und 

Entwick lung 159 !44 46 6 7 7 4 6 2 6 1 9 0 1 0 9 9 4 11 5 

Regiona lentwick lung 162 136 84 1 0 2 11 7 11 9 11 8 137 1 7 2 17 8 22 2 

Al lgemeine Invest i t ionsförderung 123 91 290 40 9 25 2 24 4 15.0 54 7 37 0 36 6 28 3 

Programme für kleine und mit t lere 

Unternehmen 117 37 33 2 5 3 1 3 2 2 8 3 3 4.6 4 8 5 2 

Beschä f t i gungs- u n d Ausb i l dungs 
fö rderung 60 54 44 1 9 2 0 3 6 2 0 2 6 2 9 5 4 3 8 

Expor t fö rderung 91 80 119 6 3 1 0 3 1 0 9 105 8 4 1 5 2 16,4 19 9 

Insgesamt 379 739 89 74 6 6 8 1 66 9 5 3 1 100 0 100 0 100,0 100 0 

Q OECD Industr ia l Subsid ies Database March 1992; OECD (1992) - ') : ü r m indes tens ein fahr 

2) Im Rahmen des OECD-Projekts „Subsidies and Structurai Adjustment wurde eine Datenbasis Uber 879 Industr ieförderungsprogramme, darunter 162 Regional

entwick lungsprogramme von 22 Mitgl iedsländern sowie der EG-Kommiss ion aufgebaut {OECD, 1992 S 15f) Trotz einer Reihe verbleibender Probleme in bezug 

auf Vol lständigkeit und Methode ist diese Datenbasis die wohl umfangreichste und systemat ischste ihrer Art 
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HWWA-Rohs to f fp re i se 
Auf Scbillingbasis 

Übersicht 1 

1939 1990 1991 1992 1993-
I. Quartal II Quartal III Quar ta ! 

Veränderung gegen das Vor iahr in % 

HWWA-Index insgesamf + 1 8 2 + 0 2 - 9 9 - 6 9 + 0 9 - 7 8 - 4 0 
Ohne Ene ig ie roh Stoffe + 7 4 - 1 4 0 — 7 2 — 8 7 - 5 8 - 1 0 8 - 0 3 
Nahrungs - und Genußmit te l + 2 7 - 2 1 9 — 3.7 6 1 - 2 1 - 1 6 + 21 7 
Indust r ie rohsto f fe + 9 6 - 1 0 6 - 8 6 - 9 8 — 7 4 - 1 4 5 - 8 6 

Agrar ische Indust r ierohstof fe + 7 0 — 5 4 - 1 1 5 - 1 2 0 - 1 0 0 - 1 7 7 - 1 2 1 
NE-Metal le . + 1 0 6 - 2 2 4 — 11 3 - 7 1 - 3 8 - 1 6 1 - 1 1 4 

Energ ierohstof fe + 25 0 + 7 9 — 11 0 — 6 1 + 4 1 - 6 5 - 5 6 

Geidwertstabi i i tät betr ieben •—• sowie 
in den skandinavischen Ländern ver
langsamte s ich der Auftr ieb der Lohn
kos ten seit Ende der achtziger Jahre 
merk l ich. In Nordamer ika sowie in Ja 
pan veränderten s ich die Lohnzu-
wachsra ten zu :Beg inn der neunziger 
Jahre kaum; das Abf lauen der Inf lat ion 
ist daher in erster Linie dem Verfall der 
Roh stoff pre ise zu verdanken . I n West
deutsch land dagegen beschleunigte 
s ich mit dem Auf leben der Konjunktur 
im Zuge der Wiederverein igung der 
Lohnauf t r ieb deut l ich, u n d diese Ten 
denz griff- auch auf Öster re ich ,über . 
W ie in der BRD er forder te der Einbruch 
der Konjunktur auch in Öster re ich eine 
Dämpfung des- Lohnauf t r iebs; : diese 
kam im He rbs t1993m i t dem.Absch luß 
der Gewerkschaf t Meta l l -Bergbau-
Energie. 

