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Produktion und Nachfrage 
Reale Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Brutto-f n landsp rod u kt 

82 83 64 65 66 87 86 BS 90 91 92 93 94 95 36 

Privater Konsum 

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 82 93 94 95 96 

A u srustu ngsi n vestitione n 

chen Haushalte mittel fr ist ig unter 3% des BIP zu senken 
und die Staatsschu ldenquote zu stabi l is ieren; Nach den 

i Be las tungen der Rezession erscheint Konsol id ierung ge
boten, um die Fiskalpol i t ik als Instrument funkt ionsfäh ig 
zu erhal ten, die Har twährungspol i t ik abzusichern und den 
Eintritt in eine europäische Währungsun ion zu e rmög l i 
chen. Die Perspekt iven der vor l iegenden Prognose recht-

I fert igen Konso l id ie rungsmaßnahmen zum gegenwärt igen 
Zei tpunkt : Die Versch lechterung der Leistungsbi ianz sol l te 
dadurch gemi ldert w e r d e n ; der anhal tende Aufschwung 
sol l te seinersei ts die Budgetverbesserung begünst igen 
Den Schwerpunk t der Konsol id ierung legt die Bundesre
g ierung auf die Ausgabense i te , da höhere Abgaben im 
verschär f ten internat ionalen Wettbewerb um Produk
t i onskos ten - und Standortvortei le hemmend wirkten und 
den Zielen der Steuerpol i t ik der letzten Jahre w idersprä
chen 

Laut ersten Berechnungen des WIFO werden jene Maß
nahmen des „Sparpake ts " , die in absehbarer Zeit real i 
s ierbar s ind , Wachstumsver lus te von nicht mehr ais etwa 
% Prozentpunkt des BIP pro Jahr bewirken.. Anderersei ts 
scheint durch sie allein ein wicht iges Ziel der Konsol id ie

rung, die Erfül lung der f iskaipol i t ischen Kriterien des Ver
t rags von Maastr icht bis zum Jahr 1999, noch nicht s icher
gestel l t 

Die Auss ich ten für die weitere Stabi l is ierung der Verbrau
cherpreise werden durch steigende Rohwarenpre ise und 
stärkeren Lohnauftr ieb beeinträchtigt. Wenn nicht schär fe
rer Wet tbewerb im Zuge des EU-Beitr i t ts Produzenten und 
Handel zu größeren Preiskonzessionen veranlaßt, hält 
Österre ich einen höheren Inf lat ionssockel als wicht ige 
Konkurrenzländer. 

Auf dem Arbe i tsmark t ergeben sich bei anhal tendem Wir t 
schaf tswachstum wieder größere Beschäf t igungschan
cen Der deut l iche Rückgang des in ländischen Arbe i ts 
kräf teangebotes im Jahr 1994 ist aber, wei l vorwiegend 
durch sozialpol i t ische Maßnahmen unterstützt , nicht auf
rechtzuerhal ten Die Arbe i ts losenquote (gemäß internat io
naler Abgrenzung) verharr t voraussicht l ich bis zum Jahr 
1996 auf dem gegenwärt igen Niveau von 4 1/4% 

A n h a l t e n d e r A u f s c h w u n g in 
W e s t e u r o p a 

In den wicht igsten Industr ie ländern konvergiert 1995 die 
Wachs tumsra te des BIP gegen 3% Für die USA bedeutet 
dies eine Abküh lung der b isher igen Hochkonjunktur , für 
Westeuropa und vor al lem für Japan dagegen eine Be
sch leun igung des Aufschwungs. 

Begünst ig t durch lange Zeit niedrige Z insen, war das Wir t 
schaf tswachstum der USA in den letzten Jahren vor a l lem 
von den Investi t ionen getragen Nunmehr übern immt der 
Export die führende Rolle Als Folge des gesunkenen Dol -
iarkurses und der größeren Aufnahmefäh igke i t der A u s 
landsmärkte ist 1995 erstmals seit Jahren mit einem pos i t i 
ven realen Außenbei t rag zu rechnen. Die Wir tschaf tspol i t ik 
agiert restriktiv, um einer inf lat ionären Überhi tzung zuvor
zukommen Bis Ende 1996 sollte sich das Wachstum auf 
eine Jahresrate von 2% ver langsamen. 

Japan konnte sich im 2 Halbjahr 1994 dank einer betont 
expansiven Wirtschaftspol i t ik aus der Stagnat ion lösen 
Die Zinssätze liegen im kurz- und langfr ist igen Bereich um 

\ n n a h m e n ü b e r d i e i n t e r n a t i o n a l e K o n j u n k t u r 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Veränderung gege n das Vorjahr in °.i 

Brutto-Inlandsprodukt real 
OECD insgesamt + 08 4- 1 6 4- 1 3 4 28 4- 30 4 3 0 

USA - 06 4- 2 3 4- 3 1 4 38 4- 28 4 2 5 
Japan. + 43 4- 1 1 4- 01 4 1 0 4 25 4 - 3 3 
OECD-Europa + 1 3 - 1 2 - 02 4 2 3 4- 30 4 3 3 

Westdeutschland . + 50 4 1 8 — 1 7 4 2 3 4- 25 4 - 3 0 
BRD + 1 2 4 22 — 5 1 4 2 8 4- 30 4 - 3 5 

Welthandel real +- 36 4 50 4- 29 4 8 5 4- 80 4- 78 
Marktwachstum ) 

Österreichs . 4- 59 4 38 - 25 4- 70 4 70 4 - 7 3 
Weltmarkt- Rohstoff preis5) 

Insgesamt — 12 9 - 1 0 - 99 - 40 414 0 
Ohne Energierohstoffe - 9 5 - 32 - 92 4190 -t-15 0 

Erdölpreis') S je Barrel 193 185 1G 4 152 162 170 
Wechselkurs S je S 11 68 10 99 11 63 11 40 11 00 11 8 

) Reales Importwachstum der Partnerländer gewichtet mit österreichischen Exportan
teilen — :) HWWA-lnöex Dollarbasis — 3) Durchschnittlicher Importpreis der OECD 
(cif) 
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B U D G E T K O N S O L I D I E R U N G 

Budgetenlwicklung im Konjunkturverlauf 

Nettodefizit des Bundes Net Lendirtg des Staates1) B!P, real 
Mrd S In % des BIP Mrd. S In % des BIP Verände

rung gegen 
das Vorjahr 

in % 

1970 — 2.2 - 0 . 6 4,5 1 2 + 64 
1971 - 1 7 —04 6,3 1 5 + 51 
1972 — 1 4 —0,3 97 20 + 62 
1973 - 72 — 1,3 6,9 1 3 + 49 
1974 — 11 7 — 1 9 7,8 1 3 + 39 
1975 — 29 7 —4,5 -16 ,2 —25 —0.4 
1976 - 33,3 - 4 , 6 - 2 7 1 —3.7 + 46 
1977 — 29 9 —3,8 - 1 8 8 - 2 4 + 45 
1978 _ 354 - 4 2 -23,3 - 2 8 + 01 
1979 — 32,5 —3,5 . —22,0 —24 + 4.7 
1980 - — 29,3 —29 —17 0 - 1 ^ + 29 
1981 — 27,5 —2,6 —18 6 - 1 8 —0.3 
1982 - 46 6 —41 -38,5 —3.4 + 1,1 
1983 — 65,6 - 5 5 —47 9 —40 + 2,0 
1984 — 57 4 —4,5 -32,8 - 2 5 + 1 4 
1985 - 60.1 - 4 , 5 —33,3 —25 + 25 
1966 - 731 —51 ' -52,6 —3.7 + 1.2 
1987 — 69,8 —47 ' - 6 3 2 - 4 , 3 • + 1 7 
1988 - 66,5 - 4 2 - 4 7 7 —3,0 + 4,1 
1989 — 62 7 —37 —46,8 —2,8 + 3,8 
1990 — 62 9 —3,5 —38.7 - 2 2 ' . . ' +4,2 
1991 — 62 7 —3,3 • • ' - 4 7 2 - 2 4 . +2,9 
1992 - 66,4 - 3 , 3 —41 6 —20 . +1,8 
1993 — 98,2 -4 ,6 —87 4 —41 -0, '1 
1994 — 105 0 , —47 - 9 8 7 —44 • + 2,8 

!) Staat Bund Länder Gemeinden und Soziajversicherungsträger - J ) Primärsaldo 

hebl icher Anpassungsbedar f (EU-Harmonis ierung, Öko lo -
g is ierung des Steuersystems) : Die ersten zwei Etappen 
der Steuerreform haben gezeigt, daß erfolgreiche Steuer
änderungen einen gewissen Budgetsp ie l raum vorausset 
zen. 

Im vor l iegenden Art ikel werden die im Arbe i tsubere inkom-
men angeführ ten Maßnahmen quantif iziert und mit dem 
WIFO-Makromodel l hinsicht l ich ihrer gesamtwir tschaf t l i 
chen Wirkungen analysiert 

Q u a n t i f i z i e r u n g d e r S p a r m a ß n a h m e n 

Die geplanten Maßnahmen zur Budgetkonso l id ierung sind 
in einem Anhang zum Arbe i tsubere inkommen der Regie
rungsparte ien angeführt. Der vor l iegenden Analyse liegt 

Wirtschaftswachstum und Budgetverlauf Abbildung! 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

In % des BiP 

Übersicht 1 

Zinsen für die Staatsschuld Primärsaido des Staates2) Staatsschuld3) 
Mrd. S In % des BIP Mrd. S In % des BIP Mrd. S In % des 

4,1 1,1 8,5 2.3 72,8 19,4 
4.4 1,0 10,7 2,5 76,5 18,2 
4,8 1,0 14,5 3,0 83,9 17;5 
5.3 1,0 12,3 2,3 95,0 17,5 
6,4 1,0 14,2 2,3 - 109,0 .17,6 
8,6 1,3 — 7,7 - 1 , 2 157,1 23,9 

12 2 1,7 -15 ,0 —2,1 198,9 27,4 
14,8 1,9 — 4,0 —0,5 239,3 ; 30,1 
16,7 2,2 . - 4,6 - 0 , 6 285,2 33,9 
21.3 2,3 — 0,7 - 0 , 1 : 330,4. 36,0 
24,7 2,5 7,8 0,8 . 371,5 ' 37^3 
29,3 2,8 10,7, 1,0 414,9. 39,3 
35,2 3,1 - 3,2 - 0 , 3 473,5 .. 41,8 
36,6 3,0 — 11,3 . —0,9 ' . . 558,8 • 46,5. 
43,1 3,4 10,3. "0,8 .' 620,4 48,6 
47,8 3,5 . 14,5 ' •1,1 ' ' 681,7 50,6 
51.9 . . 3,6 - 0,7 . . _o ,0 781,7 . 55,0 
58,4 3,9 . — 4,9 • —0^3 870,7 58,8 
61,8 3,9 14,1 • 0,9 : • .933,0 59,6 
66.4 4,9 19,6 '1;2 985,7 .58,9 
73.1 4,1 •' 34,4 1,9 1.052,0 58,4 
82,1 4,3 34,9 • 1;8 . ; 1.133,4 ' 58,8. 
87,9 46,3 ' • • 2,3 , 1.195,1 58,4 
93,0 4,4 5,6 0,3 1.330,0 ' ''62,8'. 
93,0 4,1 — 5,7 ' ' - 0 , 3 . \ " 

Net Landing ohne Zinsen für die Staatsschulden, - ä) Ab 1980 laut „Eurostat-Konzept;1. 

dieses Dokument zugrunde Die Vorsch läge lassen sich 
grob in vier Bereiche g l iedern: 

1 Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Personalauf
wand der öffent l ich Bediensteten (die sowoh l den Aktivi
täts- als auch den Pensionsaufwand betreffen), 

2 E insparungen an Transferausgaben, 

3 E inschränkungen der Aufwendungen für Förderungen 
und 

4 sonst ige Einsparungen (des öf fent l ichen Konsums und 
der öffent l ichen Investit ionen) 

Diese Aufg l iederung nimmt auf die unterschied l ichen Wir
kungen der Maßnahmen Rücksicht, Die beabsicht igten 
Einsparungen im Personalaufwand wi rken sich unmit te l 
bar auf den Beitrag des öffent l ichen Sektors zur gesamt
wir tschaft l ichen Wer tschöp fung und damit das Wirt
schaf tswachstum aus. Die Kürzung von Transfers beein
flußt das ver fügbare E inkommen der pr ivaten Haushalte, 
ihre Effekte auf die Gesamtnachf rage werden daher auch 
davon best immt, wieweit ein Rückgang des ver fügbaren 
E inkommens durch eine Veränderung der Sparquote ega
lisiert werden kann Die E insparungen an Investit ionen 
und Förderungen schränken ebenfal ls d ie Nachf rage ein 
Auf we lchem Wege einige Maßnahmen wie etwa im Ge
sundhei tsbere ich E insparungen im Bundeshausha l t er
mög l ichen, wi rd noch zu klären sein (weil sie pr imär Län
der- und Gemeindehaushal te betreffen). 

Persona laufwand für die ö f f e n t l i c h B e d i e n s t e t e n 

Das Arbe i tsübere inkommen geht davon aus, daß d ie Pro-
Kopf-Gehäi ter der öffentl ich Bediensteten (in den näch
sten Jahren) gleich stark ste igen wie jene in der Gesamt-
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I N D U S T R I E R O H S I O F F P R E I S E 

Entwicklung dei Indusü i erohstof f pr eise Übersicht 2 

HWWA-Index 

Ge- 1993 1993 1994 1993 1994'} 
wicht 0 iv Q u | Q u n QU IM Qu 0 0 

In % Index Veränderung gegen die Vorperiode in % 

idustrierohstoffe 20 9 141 7 — 2 + 8 + 8 + 8 — 14 + 16 

Agrarische 
Rohstoffe . 10 1 140.9 + 0 + 10 + 1D + 8 — !6 + 21 

Baumwolle 1 3 + 5 + 23 + 7 — 11 + 2 + 25 
Sisal 01 + 2 + 3 + 2 + 2 + 10 + 11 
Wolle 07 + 9 + 17 + 14 + 14 - 2 7 + 43 
Häute 07 + 3 - 6 + 15 + 6 + 4 + 10 
Schnittholz. 29 + 2 + 9 + 7 + 12 —25 + 23 
Kautschuk 08 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 — 3 — 1 
Zellstoff . 37 - 5 + 15 + 14 + 10 —22 + 25 

NE-Metalle. . . . 6 1 145 0 _ 8 + 11 + 9 + 11 — 16 + 15 
Aluminium (free) 1 1 — 8 + 16 + 7 + 13 - 1 1 . + 27 
Blei (LME)2) . 03 + 8 + 15 + 1 + 22 - 2 5 + 32 
Kupfer (LME)2) 31 — 13 + 12 + 14 + 15 — 16 + 18 
Nickel 06 3 + 22 + 5 + 3 - 2 5 + 14 
Zink (LME)2) 05 - 5 + 3 - 2 + 2 - 2 2 + 1 
Zinn. . . 05 - 1 + 12 + 4 - 4 — 15 + 3 

Eisenetz. Schlott 47 1391 + 2 + 0 + 1 + 3 — 5 + 5 
Eisenerz... 37 ± 0 ± 0 ± 0 ± 0 — 4 — 1 
Stahlschrott 1 0 • + 12 + 5 + 0 + 0 + 30 + 22 

WWA-lndex 
insgesamt3) . . . . 100,0 144 3. — 4 — 4 + 12 + 8 —10 + 4 

Ohne Rohöl. . 42 3 135 8 + 1 ' + 5 + 7 + 9 — 8. + 17 

0 : HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung, Hamburg, und Arbeitsgruppe Rohstoff
preise der AIECE Neuer Index: 1975 = 100, auf Dollarbasis, gewichtet mit den Roh-
stoffimporten der Industrieländer der Basisperiode — ') Prognose. — 2) London Me-
tal Exchange — 3) Industrie roh Stoffe + Nahrungs- und Genußmittelrohstoffe + Ener
gierohstoffe: zur Preisentwicklung der letzten zwei Roh Stoffkategorien siehe Marfer-
bauer, M., „Asynchroner Verlauf der internationalen Konjunktur". WiFO-Monatsbe
richte, 1994, 67(6) Übersicht 3 

höhung trotz des Kon junkturaufschwungs noch nicht auf 
ihre Preise überwälzen konnten, mußten Gewinneinbußen 
h innehmen 

Die Wollpreise st iegen zuletzt besonders stark: nach 
—27% im Vorjahr um 43% 1994. Dieser seit Ende 1993 an
haltende Trend ist auf die gedrossel te Wol lprodukt ion und 
auf die rasch steigende Nachfrage z. B Chinas, aber auch 
Europas zurückzuführen. Die Schafzüchter dürf ten damit 
die Gewinnschwel le erstmals seit dem Wol lpreissturz vor 
drei Jahren wieder überschre i ten 

