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the reform states, especial ly those of Central and Eastern 
Europe 

While membersh ip means radical changes in Austr ia as 
far as general pol i t ical and const i tut ionai issues are in-
volved, the immediate economic consequences are limited.. 
In fact , Aust r ia 's economic Integration into the EU is neariy 
complete The addit ional Steps needed for membersh ip at 
this point in t ime are of far less importance than those ai-
ready taken over the past decades 

From an economic point of view, EU membersh ip means 
the addit ional Integration of the few remaining economic 
sectors not yet fully integrated, as well as the el iminat ion 
of barr iers and d iscr iminat ions presently in effect. The free 
t rade agreements reached in the 1950s and 1970s wi th 
EFTA and EC, the effective pegging of the Schii l ing to the 
Deutschmark and Austr ia 's part ic ipat ion in the European 
Economic Area (effective as of January 1, 1994) have all 
had much Iarger immediate economic consequences for 
Austr ia 

These past Steps towards Integration resul ted in the e l im
ination of tari f fs and a large number of other t rade bar
r iers, an increasingly c loser harmonizat ion of macroeco-
nomic pol icy wi th that of the Western European hard cur
rency biock, the complete l iberalization of capital f lows, 
the adopt ion of common compet i t ion a l les , free Service 
f lows, non-d iscr iminat ion of entrepreneurs and employees 
in the iarger European area, and the possibi l i ty of par t ic i -
pat ing in c o m m o n programs and projects, such as in re-
search and t ra in ing as st ipuiated in the EEA agreements 

The mos t important new economic Steps resul t ing f rom 
EU membersh ip are the adopt ion of the c o m m o n externa! 
tariff, the el iminat ion of border cont ro ls , and the integra-
t ion of the agr icul tural and food process ing sectors. 

The pol i t ical impor tance of EU membersh ip goes far be-
yond these economic steps Membersh ip assures Aust r ia 's 
active and equal part ic ipat ion in Western European po l -
icies and thus avoids the poss ib le r isks of these Integra
t ion effects fo r non-members Membersh ip involves an es
pecial ly active part ic ipat ion in and harmonizat ion of neariy 
all aspects of economic policy and its peripheral areas In 
order for Austr ia to be able to make use of this poli t ical op -
portunity, a number of adjustments and efforts will still be 
necessary Adaptat ion by entrepreneurs and individuals 
will be i ikewise required in order for them to be able to 
make use of the economic potential of füll Integrat ion 

T h e o r e ü c a l Expee ta t ions 

Economic theory pos ts , with rare consensus that the In
tegrat ion of previously separate economies br ings about 
gains in eff iciency, economic weifare and growth for the ar
ea to be integrated These effects are explained by the c las-
sical effects of increased compet i t ion, special izat ion and 
division of labor and higher economies of scale for iarger 
markets In addi t ion, s igni f icant t ransact ion costs are e l im-
inated. This line of thought was borne out in the Cecchini 
Report, wh ich presented arguments support ive of the 1992 
Internal Market project (EC Commisston, 1988) 

Most analytical models are able to est imate static eff ic ien
cy effects quite wel l ; only the empir ical explanat ions for 
dynamic effects are weak New growth theory s t resses the 
dynamic effects resuit ing f r om a cl imate which has im-
proved in terms of material and immater ia l investment 
There is just i f ied doubt , however, whether these theor ies 
offer sat isfactory explanat ions for the creat ion and 
implementat ion of organizal ional and /o r technical innova-
t ions (Baidwin, 1993) 

Empir ical est imates of these effects are in an even more 
formative stage than theoret ical f ind ings To date , they 
have not been able to take alternative poli t ical and global 
scenar ios sur round ing the area of integrat ion into ac-
count It seems plausible to post that integrat ion effects 
and potential depend on the effect iveness of a common 
economic poücy; however th is is very hard to measure 
quantitat ively Far-reaching integrat ion, such as that of 
Western Europe, a lso affects tertiary countr ies, forcing 
them to react 

On the other hand, it is hard to argue against the hypothe-
sis that the far - reaching regional — but even mo re so 
global — l iberal izat ion of the wor ld economy after Worid 
War II in the fo rm of GATT represents one of the major 
driving forces of economic p rogress The economic — es
pecially the dynamic — effects will most likely only become 
clear f rom a wider historical perspect ive 

The cyclical and structural prob lems wh ich have plagued 
the countr ies of the European Union since the Internal 
Market was comple ted have led to doub ts as to whether 
the f ind ings of integrat ion theory are stil l valid and the 
hopes generated for the Internal Market are still real ist ic it 
has been argued that the unexpected and polit ical ly very 
dangerous increase in unemployment is not only due to 
shor t - term cyclical inf luences, but a lso to adjustment 
Problems as well as to the general weaken ing of Western 
Europe 's image as a locat ion for industr ia i p roduct ion in
ternat ional ly 

This loss in compet i t iveness cannot be plausibly argued 
as resul t ing f rom ongo ing integrat ion; it is much more 
plausible to argue that the economic pol icy inst ruments in 
place in the EU were more effective in overcoming the cri-
sis than wou ld have been completely uncoord ina ted policy 
act ions of the individual member states A number of ar
guments have been brought forward to the effect that in-
congruent economic policy precondi t ions (e g , t he spill-
over effects of the domest ical ly dominated German inter-
est rate pol ic ies to her par tners} , as wel l as un-coordinat-
ed nat ional pol ic ies which led to the devaluat ion race in 
1992-93, had a signif icant inf luence on the recess ion 