Österre ich war jedoch n icht das einzi-
ge :. Land, das im tradit ionel len D M -

Arbe i l skos t en je S t u n d e Übersicht 2 

in der v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e 
In nationaler Währung 

1991 1992 1993') 

Veränderung gegen das Vor iahr 
m % 

Belg ien + 5 0 + 4 5 + 4 6 
BRD + 6 5 + 7 1 + 6 5 
Frankre ich + 4 5 + 4 1 + 3 7 

Großbr i tannien 8 2 + 5 8 + 3 4 
Italien + 8 4 + 5 1 + 5 6 
Japan + 6 1 + 4 6 + 2 9 
Nieder lande + 3 6 + 5 0 + 5 0 
Schweden + 4 6 + 4 6 + 3 5 
Schweiz I 7,5 + 5 4 + 3,6 
USA + 4 6 + 3 7 + 3 0 
Danemark + 4 5 + 3 4 + 3 0 
Kanada + 4 8 + 3 6 + 2 8 
Norwegen I 5,3 + 2 2 + 2 5 
Gr iechen land + 1 4 5 + 1 5 0 + 1 2 6 
Finnland + 6 7 + 2 4 + 2 2 
Span ien + 8 0 + 8 0 + 6 5 
Ir land + 5 6 + 5 7 + 5 7 
Por tugal + 1 6 6 + 1 2 0 + 8 0 

Öster re ich + 6 1 + 6 1 + 5 0 

'] P rognose 

Block eine Sonderkon junk tur und da
mit; eine beschleunigte. Erhöhung der 
Lohnkosten aufwies. Auch in Belg ien, 
den Nieder landen und der Schweiz 
verstärkte s ich der - Lohnauf t r ieb i n 
der Erho lungsphase ; die Zuwachs ra 
ten bl ieben al lerdings mit Ausnahme 
der Schweiz erhebl ich unter jenen in 
Österre ich. Die Untersch iede in den 
Lohnste igerungsra ten spiegeln s ich 
deut l ich in den Teuerungsra ten : Die 
BRD (Westdeutschland) , ;d ie Schweiz 
und Österre ich we isen, wenn man von 
den : süd l ichen : OEGD-Ländem ab 
sieht, in der ;QECD d ie .höchsten Inf la-
t i ons ra ten ^auf.Hn d e r i B R D trug, dar
über b inaus eine Reihe von Steuer-
und Tar i fe rhöhungen: zur. Besch leun i 
gung der Inf lat ion bei. 

D i e j ü n g s t e E n t w i c k l u n g der. 
V e r b r a u c h e r p r e i s e i n Ö s t e r r e i c h 

Im Jahr 1992 pendelte die. Inflationsra^ 
te in Österre ich um 4,0%. D ies is t auch 
der Durchschni t tswer t f ü r 1992. Scha l 
tet i r tan al lerdings die rückläuf igen 
— Preise von Sa i sonwaren (Obs t , Ge
müse und Kartoffeln) aus , so ergibt 
s ich im Durchschni t t des Jahres 1992 
eine Inf lat ionsrate von 4,2%. Anfang 
1993 war ein Rückgang u m etwa 
% Prozentpunkt zu erwarten, da im. 
Vor janresvergle ich die Auswi rkungen 
der Erhöhung der Mineralö lsteuer s o 
wie der Änderung der Get ränkebe
steuerung wegf ie l . Tatsächl ich ver
minderte sich die Inf lat ionsrate jedoch 
nur von 4,2% im Dezember 1992 auf 
4 , 1 % im Jänner 1993: Die Preise einer 
großen Anzahl von Waren und Dienst
leistungen st iegen zu Jahresbeg inn 
merkl ich. Zwar ist es nicht ungewöhn
l ich, daß sich Pre iserhöhungen zu 
Jahresanfang häufen, d iese Ersche i 
nung war j edoch 1993 besonders 
s tark ausgeprägt . Zudem hatte s ich 

der Preisauftr ieb in manchen Berei
chen berei ts im Herbst verstärkt ; in 
den Veränderungsra ten gegenüber 
dem Vorjahr, die ja die Bewegung zwi
schen Beginn und Ende der Ver-
g le ichsper iode ermit te ln, war. er aber 
erst mit Jahresbeginn erkennbar. 