Einige der größten Baumwol lproduzenten wurden zu 
Net to- Importeuren, nachdem ihre Ernte in der Saison 
1993/94 zurückgegangen war: So kaufte China nach einer 
vor allem durch Wetter und Insektenschäden relativ 
schwachen Ernte in den USA bereits mehr als 1 Mill. Bal
len Diese dienen u a zum wei teren Ausbau der strategi
schen Reserve, die mitt lerweile mit 2,5 Mill. t (15% der 
Weitnachfrage) das größte Baumwol lager der Welt ist 
China s ichert damit seine Produkt ion von Baumwol l text i 
lien ab, die sehr bedeutend für die Devisenbeschaf fung 
ist Auch Indien und Pakistan — zwei weitere wicht ige 
Baumwol lproduzenten — import ierten nach Ernteschäden 
kräft ig Insgesamt sank das Weltangebot auf etwa 
16,6 Mill t, während die Nachfrage trotz Rückgängen in 
den Oststaaten bei etwa 18,4 Miil. t stabil blieb Die Endbe
stände der Saison 1993/94 waren damit um 18% ger inger 
als ein Jahr zuvor Die Baumwol lpre ise boomen entspre
chend — sie erreichten Mitte 1994 ihren höchsten Wert 
seit 1990 

HWWA-Index dei Industr ie iohs lo i ipr eise Abbildangl 

— Auf Dollorbasis 

— Auf Sehillingbasis 

210 T 

89 90 91 92 93 94 

^ 0 o 11, • 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 111 • 1 1 1 1 1 . i > i • i , . i , 1 1 1 , 1 1 1 1 • . i 

89 90 91 92 93 94 

Der sinkende Schilling-Dollar-Wechselkurs bewirkt, daß der seit Anfang 
1994 anhaltende Anstieg der Industrierohstoffpreise im österreichischen 
Import nur abgeschwächt durchschlägt, 

Kautschuk ist der einzige agrar ische Industr ierohstof f , der 
1994 etwas bill iger wurde { — 1%}: Dies ist u a auf laufen
de Verkäufe der Buf fers tockmanager der Kautschukorga
nisation INRO (International Natural Rubber Organisat ion} 
zurückzuführen die den seit Mitte des Jahres drohenden 
Preisanst ieg unterbinden sol len Das Internat ionale Kaut
schukabkommen , das u a fest legt ab welchem Preis in
terveniert werden muß wird zur Zeit überarbeitet 

Unter den NE-Metallen verteuerten sich vor allem Alumin i 
um und Blei Der A lumin iumpre is dürfte s ich 1994 u m 27% 
erhöhen und damit um fast 50% Uber dem Tiefstwert vom 
Herbst 1993 liegen. Aus lösend war der Beschluß einer 
Produkt ionskürzung um 10% der wicht igsten west l ichen 
Erzeuger im Jänner 1994 Rußland ließ seine Zus t immung 
erkennen Hinzu kamen Produkt ionsschwier igke i ten in 
einigen Ländern, z. B in Austral ien Die Nachfrage wuchs 
jedoch stärker als erwartet, ab Mai fielen die Bestände an 
der LME (London Metal Exchange} Die Aluminiumverar
beiter fül l ten ihre Lager in Erwartung weiterer Preissteige
rungen auf Die Nachfrage der west l ichen Länder dürfte 
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W A C H S T U M U N D K O N V E R G E N Z 

k roökonomisch besser fundiert und t ragen der Tendenz 
der modernen Ökonomie zur Formal is ierung Rechnung. 

— Die Empir ie prof i t ierte von der Erstel lung von Volkse in
kommensdaten für viele Länder zu vergle ichbaren Prei
sen im Rahmen des International Price Compar ison 
Projekts (IPC). Die von Summers — Heston (zuletzt 
1991) zusammengefaßten Daten wurden in zahlreichen 
Querschni t tsvergle ichen ausgewertet Levine — Renelt 
(1993) testeten in Regress ionsanalysen den stat is t i 
schen Zusammenhang zwischen Wachstum und einer 
Vielzahl mögl icher Einfiußfaktoren. 

— Die h is tor ische Forschung hilft, fundierte Hypothesen 
für theoret ische Model le zu entwickein David (1991) 
beschre ibt , wie lange es dauerte, bis Er f indungen im 
Bereich der Elektroindustr ie in Produktivätätsfortschritte 
umgesetzt werden konnten. Fogel (1994) zieht aus der 
langfr ist igen Entwicklung des quantitat iven und qual i ta
tiven Nahrungsmi t te lverbrauchs Schlüsse auf die Lei
stungsfähigkei t , Mortal i tät und Morbidi tät der Men
schen 1 ) 

— Die inst i tut ionenlehre versucht „hinter" die ökonom i 
schen Größen wie Faktoreinsatz und Faktorprodukt iv i 
tät zu bl icken Die Fähigkeit einer Gesel lschaft , s ich 
neuen Bed ingungen anzupassen und neue Herausfor
derungen anzunehmen, steht zur Diskussion Die Insti
tut ionenlehre dr ingt damit in Bereiche vor, die b isher 
von Ökonomen nur st iefmütter l ich behandelt wurden In 
dem Maße, wie sie ihre selbst gesteckten Ziele erreicht, 
wird der Begriff „soziale Anpassungsfäh igke i t " (Abra-
movitz, 1986) zu e inem wissenschaf t l ich d iskut ierbaren 
Begriff. Zur Zeit w i rd er oft als eine „Escape"-Klausel 
benutzt, auf die dann zurückgegr i f fen wi rd , wenn die 
Voraussagen der Theor ie nicht zutreffen Pionierarbeit 
auf dem Gebiet der Inst i tu t ionenökonomie leistet u a 
North (z. B. North, 1994) 

Trotz der Breite und Dichte der modernen Wachs tums
fo rschung steht sie erst am Anfang. Die neue „endogene" 
Theor ie wurde b isher noch kaum empir isch getestet 2 ) 
(Crafts. 1992, Pack, 1994). Ihre Leistungsfähigkei t wird 
nicht zuletzt daran gemessen werden, ob es gel ingt, den 
„ techn ischen Fortschri t t" empi r isch zu er fassen Erst dann 
werden Aussagen außerhalb der Beobachtungszei t und 
des ßeobach tungs raumes mögl ich (Solow, 1994) Im Zuge 
der wissenschaf t l ichen Auseinandersetzung um die neue 
Wachstumstheor ie entstanden zunächst überwiegend e m 
pir ische Arbei ten, die auf der „a l ten" neok lass ischen Pro
dukt ionsfunkt ion aufbauen Dazu gehören auch Arbei ten, 
die sich mit Konvergenz befassen 

Z u i E m p i r i e d e s W i r t s c h a f t s w a c h s t u m s 

Der vor l iegende Art ikel beleuchtet den empir ischen Sach
verhalt „Konvergenz" : Holen „arme" Länder den Vor-

WaehstumsvorSprung Österreichs Abbildung 1 

In % pro Jahr, 3gliedriger Durchschnitt 

4,5 j 

4 , 0 - - ^ / \ 

3,5 -• * * \ / 

61 63 65 67 69 71 • 73 75 77 79 81 33 85 87 89 91 93 

Gegenüber OECD-Europa 

- - - - - Gegenüber OECD insgesamt 

Das reale BIP pro Kopfstieg in den letzten Jahrzehnten in Osterreich fast 
durchwegs stärker als im OECD-Raum und zumeist stärker als in OECD-
Europa. Die Differenz zwischen den Wachstumsraten wurde allerdings ten
denziell kleiner 

Sprung „reicher" Länder auf, oder wi rd die Kluft immer 
größer? 

Wie erwähnt ist Konvergenz keine al lgemeine Erschei 
nung ; sie tritt aber in best immen Perioden und in be
st immten Räumen auf (Ländergruppen oder Regionen) 
Die wir tschaft l ichen Aufho lprozesse, die in Deutschland 
nach dem Zweiten Weltkr ieg und in Japan ein Jahrzehnt 
später begannen, s ind prominente, in der ökonomischen 
Literatur oft zitierte Beispiele Deutschland und Japan sind 
jedoch nur Repräsentanten best immter Ländergruppen 
Alle Länder Westeuropas haben seit d e m Zweiten Welt
kr ieg gegenüber den USA aufgehol t , w e n n auch in unter
sch ied l ichem Ausmaß. Das ost- und südostas ia t ische 
Wir tschaf tswunder erst reckt s ich inzwischen auf mehrere 
Länder der Region, nicht zuletzt auch auf China Die empi
r ische Forschung entdeckte Konvergenz der Pro-Kopf-
E inkommen in den Bundesstaaten der USA seit 1880 {Bar-
ro — Sala-i-Martin, 1991) 

Ein wicht iges Beispiel für einen er fo lgreichen wir tschaft l i 
chen Aufholprozeß bietet nicht zuletzt Österreich Es war 
Mitte der fünfziger Jahre noch ein Nachzügler unter den 
Industr iestaaten, hat aber sei ther das obere Mittelfeid der 
E inkommenshierarch ie erreicht 1954, zu Beginn d e s Un
te rsuchungsze i t raums, erreichte sein BIP pro Kopf , zu 
Kaufkraf tpar i täten gemessen, nur knapp 40% des Niveaus 
der USA; zur Zeit s ind es fast 80% Die quantitat iven 
Aspek le dieses Prozesses wurden (und werden) von Kau
sei (1993), dem „Verkünder des österre ich ischen Wirt
schaf tswunders" , popular is ier t 

Der Umstand, daß Aufho len mögl ich, aber nicht selbst
verständl ich ist, legt nahe, s ich mit d iesem Thema einge
hender zu befassen. 

') Nach seinen Forschungsergebnissen läßt sich etwa die Hälfte des Wir tschaf tswachstums in den letzten zwei Jahrhunderten auf eine quantitativ und qualitativ 
bessere Ernährung zurückführen 

') Einen ersten Versuch die makroökonomische Faktorproduktivität von Ländern aus den eigenen Forschungsausgaben und den Importen aus Ländern mit hohen 
Forschungsquoten zu erklaren bieten Coe — Helpman (1993) 
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K E N N Z A H L E N Z U R W I R T S C H A F T S L A G E 

Industrie 

1992 1993 1994 1994 1994 
I! Qu III Qu IV Qu September Oktober November Dezember 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Vorleistungen - 0 1 - 25 + 50 + 68 + 72 + 107 + 100 
Für die Nahrungs- und Genußmittelbranchen + 07 - 08 + 79 + 98 + 67 + 56 + 46 
Für die Textil- und Lederbranchen + 04 - 75 — 04 + 06 + 1 6 + 22 — 23 
Für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 28 - oe + 103 + 109 + 113 + 121 + 168 
Für die Chemie + 00 - 42 + 47 + 70 + 52 + 100 + 95 
Für die Stein- und Glaswarenproduktion - 73 - 49 + 155 + 136 + 146 + 152 + 143 
Für die Grundmetallverarbeitung 73 - 25 + 05 + 48 + 67 + 33 + 93 
Für die Technische Verarbeitung — 07 - 46 + 77 + 103 + 87 + 147 + 12 1 
Für die Bauwirtschaft . + 1 1 + 10 + 38 + 54 + 100 + 143 + 20 4 
Für sonstige Wirtschaftsbereiche + 1 9 + 06 - 01 + 02 + 05 + 52 - 1 7 

Ausrüstungsinvestitionen - 26 - 47 - 1 4 + 45 + 34 + 63 — 1 3 
Fahrzeuge 30 - 1 4 3 — 123 - 90 - 1 3 0 - 68 — 132 
Maschinen und Elektrogeräte — 38 — 35 + 06 + 52 + 39 + 89 + 25 
Sonstige + 6 1 — 41 — 39 + 67 + 72 + 39 — 3 1 

Konsumgüter — 21 — 1 1 — 1 9 + 4 1 - 01 + 3.6 + 24 
Verbrauchsgüter + 04 + 03 — 1 5 + 65 - 1 5 + 34 + 33 
Kurzlebige Gebrauchsguter 55 - 1 1 0 — 47 — 4 1 - 53 + 02 — 1 8 
Langlebige Gebrauchsgüter - 28 + 79 + 03 + 75 + 71 + 70 + 59 

Industrie insgesamt (ohne Energieversorgung) _ 1 1 - 25 + 22 + 58 + 47 + 82 + 63 

Nicht arbeitstägig bereinigt - 07 - 26 + 38 + 42 + 48 + 82 + 57 
Teilweise arbeitstägig bereinigt (7:3) - 1 0 - 2,5 + 27 + 53 + 48 + 82 + 61 

Produktivität pro Kopf. + 25 + 43 + 70 + 85 + 70 + 102 

Produktivität pro Stunde . . + 42 + 61 + 77 + 72 + 72 + 96 
Auftragseingänge (ohne Maschinenindustrie) + 03 - 25 + 196 + 160 + 13 1 + 24 9 + 27 2 
Auftragsbestände (ohne Maschinenindustrie! - 1 3 - 24 + 97 + 132 + 123 + 127 + 154 

Bauwirtschaft 

Produktionswert (nominell) 
Hochbau 
Tiefbau 

1992 

+ 77 
+ 104 
+ 00 

+ 1 7 
+ 10 
+ 37 

Qu 
1994 

III Qu IV Qu September 
Veränderung gegen das Vorjahr in 

+ 58 
+ 39 
+ 61 

+ 3 1 
+ 31 
- 02 

+ 3 1 
+ 20 
- 0 8 

1994 
Oktober November 

+ 48 
+ 50 
+ 1 5 

Beschäftigte 
Hochbau 
Tiefbau 

+ 48 
+ 48 
- 06 

- 1 4 
+ 72 

+ 09 
—0,3 
—06 

— 07 
— 1 2 
— 42 

- 0 6 
- 1 7 
—33 

- 1 3 
- 2 6 
- 3 7 

Auftragsbestände. 
Innerhalb von 12 Monaten aufzuarbeiten 

Preisindex Hochbau 
Wohnbau 

Preisindex Tiefbau 
Straßenbau 

+ 34 
+ 71 
+ 37 
+ 45 
+ 1 7 
+ 1 6 

+ 132 
+ 104 
+ 30 
+ 31 
+ 23 
+ 23 

+ 40 
+ 61 
+ 3 1 
+ 3 1 
+ 17 
+ 1 8 

+ 69 
+ 10 1 
+ 31 
+ 30 
+ 1 7 
+ 1 8 

Energiewirtschaft 

1992 1993 1994 1994 1994 
II Qu III Qu IV Qu September Oktober November Dezember 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Förderung + 43 + 30 + 46 — 12 9 - 57 
Kohle - 1 4 9 - 45 —23 2 —28 7 —27 9 
Erdöl - 72 - 21 - 6 1 — 77 - 85 - 82 
Erdgas + 81 + 33 — 57 — 11 2 - 98 - 39 
Stromerzeugung - 06 + 29 + 87 - 40 + 1 0 - 55 - 39 

Wasserkraft + 102 + 54 + 12 5 - 1 3 1 - 1 2 - 3 1 1 - 1 5 8 
Wärmekraft - 1 9 5 - 29 — 96 + 36 9 + 68 + 78 6 + 157 

Verbrauch - 3,3 + 06 + 46 + 24 - 05 
Kohle - 2 2 1 - 1 3 0 — 35 + 21 - 2 1 6 
Erdöl Mineralölprodukte - 1 2 + 16 + 47 + 35 + 30 

Treibstoffe + 02 - 1 7 + 41 + 26 + 34 
Normalbenzin - 22 - 7 1 + 10 + 03 + 38 
Superbenzin - 53 - 25 — 1 8 — 08 + 08 
Dieselkraftstoff + 54 + 08 + 92 + 57 + 51 

H e i z ö l e . . . - 1 1 2 + 90 — 33 + 46 + 07 
Gasöl für Heizzwecke - 73 + 102 + 29 + 31 - 83 
Sonstige Heizöle - 1 3 8 + 81 — 103 + 64 + 102 

Erdgas - 20 + 52 + 52 + 133 + 72 
Elektrischer Strom - 1 0 + 05 + 33 + 21 + 13 + 45 - 38 
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Prognose des Bauvolumens in 
Europa 1995 
Reale Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Abbildung 2 Das Bauvolumen in den großen 
Ländern Westeuropas 

Abbildung 3 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Q: Euroconstruct, Länderreports, Zürich, Dezember 1994, 

Programme laufen in Westdeutsch land 1995 aus, sodaß 
der Zuwachs im Wohnungsneubau 1995 deut l ich gedämpf t 
wird. In Österre ich rechnet man hingegen auch 1995 mit 
einer weiter regen Wohnbau le is tung, al lerdings mit niedr i
geren Wachs tumsra ten als 1994 Portugal profit iert vor al
lem von den regionalen Infrastrukturprojekten der EU und 
von den Vorbere i tungen fUr die Expo 1998 in L issabon 