This leads to the very controversial quest ion regard ing the 
opt imal mix of nat ional and supra-nat ional economic pol
icy Radical l iberals ( „compet i t ion among different polit ical 
regimes 1 ' } , federal ists („eff iciency of subsidiar i ty") as well 
as State intervent ionists („ interventions are easier t o coor-
dlnate at nat ion State level") — all argue against, or at least 
for less, centrai ized economic policy mak ing at the Com
munity level — ai though with very divergent a rguments 

The scienti f ic quest ion of the opt imal size and st ructure of 
integrated economies is a very complex topic with a num-
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Die Ursprungs'regelung verursachte bisher fo lgende Ko
sten bzw Wettbewerbsnachte i le für Österreich {Stan-
kovsky, 1990A) 

— Die administrat iven Kosten des Ursprungsnachweises 
für österre ich ische Exporteure werden auf 1 % bis 7% 
des Warenwertes geschätzt 1 } 

— Das Problem der Kostenbelastung der Produkt ion — 
öster re ich ische Erzeuger mußten bei der Auswahl von 
Vorproduk ten darauf achten, den Ursprungsnachweis 
zu erfül len, und konnten daher oft nicht von den bi l l ig
s ten Lieferanten aus Dri t tstaaten 2 ) beziehen — wurde 
zwar in bezug auf EFTA-Vorl ieferanten (ausgenommen 
Schweiz) durch den EWR beseit igt, nicht aber in bezug 
auf den Handel mit Os teuropa (sowie auch mit der Tür
kei und Israel). 

— Besondere Probleme ergeben sich für Österre ich durch 
Lieferverf lechtungen zwischen verschiedenen Freihan
delszonen (z B. Öster re ich—Ungarn , Öster re ich—EG 
und EG —Ungarn) In so lchen Fällen ist jeweils nur eine 
bi laterale, nicht aber eine gesamteuropä ische Kumul ie
rung mögl ich Eine dreiseit ige Unternehmenskoopera
t ion (Lieferverf lechtung) wi rd deshalb die Ursprungskr i 
ter ien oft nicht er fü l len; eine präferenziel le Behand lung 
ist somi t ausgesch lossen In d iesem Zusammenhang 
sind auch die negativen Auswi rkungen der Sonderbe
s t immungen über den passiven Veredelungsverkehr in 
der EU für die österre ich ische Texti lwirtschaft sowie die 
E inschränkung der Zol lpräferenzen auf den Direktver
sand zu sehen. Durch diese Regelungen wurde in 
Österre ich im Produkt ionsbere ich ein Exportvolumen 
von rund 3%% des Warenexpor tes bzw 1 % des BIP, im 
Handelsbereich von 0 , 1 % bis 0,2% des BIP bedroht 
{Stankovsky, 1992B, Expertengruppe, 1992) 

B e s e i t i g u n g n i e h l t a r i f ä i e i H a n d e l s h e m m n i s s e 
(Te i lnahme am Binnenmarkt ) 

Im B innenmark t wurden die materiel len, techn ischen und 
steuer l ichen Hemmnisse für den freien Verkehr von Waren 
und Dienst le is tungen innerhalb der EU beseit igt (in bezug 
auf die Mehrwertsteuer konnten bisher nicht alle Vorgaben 
verwirkl icht werden). Für Österre ich ergeben sich aus dem 
Beitritt zur Zol lunion fo lgende Änderungen : 

— Beseitigung von Grenzkontrollen für den gewerb l ichen 
Verkehr : Die Kosten der Grenzkontrol len (zu welchen 
neben dem administrat iven Aufwand auch die Wartezei
ten an der Grenze zu zählen sind) werden auf 2% bis 
4% des Warenwertes geschätzt (Sozialpartnerstellung-
nahme, 1989) und s ind zusätzl ich zu jenen der Ur
sprungsrege lung zu kalkul ieren In der oben genannten 

Schätzung ( 1 % bis 7%) s ind al lerdings zum Teil auch 
die Kosten der Grenzkontro l len enthal ten Die durch Ur
sprungsregelung und Grenzkontrollen insgesamt verur
sachten Kosten können auf 4% bis 5% des Warenwer
tes geschätzt werden Nicht enthalten ist hier al lerdings 
die durch den passiven Veredelungsverkehr usw. verur
sachte Belastung 

Österre ichs Lieferungen in die EU waren bisher im Ver
gleich zu Lieferanten innerhalb der EU im Ausmaß die
ser Kosten benachtei l igt Dies entfällt durch den Beitritt 
zur Zol lunion Von diesem Vorteil ist al lerdings der ad
ministrative Mehraufwand abzuziehen, der s i ch auf
grund der Er fassung grenzüberschre i tender Waren
s t röme in den Unternehmen (während der Übergangs
zeit bis zur Verwirk l ichung des Ursprungslandpr inz ips 
bei der Mehrwertsteuer) in der EU ergibt 3 ) Für d ie Nie
der lande wurden z. B. die Kosten der Steuerstat ist ik 
(einschließlich der Umschulung der betrof fenen Mitar
beiter usw.) im Jahr 1993 auf etwa ein Fünftel der Ein
sparungen geschätzt , die sich in Unternehmen aus der 
Au fhebung der Binnengrenzen ergaben {Handelsblatt, 
21 Apr i l 1994) 

— Erleichterung in bezug auf Normen und Standards: Auf 
Grundlage des „Casis-de-Di jon"-Pr inz ips werden in der 
Europäischen Union die Normen und Standards eines 
Landes von allen anderen Ländern anerkannt (Ur
sprungslandpr inz ip) Österre ich h ingegen mußte bisher 
bei Lieferungen in die EU, sofern es keine C E N - bzw 
CENELEC-Normen gab, die Vorschr i f ten der import ie
renden EU-Länder erfüllen 