Übers icht 3 g ibt den Ver lauf von 7 Un
te rg ruppen des Verbraucherpre is in
d e x wieder, die nach Ar t der Preisbi l 
d u n g - u n d der Güter verhäl tn ismäßig 
homogen s ind . Nahrungsmittel verteu
erten sich im III. Quartal 1993 (.4-2,4%) 
insgesamt merkl ich schwächer als 

1992 ( + 3,7%). Wie i r rvVor jahrverbi l l ig
ten s ich die Sa isonproduk te ; die ger in 
ge Verteuerung von Fleisch, Gef lügel 
u n d 'Fischen ,spiegelt:die gute Versor 
gungs lage rn diesem Sektor wider . 

Die Erhöhung der Preise von Tabak
waren'im Apr i l 1992- wurde ab Apr i l 
1993 in den Veränderungsra ten: ge
genüber dem Vorjahr n icht mehr wirk
s a m ; sei tdem war-d ie Teuerungsrate 
nahezuMul l . Die Mieten steigen in den 
letzten Jahren, rasch ; d a z u t rugen so
w o h l , die s te igende A n s p a n n u n g r a u f 
dem Wohnungsmark t a l s auch d ie An-
hebung der Mietz insobergrenzen bei. 
Gemessen an der Jahresverände
rungsrate t rat : der H ö h e p u n k t ; mit 
+ 8,3% im Dezember 1992 ein. Se i tdem 
schwächte s ich der Preisauf t r ieb um 
etwa 4.Prozentpunkte ab . Eine, gegen
läuf ige Entwick lung zeigen dagegen 
d ie Preise von Dienstleistungen und 
Sachgütern im Bereich der Wohnung 
(Baumater ia l , Arbei ten und Reparatu
ren im Eigenheim sowie Gemeindeab
gaben , Rauchfangkehrer ) , wobe i A b 
gaben wie Kana l - und Wasse rgebüh 
ren mit einer Rate von rund + 1 3 % be
sonders s tark erhöht wurden . 

Auch die amtlich geregelten Dienstler 
stungspreise1) (dazu gehören z. B. 
Sp i ta lskosten, Preise v o n Theaterkar-

') Stand von 1986; inzwischen wurde eine Reihe von Preisen aus der amtirchen Preisregelung genommen. 
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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 

^Wir tschaf tswachstum Übersicht 1 

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

1992 1993 1994 

Veränderung gegen das Vor jahr in ' 