In Nordeuropa, aber auch in Frankreich, Spanien und Ita
lien waren Anfang der neunziger Jahre massive Einbrüche 
der Bauprodukt ion zu verzeichnen. Die Erholung kam in 
d iesen Ländern 1994 noch nicht in Gang, erst 1995 wi rd 
mit einer Besserung gerechnet. In Finnland schrumpf te 
das Bauvolumen in den Setzten vier Jahren sogar um etwa 
die Hälfte; heuer wi rd wieder ein Zuwachs von 7% erwar
tet. Ebenso rechnen Norwegen, Irland und die Niederlande 
1995 erstmals seit An fang der neunziger Jahre wieder mit 
Zuwachsra ten in der Größenordnung von 5% bis 6,5% 

In den großen europäischen Ländern wie Frankreich und 
Italien erhol t sich die Baukonjunktur 1995 nur sehr zö
gernd Westdeutsch land und Großbri tannien hatten be
reits 1994 ein Wachs tum von 4% bzw 2'/?% erreicht, die 
Perspekt iven für 1995 sind al lerdings in diesen beiden 
Ländern — infolge von Sparmaßnahmen der öffent l ichen 
Haushalte — wieder ungünst iger. Die Prognose wurde für 
beide Länder für 1995 auf Vh% bzw 1 % zurückgenommen 

W o h n u n g s n e u b a u s t ü t z t d i e 
v \ e s t e u r o p ä i s e h e B a u k o n j u n k t u r 

Im Wohnungsneubau hält die Expansion des Jahres 1994 
( + 5,6%) auch 1995 an, der Zuwachs dürf te s ich aber nach 

1990 = 100 
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den vor l iegenden Prognosen auf 2,6% abschwächen. Die 
Neubautät igkei t entwickelte s ich in den einzelnen Ländern 
sehr unterschiedl ich In nur drei Ländern, nämlich in West
deutsch land, Österre ich und Belgien wu rde die Wohnbau
produkt ion nach 1990 laufend gesteigert , in Westdeutsch
land und Österre ich st iegen die nominel len Umsätze sogar 
mit zweistel l igen Raten Vor ai lem in den skandinavischen 
Ländern (Schweden und Finnland} wu rde die Wohn
baule is tung in den vergangenen Jahren deutlich einge
schränkt 

Der starke Einbruch der schwedischen Wohnbauproduk
t ion (1993 —30%, 1994 — 5 1 % ; 1995 —19%) spiegel t die 
wir tschaf t l ich und pol i t isch prob lemat ische Situat ion wi
der: Die Ausgabenredukt ion der öffent l ichen Haushalte 
und die deut l iche E inschränkung der Wohnbauförderung 
sowie der Unterstützungen an private Haushalte hatten 
massive Probleme auf dem Wohnungsmark t zur Folge Für 
1995 erwartet man die ger ingste Neubauleistung sei t dem 
Zweiten Weltkr ieg In Finnland war die Talfahrt im Woh
nungsbau nicht so stark ausgeprägt w ie in Schweden; 
1995 rechnet die Wohnungswi r tschaf t wieder mit einem 
Zuwachs von 10% 

In den anderen europäischen Ländern mit Ausnahme Ita
liens wurde die Wohnbauproduk t ion 1994 ausgeweitet, 
und auch die Prognosen für 1995 rechnen mit e inem An
stieg In Norwegen, Finnland und den Nieder landen wer
den 1995 Zuwächse von 10% bis 13% erwartet In Öster
re ich, Westdeutsch land und Spanien entwickelt s i ch der 
Wohnbau 1995 ebenfal ls überdurchschni t t l ich 

Die Wohnbaukon junk tu r der einzelnen Länder w i rd ent
scheidend vom jewei l igen Grad der Förderung best immt: 
So f lorierte der Wohnbau z B in Österre ich und Deutsch
land dank großzügiger Förderungsprogramme Frankreich 
setzte neue Impulse für den Wohnungsbau , die aber erst 
nach 1995 wi rksam werden In anderen Ländern dämpft 
die restriktive Budgetpol i t ik die Vergabe von Subvent ionen 
für den Wohnungsneubau 

Nach e inem sieben Jahre anhaftenden Wohnbauboom 
werden das Auslaufen von Förderungsprogrammen, die 
ger ingen E inkommensste igerungen, der Z insanst ieg , Bud
getrestr ik t ionen und ein geringerer Zuwachs der Erträge 
aus Mie twohnungen die Neubauinvest i t ionen im Won-
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zesses in Mexiko (etwa bis 1989) könnte als „Graduai is-
mus" bezeichnet werden Die Reformmaßnahmen bes tan
den in Budgetkonso i id ie rung, Umschu ldung der Aus 
landsverpf l ichtungen, wiederhol ten Wechsel kursanpas-
sungen , massiver Senkung der Reallöhne (zwischen 1982 
und 1988 um etwa 40%) und Strukturreformen Sie wurden 
im Jahr 1987 durch einen Gesel lschaftsvertrag (Pacto) er
gänzt, der von der OECD (1992, S 60) ausdrück l ich als ein 
. .österreichischer Typ der Konsensb i ldung" bezeichnet 
wurde Dennoch war die Anpassung nicht nur lang, s o n 
dern auch schmerzhaf t Die Wir tschaf ts ie istung erreichte 
erst Ende der achtziger Jahre das Niveau von 1981, die In
f lat ion wurde erst nach acht Jahren auf das Niveau vor der 
Krise gedrückt. 

Seit 1989 wi rd eine deut l ich l iberale Wir tschaftspol i t ik ver
folgt , die s ich vor allem in der beschleunigten Privatisie
rung des öffent l ichen Sektors sowie in einer wei tgehenden 
Liberal is ierung des Außenhandels und der aus ländischen 
Investi t ionen niederschlägt Das GATT stellte in se inem 
Ber icht über Mexiko fest , daß das Land heute zu den „of
fensten Volkswi r tschaf ten der Welt" zählt und seine inter
nat ionale Wet tbewerbsfäh igke i t wieder erhalten hat 
{GATT, 1993) 

Die Privat isierung und Liberal is ierung kann mit fo lgenden 
Daten i l lustr iert werden : Die Zahl der staat l ichen Betr iebe 
wurde von 1.155 Ende 1982 auf 217 1992 reduziert, die 
Zahl der im Staatssektor Beschäft igten verr ingerte sich 
von 886 000 auf 531.000. Die Pr ivat is ierungserlöse der Jah
re 1989 bis 1991 machten 6,3% des jähr l ichen BIP aus 
{GATT, 1993, OECD, 1992, Dornbusch — Werner, 1994) 
Die Aus landsverschu ldung wurde von 49% des BIP 1982 
auf 32% 1992 verr ingert , wozu der Brady-Plan maßgebl ich 
beigetragen hat Das Budget wandel te sich von einem De
fizit von 16,9% des BIP 1982 zu einem Uberschuß von 0,5% 
im Jahr 1992 {Dornbusch — Werner, 1994) 

Eindrucksvol l s ind die Veränderungen im Bereich des 
Außenhandels. Der Antei l von Erdöl (fast ausschl ießl ich 
v o m öffent l ichen Sektor gefördert) an den Expor te innah
men verr ingerte sich von 64 ,1% 1980 auf 25,7% 1992; der 
Antei l der Nichterdöl-Exporte des öffent l ichen Sektors fiel 
von 7,4% auf 1,7%, jener des Privatsektors (ohne Maqui la-
dora-Betr iebe) stieg von 23,7% 1980 auf 57,7% 1992. Der 
Bei t rag der Nettoer löse der Maqui ladoras vergrößerte s ich 
von 4,7% auf 14,9% Auch im Import ist der Rückzug des 
Staates deut l i ch : Der Antei l des öffent l ichen Sektors an 
den Gesamt impor ten verr ingerte sich von 36,7% im Jahr 
1980 (davon 8% Investi t ionsgüter) auf nur 6,7% (1,2%) im 
Jahr 1992 {GATT, 1993) 

Die Importe wurden wei tgehend l iberalisiert Während im 
Jahr 1982 für alle Importe quantitat ive Restr ikt ionen ga l 
ten , wurden 1992 Importquoten für nur 1 1 % der Einfuhr an
gewandt. Die durchschni t t l iche Zol lbeiastung wurde von 
27% im Jahr 1982 auf 13 ,1% 1992 (für Konsumwaren von 
über 60% auf weniger als 20%) verr ingert {Dornbusch — 
Werner, 1994) 

Die erfolgreiche Stabi l is ierung und Liberal is ierung hat Me
x iko zu einem attraktiven Ziel land für ausländische Investo
ren gemacht. Der Bestand an ausländischen Direkt invest i 
t ionen in Mexiko vergrößerte s ich von 15 Mrd $ im Jahr 
1985 auf 31 Mrd $ 1990 und 67 Mrd. $ im I Quartal 1994 

Die Maquiladoras in Mexiko 
Maquiladoras (von maquila - Lohn für die Vermahlung von 
Getreide) sind. Montagebetriebe, die ausschließlich Lohn
aufträge für andere Unternehmen durchführen. Die ersten 
Maquiladoras entstanden Mitte der sechziger Jahre entlang 
der Grenze zwischen Mexiko und den USA, ihr Aufschwung 
begann aber erst Anfang der achtziger Jahre, nach der Pe
so-Abwertung Sie stutzten sich auf die bill ige mexikanische 
Arbeitskraft und boten eine Alternative zur Lohnarbeit in an
deren Niedriglohnländern im Pazifik 

Die Maquiladora-Industrie bestand 1992 aus etwa 2 000 Be
trieben, die fast 5 Mrd. $ (netto) an Deviseneinnahmen er
wirtschafteten (15% der gesamten Warenexporte Mexikos). 
Etwa 65% der 500 größten Unternehmen der USA betrieben 
Maquiladoras Maquiladora-Firmen werden vor allem in der 
Auto-, Elektro- und Textilindustrie, ferner in der chemischen 
Industrie, Nahrungsmittel-, Schuh- und Möbelindustrie er
richtet {Truett- Truett, 1993) 

Die Maquiladoras verdanken ihre Entstehung sowie ihren 
Erfoig zu einem erheblichen Teil verschiedenen handelspoli
t ischen Ausnahmebest immungen: den Zollbegünstigungen 
der USA für bestimmte Lohnveredeiuhgen im Ausland sowie 
den Zollbefreiungen für Zulieferungen aus den USA. und 
Ausnahmen von den einschränkenden Best immungen für 
ausländische Direktinvestitionen in Mexiko. In den USA ist 
unter Kapitel 9802 des Zolltarifs - das auf Produktionsko
operationen mit Unternehmen im Ausland angewendet wer
den kann - die Wiedereinfuhr der in den USA erzeugten 
Komponenten zollfrei (diese Bestimmungen sind mit jenen 
über den passiven Veredelungsverkehr vergleichbar). Die 
Maquiladoras waren exportorientiert, ihre Erzeugnisse durf
ten im Inland nicht abgesetzt werden Trotz ihres Charakters 
als verlängerte Werkbank haben die Maquiladoras wesent
lich zur Ausbildung der Arbeitskraft Mexikos beigetragen. 
Viele Maquiladoras wurden zu höherwertiger Produktion 
ausgebaut Durch die Beseitigung der früheren Beschrän
kungen (z B für den Absatz in Mexiko) erhielten die beste
henden Betriebe Impulse 

Aus länd ische Direkt invest i t ionen machten 1993 und 1994 
den Großteil der Nettoinvest i t ionen in Mexiko aus. Etwa 
60% der Direkt invest i t ionen kamen in der Periode 1989/ 
1993 aus den USA Für Dienst leistungen (Transport , Nach
r ichtenwesen, Finanzdienste) waren 40%, für die Industr ie 
(Fahrzeuge, Elektronik) 30% best immt Zur Auswei tung der 
aus ländischen Direkt invest i t ionen in Mexiko hat die in der 
„Foreign Investment Act" aus dem Jahr 1992 festgelegte 
Liberal is ierung der f rüher recht r igorosen Best immungen 
(u. a. Beschränkung des Auslandsante i ls auf 49%) maß
gebl ich beigetragen Auch nach den neuen Best immungen 
s ind gewisse Sektoren (Erdöl-, Erdgas-, Stromindustr ie, 
E isenbahnen usw ) dem mexikanischen Staat vorbehalten. 
In bezug auf Finanzdienst le istungen s ind Investoren aus 
den USA und Kanada bevorzugt {Houde, 1994) 

Die Anerkennung der Erfolge des Systemwandels in Mexi
ko spiegelt sich in der Au fnahme dieses Landes in die 
OECD im Frühjahr 1994 

D i e F inanzkr i se Ende 1 9 9 4 

Trotz erfolgreicher Stabi l is ierung und St ruk turanpassung 
sowie wachsender aus ländischer Kapi ta lströme ist in Me-
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der Direkt invest i t ionen erkennbar Die hohen Steigerun
gen der Exporte nach Ost-Mi t te leuropa wurden großtei ls 
durch Marktante i lsgewinne in Bereichen ermögl icht , in de
nen die spezi f ischen Wettbewerbsvortei le Österre ichs — 
Marktkenntn is , persönl iche Kontakte u ä — zum Tragen 
kommen Österre ichs Unternehmen haben die Chancen 
zu einer aktiven Internat ional is ierung genutzt und in den 
Nachbar ländern zahlreiche Produkt ions- , Dienst le is tungs
und Handelsunternehmen erworben Die Aus lagerung ko
stenintensiver Produkt ionstei le in den Osten verbesser t 
die Chancen der österre ich ischen Wirtschaft , im schär fe
ren Wet tbewerb nach dem EU-Beitritt zu bestehen 

Die posit iven Auswi rkungen der Ostöf fnung sind auch an 
der regionalen Entwicklung des Wachs tums und der Be
schäf t igung abzulesen Die Regionen an der f rüher „ toten 
Grenze" er leben ein überdurchschni t t l iches Wachstum. Im 
Rezessionsjahr 1993 g ing die Beschäf t igung in Österre ich 
insgesamt leicht zurück, im Burgenland nahm sie hinge
gen um 0,9%, in Niederösterreich um 0,7% zu Im Durch
schnit t der Jahre 1991/1993 stieg die Beschäf t igung in der 
Ost reg ion um 1,6% pro Jahr (Wien +1 ,1%) , in der West re
g ion um 1 5%, im Süden um nur 0,9% In der Arbe i tsmarkt 
vorschau des Sozia iminister iums wird festgestel l t , daß die 
Nachfrage aus Osteuropa „der Ostregion zusätzl iche 
Wachs tums impu lse geliefert hat, die im wesent l ichen noch 
fortwirken. So ist die Bauinvest i t ionstät igkei t der Unter
nehmungen in Wien auf sehr hohem Niveau erhalten ge
bl ieben, im Burgeniand konnte — trotz des besonders ho
hen Gewichts im Bekle idungssektor — so wie in Nieder
österre ich der Rückgang der Beschäf t igung im Sachgüter-
bereich deut l ich niedriger gehalten werden als im Bundes
durchschni t t Nur der tendenziel le Abfluß von Arbei tsp lät 
zen im Dienst le is tungsbereich verhindert, daß auch Wien 
stärker aus dem Konjunkturschat ten tritt". 