— Erzeugerhaftpflicht'. Für in der EU hergestel l te Produkte 
haftet grundsätz l ich der Erzeuger, für ausländische 
Waren hingegen der EU-Importeur Wegen des Haf
tungsr is ikos ist es für EU-Unternehmen unter Umstän
den günst iger, von einem Erzeuger in der EU zu bezie
hen, was eine Benachtei l igung .des österreichischen 
Angebotes zur Folge hat 

Weltbewerbspo l i t ik statt H a n d e l s p o l i t i k 

Die Beziehungen der EU zu Österreich — als Dri t tstaat — 
wurden bisher durch Instrumente der Handelspol i t ik gere
gelt Bei (von Organen der EU anerkannten) Verstößen ge
gen den freien Wettbewerb (etwa du rch Subventionen) 
konnten deshalb Instrumente der Handelspol i t ik angewen
det werden. Hier brachte al lerdings berei ts der EWR-Ver-
t rag eine grundsätz l iche Wende : In ihm haben sich die teil
nehmenden EFTA-Staaten zur Übernahme der Wettbe
werbsrege ln der EU verpf l ichtet 4) . Gleichzeit ig haben aber 
alle Ver t ragspar tner auf die gegensei t ige Anwendung von 

') Herin (1986 S 11) gehl in einer vorsichtigen Annahme von 3% bis 5% des Exportwertes aus Nach einer Studie aus der BRD betragen allein die Kosten der ge
nauen Ursprungsbestimmung 2% bis 3% des Exportwertes; eine Studie aus Finnland errechnet die gesamten Kosten der Dokumentation in Unternehmen und Zoll
behörden mit 1 4% bis 5,7% der finnischen Importe im Jahr 1982; eine schwedische Studie schätzt die Kosten aller Formalitaten im Außenhandel auf 5% bis 7% der 
Produktpreise. Laut einer anderen Untersuchung erfordert eine durchschnittliche Außenhandelstransaktion 35 Dokumente und 360 Kopien (alle Angaben zitiert 
nach Herin 1986, S 7) In der Schweiz wurden für den Handel mit der EG jährlich 4 Miil Ursprungszeugnisse bearbeitet Dies erforderte schätzungsweise 
100 Sachbearbeiter und 1 ODO Angestellte in den Privatbetrieben (Senf; 1986 S 23) 
E) Vg! hiezu Herin (1986) insbesondere Annex I Deviation of the Optimal input Mix Enforced by the Rules of Origin' 
3) Auch nach dem Übergang 2um Ursprungslandprinzip wird es ein Meldesystem für Warenströme zwischen den Staaten der Europäischen Union geben müssen 
da sonst Handels- und Leistungsbilanzen sowie das BIP nicht errechnet werden können Ohne diese Information ist eine monetäre Steuerung nicht möglich 
') Wettbewerbsbehörden im EWR sind in bezug auf die EU die Kommission in bezug auf die EFTA die neu geschaffene ESA 
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wicht igen Konkurrenten aus der EU unzureichend. Je vol l 
kommener bisher die Abscho t tung einer Sparte nach au
ßen und je str ikter die Reglement ierung, umso schwier iger 

Der Agrarschutz ist in Österreich höher als in der EU. Die 
landwirtschaftliche Produktion und die 

Lebensmittelindustrie sind primär auf den geschützten, 
aber kleinen Inlandsmarkt orientiert. Sowohl die 

Landwirtschaft als auch die Nahrungsmittelindustrie sind in 
wichtigen Sparten nicht voll wettbewerbsfähig.. 

ist in der Regel die Situat ion Diese Einschätzung wi rd 
durch eine Vielzahl e inschlägiger Studien und Analysen 
belegt (siehe z. B Aiginger, 1990, Fachverband der Nah-
rungs- und Genußmittelindustrie, 1993, Schneider, 1993, 
Klingler, 1994) 

In ihren deklar ierten Zielen sind die Agrarpol i t iken der EU 
(Art 39 EWG-Vertrag) und Österre ichs (§ 1 Landwir t 
schaf tsgesetz 1992) sehr ähnl ich In der wi r tschaf tspol i t i 
schen Praxis wurden al lerdings die postul ierten agrarpo l i -
t ischen Ziele in der EU und in Österreich zum Teil unter
schiedl ich gewichtet. Auch die agrarpol i t ischen Strategien 
und das eingesetzte Instrumentar ium differieren. Die EU 
hat zuletzt im Mai 1992 ihre Agrarpol i t ik g rund legend re
formier t (EG-Kommission, 1993A, 1993C). Die Reformbe
sch lüsse soi len bis 1995 umgesetzt werden Sie kommen 
der k le instruktur ier ten bäuer l ichen Landwir tschaf t sowie 
der hohen Bedeutung der Raumfunkt ion einer f lächendek-
kenden Landnutzung in Österre ich entgegen. Die Di f feren
zen in den agrarpol i t ischen Konzepten haben u. a. Proble
me bei der Übernahme der Agrarst rukturpol i t ik der EU zur 
Folge. 