USA 3 7 1 -f 2 6 + 2 8 -f 3 0 + 2 8 

Japan 1 5 7 + 1 3 ± 0 0 + 2 0 + 2 8 

Deutsch land 8 9 + 2 1 - 1,3 + 0 8 + 2 5 

Frankre ich 6 9 + 1 4 - 1 0 + 1 0 2 8 

Italien . 6 5 + 0 9 - 0,3 + 1 5 2 5 

Großbr i tannien 6 0 - 0 6 1 8 + 3 0 + 3 0 

Kanada 3 4 + 0 7 + 2,8 -f 4 0 + 4 0 

Große Industr ie länder 84 5 + 1,8 + 1,3 + 2,3 + 2 8 

Span ien 3 3 + 0 8 — 1 0 -1- 0 8 2 5 

Aust ra l ien 1 8 + 2 0 + 2 5 + 3 0 + 3 3 

Nieder lande 1 7 + 1 5 _ 0 5 + 0 5 + 2 3 

T ü r k e i 5 | 1 3 + 5 9 + 7 0 + 5 0 + 5 0 

Belg ien 1 1 0 8 - 1 3 + 1 0 + 2 0 

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

Schweden 1 0 - 1 7 - 2 5 •+ 0 5 + 1 8 

Öster re ich 0 9 + 1 6 - 0 7 4- 1 5 

Dänemark 0.6 + 1 0 + 0,3 + 2 8 + 2 8 

Por tugal 0 6 + 0 6 - 0 5 + 2 5 + 3 5 

Finnland 0 5 3 6 — 2 3 — 0 5 + 2 5 

Gr iechen land 0 5 0 9 + 0 8 + 1 0 + 1 8 

Norwegen 0 5 3 3 + 2 5 + 3 5 + 3.5 

Neusee land 0 3 + 0 5 + 3 3 + 3 5 + 3 0 

Ir land . 0.3 + 4 9 + 2 8 + 3 0 + 3,3 

Luxemburg 0 1 1 8 + 1 0 + 1 5 + 2 3 

Is land 0 0 - 3 8 0 3 — 2 0 + 1 0 

Kleine Industr ie länder 1 5 5 + 1 3 + 0 5 + 1 8 + 2 8 

OECD insgesamt 100,0 + 1 7 + 1 0 + 2 3 + 2,3 

OECD-Europa 4 1 , 6 + 1 1 - 0 3 + 5 5 + 2 5 

EG . 36 4 + 1 1 — 0 5 + 1 5 + 2,5 

EFTA 3 9 _ 0 2 - 1 0 + 1 0 + 2 3 

Q: OECD IMF, nat ionale und e igene Schätzungen — ' l In % des OECD-BIP 1991 in Kaufkraf tpar i täten Br 
Nat iona lprodukt 

kaipol i t ische Stabi l is ierung konterka W i c k l u n g in Übersee erwartet (Uber
riert s icht 1). 

G e d ä m p i t e r A u f s c h w u n g H a r t n ä c k i g e A r b e i t s l o s i g k e i t in 
e r w a r t e t E u r o p a 

Nach der ungleichschr i t t igen Ent
wick lung der Volkswir tschaf ten der 
Industr iestaaten wird für die kom
menden Jahre eine stärkere Kon
vergenz erwartet Für alle OECD-
Staaten wi rd eine — wenn auch im 
h is tor ischen Vergleich gedämpfte — 
Aufwär tsentwick lung prognost iz iert . 
Das reale Wachs tum des Brut to
in landsproduktes (BIP) der OECD 
wird 1993 insgesamt 1 % erreichen 
(nach + 1 , 7 % 1992} und s ich in den 
kommenden Jahren etwas besch leu
nigen (1994 + 2 1 / 4 % , 1995 + 2 3 Ä % ) 

Während sich in den USA der b is
herige Au fschwung fortsetzt, w i rd 
s ich die Konjunktur in Japan und 
Europa erst im Lauf des Jahres 1994 
verbessern. In OECD-Europa wi rd 
das B!P-Wachstum auf l ' / 2 % 1994 
steigen (nach + 1 , 1 % 1992 und —1A% 
1993) Für 1995 ( + 2^%) wi rd in 
Europa eine Angle ichung an die Ent-

Der Rückgang der Beschäf t igung in 
der OECD insgesamt (1992 —0,3%) 
hielt auch 1993 an (—0,1%) Erst 1994 
ist mit einer leichten Nachfragebele
bung zu rechnen ( + %%), die sich 
dann 1995 verstärken sol l te ( + 1%). 
Die verbesser ten Beschäf t igungsaus
sichten result ieren hauptsächl ich aus 
dem Au fschwung in Nordamer ika . In 
Japan ver langsamt s ich der Zuwachs 
der Beschäf t igung bis 1995, in Euro
pa ist mit einem Anst ieg erst 1995 zu 
rechnen Da das Arbei tskräf teange
bot derzeit und auch bis Ende 1994 
rascher wächs t als die Beschäf t i 
gung , wi rd die Arbei ts los igkei t in der 
OECD insgesamt weiter steigen (Ar
bei ts losenquote 1992 7,6%, 1993 8%, 
1994 8,3%) und erst 1995 wieder leicht 
s inken (auf 8%; Übersicht 2). Die Zahl 
der Arbei ts losen erreichte in der 
OECD insgesamt Ende 1993 34 Mill , 
wovon nahezu 20 Mill auf OECD-