Infolge der Global is ierung der Weltwirtschaft müssen sich 
Unternehmen nicht nur im Export, sondern auch auf ihren 
Märkten im Inland einer wachsenden Konkurrenz stellen. 
Um in d iesem Wettbewerb bestehen zu können, sol l ten 
auch kleinere und mittlere Unternehmen Internat ional is ie-
rungs-Strategien verfolgen Zu diesen zählen, neben dem 
Export, grenzüberschre i tende Unternehmenskooperat io 
nen, die großtei ls in Form strategischer Kapital invest i t io
nen („Direkt invest i t ionen") statt f inden In Österreich wur
den in der Vergangenhei t ausländische Direkt invest i t ionen 
im Inland gefördert , da sie als ein wicht iges Instrument 
des Technolog ie t ransfers , der Beschäf t igungss icherung 
und der regionalen Entwicklung angesehen wurden 
Österre ich ische Direkt invest i t ionen im Aus land wurden 
h ingegen bis vor kurzem mit dem „Export der Arbe i ts 
p lätze" assozi iert und negativ beurtei l t Erst vor wenigen 
Jahren wurde erkannt, daß Betei l igungen und Toch te run
ternehmen österre ichischer Unternehmen im Ausland ein 
wicht iger Faktor der internat ionalen Wettbewerbsfähigkei t 
s ind Die ger inge aktive Internat ional is ierung Österre ichs 
gilt seither als ein gravierender Strukturmangel Einen 
wicht igen Impuls für die aktive Internat ional is ierung Öster
reichs brachte die „Os tö f fnung" , die von der österre ich i 
schen Wir tschaf t in hohem Maße genutzt wurden In bezug 
auf Investit ionen in Osteuropa hat Österreich spezi f ische 
Vortei le: Au fgrund von Marktkenntn issen können die 
öster re ich ischen Investoren die Chancen und Gefahren 

zumeist besser als die Interessenten aus anderen west l i 
chen Ländern beurtei len Auch die persönl ichen Kontakte 
spielen eine wicht ige Rolle Überdies ist Os teuropa für ein 
Engagement kleinerer und mitt lerer Unternehmen beson
ders gut geeignet, da dort für diese Unternehmensform 
ein großer Nachholbedarf besteht Die räumliche Nähe ist 
vor allem bei Projekten kleinerer Unternehmen wicht ig 

Kapitalbetei l igungen an Unternehmen in Osteuropa sind 
für österre ichische Unternehmen aus zwei Gründen at
trakt iv: wegen des großen Marktpotent ia ls und wegen der 
bil l igen Arbei tskraf t Die Betei l igung an einem Unterneh
men in Osteuropa bedeutet für das österre ichische Unter
nehmen zum einen die Basis für die lokale Marktbearbei 
tung , zum anderen für die Verbesserung der internat iona
len Wettbewerbsfähigkei t durch die Aus lagerung lohnko-
stenintensiver Produkt ionsvorgänge In den österreichi
schen „Ost f i rmen" werden frei l ich oft auch Produkte her
gestellt, welche in d i rektem Wettbewerb mit den in Öster
reich erzeugten Waren stehen Österre ich ische Direktinve
st i t ionen in Osteuropa sind somi t auch ein Faktor de r Um
struktur ierung im Inland 

Die Beurtei lung der .Os tö f fnung" durch die österre ichi 
sche Industr ie wurde von der Verein igung Österreichi
scher Industriel ler und vom WIFO in zwei Umfragen erho
ben. Die Ergebnisse beider Umfragen lassen sich wie folgt 
zusammenfassen : 

— Die Veränderungen im Osten werden überwiegend po
sitiv beurtei l t 

— Die Industr ie in Wien bewertet die Folgen der Ostöff
nung deut l ich opt imist ischer als die öster re ich ische In
dustr ie insgesamt 

— Die Einschätzung der Ostöf fnung als einer mit Risken 
verbundenen Entwicklung nahm zu. A u s der S icht der 
Wiener Industr ie ist die Zunahme der Risken weniger 
ausgeprägt als im Durchschni t t der österre ichischen 
Industr ie 

In der VÖl-Umfrage bewerten fast drei Viertel (73%) der 
öster re ich ischen und fast vier Fünftel (79%) der Wiener 
Unternehmen die Folgen der Veränderungen im Os ten auf 
ihr Unternehmen posit iv; für jeweils e twas mehr als 10% 
der Unternehmen hat dieses Ereignis keine Bedeutung, 
der Rest beurtei l t die Folgen negativ Im WIFO-Test sehen 
fas t zwei Drittel (63%) der öster re ich ischen und drei Viertel 
(74%) der Wiener Unternehmen in der Ostö f fnung mehr 
Chancen, der Rest mehr Risken Die Änderungen im 
Osten werden in der WIFO-Umfrage vor al lem in Ostöster
reich (Wien, Niederösterreich, Burgenland) sowie auch in 
Vorar lberg überdurchschni t t l ich positiv e ingeschätzt Eine 
insgesamt negative Sicht ergab sich in der WIFO-Umfrage 
nur in der Steiermark, was zweifellos mit der Entwicklung 
im ehemal igen Jugoslawien zusammenhängt Deutl ich 
schlechter als in der VÖf-Umfrage beurtei len die Unterneh
men in den südl ichen Bundesländern (Kärnten, Steier
mark) und auch in Oberöster re ich die Folgen der Ostöff
nung. 

insgesamt eröffnet somit die „Os tö f fnung" Wien beson
dere Chancen, die frei l ich auch genutzt werden müssen 
Der Beitritt Österre ichs zur EU hat verschiedene Hinder
n isse, die einer engeren wir tschaft l ichen Zusammenarbe i t 
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W E L T W I R T S C H A F T 

Weltwährung gehalten werden (dies g u t insbesondere für 
Kredite an Entwicklungsländer) Änderungen von Zinssatz 
und Wechselkurs des Dollars als asset pr ices" der Weit
währung verursachen daher ausgeprägte Versch iebungen 

Schwankungen des Dollarkurses als flow price der 
Weltwährung bewirken ausgeprägte Verschiebungen der 
Terms of Trade zwischen Produzenten und Verbrauchern 

von Rohstoffen., Änderungen von Zinssatz und Wechselkurs 
des Dollars als asset prices der Weltwährung verursachen 

ausgeprägte Verschiebungen in der Einkommens- und 
Vermögensverteilung zwischen Gläubiger- und 

Schuldnerländern, 

in der E inkommens- und Vermögensverte i lung zwischen 
Gläubiger- und Schuldner ländern 

Sinkt etwa der Dol iarkurs, so sinkt gleichzeit ig der Wert 
der Dol larschulden jedes Landes ausgedrückt in einem 
der Struktur seiner Exporter löse entsprechenden „Wäh-
rungsbünde l " : Je größer der Exportantei l der nicht in Dol
lar not ierenden Güter (der Industr iewaren), desto größer 
ist der „Schuldabwertungseffekt" einer Dol larabwertung 
bzw der „Schuldaufwertungseffekt' einer Dol laraufwer
tung. Dieser Effekt von Kursschwankungen des Dol lars 
läßt sich auch als Änderung der Realzinsen für internatio
nale Schulden darste l len: Ceteris par ibus steigen die In
dust r iewarenpre ise in Dollar bei einer Dol iarabwertung, 
der Realzins für internationale Schulden (Eurodol iarzins 
minus Exportpre isste igerung) geht daher zurück 

Die Schwankungen des Dol larzinses beeinf lussen die Dy
namik der Akkumulation internationaler Forderungen und 
Verbindlichkeiten und damit den Grad der „sustainabi l i ty" 
eines Leistungsbi lanzdef iz i ts wesent l ich : Für die Verände
rung der Relat ion zwischen der Aus landsschu ld eines 
Landes und seinen Exporter lösen gilt analog zum b innen
wir tschaf t l ichen „dynamic budget constra int" fo lgende Be
z iehung: 

d [D/X) = M_ (i - gi) D 
dt X X 

D . . Net to-Aus landsschu id , X, M . . Exporte und Impor
te i w S ohne Zinszahlungen, i Zinssatz und gx . Ex
por twachstumsra te , jeweiis in einheit l icher Währung (Dol
lar) und zu laufenden Preisen 

Liegt der Dollarzins unter der Wachstumsrate der Export
einnahmen in Dollar, so kann ein Land ein permanentes 
Defizit in seiner externen Primärbilanz zu lassen, ohne daß 
seine Schuid-Export -Relat ion langfrist ig steigt Wird das 
Z ins-Expor twachstumsdi f ferent ia i al lerdings posit iv — et
wa durch einen Anst ieg der Dol larzinsen und/oder s inken
de Dol larpreise im Export als Folge einer Dol laraufwer
tung —, so müssen Schuldner länder entweder ihre Pri-
mär le is tungsbi lanz von einem Defizit in einen Überschuß 
drehen oder eine wachsende Schuld-Export -Relat ion in 
Kauf nehmen 

Der Dollar ist die key currency auf dem Weltdevisen
markt: Der Außenwert jeder Währung wird in erster Linie 
durch ihren Wechselkurs gegenüber dem Dollar charakte
risiert, der Devisenhandel wird in Form eines Tausches 
der jewei l igen Währungen gegen den numeraire der Welt-

Dollarkurs und Weltwirtschaft Abbildung! 
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Wirtschaft abgewickel t , und daher werden auch die Wech
selkurserwartungen pr imär in bezug auf die Dol larkurse 
gebi ldet Diese drei Charakter ist ika des Wechseikurssy-

Seit dem Zusammenbruch von Bretton Woods wurde die 
Ankerwährung der Weltwirtschaft, der Dollar, zur 

instabilsten aller Währungen,. 

stems ergeben sich aus der spezi f ischen Rolle des Dol
lars als numeraire der Weltwirtschaft und t rugen umge
kehrt dazu bei, daß die Ankerwährung seit dem Zusam-
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K O N J U N K T U R A K T U E L L 

Saisone Einf lüsse sowie die geringere Berei tschaft der 
Dienst le is tungsbetr iebe, zusätzl iche Beschäft igte aufzu
nehmen, hatten eine Abf lachung der Beschäf t igungszu
wächse zur Folge Im I. Quartal lag die Zahl der unse lb
s tänd ig Beschäf t ig ten um nur 12.000, im März um 600 und 
im Apr i l um 12 000 über dem Vorjahreswert. Die sa isonbe
reinigte Arbe i ts losenquote betrug im März 6,4%, nach in 
ternat ionaler Definit ion 4,4%. 

Die Auf t rags lage der österre ich ischen Industr ie ist nach 
wie vor gut Für ein Anhal ten der günst igen Konjunkturent
w ick lung spr icht auch die Stärke der Auft r iebskräf te im 
europä ischen Ausland. Gedämpf t wird, der Au fschwung in 
den Har twährungs ländern insbesondere von der anhal ten
den Aufwertung, Die märkante Dol larschwäche s e i t . A n 
fang. März hat im Europä ischen Währungssys tem zu 
neuer l ichen Abwer tungen geführt . Der real-effektive Wech
se lkurs erhöhte s ich gegenüber dem Vorjahr in Deutsch
land um 8% und in Österre ich um 6%. Die stat is t ischen In
fo rmat ionen über die österre ich ische Wir tschaf tsentwick-
lung re ichen derzeit nur bis Februar, sodaß Auswi rkungen 
auf das Konjunkturk l ima noch nicht beurtei l t werden kön 
nen... 

In den west l ichen Industr iestaaten bewahrte die Konjunk
tur von Nachfrage und Produkt ion Anfang 1995 ihre Dyna
mik. Abschwächungs tendenzen in den USA wurden durch 
ein Anhal ten des Konjunkturauf t r iebs in Europa mehr als 
ausgegl ichen. ' 

In den USA werden die Effekte der innerhalb d e r i e t z t e n 
15 Monate schr i t tweise verschär f ten. geldpol i t ischen Re
str ikt ion zunehmend in einem Nachlassen des Wachs tums , 
der Wohnbauinvest i t fonen und des privaten Konsums 
dauerhaf ter Güter w i r ksam. Das Wir tschaf tswachstum 
schwächte s ich im (..Quartal 1995 auf 2,8% ab (sa isonbe
reinigt auf Jahresbas is , nach 5 , 1 % im IV. Quartal .1994). 
Die Frühindikatoren lassen auf das Gel ingen eines von der 
Wir tschaf tspol i t ik beabsicht ig ten „sof t ianding" der Kon - , 
junk tur schl ießen. Hingegen kommt in Japan die Erholung 
aus der drei jähr igen Stagnat ion nur sehr mühsam vorarv 
Dank einer expansiven Fiskal- und Geldpol i t ik — im, März 
würden neuer l ich verschuldungsf inanzier te . Infrastruktur
p rog ramme aufgelegt und der Diskontsatz auf 1 % , das 
niedr igste Niveau der Nachkr iegszei t gesenkt — haben 
sich zuletzt privater Konsum und Baunachfrage belebt. 
Die Aufwer tung des Yen ist erhebl ich s tärker als jene der 
DM Sie trifft die Export industr ie schon in der Frühphase 
der Belebung hart. Nach den Frühindikatoren wi rd der 
Au fschwung im laufenden Jahr nur langsam an Kraft ge
winnen. 

F J x p o r t k o n j u n l u u i h a l l in K u r o p a U I I 

In Europa ist die Konjunkturbe lebung etwas f rüher in 
Gang gekommen als in Japan. Die Auf t r iebskräf te erwie
sen s ich zudem als wesent l ich stärker. In den enger mit 
der Konjunktur der USA verbundenen Volkswir tschaf ten 
wie Großbr i tannien, Ir land und einigen skandinav ischen 
Staaten fest igte s ich die Konjunktur schon 1993 und 1994. 
Insgesamt war der Au fschwung in Europa im vergangenen 
Jahr nahezu ausschl ießl ich auf die exportor ient ier te indu-

Intetnationale Konjunktur 

Saisonbereinigt, 1985 = 100 
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strie konzentr ier t und dehnte s ich im al lgemeinen nur 
sch leppend auf die in ländische Nachfrage aus. Das gi l t im 
wesent l ichen auch in den ers ten Monaten des laufenden 
Jahres. Auch aus d iesem Grund bl ieben die. Beschäf t i 
gungsef fekte des Au fschwungs bisher relativ schwach 
Die Arbe i ts losenquoten sind nach dem rezess ionsbeding
ten Anst ieg der Vor jahre noch hoch. Im 2. Halbjahr 1994 
verstärkte s ich die Investi t ionstätigkeit in der Export indu
str ie. Die Binnennachfrage w i rd in Europa vor allem durch 
die Bemühungen zur Konsol id ierung der öffentl ichen 
Hausha l te , und die schwachen Einkommenste igerungen 
der pr ivaten Haushaite — trotz leicht s inkender Sparquote 
— gedämpf t . 
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A R M A R K 

Brutto-Wertschöpfung ohne Land- und 
Forstwirtschaft 1994 
Zu Preisen von 1983 

Abbildung 1 

Österreich 

W N 

Dienst le istungen entwickelte s ich etwa im Durchschni t t 
der Gesamtwir tschaft . Trotz potentiel ler Spezia l is ierungs
vorteile in einem größeren Mit te leuropa bilden die produk
t ionsnahen Dienst le istungen nach wie vor keine Wachs 
tumsstütze für die Wiener Agglomerat ion. 

Außerhalb Wiens wuchs der Handel in der Ostregion rela
tiv stark, während die Umsätze der Handelsbetr iebe im 
Westen Österre ichs durch den Ausfal l im Tour ismus ge
drückt wurden. Die durch Wechselkursveränderungen zu 
sätzl ich geschwächte Tour ismusnachf rage dämpfte in er
ster Linie die Wir tschaf tsentwick lung in den alpinen Bun
desländern mit intensiven Erholungs- und Sport regionen. 
Die Rückgänge im Beherbergungswesen wurden in Salz
burg und Vorar lberg durch Zuwächse in anderen Wirt
schaf tszweigen leichter wet tgemacht als in Tirol und Kärn
ten. In Tirol entfaltete kaum ein Wir tschaftszweig große Dy
namik, in Kärnten verhinderte die Bauwir tschaft (wie Teile 
der Industrie) insgesamt eine Stagnat ion In Salzburg ver
besserte sich die Wer tschöpfung deutl ich durch die Indu
strie, in Vorar lberg durch die Sachgütererzeugung außer

halb der Industr ie (Bauwir tschaft , Gewerbe) und in Ober
österre ich durch das Gewerbe und regional nachgefragte 
Dienst leistungen. 

M i t t e l f r i s t i g e P r o z e s s e b e s t i m m e n 
r e g i o n a l e A r b e i t s m ä r k l e 

Der österre ichische Arbei tsmarkt reagierte 1994 rasch, 
aber nur sehr gedämpf t auf die Kon junkturbe lebung Vom 
Tiefpunkt im IV. Quartal 1993 (nach e inem verbesserten 
Verfahren saisonberein igt 3,054 000) st ieg die Beschäf t i 
gung auf 3,082 000 zum Jahresende 1994, im Jahresdurch
schnit t waren um 15 800 Arbei tskräf te mehr beschäft igt 
als im Vorjahr, al lerdings nur 12.900 von ihnen im Produk
t ionsprozeß (Schulungen der Arbei tsmarktverwal tung 
+ 2.900). Das Wir tschaf tswachstum wurde also überwie
gend durch Produkt iv i tätszuwächse real isiert 

Diese deut l iche Verbesserung der Produkt iv i tätssteige
rung (gegenüber 1993 um 2 Prozentpunkte) geht im we
sent l ichen darauf zurück, daß die Industr ie ihren Beschäf
t igungsabbau seit Mai gestoppt hat, aber vorerst mi t ver
besserter Aus las tung und mehr Übers tunden das Aus lan
gen f indet Nicht zuletzt zwingt der harte Schil l ing zur Aus
schöp fung von Rat ional is ierungsmögl ichkei ten 

Im Jahresdurchschni t t beschäft igte die Sachgüterproduk-
t ion um 2,9% weniger Arbei tskräf te als im Vorjahr in den 
privaten Dienst le istungen haben sich zwar einzelne An
passungsprozesse stabi l is iert, die Expansion der Be
schäf t igung blieb dennoch insgesamt mit 0,8% mäßig 
Bauwir tschaf t ( + 2,9%) und öffent l iche Dienste i. w S 
( + 2,6%, insbesondere das Gesundhei tswesen) trugen 
wesent l ich zur Entwicklung der Arbei tskräf tenachfrage 
bei , absolut expandierte die Beschäf t igung im öffentl ichen 
Dienst um 19.200, also deut l ich s tärker als im Durch
schnit t Dies gibt angesichts der notwendigen Stabi l is ie
rung der öffent l ichen Haushalte für den s ich eben entwik-
kelnden Au fschwung wenig Anlaß zu Opt imismus. 