E r g e b n i s de r B e i t r i t t s v e r h a n d l u n g mil 
der E U 

Die österre ich ische Landwir tschaf t ging mit hohen Erwar
tungen und Forderungen in die Verhandlungen. Die EU er
wies s ich al lerdings angesichts der eigenen Probleme im 
Agrarbere ich und des wachsenden internat ionalen Druk-
kes im Rahmen des GATT und von seiten der os teuropä i 
schen Länder als harter und nur zum Teil kompromißbe
reiter Partner 

Zentrale und für die Landwir tschaf t wicht ige Verhand
lungspunkte waren die nat ionalen Quoten und Referenz
mengen, der künft ige Rahmen für die Agrarst rukturpol i t ik , 
die agrar ischen Umwel tp rogramme und regionalpol i t i 
schen Maßnahmen für den ländl ichen Raum sowie die Re
gelung der Übernahme der Gemeinsamen Agrarpol i t ik 
(GAP) durch die Beitr i t tswerber (Fischler, 1993, 1994, Bun
desministerium für Land- und Forstwirtschaft, 1994C, Bun
desregierung, 1994) 

P r o d u k t i o n s q u o t e n und R e f e r e n z m e n g e n 

Die EU setzt zur Lenkung der agrar ischen Erzeugung zu 
nehmend auf administrat ive Eingriffe in Form von Quoten 
und Referenzmengen, die bisher auf nationaler Ebene ver

geben wurden Die GAP-Reform 1992 verstärkte diese 
Tendenz 

Für im Rahmen von geltenden Quoten erzeugte Mengen 
sichert die EU in der Regel den Absatz und ein bes t imm
tes Preisniveau Uber Markteingri f fe ab Referenzmengen 
stecken den Rahmen ab, in dem den begünst ig ten Produ
zenten Beihi l fen zustehen. Diese Beihi l fen können flä
chen- oder t ierbezogen gewähr t werden Die Vortei le aus 
Quoten und Referenzmengen sind aus der Sicht der be
günst ig ten landwir tschaft l ichen Erzeuger fließend. Quoten 
und Referenzmengen werden tei ls einzelnen Betr ieben zu
geteilt, tei ls stehen sie Regionen oder Verarbei tungsbe
tr ieben zu Die Entscheidung darüber liegt zum Tei l bei 
den Mitgl iedstaaten. 

Die den Bei t r i t tswerbern zugestandenen Quoten und Refe
renzmengen sind dem Anhang 1, Teil V „Landwir tschaft" 
der Beitr i t tsakte zu entnehmen Für Österre ich erg ib t sich 
im Vergleich zu den angemeldeten Forderungen fo lgende 
Si tuat ion: 

Die österre ichische Referenzfläche für Getreide ein
schl ießl ich Si lomais, Ölsaaten, Eiweißpflanzen u n d Flä
chenst i l legung sowie der Referenzertrag für Getreide sind 
noch nicht endgül t ig festgelegt Der Referenzertrag ist die 
Grundlage für die Berechnung der durch die GAP-Reform 
1992 eingeführten (Preis-)Ausgle ichszahlungen u n d der 
St i l legungsprämie für die heimischen Bauern Ob Öster
reich in mehrere Er t ragsregionen untertei l t wird sowie ob 
Mais dem Getreide zugesch lagen wird oder nicht, l iegt in 
nationaler Kompetenz und ist noch of fen Die da raus re
sul t ierenden regionalen Vertei lungseffekte lösten Diskus
s ionen aus Die Entscheidung dürfte fü r eine einzige Re
gion und für die Zurechnung von Mais zu Getreide fallen 

Quoten und Referenzmengen Übersicht 1 

Forderung . . Ergebnis 

Getreide usw.1): Referenzfläche .'. 1,200.000 ha2) ••' 
Referenzertrag (Getreide und Mais) • '5,27tje ha 2) 3)-

Hartweizen:'Referehzfläche 9.6DQha Abgelehnt 

Zucker: A-Üuote ... . ' . . . ' 385.0001 316.529 r 
. B-Quote '. . . . . . . . . . ; 115.000t 73.881 t 

Summe. . . 500.0001 390.410 t ' 

Wein Rebfiäche Au s pf I an zbes ch rän -
. kungen gelten für 

ganzes Bundes-
. gebiet 

Tabak . . . . . 1.000 t 600 t ' 

Milch (4,03% Fett): Anlieferungsquote. 2,205.0001 
SLOM-Reserve: . ,. . . 180.000 t 

Zwischensumme.,. . . . . . . . . £385.0001 
Direktverkäufe . . . . 367.0001 

Gesamtsumme . . . . . ', 2,990.0001 2,752.000 t 

Männliche Rinder: Referenzbestand 465.530 Stück 423.400 Stück 

Mutterkühe: Referenzbestand 325.000 Stück 

Mutterschafe: Referenzbestand 205.651 Stück 

Q: Beitrittsakte (1994) und Bunöesministerium für Land- und Forstwirtschaft (1994A). 
— '} Getreide (einschließlich Silomais), Ölsaaten, Eiwe iE pflanzen und im Rahmen öf
fentlicher Programme stillgelegte Flächen. Basis ist der Durchschnitt der Jahre 1989/ 
1991 — ! ) Vorläufige Werte. — *) Basis ist der Durchschnitt der Jahre 19B6/1990. 
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d e m , um Wettbewerbsverzerrungen im Außenhandel zu 
vermeiden (Boss, 1989): Länder mit n iedr igem Umsatz
steuersatz hätten nach dem Ursprungslandpr inz ip Wet tbe
werb svorteile. Mögl icherweise verändert das Ursprungs-
iandpr inzip das System der Umsatzsteuer unter bes t imm
ten Voraussetzungen von einer Verbrauchsteuer zu einer 
Produkt ionssteuer 1 ) 