Europa entfal len (EU 18 Mi l l ) Der 
s tärkste Anst ieg (Uber 9 Mill,) wa r in 
den letzten drei Jahren in Europa zu 
verzeichnen. Während in den USA der 
Arbe i tsmark t sehr konjunkturreagibel 
ist ( inverse Beziehung von BIP-
Wachs tum und Arbe i ts losenquote) , 
ist in Europa der Hysterese-Effekt viel 
ausgeprägter : Die Arbe i ts los igke i t ist 
nach jeder Rezession sockelar t ig hö
her als im vorhergehenden Konjunk
turzyklus, Dies gilt besonders fü r die 
EG, während in den skandinavischen 
Ländern erst die tiefe und langanhal
tende Rezession der letzten Jahre 
einen dramat ischen Sprung nach 
oben brachte (Abbi ldung 1). Die 
höchste Arbe i ts losenquote we isen in 
Europa gegenwärt ig Spanien (Jahres
durchschni t t 1993 22,5%), Finnland 
(18,3%) und Irland (17%) auf. In Spa
nien und Finnland ist die Arbe i ts lo
senquote innerhalb von zwei Jahren 
um 6 bzw. 11 Prozentpunkte gest ie
gen In einer Reihe von Ländern pen
delt sie zwischen 10% und 12% (Dä
nemark, Frankreich, Griechenland 
und Großbr i tannien; in Übersee Au
stral ien und Kanada; Ubersicht 2). 

* Wir t schaf t swachs tum Abbildung l 

u n d A r b e i t s l o s e n q u o t e 
1 Veränderung des realen Brutto^lniandspro-
: duktes und Arbeitslosenquote in % - - • > 

73 75 77 79 S1 83 85 87 89 91 93 95 

Arbei ts iosenquote 

73 75 77 79 81 83 B5 87 89 9 1 93 95 
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erwartet, sondern 14% betragen 
(Übersicht 2} Er fällt damit dra
st ischer aus als in den zwei vorherge-

I n d u s t r ier ohs tof i e v e r b i l l i g e n 
s ich s t ä r k e r a l s e r w a r t e t : — 1 4 % 

henden Jahren 
—4%) 

1 1 9 9 1 •11' 1992 

Besonders betroffen sind agrar ische 
Industr ierohstof fe (1993 —17%) und 
NE-Metal le (—14%), weniger Eisenerz 
und Schrot t (—5%) 

Auf den Metal lmärkten kommt 
einersei ts das hohe Angebot aus den 
Oststaaten zum Tragen, anderersei ts 
die robuste ökonomische Entwick
lung der Länder des Fernen Ostens, 
die die schwache Nachfrage der Indu
str ie länder etwas kompensiert . 

Am besten behaupteten s ich unter 
den NE-Metal len 1993 die Aluminium
preise Gleichwohl hielt auch hier der 
Abwär ts t rend an : Im September 1993 
lag der A lumin iumpre is um 60% unter 
dem letzten Höchsts tand vom 
II. Quarta! 1988. Insgesamt werden 
die A lumin iumpre ise 1993 um 8% 
niedriger sein als im Vorjahr. Zwar 
wurden die Produkt ionskapazi täten 
tei lweise verr ingert (Westeuropa 1993 

voraussicht l ich —3,3%, außerdem 
Produkt ionsrücknahmen in Asien) , 
der Preisdruck der rezess ionsbedingt 
schwachen Nachfrage wurde jedoch 
durch die Exporte aus den GUS ver
stärkt : Verschiedene Schätzungen 
geben die GUS-Exporte 1993 mit 
1 Mill. t, 1,4 oder 1,6 Mill t an. Die Pro
dukt ion dieser Länder stagniert (—3% 
gegenüber 1990), die In landsnachfra
ge n immt aber so stark ab, daß der 
Markt nur durch umfangre iche Expor
te entlastet werden kann. Die von der 
EG eingeführten Importquoten hatten 
kaum Einfluß auf den A lumin iumpre is 

— die Expor tmengen wurden auf an
dere Märkte umgelenkt , der weltweite 
Angebo tsüberhang blieb bestehen. 