Das Konjunkturgeschehen hat wenig Spuren in der regio
nalen Entwicklung des Arbei tsmarktes h inter lassen, struk
turei le Prozesse best immen ihr Gefälle. In den Großräu-

Die Entwicklung der Arbeitskräftenachfrage 1994 

Beschäftigte 

') Laut Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 

Üb er siebt 1 

Offene-Steflen-Rate 
Insgesamt') Präsenzdiener, . 

Bezieher von Karenz-
uriaubsgeld, in 

Schulung Stehende 

..Produktiv Beschäftigte' 

Veränderung gegen das Vorjahr Jahresdurchschnitt Veränderung gegen das 
Vorjahr 

Absolut Absolut Absolut !n% ln% In Prozent punkten 

Wien — 900 + 300 — 1 200 —02 0,8 - 0 ,2 
Niederösterreich + 6.100 + 700 + 5 400 + 1 1 1,2 - 0 , 1 . 
Burgenland + 1 500 + 0 + 1 500 + 2.1 1,3 -0 .3 . 
Steiermark -1- 900 + 400 + 500 + 0 1 0,9 - 0 , 2 
Kärnten . . + 1 400 + 200 + 1.200 + 07 1.5 + 01 
Oberösterreich + 2.900 + 1.000 + 1.900 + 04 0,9 -0 , 1 
Salzburg + 2 900 + 300 + 2 700 + 1 3 1,0 - 0 ,2 
Tirol . + 800 — 0 + 800 + 0,4 0,8 ±0,0 
Vorarlberg + 200 + 100 + 100 + 0.1 06 ±0,0 

Österreich + 15 800 + 2 900 + 12.900 + 04 1,0 -0 , 1 
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O S T . S T A A T E N 

Br utto-Industi iepr odukliütl Übersicht 2 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 
Vorläufig Pro Pro

gnose gnose 
Reale Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Tschechien — 3,3 —244 - 79 - 53 + 2,3 4 2 + 2 
Ungarn —102 - 1 6 6 - 97 + 40 + 92 4- 4 + 5 
Polen'} - 2 4 2 —11 9 + 39 + 73 4-11 9 4- 9 + 8 
Slowakei — 40 —25 4 - 1 3 8 - 1 0 6 4- 6,4 4- 2 4-2 
Slowenien — 105 — 124 — 132 - 28 + 6,4 4- 5 + 6 

CEE 5Z) — 14 8 -16,8 - 3 1 + 1 5 + 8.4 4 6 4 6 

Bulgarien - 1 6 7 - 2 2 2 - 1 S 9 — 69 4- 29 4- 6 4-7 
Rumänien - 1 9 0 —22,8 - 2 1 9 + 1 3 + 3,3 4- 2 

CEE 7Bi —159 - 1 8 7 - 86 4- 0,5 + 6,7 4- 5 

Rußland - 01 - 80 —18.0 — 162 —20.9 - 1 0 - 5 
Ukraine — 01 - 48 - 64 _ eo —27,7 - 1 0 

O: Nationale Statistiken Prognose: WIIW — n) Umsätze — 2) Schätzung des WIIW 

Stäben noch immer hoch Selbst in Tschech ien, das unter 
den Oststaaten auch auf d iesem Gebiet am besten ab
schneidet , ist es 1994 nicht ge lungen, die Pre isste igerungs
rate unter 10% zu drücken Die Inflation wird durch Abwer
tungen, ste igende Löhne, administrat ive Pre iserhöhungen 
und nicht zuletzt auch durch anhaltende Inf lat ionserwartun
gen genähr t Bulgar ien und Rumänien sind mit einer Jah
resinf lat ion von 100% und mehr noch weit von Preisstabi l i tät 
entfernt In Rußland hielt der Trend zur Pre isberuhigung nur 
in der ersten Jahreshäl f te an ; t ro tzdem war die Inflation auf 
Jahresbas is mit etwa 300% nicht nur deutl ich niedriger als 
im Jahr zuvor (1993 über 800%), sondern auch niedriger als 
in den meisten anderen GUS-Republ iken (z B Ukraine 
900%, Weißrußland und Kasachstan rund 2 000%) 

Die Budgetprob leme haben in jüngster Zeit in den meisten 
Trans format ions ländern etwas von ihrer Br isanz ver loren 
Tschechien erzielte 1994 sogar einen Budgetüberschuß 
von rund 1 % des BIP In Polen ergab der Pr imärsaldo 
(ohne Zinszahlungen) einen Uberschuß, das Defizit des 
konsol id ier ten Budgets betrug ledigl ich 3% des BIP Ein 
höheres Budgetdef iz i t verzeichneten Rumänien (3,7% des 
BIP), die Slowakei (5,7%) und Bulgarien (6,1%) Das höch 
ste Budgetdef iz i t wies unter den CEE-Ländern Ungarn auf 
(7,3% des BIP); auch hier war der Pr imärsaldo posit iv In 
Rußland wurden die Stabi l is ierungszieie für das Jahr 1994 
erwar tungsgemäß nicht erreicht, und das Budgetdef iz i t 
bet rug etwa 10% des BIP. 

Unter den spezi f ischen Bedingungen der Oststaaten sind 
die Mittel einer restr ikt iven Budget- , Geld- und Kreditpol i t ik 
nur beschränk t w i rksam Die Geldpol i t ik war 1994 — ge
messen an der Entwicklung von Geldmenge und Inflation 
— in Tschech ien , Polen, der Slowakei und Slowenien 
leicht expansiv und in Ungarn, Rumänien und Rußland mä
ßig restriktiv In allen Fällen ging die Inflation aber zurück, 
wenn auch schwächer als von Regierung und Nat ional
bank beabsicht ig t Auch die Kreditzinssätze sind in den 
meisten Ländern hoch und real positiv Abgesehen vom 
beträcht l ichen Kreditr is iko und den Bemühungen der 
Zentra lbank, die Kredi texpansion zu beschränken, ist die 
große Spanne zwischen nominel len Zinssätzen und Infla
t ion auf die Ineffizienz des Bankensektors und seine zum 
Teil s te igende Belastung durch nicht rückgezahlte Kredite 

Ausgewählte Will S c h a f t s i n d i k a t o r e n Abbildung 1 

1989= 100 

Tschechien 

1990 1S91 1S92 1993 1Sg4 1990 • 1991 1S92 1993 1934 

Siowaksi Slowenien 

1990 1991 1982 1993 19W 1990 1991 1992 . 1B93 1994 

Bulgarien Rumänien 

1990 1991 1992 1993 1B94 1990 1991. 1992 1993 1994 

O: WllW-Datenbank basierend aut nationalen Statistiken. 1994: Vorläufig 

zurückzuführen Wegen des erschwer ten oder übermäßig 
teuren Zugangs zu Kapital s ind Unternehmen mit Expan
s ionswunsch genöt igt , entweder Kredite bei aus ländi 
schen Banken aufzunehmen (Tschechien, Slowenien) 
oder ihre Investit ionen vorwiegend aus Eigenmit teln zu f i 
nanzieren (Polen, Ungarn) Im Extremfall (wenn die Zins
sätze und auch das Risiko wie z. B in der GUS besonders 
hoch sind) wi rd die Investi t ionstät igkeit fas t eingestel l t 

Die Konjunktur wurde 1994 in den CEE-Ländern vor allem 
von einer starken Erholung der Industr ie getragen Die 
Brut to- lndust r ieprodukt ion expandierte in Polen um 11,9%, 
in Ungarn um 9,2%, in der Slowakei und in Slowenien um 
6,4%, in Tschechien aber um nur rund 2,3% (Übersicht 2) 
In der GUS hingegen schrumpf t die Industrie weiter 
(—23%), die Krise trifft vor al lem den Masch inenbau und 
die Konsumgüterprodukt ion . Die anderen Sektoren ent
wickel ten s ich — abgesehen von den Dienst le istungen, 
die durchwegs dynamisch wachsen — eher uneinheit l ich 
Die Bauwir tschaf t expandierte in Tschech ien , Ungarn und 
Rumänien kräft ig, die Agrarprodukt ion st ieg 1994 nur in 
Slowenien, Ungarn und der Slowakei merk l ich In der GUS 
schrumpf te die Landwir tschaft weiter (—13%), die Getrei
deernte fiel 1994 in Rußland (81 Miil t) und der Ukraine 
(34 Mill t) äußerst niedrig aus. 

Der Kon junk turaufschwung hatte in Osteuropa kaum Aus
w i rkungen auf den Arbei tsmarkt , die Beschäf t igung ging 
wei ter zurück Die Zahl der registr ierten Arbe i ts losen hat 
s ich in den meisten Ländern auf hohem Niveau, d ie Ar
be i ts losenquote bei fast 13% stabi l is iert (mit Ausnahme 
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T R A N S F O R M A T I O N I N C H I N A 

Wirtschaftskeimzablen für China Übersicht 1 

BNP Industrie- . Brutto-Anlage- Einzelhandels Export. Import Handelsbilanz Leistimgs- Budgetde 
Produktion investitionen preise bilanz 

Real 
Veränderung gegen das Vorjahr in 0 

i Mrd $ ! n % des BIP 

1980 + 79 + 9,3 + 29 + 60 +33 7 + 24,8 1 9 03 —3,3 

1985 + 128 + 21,4 +27,3 + 8,8 + 5,0 + 60 0 - 1 4 8 —40 —0,5 
1985 + 31 + 11 7 + 13.3 + 60 + 2,6 , — 87 —12 0 —2,6 - 2 0 
1987 + 109 + 17 7 + 14 7 + 7,3 . + 34 9 + 4,3 — 3,8 0 1 —22 

1988 + 11 3 + 20,8 + 104 + 186 + 182 + 27 4 — 77 —1 0 —2,4' 

1989 + 44 + 8,5 — 15,5 + 178 + 5,3 + 5,3 — 66 — 1 7 - 2 , 3 
1990 + 41 + 7,8 + 1 2 + 21 + 192 — 13,3 8.7 3.9 - 2 , 1 

1991 + 77 + 14,5 + 18,8 + 29 + 178 + 22,3 81 3,8 - 2 . 5 

1992 + 130 + 22,0 + 28 2 + 5.3 + 186 + 26 2 4 4 1,8 —2,5 
1993 + 134 + 21 1 + 22 0 + 13.0 + 8 0 + 29 0 — 12 2 —25 - 2 1 

O: China Statistical Yearbook 1992 

se, da der Entwick lungs- und Transformat ionsprozeß in 
auffal lendem Gegensatz zu dem in den meisten Ländern 
Osteuropas und den Nachfolgestaaten der UdSSR steht 
Chinas Reformweg war ein Weg der kleinen Schritte. Die 
Reformen wurden schri t tweise und auf experimentel ler 
Basis in ausgewähl ten Regionen und Sektoren der Wirt
schaft e ingeführt , bevor sie im ganzen Land übernommen 
wurden Kann man daraus schl ießen, daß die graduel le 
Einführung marktwir tschaf t i icher Mechanismen zie l führen
der und er fo lgversprechender ist und damit die Schock-
Therapie-These wider legt? Diese Frage steht im Mittel
punkt der theoret ischen Diskuss ion rund um das Trans
fo rmat ionsprob lem planwir tschaf t icher Staaten Überle
gungen zur Geschwindigkei t und Abfo lge von Reform
schr i t ten spielen auch in bezug auf die Privatisierung von 
Staatsbetr ieben und deren Reorganisat ion eine wicht ige 
Rolle China hielt von einer raschen Privatisierung ab Wei 
tere Unterschiede gegenüber dem Prozeß in den Osts taa
ten sind die Landwir tschaf tsreform als Ausgangspunk t 
der Entwick lungsstrategie, die große Bedeutung genos
senschaf t l icher Betr iebe auf dem Land sowie die E in füh
rung von Sonderwir tschaf tszonen. Besonders hervorge
hoben werden muß aber das Fehlen einer poi i t ischen Li
beral is ierung Das autor i täre Regime blieb bestehen und 
die Macht und Verantwor tung in den Händen der exist ie
renden Bürokrat ie In den Oststaaten verursachten die Re
fo rmen eine Anpassungsrezess ion , die in einigen Ländern 
noch nicht überwunden ist; in China scheint die System
t rans format ion re ibungs loser zu verlaufen. Weiche Fakto
ren haben dazu beiget ragen, und sind die Er fahrungen 
Chinas zumindest tei lweise auf die Problematik anderer 
Länder — ob Entwick lungs- oder Transformat ions länder 
— über t ragbar? 

Zum Teil ist der b isher ige Erfolg Chinas auf besonders 
günst ige Ausgangsbed ingungen zurückzuführen Ein g ro 
ßer Teil erklärt sich aber durch die besondere Reformst ra
tegie selbst, die spezi f ische Abfo lge von Reformschr i t ten 
sowie die Rolle des Außenhandels und der Aus lands inve
st i t ionen im Transfer von Technologie und Management fä
higkeiten 

Die Systemtransformat ion wurde in China durch die Sek
tors t ruktur der Wirtschaft am Beginn der Reformen er

leichtert Trotz einer relativ s tarken Industr iebasis domi 
nierte die Landwir tschaf t mit einem Arbei tskräf teantei l von 
fast 60%. Das Vorhaben Chinas glich daher eher dem 
eines tradit ionel len Entwick lungs landes: Transfer unterbe
schäft igter Arbei tskräf te des Agrarsek tors auf Arbei tsplät
ze mit höherer Produktivität in der neu heranwachsenden 

G ü n s t i g e A u s g a n g s b e d i n g u n g e n 
e r l e i c h t e r n T r a n s f o r m a l i o n s p r o z e ß 

Industr ie 2). Trotz Kol lekt ivierung blieb der Agrarsek tor in 
China in der Planwirtschaft k leinbetreibl ich organis ier t , der 
einzelne Haushalt war stets die Basis der Organs isat ions-
stuktur. Durch die Au fhebung des Systems der K o m m u 
nen konnten damit relativ leicht Produkt iv i tätsreserven mo
bil isiert werden. Dagegen waren die Planwir tschaften Ost-
Mit te leuropas „über industr iaüsier t" , der Agrarsek to r wur
de systemat isch vernachlässigt und der überwiegende Teil 
der Ressourcen und Beschäft igten der Schwer industr ie 
zugeführt Daraus ergibt sich ein bedeutend höherer Ab
schre ibungsbedar f auf das im geschützten Sektor gebun
dene, mit den Reformen jedoch entwertete Kapitel als im 
arbei ts intensiven Agrarsektor Die Reformen bedeuteten 
dor t einen Transfer von Arbei tskräf ten ineffizienter, sub
vent ionierter Staatsbetr iebe in eff izientere, neue Betr iebe 
Sachs — Woo (1994) betonen, dies sei die viel schwier ige
re Aufgabe, da die Mobil i tät der Arbei tskräf te durch um
fangre iche soziale Besi tzstände behindert werde u n d we
gen des hohen Beschäf t igungsantei ls im subvent ionierten 
industr iesektor auch der Widerstand gegen einen Struk
turwandel größer sei. Erhal tungssubvent ionen werden ge
forder t und gewährt Leichter sei der Au fbau neuer Indu
str iesektoren mit überschüss igen Arbei tskräf ten aus der 
Landwirtschaft . Naughton (1994C) argument ier t j edoch , 
daß das Trans format ionsprob lem der Oststaaten ledigl ich 
eine Variante des Entwick lungsprob lems Chinas sei im 
neu heranwachsenden Sektor müßten nur genügend Ar
beitsplätze für aus dem Staatssektor aussche idende Be
schäft igte geschaf fen werden Durch die Vernachläss i 
gung des Konsum- und Dienst le is tungssektors im plan-
wir tschaf tüchen System bieten s ich in den Oststaaten die 

2) In der entwicklungstheoret ischen Literatur wird der Wachstums- und tndustr ial is ierungsprozeß häufig mit dem Konzept des Dual ismus und dem Modelf der Ar
bei tsangebotsüberschuß-Wir tschaf t ( labor surpius economy) beschrieben {Ranis 1987 1988) 
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meisten anderen Studien analysiert Katsouiacos (1986) 
diese Beziehungen in al lgemeinen und part iel len Gleichge
wichtsmodei len Nach seiner Schlußfolgerung ist die Wir
kung von Produkt innovat ionen auf die Beschäf t igung mit 
größerer Wahrschein l ichkei t posit iv als jene von Prozeß
innovat ionen. Er zeigt, daß Prozeßinnovat ionen — kurzfr i 
st ig — die Beschäf t igung reduzieren können; Produkt inno
vat ionen bewirken h ingegen eine Auswei tung der Beschäf
t igung Zu ähnl ichen Sch lüssen kommt Stoneman (1983). 