Die EU-Länder konnten sich nicht auf eine Umstel lung des 
Umsatzsteuersystems auf das Ursprungslandpr inz ip eini
gen Dafür waren vor allem zwei Gründe maßgebend: 

1 Es gelang nicht, die Umsatzsteuersätze in den Mitg l ied
staaten anzugleichen Es war nur mögl ich , für den Nor
malsatz einen Mindestsatz von 15% festzulegen und 
zwei ermäßigte Sätze, die mindestens 5% betragen, zu 
zu lassen (Ursprungslandkommission, 1994, S .6) Die 
Unterschiede in den Umsatzsteuersätzen sind daher in 
der EU noch immer sehr groß (Übersicht 1) 

2 Die Mitgl iedstaaten konnten s ich nicht auf ein Clea-
ringsystem e in igen, das jedoch notwendig ist, wei l nach 
dem Ursprungs landpr inz ip Länder mit Exportüber
schüssen Mehre innahmen an Umsatzsteuer erzielen (im 
Vergleich zum Best immungs landpr inz ip) , wogegen Län
der mit Impor tüberschüssen Einnahmenausfäl le in ihren 
Budgets h innehmen müßten (Parsche, 1991, S 7). Das 
Clear ingsystem stellt sicher, daß für die öffent l ichen 
Haushalte der Mitgl iedstaaten aus der Umstel lung auf 
das Ursprungs landpr inz ip keine Einnahmenausfäl le ent
s tehen: die Umsatzsteuere innahmen fließen den ein
zelnen Ländern wie nach dem Best immungs landpr inz ip 
zu 

Um dennoch die Grenzkontro l len zwischen den Mitg l ied
staaten mit 1 Jänner 1993 aufzuheben, haben die EU-Län
der eine Übergangsregelung besch lossen, die zunächst 
bis Ende 1996 gilt (Langer, 1992) Bis Ende 1995 muß ent
sch ieden werden, ob mit 1 Jänner 1997 das Ursprungs
landpr inzip eingeführt oder die bisherige Übergangsrege
lung beibehal ten wi rd Österreich hat mit einem EU-Beitritt ' 
die gegenwärt ig geltende Übergangsregelung zu überneh
men, die vor allem durch fo lgende Punkte gekennzeichnet 
ist: 

— Das Best immungs landpr inz ip gilt grundsätz l ich weiter 
für L ieferungen zwischen Unternehmen 

— Für best immte Lieferungen (an nicht vors teuerabzugs-
berecht igte Unternehmen oder direkt an private Haus
halte) gilt jedoch bereits jetzt das Ursprungs iandpr in -
zip Die Übergangsrege iung ist somit gewissermaßen 
eine Mischung aus Bes t immungs land- und Ursprungs
landpr inzip 

— Die Admin is t ra t ion der Umsatzsteuer aus Lieferungen 
zwischen Mitgl iedstaaten (Erwerbsteuer, f rüher Ein
fuhrumsatzsteuer) wi rd von den Grenzbehörden (den 
öf fent l ichen Stellen) zu den Unternehmen verlagert 

— Ein Clear ingverfahren wird nicht eingerichtet. 

Das Ursprungs landpr inz ip verlagert die Kontrol le der Lie
ferungen zwischen den Mitgl iedstaaten von der Grenze in 
die Unternehmen Die Unternehmen müssen bei L ieferun-

Mehrwertsteuersätze in den Übersicht I 

Mitgliedstaaten der EU 
Stand 1 lännci 1994 

Ermäßigter Norm als atz 
Steuersatz 

In % 

Deutschland 7 15 
Belgien 1 6, 12 20, 5 
Dänemark ... 25 
Spanien1) . . 3. 6 15 
Griechenland2) 4 8 18 
Frankreich3) 2 1. S, 5 18, 6 
Irland") 2 5, 12, 5 21 
Italien3) 4 9 : 13 - 19 
Luxemburg6) 3, 6 . 12, 15 
Niederlande 6 17, 5 
Portugal'). . . . 5 16 
Großbritannien . . . . . _ 17, 5 

Österreich (nachrichtlich}. . .. 10 20 

^ Grundnahrungsmittel. — s) Presse und Bücher. — 3) Verminderte Sätze tn Korsika, 
generell Presse. — J) Grundnahrungsmittel. — s) Gewisse Grundnahrungsmittel. — 
f) Grundnahrungsmittel, Presse. — ') Portugal hat noch einen Luxussteuersatz van 
30%. dagegen läuft bereits ein Verfahren 

gen in andere Mitgl iedstaaten die „Steuer ident i f ikat ions
nummer" ( ID-Nummer) des Abnehmers kennen, wei l nur 
dann eine steuerfreie Lieferung in den anderen Mitgl ied
staaten mögl ich ist 

Die Ubergangsrege lung wird vielfach kri t isiert, weil sie den 
Unternehmen erhebl iche Mehrbe las tungen b r ing t (Ur
sprungslandkommission, 1994, S 7} Die zusätzl ichen 
Probleme der Übergangsrege lung werden vor a l lem in fol
genden Punkten gesehen : 

— Es ergeben sich zusätzl iche Meldepf l ichten der Unter
nehmen an die Finanzbehörde. 