Die Kupferpreise s tanden unter gro
ßem Druck (1993 —13%), vor allem 
von der sehr schwachen Baunachf ra
ge und den stark s te igenden Lager
beständen her. Der Angebotsüber 
schuß im Außenhandel der Osts taa
ten ist jedoch mitt lerweile beseitigt. Im 
Gegensatz zu einigen anderen NE-
Metal len, deren Preise bereits unter 
den Produkt ionskosten l iegen, be
steht hier auf dem Kupfermarkt noch 
ein Sp ie l raum: insbesondere die USA 

— neben China wicht igstes Erzeuger
land — haben ihre Förderkosten in 

E n t w i c k l u n g d e r Indus t r i « rohs to f fp re i s e 
HWWA-Index 

Übersicht 2 

Gewicht 1992 1992 1993 1992 1993' 

0 IV Qu I Qu Ii Qu III Qu 0 0 
In % Index Veränderung gegen die Vorper iode n % 

dust r ie roh Stoffe 20 9 165 2 - 1 0 — 5 — 5 - 2 — 4 — 14 

Agra r i sche Rohsto f fe 1 0 1 169,8 — 9 - 8 — 4 — 4 - 7 — 17 

Baumwol le 1.3 - 6 + 8 — 2 — 4 - 2 0 + 2 

Sisa! 0 1 ± 0 + 5 + 11 + 2 - 1 6 + 9 

Wol le 0 7 - 9 - 8 - 1 0 — 3 ± 0 —28 

Häute 0 7 + 9 — 2 — 3 + 1 — 4 + 4 

Schni t tholz 2 9 - 1 6 - 2 0 + 5 — 6 + 1 —26 

Kautschuk 0 8 + 3 ± 0 — 8 ± 0 + 2 - 2 

Zel lstoff 3 7 — 5 - 8 - 1 5 - 6 - 1 0 —21 

NE-Metal le 6 1 172 3 „ 1 5 — 2 - 9 - 2 - 1 — 14 

A lumin ium (free) 1 1 — 9 — 7 + 3 + 3 - 4 - 8 

Blei (LME) 2 ) 0 3 —24 — 14 - 2 - 6 - 4 —25 

Kupfer (LME) ! ) 3.1 — 11 ± 0 - 1 5 + 2 - 2 — 13 

Nickel 0 6 — 19 ± 0 — 2 - 1 7 - 1 4 —24 

Z ink (LME) 2 } 0 5 — 19 — 4 - 6 - 8 + 11 —23 

Z inn 0 5 — 14 - 1 - 6 — 12 + 9 — 15 

Eisenerz Schrot t 4 7 146 4 — 8 — 2 + 1 + 1 - 2 — 5 

Eisenerz 3 7 — 2 — 2 — 4 + 0 + 2 — 4 

Stah lschrot t 1 0 ± 0 + 20 + 2 + 11 - 7 + 26 

WWA-lndex insgesamt 3 ) 100 0 1601 — 6 — 4 ± 0 — 7 — 1 - 9 

Ohne Rohö l 42 3 149,3 — 7 — 3 - 2 ± 0 — 1 — 8 

Q: HWWA-Inst i tu t für Wi r t scha f ts fo rschüng , Hamburg , und Arbe i tsgruppe Rohstof f pre ise der A lECE. Neuer Index: 
1975 = 100. auf Do l la rbas is , gewichtet mit den Bohsto f f impor ten der Industr ie länder der Bas isper iode . — ') P rognose . 
— 2 ) L o n d o n Metal Exchange. — 3 ) Industr ierohstof fe + Nahrungs - und Genußmit te l rohstof fe + Energ ie rohs to f le ; zur 
Pre isentwick lung der letzten zwei Rohstof f kategor ien s iehe Breuss F „Langsame Erho lung der in ternat ionalen Kon 
junktur-' WIFO-Monatsber ich te 1993 66(12) Übers icht 3 

H W W A - I n d e x de r Abbildung 2 

I n d u s t r i e r o h s t o f f p r e i s e 
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— HWWA-Index auf Schill in gbasis 

- WiFO-lndex ! 