Katsou iacos liefert auch eine kohärente theoret ische Er
k lärung für die Beschäf t igungsef fekte von Innovat ionen 
über den Lebenszyklus eines Produkt ionszweigs. Arbe i ts 
kräf tenachfrage und Beschäf t igung entwickeln sich d e m 
nach ais Folge von Innovat ionen zykl isch: Die Entwicklung 
eines neuen Konsumproduk tes , welches einen neuen 
Markt entstehen läßt, hat natürl ich auch einen posit iven 
Einfluß auf das Beschäf t igungsniveau Vor ailem in der 
An fangsphase dieses neuen Marktes erfolgen wesent l iche 
Neuerungen und Weiterentwicklungen (Produkt innovat io
nen), wodurch Produkt ion und Beschäf t igung steigen Im 
Laufe des Rei fungsprozesses dieses Marktes wird das 
Produkt „s tandard is ier t " : Sowohl Kunden als auch Produ
zenten erwarten best immte „Standardeigenschaf ten" , die 
jedes Produkt auf d iesem Markt aufweisen sol l (z B Ge
roski, 1991, Gort — Klepper, 1982, Utterback — Aber-
nathy, 1978) Nach der Standard is ierungsphase werden 
Prozeßinnovat ionen, welche die Kosten senken, immer 
wicht iger — mit der Konsequenz, daß die Arbei tskräf te
nachfrage und die Beschäf t igung sinken 

Zimmermann (1987) schließt aus einem theoret ischen Mo
del l , daß Prozeßinnovat ionen einen negativen Einfluß auf 
die Beschäf t igung hätten Doch auch die Wi rkung von Pro
dukt innovat ionen ist nicht e indeut ig : Durch eine Erhöhung 
der Löhne infolge von Produkt innovat ionen können die 
Beschäf t igungsauswi rkungen sowohl posit iv als auch ne
gativ sein Nach einer Untersuchung von arbei tsparenden 
Prozeßinnovat ionen von Ott — Wied-Nebbeiing (1992) 
hängen die Beschäf t igungswi rkungen großtei ls von der 
Preiselastizität der Nachfrage ab Eine Preiselastizität über 
1 ist no twend ig , wenn man konstante oder steigende Be
schäf t igung erreichen will Das Ausmaß und die Richtung 
der Veränderung hängen vom Umfang der Eff iz ienzgewin
ne ab, welche durch die Einführung von Prozeßinnovat io
nen erzielt werden können 1 ) 

Überraschenderweise befaßt s ich nur eine sehr kleine A n 
zahl von empi r ischen Studien mit diesen Zusammenhän
gen auf der Unternehmensebene Ein großer Teil von ih 
nen konzentr iert sich zudem auf In format ionstechnologien 
(Produzenten oder Nutzer; OECD, 1994), die aber hier von 
untergeordnetem Interesse sind Dieser Mangel an empi r i 
schen Untersuchungen auf der Unternehmensebene ist s i 
cher auf den Mangel an repräsentat iven Daten zurückzu
führen. Boss — Zimmermann (1993) lösen dieses Pro
blem durch die Verwendung von Konjunktur testdaten, um 

die Determinanten der Arbei tskräf tenachfrage (Nachfrage, 
Arbe i tskosten, technischer Fortschritt) zu evaluieren Sie 
kommen zum Schluß, daß Veränderungen der Arbei tskräf
tenachfrage vor allem durch exogene Veränderungen der 
Nachfrage und erst dann durch techn ischen Fortschri t t 
und Veränderung der Arbei tskosten best immt werden 
Diese Ergebnisse sind wei tgehend unabhängig davon, ob 
Ungle ichgewichtszustände, das Exportverhalten und die 
Richtung der Beschäf t igungsveränderung (die Unterneh
men gaben an, ob sie die Zahl der Beschäft igten erhöht , 
verr ingert oder unverändert ge lassen haben) berücks ich
tigt werden In dieser Studie hat der techn ische Fortschri t t 
einen negativen Einfluß auf die Beschäf t igung. Durch die 
Formul ierung der Frage (die Unternehmen wurden gefragt, 
ob „arbei tsparender technischer Fortschri t t" einen Einfluß 
auf die Beschäf t igungspläne hatte) wu rden frei l ich nur 
Prozeßinnovat ionen erfaßt 

Zum selben Ergebnis kam Zimmermann (1987) berei ts in 
einer f rüheren Studie, ebenfal ls mit Daten aus Konjunktur
erhebungen. Der wicht igste Unterschied zu Boss — 
Zimmmermann (1993) liegt in der Berücks ich t igung von 
Produkt- und Prozeßinnovat ionen (als Dummyvariable) 
Erstaunl icherweise hatten Produkt innovat ionen einen 
deutl ich stärkeren negativen Einfluß auf die Arbei tskräf te
nachfrage als Prozeßinnovationen. 

Brouwer — Kleinknecht — Reijnen (1993) analysieren den 
Einfluß von Innovationen auf die Beschäf t igung fü r den 
Zei t raum 1983 bis 1988 basierend auf In format ionen aus 
der n ieder ländischen Innovat ionserhebung. Sie f inden 
einen insigni f ikanten negativen Einfluß der Forschungs
und Entwicklungsintensi tät des Unternehmens auf d ie Be
schäf t igung Die Wachstumsra te der Fo rschungs- und 
Entwick lungsausgaben hat sogar einen signif ikant negat i 
ven Einfluß auf die Beschäf t igung Wenn jedoch zwischen 
Produkt- und Prozeßforschung unterschieden w i r d , hat 
Forschung und Entwicklung für Produkt innovat ionen einen 
posit iven Einfluß auf die Unternehmensbeschäf t igung 
Darüber hinaus verzeichnen Unternehmen, die ihre For
schungsausgaben auf In format ionstechnologie konzen
tr ieren, einen stärkeren Beschäf t igungszuwachs a ls der 
Durchschni t t der St ichprobe 

Nach einer Querschni t tsanalyse der Mannheimer Innova
t ionsbef ragung durch König — Buscher — Licht (1994) 
lassen Produkt innovat ionen die Beschäf t igung ste igen, 
und es gibt keine Anha l tspunkte , daß Prozeßinnovat ionen 
die Beschäf t igung senken würden 

E m p i r i s c h e S c h ä t z u n g d e r 
B e s c h ä f t i g u n g s w i r k u n g e n von 

I n n o v a l i o n e n in Ö s t e r r e i c h 

Die vor l iegende Studie basiert auf dem Techno log ie - und 
Innovat ionstest (TIT) des WIFO für das Jahr 1990 (Leo -

1 ] Die Einführung von Produkt- und Prozeßinnovationen wird nicht nur von den technologischen Mögl ichkeiten bestimmt, wie die oben erwähnten Studien meist im
plizit annehmen Die Unternehmensstrategien zur Einführung von Produkt- und Prozeßinnovationen hängen stark von den Marktbedingungen ab Kamien — 
Schwartz (1970) argument ieren, daß bei elast ischer Nachfrage Unternehmen ihre Produkt ionskosten zu reduzieren suchen und daher Prozeßinnovationen einfüh
ren Je unelast ischer die Nachfrage ist, desto wahrscheinl icher ist die Einführung von Produkt innovat ionen, da unelastische Nachfrage die Gewinne aus einer Ver
schiebung der Nachfragekurve nach rechts vervielfacht (Spence, 1984) Daraus folgt, daß die Wahrscheinl ichkei t der Einführung arbei tsparender Prozeßinnovatio
nen auf Märkten mit hoher Preiselastizität relativ groß ist; aufgrund dieser Konstel lat ion wird jedoch auch die Wahrscheinl ichkei t eines Beschäf t igungsrückgangs 
geringer 
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Industrie 

1992 1993 1995 
I I ' . Iii Ou IV Qu I Ou Februar März April 

II: ' Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Ii'' Vorleistungen - 01 - 25 + 71 + 68 + 109 + 98 + 103 + 75 + 126 
Für die Nahrungs- und Genußmittelbranchen + 07 — 0.8 + 59 + 98 + 01 + 01 — 20 - 02 + 60 

i Für die Textil- und Lederbranchen + 04 — 75 — 1 9 + 06 + 09 + 37 + 1 6 + 44 + 9 1 
Für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 28 — 08 + 111 + 109 + 150 + 77 + 104 + 7 1 + 53 
Für die Chemie + 00 — 42 + 57 + 70 + 94 + 94 + 88 + 109 + 81 
Für die Stein- und Glaswarenproduktion — 73 — 49 + 14.6 + 186 + 67 + 46 + 62 — 03 + 33 4 
Für die Grundmetallverarbeitung — 73 — 25 + 46 + 48 + 50 + 109 + 130 + 124 + 23 5 

• Für die Technische Verarbeitung — 07 - 46 + 96 + 103 + 157 + 16.9 + 144 + 138 + 147 
Für die Bauwirtschaft . + 1 1 + 1 0 + 86 + 54 + 17,3 + 140 + 169 + 84 + 124 

i Für sonstige Wirtschaftsbereiche + 1 9 + 06 + 2.6 + 02 + 2,3 — 26 + 1 5 - 60 + 129 
Ausrustungsinvestitionen — 26 — 47 + 35 + 45 + 81 + 62 + 136 — 1 2 + 21 9 

Fahrzeuge . . . — 130 — 143 84 — 90 — 56 + 51 + 40 + 35 + 55 1 
Maschinen und Elektrogeräte — 38 — 35 + 5,5 + 52 + 129 + 79 + 154 - 1 1 + 23 3 
Sonstige + 61 — 41 + 21 + 67 + 46 + 1 7 + 12 1 - 34 + 11 1 

Konsumgüter — 21 — 1 1 + 09 + 41 + 24 + 08 + 06 — 09 + 47 
Verbrauchsgüter + 04 + 03 + 1 7 + 65 + 23 — 1 6 - 1 3 - 35 + 55 
Kurzlebige Gebrauchsgüter — 55 — 11 0 — 45 — 41 — 23 — 25 — 32 - 6.0 + 30 
Langlebige Gebrauchsguter — 28 + 79 + 4,8 + 75 + 66 + 84 + 74 + 8 1 + 66 

Industrie insgesamt (ohne Energieversorgung) — 1 1 — 25 + 5,0 + 58 + 84 + 71 + 86 + 39 + 130 
Nicht arbeitstägig bereinigt — 07 — 26 + 54 + 42 + 8,3 + 85 + 86 + 40 + 72 
Teilweise arbeitstägig bereinigt (7:3) — 1 0 — 25 + 51 + 53 + 84 + 75 + 86 + 40 + 113 

Produktivität pro Kopf. + 25 + 43 + 89 + 85 + 99 + 77 + 92 + 44 
Produktivität pro Stunde . + 42 + 61 + 86 + 72 + 94 + 70 + 84 + 45 
Auftragseingänge (ohne Maschinenindustrie} + 03 — 25 + 178 + 16.0 + 271 + 141 + 182 + 76 — 02 
Auftragsbestände (ohne Maschinenindustrie) — 1 3 — 24 + 9.8 + 132 + 12,3 + 162 + 174 + 16.0 + 109 

Bauwirtschaft 

1992 1993 1994 1994 1995 
III Qu IV Qu I Qu Februar März 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Produktionswert (nominell) + 77 + 1 7 + 73 + 31 + 72 —08 + 47 - 2 3 
Hochbau + 104 + 1 0 + 68 + 31 + 75 + 08 + 41 + 1 2 
Tiefbau + 00 + 37 + 5.8 — 02 + 48 —54 + 2 5 - 7 6 

Beschäftigte + 48 + 08 + 1 3 - 07 + 0,3 - 2 7 - 1 1 —44 
Hochbau + 48 — 1 4 + 1 2 - 1 2 + 00 - 3 1 - 2 4 - 3 4 
Tiefbau - 06 + 72 — 1 3 „ 42 — 21 —26 + 0 8 - 4 7 

Auftragsbestände. + 34 + 132 + 76 + 69 + 9,6 + 07 
Innerhalb von 12 Monaten aufzuarbeiten + 71 + 104 + 100 + 10 1 + 113 - 0 4 

Preisindex Hochbau + 37 + 30 + 29 + 29 + 32 + 28 
Wohnbau . . + 45 + 31 + 30 + 27 + 30 + 29 

Preisindex Tiefbau + 1 7 + 23 + 20 + 1 7 + 2,3 + 22 
Straßenbau + 1 6 + 23 + 25 + 1 6 + 2,8 + 21 

Apri! 

Energiewirtschaft 

1992 1993 1994 1994 1995 
III Qu IV Qu l Qu Februar März 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

» . Förderung + 43 + 30 — 5,3 —129 — 125 
Kohle — 149 - 45 — 178 —28 7 — 154 
Erdöl — 72 — 2 1 — 48 - 77 — 5,3 — 57 - 5.6 - 58 
Erdgas + 81 + 33 — 87 — 11 2 — 30 + 151 + 116 + 161 
Stromerzeugung — 06 + 29 + 1 5 - 40 — 1 1 + 46 + 1 1 + 52 

Wasserkraft + 102 + 54 - 30 - 1 3 1 - 1 7 9 - 6,4 + 79 - 1 4 4 
Wärmekraft — 19 5 — 29 + 130 + 37 0 + 31 0 + 22.6 — 71 + 55 7 

• Verbrauch — 3.3 + 06 + 05 + 2.5 + 01 
Kohle —22 1 - 1 3 0 + 21 + 21 + 169 

-x Erdöl Mineralölprodukte — 1 2 + 1 6 + 02 + 3.5 — 42 
Treibstoffe + 02 — 1 7 + 43 + 26 + 37 

Normalbenzin — 22 — 7 1 — 0,5 + 03 — 25 
Superbenzin — 53 — 25 — 1 5 - 08 — 43 
Dieselkraftstoff + 54 + 08 + 9,8 + 57 + 107 

ss> Heizöle — 11 2 + 90 — 8 1 + 4.6 — 136 
Gasöl tür Heizzwecke — 73 + 102 - 31 + 31 - 22 
Sonstige Heizöle — 138 + 81 - 1 1 9 + 64 - 1 9 8 

Erdgas - 20 + 52 + 28 + 133 + 84 
Elektrischer Strom — 1 0 + 0.5 + 1 1 + 21 + 07 + 50 - 1 4 + 7,5 
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Investit ionen 1993 bis 1995 
Industrie 

Übersicht 2 

1993') 1994') 1995*) 

Nominell Mill. S 51.000 47.500 53.000 
Veränderung gegen das Vorjahr.. in % - 1 8 — 7 + 11% 

Real, zu Preisen von 1983 Mill. S 40.156, 36.800 40.300 
Veränderung gegen das Vorjahr.. . in % —19 - 8 1 * + 9% 

') Endgültige Zahlen. — B) Schätzung aus Unternehmerangaben unter BesUcksiehti-
gung des Revtsionsverhaltens. 

bildet, der trotz der Konjunkturver f lachung eine kont inuier
liche Auswei tung der Produkt ion s ichern sollte. Ein vor
übergehendes Nachlassen des Expans ionstempos ist für 
das zweite Jahr eines Konjunkturzyklus nicht un typ isch: 
Die erste Erho lungsphase ist von Export und Lageraufbau 
get ragen, und die Invest i t ionsnachfrage setzt erst später 
ein 

B e l e b u n g d e r I n d u s i i i e i n v e s t i t i o n e n 

Die Investi t ionen der Gesamtwir tschaf t wuchsen schon 
1994 kräft ig Al lerd ings fehlte bisher die Nachfrage aus 
der Industr ie Er fahrungsgemäß setzt der Investit ionszy
klus in der Industr ie erst e in, wenn die Kapazitäten über-

Die Industrie investierte 1994 um 7% weniger als im 
Vorjahr und plant für heuer eine Ausweitung um 11,5%. 