— Die Unternehmen müssen außerdem prüfen, o b sie an 
ein Unternehmen (im anderen Mitgl iedstaat) liefern 
(Prüfung der ID-Nummer) , an einen Abnehmer , der als 
Letztverbraucher seine Erwerbe im Best immungs land 
versteuern muß (gilt für verbrauchsteuerpf l icht ige Wa
ren, etwa alkohol ische Getränke, Mineralöle, Tabakwa
ren) oder an private Letztverbraucher. Sie müssen 
außerdem feststel len, ob die Waren verbrauchsteuer
pf l icht ig s ind und wie hoch die Schwel le für die Be
steuerung von Versendungsumsätzen im Best im
mungs land ist. Wenn diese Schwel le (in der Regel 
100 000 ECU bzw. 35 000 ECU) nicht überschr i t ten wird, 
gilt das Ursprungs landpr inz ip 

— Eingangsrechnungen müssen besonders kontrol l iert 
werden. 

Die Ursprungs landkommiss ion kommt zum Ergebnis , daß 
die großen Ersparnisse aus dem Wegfal l der Grenzkon
trol len durch diesen Mehraufwand aus dem Übergangs
system kompens ier t werden (Ursprungslandkommission, 
1994, S 7) 

Derzeit ist nicht abzuschätzen, ob mit 1997 tatsächl ich in 
der EU das Ursprungs landpr inz ip e ingeführt oder die ge
genwärt ige Regelung (trotz aller Probleme) verlängert 
wird Dies wird vermut l ich davon abhängen, ob es gelingt, 
ein en tsprechendes Clearingverfahren (auf m ik roökonomi -

') Deutscher Sachverständigenrat (1990); gegenteiliger Auffassung sind Krause — iunk (1992) 
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Wettbewerbsfähigkeit der Industr ie ieg ionen Übersicht I 

1991 

Arbeitsplatz
dichte1) 

Arbeitsproduktivität^) Betriebsgröße3) AngesteUtenquote4) 

Branchen- Absolut Branchen- Absolut Branchen
bereinigt6) bereinigt6} bereinigt6) 

Arithmetischer Durchschnitt der politischen Bezirke 

Branchen
bereinigt6) 

Hochwertige Verdichtungsregionen 14 221 622 6 0 997 89,8 0.827 32 3 0 989 416,9 0,989 
Südösterreich 16 061 583 6 0 906 71 1 0 544 32 6 1,019 414.8 0,957 

Agglomerationen 73 895 6559 1 030 901 0 773 43.6 1 230 480,5 1,101 
Spezialisierte Zentralräume 8 644 5494 0 961 66 5 0 619 32 2 0 921 393,3 1 051 
SkalenertragsorientierteZentralräume 11 403 714 6 1 110 120 4 1 068 ' 31 0 0,990 439,8 1 016 

Alte Industriegebiete 7187 554 5 0 862 106 3 0 733 221 0.743 428 8 0,954 
Verdichtu ng s rän d e r 5 268 5547 0 936 58,5 0.570 231 0,748 363,3 0 895 

Ressourcenorientierte Verdichtung s rän der 4 888 578 2 1 283 56,8 0 553 231 0 772 363,0 0,883 
ArbeitsintensiveVerdiohtungsränder 5 530 540 0 0 940 59,6 0 582 23 0 0 732 363.5 . 0 903 

Randgebiete 3 689 427 8 0 889 453 0 463 18,5 0,636 299.8 0.815 

Österreich 8132 6244 1 002 75 6 0 634 321 0.992 422 0 0 997 

Q: ÖS TAT, eigene Berechnungen, Palme (1989). — '•) Beschäftigte in der Sachgüterproduktion ]e Bezirk, 1988. — ^Netto-Produktionswert je unselbständig Beschäftigten. — 3) Un
selbständig Beschäftigte Je Betrieb. — ') Angestellte in % der Industriebeschäftigung insgesamt 1990. — 5} Personal aufwand je unselbständig Beschäftigten. — 6) Standardisiert je
weils am österreichischen Branchenwert ( = 1) 

Die Wahrschein l ichkei t der St i l legung von Betr ieben des 
Montan- und Bek le idungssektors ist sehr groß, da Inve
storen für Standor te , die Nachtei le gegenüber dem Aus 
land aufweisen, kaum zu interessieren sind Auch wenn 
so lche Betr iebe noch umstruktur ier t werden, geht Be
schäf t igung durch die Umstel lung von Massenproduk ten 
auf Spezia lprodukte mit kleinerer Nachfrage verloren. Die 
Opt ion Produktdi f ferenzierung ist w iederum nur wählbar, 
wenn das Humankapi ta l der Umstel lungsbetr iebe für ein 
Upgrading ausre ichend qualif iziert ist Diese Vorausset 
zung trifft häuf ig auf Betr iebe in hochwert igen Verd ich
tungsreg ionen, h ingegen selten auf solche in Randgebie
ten zu Die Abwanderung von Arbei tsplätzen n immt in Re
g ionen, wo Montan- oder Bekle idungssektor eine wicht ige 
Expor tbas is s ind , Dimensionen eines regionalen Struktur
schocks an : Ein Wandel der Sektorstruktur br ingt einen 
regionalpol i t ischen St ruk turbruch hervor. 