WIFO-Index II 
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Agrarische Rohstoffe 

l - H H I H M l - H H 
8 4 85 86 87 8 9 90 91 9 2 93 

NE-Meta l le 

87 88 89 90 91 9 2 93 

Eisenerz Schrott 

84 85 86 87 8B 8 9 90 91 92 93 

Die Verbilligung der Industrierobstoffpreise 
hielt in den letzten zwei Quartalen an; Der 
Preis liegt nun bereits nm über 10% unter dem 
•Niveau von 1975. Besonders kraß ist der 
Preisverfall der agrarischen Industrierohstof
fe, sie kosteten im lIL Quartal 1993 um 18% 
weniger als 1975. 

den achtziger Jahren durch radikale 
Umstruktur ierungsmaßnahmen ver
r ingert Streiks und Unfälle halten 
ebenfal ls den Preis hoch 

Blei verzeichnet 1993 den stärksten 
Pre isrückgang (—25%). Nettoexporte 
aus dem Osten, die viermal so hoch 
s ind wie in den vergangenen zwei 
Jahren, verschärfen das Überangebot 
im Westen Zwar dürf ten die Kapazi tä
ten der Minen um etwa 230 000 t ge
kürzt worden sein, die Metal lgewin
nung nahm jedoch zu Der hohe Kon
zentratsbestand der Hütten verhinder
te bisher, daß die E inschränkungen 
der Bergbauproduk t ion auf die Me
ta l lgewinnung durchschlugen. 

Auch Zink verbil l igte s ich weiter dra
s t isch (1993 —23%). Zwar st ieg die 
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F I N A N Z P L A I Z I N N S B R U C K 

Abwanderung von Industr iebetr ieben aus Bal lungszen
tren 

Zu vereinfacht wi rd die Bedeutung von Finanzplätzen viel
fach mit ihrer internat ionalen Rolle gleichgesetzt. Diese 
Sicht greift jedoch nur einen Aspekt aus den Funkt ionen 
eines Finanzzentrums heraus Die Mögl ichkei ten einer 
Stadt als internat ionaler Finanzplatz bauen im al lgemeinen 
auf einer wicht igen Posit ion als regionales Finanzzentrum 
auf. Speziei l für kleinere Städte muß eine real ist ische Ein
schätzung ihrer Funktion als Finanzplatz daher an ihrer 
Posit ion auf dem Heimmarkt ansetzen 

Hoher I n l e r n a t i o n a l i s i e r u n g s g r a d des 
ö s t e r r e i c h i s c h e n Bankwesens 

Der Internat ional is ierungsgrad des österre ich ischen 
Bankwesens ist vergle ichsweise hoch (Abbi ldung 1) Mit 
den Rängen 6 (Aus iandspos i t ion in Prozent des BIP) und 
7 (Aus landspos i t ion pro Kopf) weist Österre ich im interna
t ionalen Vergleich eine Uberdurchschni t t l iche Finanzie
rungsintensi tät auf 

Gemessen am Volumen der Auslandsakt iva und -passiva 
n immt das österre ich ische Bankensystem unter 18 west l i 
chen Industr ie ländern den 12 Rang e in ; hinter Österreich 
rangieren die skandinav ischen Länder, Irland und Spa
nien 3) Die größten Marktantei le im Aus landsgeschäf t ha l 
ten Großbr i tannien, Japan und die USA, die damit als die 
drei wicht igsten internat ionalen Bankenplätze gelten kön
nen. 