Real entspricht das einem Rückgang um 8,5% im Vorjahr 
und einem Anstieg 1995 von 9,5%. Die Investitionen sind 
damit weiterhin niedriger als Anfang der neunziger Jahre 

und bleiben auch in Relation zum Umsatz zurück. 

durchschni t t l ich ausgelastet s ind 1994 kürzten die Unter
nehmen ihre Invest i t ionspiäne trotz der anhal tenden Kon
junk tu rbe lebung gegenüber den vor läuf igen Plänen aus 
dem Herbst 1993 um 5% Nach den derzeit vor l iegenden 
Meldungen betrugen die Investit ionen 1994 46,3 Mrd S 
Berücks icht ig t man die zum Jahreswechsel übl ichen A b -

rundungen, so dürfte das Vo iumen nominel l 47,5 Mrd S 
erreicht haben und damit neuer l ich unter dem Vor jahres
ergebnis gelegen sein (nominel l — 7 % , preisbereinigt 
—8 1/ 2%). Im Kon junkturhöhepunkt hatten die Investit ionen 
64,9 Mrd. S betragen Die Relation der Industr ieinvest i t io
nen zum Umsatz ist mit 5,5% deutl ich niedr iger als im in
ternat ionalen Durchschni t t 

Für 1995 zeigt die Frühjahrserhebung ein relativ opt imis t i 
sches B i ld : Die Erholung der Konjunktur , der Anst ieg der 
Kapazi tätsauslastung und die Verbesserung der Er t rags
lage ermögl ichen eine Auswei tung der Industr ieinvest i t io
nen Die nominel len Pläne s ind mit 52,9 Mrd S höher als in 
der ersten Bef ragung im Herbst des Vor jahres Sie könn
ten nach Revisionen 53 Mrd. S erreichen, nominell u m 11% 
und auch real um 9% mehr als im Vorjahr 

Die Rahmenbedingungen der österre ichischen Industr ie 
haben sich durch die Ostöf fnung und die EU-Integration 
deutl ich verändert Neue Märkte können bearbeitet wer
den, doch geraten anderersei ts angestammte Bereiche 
durch steigende Importkonkurrenz unter Druck Neben 
den tradit ionel len Investi t ionen sind daher organisator i 
sche Umstel lungen, Investit ionen in die Ausb i ldung der Ar
bei tnehmer und verstärkte Market ingbemühungen erfor
der l ich, um die Konkurrenzfähigkei t auf anspruchsvol len 
Märkten zu sichern. Ihre Posit ion auf Aus landsmärk ten 
hat die österre ichische Industr ie in den letzten Jahren 
durch verstärkte Direkt invest i t ionen erfo lgreich gefest igt 

Indus tr i eumsätze s te igen um 5% 

Die Industr ie setzte 1994 875 Mrd. S um, um 5,2% mehr als 
im Vorjahr Die WIFO-Prognose für 1995 rechnet mi t einer 
weiteren Steigerung auf 923 Mrd S ( + 5,5%). Auch real er
gibt s ich damit ein Anst ieg der Produkt ion ( + 4,5%), Am 
stärksten werden die Umsätze im Bas issektor ( + 10%) 
und im Chemiesektor ( + 8%) zunehmen. In beiden grund
stof fnahen Bereichen war das Wachs tum der Umsätze in 
den vergangenen zwei bis drei Jahren gedämpf t gewesen 
Die Herstel ler tradit ioneller Konsumgüte r werden ihren 

Die Investitionstätigkeit der Industrie im längerfrist igen Vergleich Ubersicht 3 

Basis sektor Chemie Technische . Bau- Traditionelle 
Verarbeitung Zulieferung Konsum- . 

guter- • 

In dustri ei n ve stiti o h e n Kapazitäts-
effekt der 

. Investitionen-
• Mill. S Veränderung 

gegen das 
Vorjahr'in % 

Mill. S Veränderung 
gegen das 

Vorjahr in % 

Anteile an den Investitionen der Industrie gesamt in % • In % der 
Umsätze 

in %' der 
gesamtwirt
schaftlichen -
investittonen 

1981 . . . 42.096 + 22,9 45.806 + 15,9 • 20,3 8,0 ' 47,6 10,8 13,2 7,5 ; - • 15,7 + 3,2 
1982 ' . . . 34.163 — 18,8 35.256 . — 23>9 27,0 8,5 36,5 11,7 16.4 5,9 . . 13,0 + 1.7 
1983 32,076 - 6,1 32.076 - 9,0 28,1 10,3 29,6 14,6 17.4 5,4 11,9 + 2,0 
1984 37.051 + 15,5 36.077 + 12,5 29,6 10,7 29,5 14,4 15,8 5,8 • 13,1 + 3,1 
1985. 39.611 + 6,9 37.510 + 4.0 21,4 13.5 32,8 15,2 17,0 5.9 13,0 + 2,8 
1986. 50.359 + 27,1 46.543 + 24,1 23,9 16,6 34,6 9,8 15,1 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 . 14,6 + 3,0 
1988 . . 49.550 - 1,0 43.927 - 2,9 21,1 14.6 32,7 14,0 17,6 6,7 13,3 + 4,3 
1989. . . . 50.955 + 2.8 44.079 + 0,3 21,2 15,6 33,0 13,2 17,0 6,4 12,6 + 4,4 
1990 . . 62.037 + 21,7 52.176 + 18,4 22,8 15,1 32,7 12,6 16,9 7,3 14,0 + 4,6 
1991 . . 64.924 + 4,7 53.216 + 2,0 16,9 14.9 37,5 12,0 18,7 7,5 13,3 + 4,2 
1992 62.655 - 3,5 49.647 - 6,7 17,6 15,2 38,5 11,2 17,5 7,4 . 12.3 + 3,6 
1993 . 51.038 -18.5 40.156 —19,1 11,6 16,5 37,6 11,7 22,6 6,1 . 10,0 + 1,5 
1994 . . . 47.500 - ß.9 36.800 - 8,4 13,7 14,0 37,1 13,4 21,8 5,3 8,4 + 2.2 
1995 . . . 53.000 + 11,6 40.300 + 9,5 17,4 13,4 38,3 13,6 17,3 5.7 9,0 + 2,2 

0 1980/1985.. . + 2,9 - 1.0 25,1 10.1 34,9 14,1 15.8 6,2 13,4 + 2.8 
0 19B6/1994... . + 2,0 - 0,2 18,9 15.2 35,7 12,1 18,1 6,8 12,7 + 3,4 
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R O H S T O F F P R E I S E 

Dreimonatskont rakte in London von 1 1 0 0 $ auf über 
2 000 $ je t, den höchsten Wert seit Oktober 1990 Ein Teil 
dieser Entwick lung ist jedoch auf Spekulat ionskä'ufe durch 
Investmentsfonds zurückzuführen Rußland hatte zwar das 
Memorandum zur Produkt ionsdrosse lung mitunterzeich
net, export ierte aber etwa 2 Mill t netto in den Westen und 
kompensier te damit einen Großteil des Produkt ionsrück
gangs der west l ichen Länder von rund 4%. Formal ist das 
Memorandum noch in Kraft; angesichts der deut l ichen 
Preisste igerungen ist jedoch die Berei tschaft zur Produk
t ionszurückha l tung in Ost und West gering. 

Nach einem Preisverfall um 25% 1993 erhöhten sich die 
Bleipreise 1994 um über ein Drittel ( + 35%) Im I Quartal 
1995 sanken sie spekuiat ionsbedingt um 6%. Wegen des 
Au tobooms in den USA und der Nachf ragebelebung in 
Europa ergab s ich 1994 für die west l ichen Ländern ein 
Produkt ionsdef iz i t von 50.0001; es wurde durch den Netto
export aus den GUS-Ländern von 30.0001 nicht vol lständig 
kompensier t , sodaß die weltweiten Bleibestände sich ver
r ingerten 

Um etwa ein Fünfte! verteuerten sich 1994 Kupfer und Nik
kei Ähnl ich wie auf dem Markt für Blei wurde das Defizit 
der Kupferprodukt ion der west l ichen Länder 1994 nur zur 
Hälfte durch den Exportüberschuß aus dem Osten kom
pensiert , sodaß die Preise bis zum Jänner 1995 st iegen 
Der Pre isrückgang im Februar und März hat w iederum 
spekulat ive Grüneje Der Boom der Nickelnachfrage 
( + 13%) spiegelt vo r al iem die Entwicklung der Produkt ion 
von rost f re iem Stahl wider, in die mitt lerweile über 60% des 

Entwicklung der Industrierohstoffpreise Übersicht 2 

HWWA-Index 

Ge 1994 1994 1995 1994 19951) 
wicht 0 ' II Qu. III. Qu. IV Qu ' 1. Qu 0 0 

l n % ' Index Veränderung gegen die Vorperiode in % 

ndu slrie roh Stoffe . , . 20,9 165,9 + 8 . • + 8 + 9 ' + -6 + 17 + 24 

Agrarische . 
Rohstoffe 10,1 . 171,8 ' +10 + 8 + 9 + 8 + 22 + 30 

Baumwolle . 1,3 + 7 — 11 • +' 2 +35 +24 + 28 
Sis'al. . . . 0 1 + 2 + 2 + 1 ± 0 + 10 + 4 
Wolle 0,7 • +14 + 14 + 9 . + 9 +45 +37 
Häute . . 0,7 + 15 + 6 + 3 + 2 + 10 + 15 
Schnittholz.. . 2,9 ' + . 7 + 12 + 10 — 1 + 25 + 17 
Kautschuk . 0,8 ± 0 ± 0 + 0 +36 — 2 +43 
Zellstoff . . 3,7 + 14 . + 10 + 17 + 8 + 25 + 49 

NE-Metalle 6.1 171,2 . + 9 + 11 + 14 + 5 + 18- + 28 
Aluminium (free) 1.1 + 7 + 13 +21 + 5 + 32 +33 
Blei (LME) 2).. . 0,3 + 1 + 22 + 10 - 6 + 35 + 15 
Kupfer (LME)*) . 3,1 + 14 + 15 + 13 + 6 + 21 +31 
Nickel 0,6 + 5 + 3 + 24 + 16 + 20 . +44 
Zink (LME)E) 05 — 2 + ; 2 + 15 - 4 + 4 + 11 
Zinn 0.5 + 4 — 4 + 11 - 2 + 6. + 6 

Eisenerz, Schrott 4.7 146.1 + 1 + 3 + 1 + 2 + 5 + 4 
Eisenerz 37 ± 0 ± 0 + 0 ± 0 — 1 + 0 
Stahlschrott 1 0 + 0 ± 0 — 2 + 1 + 19 — 1 

HWWA-Index 
insgesamt3) 1ÖÖ0 147 8 + 12 + 8 ± 0 + 3 + 2 + 11 
Ohne Rohöl 423 148 9 + 7 + 9 + 4 + 4 + 10 + 17 

Q: HWWA-lnstitut für Wirtschaftsforschung, Hamburg, und Arbeitsgruppe Rohstoff
preise der AIECE Neuer Index: 1975 = 100, auf Dollarbasis, gewichtet mit den Roh
stoffimporten der Industrieländer der Basisperiode. — ') Prognose. — 2) London Me-
tal Exchange — 3) Industrie roh Stoffe + Nahrungs- und Genuß mitte! roh Stoffe + Ener
gierohstoffe; zur Preisentwicklung der letzten zwei Rohstoff kategorien siehe Busch, 
G., Marterbauer, M., „Wechselkursverschiebungen und Wirtschaftsentwicklung in 
Westeuropa* WIFO-Monatsberichte 1995 68(6). S 401 Übersicht 3. 

Nickelangebotes ( + 4%) fließen. Die von den Stahlerzeu
gern befürchtete Knapphei t wurde durch die Exporte Ruß
lands verhindert (sie deckten etwa 70% des Produkt ions
defizits der west l ichen Länder), sodaß bei hohen Bestän
den noch stärkere Preissteigerungen ausbl ieben. 

Die Preise von Zink und Zinn zogen 1994 schwächer an 
und gaben im I. Quartal 1995 sogar etwas nach Die Nach
frage nach Zink expandierte in den west l ichen Ländern um 
4%, und der Output des Westens sank um 1,5%; Nettoex
porte aus den Oststaaten und China bewirkten jedoch, 
daß die Bestände sich kaum verr ingerten (Preise 1994 
+ 4%, I Quartal 1995 —4%) Befürchtungen einer Knapp
heit von Zinkkonzentrat und damit einer Beeinträcht igung 
der Z inkprodukt ion bestät igten sich n icht : Mehrere Zink
minen wurden wieder in Betr ieb genommen oder neu er
öffnet 

Die Preise von Zinn st iegen 1994 unterdurchschni t t l ich 
( + 6%, I Quartal 1995 —2%), da das außergewöhnl ich ho
he Produkt ionsdef iz i t des Westens vor al lem durch Expor
te aus China und durch Lieferungen aus dem Vorrats lager 
der USA ausgegl ichen wurde Versuche der Vereinigung 
der z innerzeugenden Länder, die Produkt ion durch freiwil
lige Quoten zu beschränken, schlugen feh l : Zwar t ra t Chi
na der Verein igung bei, es überschr i t t se ine Quote jedoch 
um 50% 

Agrarische Industrierohstoffe verteuerten sich insgesamt 
1994 um 22%, und auch im I Quartal 1995 gaben d ie Prei
se — anders als die der NE-Metal le — kaum nach 

Am stärksten st iegen aufgrund der Be lebung der Nachfra
ge und der Produkt ionsrückgänge in Austra l ien und Neu
seeland sowie in Rußland und Südafr ika die Wollpreise 
(1994 + 4 5 % , I. Quartal 1995 +9%) Sie erreichten damit 
erstmals wieder das Niveau von Anfang 1992, dem Beginn 
der Krise in der Wol l industr ie 

Schnit tholz und Zellstoff verteuerten s ich 1994 um jeweils 
25%. Ein so rasanter Anst ieg der ZelIstoff preise (I Quartal 
1995 + 8 % ) war seit dem Zweiten Weitkr ieg nicht zu beob
achten Anges ich ts der großen Nachfrage in Nordamerika, 
Europa und Asien und der nur mehr sehr niedr igen Be
stände setzten die Produzenten Preissteigerungen durch, 
um die enormen Verluste von Anfang der neunziger Jahre 
wet tzumachen Die Schnittholzpreise prof i t ierten 1994 von 
der dynamischen Entwicklung der Bautät igkei t insbeson
dere in Deutschland und Großbr i tann ien; die rückläuf ige 
Baunachfrage ließ die Preise Anfang 1995 etwas sinken 
(I Quar ta l—1%) Zugleich drängten kanadische Expor teu
re wegen der Rezession auf dem Baumark t der USA ver
stärkt nach Europa. 

Baumwolle war 1994 um ein Viertel, im i Quartal 1995 um 
ein Drittel teurer als im Vor jahr: Zur kon junkturbedingten 
Belebung der Nachfrage kamen Ernteausfäi le auf dem in
d ischen Subkont inent und in Ägypten sowie in der GUS. 
Die Länder des indischen Subkont inents (Indien, Pakistan, 
Bangladesch u s w ) — früher Baumwol iexpor teure — sind 
mitt lerweile zu Net to importeuren geworden. Der internat io
nale Baumwol l ra t schätzte das Produkt ionsdef iz i t auf 
300 000 t Sowohl für die Handweber als auch für d ie Tex
t i l industr ie verstärken die hohen Preise den Druck zur 
Subst i tu t ion durch synthet ische Fasern 
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T O U R 

Die Nachfrage der Österre icher nach Aus landsre isen ent
wickelte s ich boomar t ig (1994 +11%). Die Schere zwi
schen Export - und Importentwick iung im Tour ismus ließ 
den Überschuß in der Reiseverkehrsbälanz sch rump fen : 
Zwischen 1993 und 1994 sank er um 17,2 Mrd. S. Die A b 
deckung des Defizits im Warenhandel durch den posit iven 
Saldo im Tour i smus verr ingerte sich damit von 76% (1993) 
auf 48% (1994) 

Das insgesamt ent täuschende Tour ismusergebn is für das 
Jahr 1994 ist die Vers tärkung eines bereits seit 1992 wir
kenden negat iven Trends. Die rückläuf ige Entwicklung 
g ing in erster Linie von der internat ionalen Nachfrage aus 
und betraf vorerst nur die Sommersa ison , erfaßte aber 
dann auch die Wintersaison. Gegenüber dem Rekordjahr 
1991 st iegen die nominel len Umsätze bis 1994 nur noch 
ger ingfügig ( + 21£%), real sanken sie um etwa 9%% 

Die Übernachtungen im Tour ismus erreichten 1993 ein Vo
lumen von 127,0 M i l l , 1994 nur noch 122,4 Mill Gegenüber 
dem Höchsts tand von 1991/92 bedeutet dies Einbußen 
von rund 8 Mill. (das entspr icht etwa dem Jahresnächt i -
gungsvo lumen von Oberösterre ich) 

Auch im laufenden Jahr kann die österre ichische Tour is 
muswir tschaf t nicht am internat ionalen Konjunkturauf
schwung part izipieren. Nach dem Einbruch in der Winter
saison 1994/95 sind in der Sommersa ison neuerl ich Rück
gänge zu erwarten 

V e r s c h l e c h t e r u n g d e r i n t e r n a t i o n a l e n 
R a h m e n b e d i n g u n g e n d ä m p f t 

T o u r i s m u s n a c h f r a g e 

Kurz- und zum Teil auch mittelfr ist ig werden die Schwan
kungen im öster re ich ischen Tour ismus hauptsächl ich 
durch drei Faktoren beeinf lußt: die Entwicklung der Netto-
Reale inkommen in Westdeutsch land, den real-effektiven 
Wechse lkurs und den relativen Preisindex für F lugpau-
schal re isen (in Relat ion zum Preisindex für die internat io
nale Tour ismusnach f rage in Österreich) Zusätz l ich rea
giert die Tour ismusentwick lung auf längerfr ist ig wi rkende 
Faktoren der Angebo ts - und Nachfragestruktur (vgl dazu 
weiter unten) 

Ein Zuwachs im öster re ich ischen Tour ismus ist mit einem 
deut l ichen Net to-Reale inkommensanst ieg in West
deutsch land, einer relativen Verbi l l igung des Tour i smus
angebotes (in einheit l icher Währung) und verhäl tnismäßig 
stabi len relativen Preisen für F lugpauschalre isen verbun-

I S M U S 

Preisentwicklung im internationalen Abbildung 1 

Reiseverkehr 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Q: Österreichisches Statistisches Zentralamt, eigene Berechnungen. 

den. Die für den österre ich ischen Tour i smus ungünst igen 
Phasen (dazu zählt vor allem die Periode 1991/1995) sind 
durch Rückgänge oder eine Stagnat ion der Netto-Realein-
kommen in Westdeutsch land, eine relative Verteuerung 
des Tour ismusangebotes und eine relative Verbi l l igung 
der F lugpauschalre isen (Ablenkungsef fekte) gekennzeich
net (Ubersicht 1, Abb i ldung 1). 