Das trifft zweifel los für Österre ichs alte Industr iegebiete 
zu, in denen sich in der Gründerzei t der Montansektor um 
Rohstof f - oder Energ ievorkommen geball t hat und auch 
heute noch Industr ie und Regionalwir tschaft stark prägt 
(Übersicht 1) Zum regionalpol i t ischen Problembereich der 
„Schwer indust r iegebie te" zählen neben „alten Industr iege
b ieten" jene Bezirke, die in einer Typis ierung der Industr ie-
regionen als „ ressourcenor ient ier te Verd ichtungsränder" 
klassif iziert wurden [Palme, 1989), sofern sie stark vom 
sekundären Wir tschaf tssektor abhängig und einseit ig auf 
den Montansek tor (einschließlich Grundmetal lbereich) hin 
struktur ier t s ind (Voi tsberg, Braunau) Sie sind aus öster
reichischer Sicht jedenfal ls regionalpol i t isch fö rderungs
würd ig im Sinne der Ziel-2-Gebiete der St ruktur fonds der 
EU (Abbi ldung 1) 1) 

Wegen deut l ich kleinerer Betr iebsgrößen des Bek ie idungs-
sektors gehen in .Randgeb ie ten" relativ weniger Industr ie
arbeitsplätze als in Schwer industr iegebieten ver loren Die 

Randgebiete s ind aych schwächer von der Industr ie ge
prägt (ausgenommen das obere Waldviertel) , da s ie nicht 
zuletzt wegen eines hohen Agrarante i ls Bi l l ig lohngebiete 
s ind Dennoch sind die regionalpol i t ischen Folgen be
t rächt l ich, da in d iesen Industr iebetr ieben überwiegend 
Frauen arbei ten, die nicht nur das Haushal tse inkommen 
verbessern , sondern auch dazu bei t ragen, daß weniger Fa
milien mit männl ichen Fernpendiern abwandern 

Der regionaipol i t ische Hand lungsdruck verstärkt sich, 
wenn nach einem EU-Beitr i t t Österre ichs (andernfal ls 
nach Inkrafttreten der GATT-Regelungen) die österre ichi 
sche Landwir tschaf t den Schutz durch ein restr ikt ives Im
por t reg ime, administrat ive Angebotskont ro i len u n d Ex
por tsubvent ionen verl iert und in eine gemeinsame Agrar
polit ik ohne Grenzen im Agrarhandel und mit niedrigeren 
Preisen einbezogen wird. Anges ichts der begrenzten Wett
bewerbsfähigkei t der österre ich ischen Landwirtschaft 
(Schneider, 1993) wi rd sich der agrar ische Strukturwandel 
erhebl ich vert iefen und die regionale Expor tbas is in „ länd
lichen Prob lemgebieten" stärker ausdünnen. Dazu zählen 
pol i t ische Bezirke, die keine Intensivregionen des Tour is
mus sind (weniger als 30 Nächt igungen je Einwohner) und 
als Industr ieregionen entweder Merkmale von „Randge
bieten" oder „ ressourcenor ient ier ten Verd ichtungsrän
dern" mit hoher Agrarquote (mehr als 20%) aufweisen Die 
ländl ichen Problemgebiete mit einer regionalen Expor tba
sis in Landwir tschaf t und Bi l l ig iohnindustr ie haben grund
sätzl ich die regionaipol i t ischen Eigenschaften von Ziel-5b-
Gebieten der EU-Struktur fonds 

Die meisten Effekte aus der L iberal is ierung werden im in-
t ra- industr ie l len Handel zwischen hochentwickel ten Indu
str iestaaten erwartet (Sapir, 1992), verstärkte Spezial isie
rung und Produktdi f ferenzierung intensivieren hier die 
subst i tut ive Arbei tste i lung Die Integrat ion der Wirtschaft 
verschärf t den Wettbewerb mit ähnl ichen Produkten, weil 

^ Unterhalb der Ebene von politischen Bezirken erscheinen auch andere Gebiete aufgrund rückläufiger Industrieentwicklung förderungswürdig sofern nicht nur lo
kale Arbeitsmärkte betroffen sind Auf Bezirksebene kommen hier nur der kleine Bezirk Dornbirn (mit insgesamt drei Gemeinden) und der Bezirk Gmünd als stark 
von der Industrie geprägte und einseitig mit Problembranchen (des Bekleidungssektors) strukturierte Gebiete in Betracht Gmünd hat alle Merkmale eines „Rand
gebietes ', und im Bezirk Dornbirn löst die Betroffenheit der einzelnen Sektoren nicht jene regionalen Probleme wie in alten Schwerindustriegebieten aus Im Zen
tralraum des Vorarlberger Rheintales dürfte angesichts einer guten technischen Ausbildungs- und Oualifikationsstruktur weder eine innerbetriebliche Umstellung 
auf Qualitätsprodukte noch eine regionale Umstrukturierung auf andere Sektoren allzu schwer fallen Jedenfalls war in den siebziger und achtziger Jahren die Vor
arlberger Industrie im teilweisen Rückzug aus dem Textilbereich erfolgreich 
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Direktinvest i t ionen: Österreich Abbildung 2 Anteil der österreichischen 
Direkt invest i t ionen: O E C D 

Abbildung 3 

1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1939 1991 1993 

Tn Österreich nimmt die Direktinvestitionstätigkeit seit Ende der acht
ziger Jahre stärker zu als die heimische Investitionstätigkeit, Seither 
übersteigen die aktiven die passiven Direktinvestitionen deutlich, 

her auf EU-Märkten direkt Fuß zu fassen Die Verstaat l ich
te Industr ie war t re ibende Kraft dieser Aktivitäten. 

Österre ich konnte seine Attraktivität als Ans ied lungs-
s tandor t in Westeuropa zuletzt verbessern : Sein Anteil an 
den passiven Direkt invest i t ionen von EU und EFTA sank 
Anfang der achtziger Jahre, erreichte in den letzten Jahren 
jedoch wieder das Niveau von 1980 (rund 1 % ; Abb i l 
dung 3). Als aktiver Investor hat Österreich seine Posi t ion 
deut l ich verbesser t : Seit 1980 stieg der Anteil der aktiven 
Direkt invest i t ionen Österre ichs an jenen aller Länder 
Westeuropas von 0,4% auf 1,9% (1992). 