Al lerd ings wi rd die — zu erwartende — Auswei tung der 
Aus landspos i t ion mit zunehmender Größe und Wirt
schaf tskraf t eines Landes von einer Reihe anderer Ein
f lüsse überlagert. Sowohl in Relation zum Brut to- In lands-
produkt (BIP) als auch gemessen an der Bevölkerungs
zahl (Aus landspos i t ion pro Kopf) ist die internationale Fi
nanzierungsintensi tät im Euromarktzentrum Luxemburg 
unter den west l ichen Industr iestaaten mit Abs tand am 
höchsten. Eine mit Luxemburg vergleichbare Finanzie
rungsintensi tät we isen nur Offshore-Finanzzentren auf 
Großbr i tannien, Belgien, die Niederlande und die Schweiz 
fo lgen mit deut l ichem Abs tand , große Länder wie die USA, 
Japan, Frankreich und Deutschland fal len zurück 

Eine einfache Eintei lung der Länder in sechs Gruppen 
nach den fünf Kriterien 4) ihrer Bedeutung als internat iona
les Zent rum der Finanzintermediat ion ordnet Österre ich — 
gemeinsam mit Dänemark, Frankreich, Deutschland, Ja
pan und den USA — der dr i t ten Gruppe zu Nur Luxem
burg , die Offshore-Finanzzentren und Großbri tannien fa l 
len in die oberste Klasse der Finanzzentren. In der zweiten 
Gruppe sind Belgien, die Niederlande und die Schweiz 
vertreten. Die Schweiz weist gegenüber Luxemburg und 
Großbr i tannien vor allem einen Rückstand im Volumen an 
Aus iands fo rderungen auf. Belgien und Niederlande sind in 

Aus landspos i t i on des B a n k e n s e k t o r s 
in den O E C D - L ä n d e r n 

Abbildung 1 

1991 

jüngerer Vergangenhei t in der Hierarchie 
Finanzplätze vorgerückt 

internationaler 

Österre ich erweist s ich hier als durchaus entwickel ter in
ternat ionaler Finanzplatz, auch wenn es erwar tungsgemäß 
wegen des geringen Volumens der Aus landspos i t ion nicht 
zu den pr imären internat ionalen Finanzplätzen gezähl t 
werden kann Gleichwohl gehört es aber zu einer Gruppe 
von Ländern, von denen sich mindestens vier selbst als 
höherwert iges Finanzzentrum einschätzen. 

Rang 14 für Osterre ich als in ternat iona ler 
B a n k e n s t a n d o r t 

Unter den 1 000 größten Banken der Welt des Jahres 1991 
erreichen die 18 darin vertretenen österre ichischen Inst i tu
te mit 1,1% der kumul ierten B i lanzsumme den 14 Rang 
unter 28 Ländern 5 ) Gemessen an der Zah l der Banken 
nimmt Österre ich Rang 9, gemessen an der Bankengröße 
— der durchschni t t l ichen Bi lanzsumme je Bank — aber 
nur Rang 19 ein 

Fast ein Drittel der B i lanzsumme der 1 000 größten Ban
ken entfällt auf japanische Institute, je 12% auf Banken 
aus den USA und aus Deutschland. Hingegen liegen die 
USA gemessen an der Zahl der Banken mit 192 voran , an 
zweiter Stelle folgt Japan mit 109 vor Italien mit 95 Inst i tu
ten Die 27 f ranzös ischen Banken sind 2,7mal so groß wie 
der B i lanzsummendurchschn i t t aller Banken. Die zweit-

3) Der internationale Markt des Bankgeschäftes w i r d hier entsprechend der Abgrenzung der Bank für i n t e r n a t i o n a l e n Zahlungsausgleich ü b e r die Ausiandsforde
r u n g e n und - V e r p f l i c h t u n g e n erfaßt Nicht e n t h a l t e n ist das b i l a n z u n w i r k s a m e internationale Geschäft 
4) Als Kriterien d i e n t e n das Volumen der Auslandsposi t ion (Summe aus Aus iandsforderungen und - V e r p f l i c h t u n g e n ) die Netto-Auslandsposi t ion die Netto-
Auslandsposi t ion in Prozent der Auslandsposi t ion die Auslandsposi t ion in Prozent des BIP sowie die Auslandsposi t ion pro Kopf 
6) Von den 1 000 Banken die in der Zeitschri f t „The Banker 1 vom Juli 1992 als die größten der Welt ausgewiesen werden wurden in diese Klassif ikat ion 794 Banken 
aus OECD-Ländern und internationalen Finanzzentren e i n b e z o g e n 

M o n a t s b e r i c h t e 12/93 IWiFOl 637 