Bis Ende der achtziger Jahre war Österreich ein Land mit 
s t ruk turbed ingt aktiver Direkt invest i t ionsbi lanz: Die pass i 
ven (here inkommenden) überst iegen die h inausgehenden 
Investi t ionen jewei ls bet rächt l ich: Erstmals 1986 und lau
fend seit 1989 überschre i ten jedoch die aktiven die pass i 
ven St röme deut l ich, wobei jedoch auch die Direkt invest i 
t ionen in Österre ich (mit Ausnahme des Jahres 1991) wei 
ter zugenommen haben 1 ) Die Drehung der Direkt invest i 
t ionsbi lanz ist ein Indikator für eine deut l iche Strukturver
besserung der öster re ich ischen Wirtschaft Gemessen an 
den Kapi ta lbeständen hat jedoch Österreich Mitte der 
neunziger Jahre trotz des Aufho lprozesses noch immer 
deut l ich weniger Kapital im Aus land investiert als Aus län
der in Österre ich {Bellak, 1994) 

Fusionen., Be te i l i gungen u n d 
Di re l t l inves l i t ionen 

Auch die internat ional seit den f rühen achtziger Jahren 
massiv laufende Fusionswel ie hat in Österreich erst mit 
großer Verzögerung begonnen Die in der zweiten Hälfte 
der achtziger Jahre einsetzende Privatisierung in der Ver
staat l ichen Industr ie, die Probleme der Bankenkonzerne, 
letztl ich aber auch die Eigenkapi ta lschwäche mancher Fa
mi l ienunternehmen und die ger inge Funkt ionsfähigkei t des 
öster re ich ischen Kapi ta lmarktes waren seit den späten 
achtziger Jahren Anlaß für eine hohe Zahl von Änderun -

IDI/ADl 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 

In den achtziger fahren verlor Österreich Direktinvestitions-Marktan-
tcile (IDI/ADI) innerhalb der OECD, gewann sie aber Anfang der neun
ziger Jahre wieder zurück Die aktive Direktinvestitionstätigkeit Öster
reichs (ADI/ADI) nimmt wie die passive (IDI/IDJ) seither deutlich stär
ker zu als im OECD-Durchschnitt 

gen der Eigentums- und Ver fügungsrechte auch in der In
dustrie. Damit setzte eine starke Fusionswelle e in , die 
auch jetzt noch nicht abgek lungen ist und in vielen Fällen 
vormals österre ich ischen privaten und verstaat l ichten Un

Österreich hat zwar in den achtziger Jahren innerhalb 
Westeuropas an Standortattraktivität verloren, diesen 
Verlust jedoch seit Ende der achtziger Jahre mehr als 

wettgemacht. Darüber hinaus ist Österreich durch eine 
Vervielfachung der von hier ausgehenden 
Direktinvestitionsströme zu einem seinem 

Entwicklungsniveau entsprechenden Nettoexporteur von 
Direktinvestitionskapital geworden,. 

ternehmen ausländische (Mi t - )Eigentümer brachte, aber 
auch aus ländisch dominier te Unternehmen in den Eigen
tümerwechsel e inbezog Das Potential an österre ichischen 
Unternehmen, die aus ländischen Interessenten für Beteil i
gung oder Fusion attraktiv erscheinen, ist noch n icht er
schöpft . Zahlreiche Unternehmen sind von ihrer Marktprä
senz und ihrer Produktpalet te sowie ihrem technischen 
Know-how her erst rebenswerte Übernahmeziele — dies 
ist einerseits ein posit iver Struktur indikator , andererseits 
aber auch ein Indiz dafür, daß Investoren in ihnen noch 
unausgeschöpf te Produkt iv i täts- und dami t Gewinnpoten
tiale sehen Aus diesen Gründen ist eine weiterer Anst ieg 
der Übernahmen österre ichischer Unternehmen aus dem 
Aus land zu erwarten Ein EU-Beitr i t t Österre ichs verstärkt 
diese Tendenz, da Österreich noch stärker in das Blickfeld 
aus ländischer Konzerne tritt und der Wegfal l der Außen
sei terposi t ion (jetzt nur gemildert durch die EWR-Teilnah-
me) die Attrakt ivi tät österre ichischer Bete i l igungs- und 
Aufkaufskand idaten weiter erhöht 

Die Kalküle der Unternehmen für (aktive) Direktinvestit io
nen sind unterschiedl ich, je nachdem, o b eine Betei l igung 
an einem bestehenden Unternehmen erworben (grenz
überschrei tende Fusion) oder eine Neu- oder Erweite
rungsinvest i t ion an einem eigenen Betr ieb durchgeführ t 
w i rd Tendenziel l s ind Neuinvesti t ionen (und Erweiterungs-

') Die aktive Direktinvestitionsbilanz wurde vom WIFO immer als Anzeichen einer Strukturschwäche interpretiert (im internationalen Vergleich weisen fast alle Indu
strieländer stark passive Direktinvestitionsbilanzen auf) da in Österreich beheimatete Unternehmen nicht die organisatorisch-finanzielle Kraft zur Auslagerung be
stimmter Produktions- oder Dienstleistungsschritte ins Ausland hätten Aber auch der im internationalen Vergleich bereits sehr hohe Anteil an ausländischen Un
ternehmen in Österreich die meist Filialbetriebe und daher selbst nicht auslagerungsfähig seien sowie der Verstaatlichten Industrie wurde als Grund für den 
Rückstand Österreichs an aktiven Direktinvestitionen angeführt 
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