Im Zei t raum 1991/1995 sanken die Net to-Reale inkommen 
der westdeutschen Haushalte in erster Linie wegen der 
hohen Wiedervere in igungskosten um 11/2% pro Jahr , die 
Nachfrage nach Österre ich-Aufenthal ten wurde dadurch 
deutl ich gedämpf t Weiters beeinträcht igen Abwer tungen 
in wicht igen Ziel ländern des internat ionalen Tour ismus 
(z B. Spanien, Portugal , Ital ien, USA) Österre ichs Wettbe
werbspos i t ion . Insgesamt st ieg der nominell-effektive 
Wechse lkurs des Schi l l ings ( tour ismusexportgewichtet 
zwischen 1991 und 1995 um 2,7% pro Jahr , der real-effekti
ve Wechselkurs index ( tour ismusexportgewichtet) nahm im 
gleichen Zei t raum um 3% pro Jahr zu. 

Auch von der Entwicklung der relativen Preise von Flug
pauschal re isen geht ein deut l icher Einfluß auf den öster
re ichischen Tour ismus aus: Sie sind sei t 1989/90 auf
grund der Überkapazitäten auf den Nordat iant ikrouten und 
der L ibera i is ierungsmaßnahmen im europäischen Luftver
kehr im Durchschni t t um rund ein Fünftel gesunken, nach
dem sie langfr ist ig — mit Ausnahme der durch die Erdöl
krise bedingten Erhöhung Anfang der achtziger Jahre — 
verhäl tn ismäßig stabi l gewesen waren. Die relative Verbi l l i 
gung der Flugreisen gibt dem österre ich ischen Städtetou
r ismus Impulse, wogegen der Ur laubs- und Erho lungstou-

Makroökonomische Bestimmungsfaktoren im internationalen Reiseverkehr Ubersicht 1 

Nächtigungen . 

Ausländer Deutsche 

1977/1981 . 
1981/1986 
1986/1991 . 
1991/1995. 

+ 423 
— 1,59 
+ 3,13 
-3 .17 

+ 2,76 
—3,21 
+ 2,78 
-2 ,17 

Netto-Realeinkommen Real-effektiver Relativer Preisindex Einnahmen im 
in Westdeutschland Wechselkurs öster- für internationalen 

reich, tourismus- Flugpauschalreisen1) Reiseverkehr, real 
exportgewichtet' 

Durchschnittliche Jährliche Veränderung 

+2,32 
+0,32 
+3,11 
—1,62 

— 1 95 
+ 1 75 
—0 59 
+2,87 

+ 0,80 
— 1.07 
— 1.23 
-3,45 J ) 

+ 3,80 
— 1,31 
+ 7,01 
—4,11 

Anteil der 
Reise verke hrsb i! anz 

am BIP 

Prozentpunkte 

+0,23 
-0 ,24 
+0,15 
-0 ,53 

!) VPI für Flugpauschal reisen im Verhältnis zum Preisindex der ausländischen Tourismus nachfrage im Inland — 2) 1991/1994. 
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R E G I O N A L K O N J U N K T U R 

Indikatoren dei Konjunkturentwicklung Übersicht 1 

[ Quartal 1995 

Produktionsindex Übernach Bau Einzelhan
tungen umsätze delsumsätze 

Industrie Energiever 0 1973 = 
insgesamt sorgung 100. 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Wien . . • + 45 + 16,4 + 8.2 — 0,3 — 1,6 
Niederösterreich + 41 + 3.4 - 0 . 6 + 6,1 + 2,4 
Burgenland + 4,3 + 61 + 1.5 — 18,8 - 9 , 6 
Steiermark + 10.8 + 26.6 —4.9 — 12.4 + 0.2 
Kärnten ' + 34 - 3.9 - 6 .0 —20.9 — 1.4 
Oberösterreich + 99 - 21 - 5 . 3 + 6,8 + 1.9 
Salzburg — 03 - 1 4 3 -6 .9 — 0,9 - 3 . 6 
Tirol . . + 10.5 + 42 - 7 9 + 3,1 - 0 . 1 
Vorarlberg • + 9.6 - 93 - 8 . 3 + 2.3 + 6.2 

Österreich + 6.5 + 4.9 - 6 6 • — 0,8 + 0.0 

Q: Österreichisches Statistisches Zentralamt. 

lung der Bauwir tschaf t oder des Einzelhandels Die Ab-
schwachung der Baunachf rage ging zu Jahresbeginn in 
einen leichten Rückgang der Bauprodukt ion über Ange
s ichts der Budgetprob leme öffentl icher Haushalte wurde 
der T iefbau e ingeschränkt , und die Privatwirtschaft inve
stierte nur zögernd in Bauten Von Wohnbauprog rammen 
einzelner Bundes länder gefördert , ver lagerten s ich die 
Baule is tungen stärker zu Wohnbauten und Adapt ie run
gen Durch die Spal tung nach Bauspar ten verlief die Bau
kon junktur regional sehr untersch ied l ich: Die Bauumsätze 
nahmen real im Süden und Osten Österre ichs ab. In Tirol , 
Salzburg, Kärnten, Wien und dem Burgenland gingen 
auch im Einzelhandel die Umsatzer löse zurück: Wechse i -
kursversch iebungen sind seit dem EU-Beitritt Österre ichs 
der Anlaß für verstärkte Kaufkraf tabf lüsse ins benachbarte 
Aus land ; weitere Umsätze entfielen durch das Fernbleiben 
von Winterspor tgästen. Von diesen Ausnahmen abgese
hen, g ingen in den meisten Bundes ländern von der expan
siven Industr ie Impulse auf die lokaien und regionalen 
Märkte von Gewerbe und Dienst le istungen ( insbesondere 
in der Transpor twi r tschaf t ) aus. Wir tschaf tsnahe und öf
fent l iche Dienste entwickel ten sich regional sehr ausgegl i 
chen, und zwar mit einer etwas schwächeren Dynamik als 
die Gesamtwir tschaf t . 

U n t e r s c h i e d l i c h e W a c h s l u m s k r ä f ' t e i n 
G r o t t r e g i o n e n 

In d iesem Konjunkturaufschwung erreichte der Westen 
Österre ichs bisher die größte Dynamik unter den österre i 
ch ischen Großregionen (NUTS-I-Regionen). Im I. Quartal 
1995 erzielte die Wirtschaft dieser Bundesländer gegen
über dem Österre ich-Durchschni t t einen Vorsprung von 
0,5 Prozentpunkten; in der Ost reg ion bl ieb sie um 0,1 und 
im Süden um 0,8 Prozentpunkte zurück. 

Die Expor tkon junktur st imul ierte die Konjunktur jener Bun 
desländer, die mit dem Wir tschaf tsraum der EU am eng
sten ver f lochten sind. Die Lieferbeziehungen des Westens, 
die durch die geograph ische Nähe zu den wicht igsten 
west l ichen Handelspar tnern erleichtert wurden, basieren 
mitt ierweiie großtei ls auf unternehmensspezi f ischen Wett
bewerbsvortei len. Im I Quartal 1995 stützte sich die Wirt-

Komponenten des Wirtschaftswachstums ,ibbi!dung2 

L. Quartal 1995 

3,0 

-1 0 

Osten Süden Westen 

B Industrie, Bergbau DEnergie, Beheibergung BGewerbe, Verkehr 

OBauwesen, Handel OÜbrige Dienste 

Beitrag zum Wachstum der Brutto-Wertschöpfung in Prozentpunkten, 

schaft hier auf ein Produkt ionswachstum der Industr ie von 
etwa 10%. Vorwiegend auf dem In landsmarkt engagierte 
Wir tschaf tsbereiche kräft igten die Industr iekonjunktur zu
sätzlich. Das Wachs tum wurde jedoch du rch Produkt ions
ausfäl le in der Energiewir tschaft und eine schlechte Aus
lastung der Hotelkapazitäten um 0,7 Prozentpunkte ge
bremst 

In der Ost reg ion bl ieb das Wachstum ger ingfügig unter 
dem Österre ich-Durchschni t t , verlief aber einigermaßen 
stationär. Es hat s ich im Konjunkturaufschwung k a u m be
schleunigt , weil e inander die gegenläuf igen Kräfte der 
neuen geopol i t ischen Rahmenbed ingungen im Osten weit
gehend neutral is ierten Die Industr ie wei tete ihren Export 
nach Ost-Mi t te leuropa erhebl ich aus, anderersei ts ver
stärkte s ich durch die Transformat ion der öst l ichen Nach
bar länder der Abwanderungsdruck auf Bi l l ig lohnbran
chen Die gegenläuf igen, regional insgesamt ger ingeren 
Wirkungen der EU-Integrat ion konzentr ieren sich ebenfal ls 
auf die Sachgüterprodukt ion der Ostregion. Einerseits 
n immt die bis lang stärker b innenor ient ier te Zul iefer indu
strie des Ostens neue Kontraktmögl ichkei ten mit Partnern 
aus dem west l ichen Ausland wahr. Anderersei ts s i nd im 
EWR bzw. nach dem Beitritt zur EU Betr iebe der Ostre
g ion, die sich am großen Wiener Markt or ient ier ten, vom 
erhöhten Druck der Importkonkurrenz Uberproport ional 
betroffen Im I Quartal 1995 hatte die Konjunktur des 
Ostens eine breite und nach Wir tschaf tsbere ichen relativ 
ausgegl ichene Basis — nicht zuletzt, wei l die Industr ie 
nicht die hohe Dynamik wie in anderen Großreg ionen ent
faltete Die gute Entwicklung von Energiewir tschaf t und 
Tour ismus reichte nicht aus, um die Wachs tumsschwäche 
der Industr ie zu kompensieren. Unter der Annahme unver
änderter Wachs tums raten für die beiden dynamischen, 
ressourcennahen Wir tschaf tsbereiche wäre die Wir tschaf t 
der Ostregion nur bei einer zusätzl ichen Auswei tung der 
Industr ieprodukt ion um 2 Prozentpunkte (Wachstum der 
Industr ieprodukt ion 4,7%) entsprechend dem Österre ich-
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V E R E D E L U N G S V E R K E H R 

Der Vor meikvei kein im öslei ie ichischen Außenhandel 1994 
Mrd S 

Abbildung 1 

Ausland 

Einfuhr insgesamt 

626 9 

davon Vormerkverkehr 77,5 

Einfuhr zur Einfuhr zur Einfuhr zur 
Eigen Veredlung Lohnveredlung Ausbesserung 

(akttv) (aktiv) (aktiv) 

66.6 2 3 1 2 

Österreich 

Ausland 

Bearbei tung bezeichnet, und zwar ohne Rücksicht auf die 
E igentumsbeziehung zwischen den betei l igten Unterneh
men Aus der Unternehmensperspekt ive gilt als „Aus
landsverarbe i tung" (Outward Processing) die Lohnverede
lung durch rechtl ich se lbständige Unternehmen (Verarbei
tung in verbundenen Unternehmen im Aus land wi rd als In-
t ra-Fi rmenhandel bezeichnet) Anders als der passive Ver
edelungsverkehr schließt die Aus iandsverarbe i tung auch 
Produkt ionsvorgänge ein, deren Output auf dem Heimat
markt des Bearbei tungs landes abgesetzt oder direkt in 
Dri t tstaaten export iert wird 3 ) 

V o r m e r k v e r k e h r u n d P W im 
Osler i ei e h i s c h e n Zol l r e c h t 

Der PVV ist im österre ich ischen Zol l recht eines von meh
reren Verfahren des „Vormerkverkehrs" Neben dem PVV 
ist Vormerkverkehr zur aktiven Eigenveredelung, zur Lohn-

Passiver Veredelungsverkehr und 
„Outwaid Processing" im Vergleich 

Übersicht 1 

Passiver Outward 
Veredeiungs- Processing 

verkehr 
Zollverfahren, Unternehmens-
Handelspolitik Strategie 

Beziehung zwischen den Unternehmen in 
Österreich und im Bearbeitungsland 

Verbundenes Unternehmen 
Nicht verbundenes Unternehmen 

Verwendung der Ware nach Auslandsbearbeitung 
Rückbringung nach Österreich 
Verwendung im Bearbeitungsland oder direkter 

Export in ein Drittland 

^ Intra-Firmen-Handel 

Ja 

Nein 

Mein') 
Ja 

Ja 

Ja 

Veredelung sowie zur aktiven und passiven Ausbesserung 
vorgesehen 

Im aktiven Vormerkverkehr er fo lgt die Verarbei tung im In
land, stat ist isch werden der Wert der aus länd ischen Ware 
für die Einfuhr und der Wert der Ausfuhr einschl ießl ich der 
österre ichischen Wer tschöp fung erfaßt. Im passiven Ver
edelungsverkehr w i rd eine öster re ich ische Ware im Aus
land be- oder verarbeitet und das Endprodukt w ieder nach 
Österre ich eingeführt . Für die Wiedere infuhr kann eine teil
weise oder vol lständige Befreiung von den Eingangsabga
ben genehmigt werden Die Statist ik registr iert den Wert 
der Aus fuhr und der Wiedereinfuhr einschließlich de r aus
ländischen Wer tschöpfung 

Die Importe und Exporte im Vormerkverkehr sind Tei l der 
Außenhandelsstat is t ik , sie werden aber darüber h inaus 
gesonder t ausgewiesen Der Einfuhrwert aus d e m ge
samten Vormerkverkehr betrug 1994 77,5 Mrd S (12% des 
Gesamt impor ts ) , der Ausfuhrwer t 192 M r d S (37% des 
Gesamtexpor ts ; Abb i ldung 1). Die mit Abs tand wicht igste 
Vormerkar t war jene zur Eigenveredelung (siehe Kasten 
„Aktiver Vormerkverkehr") 

Eine durch den PVV erleichterte Aus landsverarbe i tung galt 
bis Ende der achtziger Jahre großteils hande lspo l i t i sch als 
unerwünscht , sofern der Produkt ionsvorgang im Inland 
durchgeführ t werden konnte Der (bewi l l igungspf l icht ige) 
PVV wurde daher in der Regel nur dann genehmigt , wenn 
die Bearbei tung im Inland technisch n icht mögl ich war 
Entsprechend gering war der Umfang des PVV Der Ver
zol lung unter lag die (ausländische) Werts te igerung („we
sent l iche Zutaten") , wobei eine Zol lermäßigung mögl ich 
war 

In den achtziger Jahren haben sich die wi r tschaf tspol i t i 
schen Rahmenbed ingungen und damit auch die öster re i 
ch ische Interessenslage geändert. Dazu t rugen mehrere 

3) Die Auslandsverarbei tung wird mitunter auch als eine Unterkategorie von Gegengeschäften (countertradej verstanden (Naujoks — Schmidt, 1994, sowie die dort 
angeführte Literatur) Mit den Motiven und der Konstrukt ion der k lass ischen ' Gegengeschäfte hat allerdings das Outward Processing nur wenig gemeinsam (vgl 
hiezu auch Stankovsky 1986) 
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W E C H S E L K U R S I N D E X 

Langfristige Kursentwicklung der im 
WIFO-Wechselkursindex des Schil l ings 
vertretenen Währungen 

Gesamt
gewicht im 

Wechselkurs-
index 1992 

l n % 

•evisenmittelkurs 

1979 1994 
Jahresdurchschnitt 

S je 100 ausländische 
Währungseinheiten 

Übersicht 1 

Bilaterale 
Schillingauf-

( + ) bzw. - B e 
wertung (—) 

(n% 

Deutsche Mark 47 512 729 349 703,524 + 37 
Italienische Lira 10 555 1 610 0 708 + 1274 
US-Doliar . 8 376 13 367') 11 422'} + 17 0 
Französischer Franc 5702 314296 205 731 + 52 8 
Schweizer Franken 4 698 803.943 835 167 — 37 
Britisches Pfund 4387 28,354') 17 471') + 62 3 
Holländischer Gulden 3 661 666,507 627 521 + 62 
Japanischer Yen 3107 6143 11 171 45 0 
Belgischer Franc 2 769 45,647 34156 + 33 6 
Spanische Peseta 1 947 19 940 8 524 + 133 9 
Schwedische Krone 1 735 311 964 148 003 + 1108 
Griechische Drachme 1 011 35 928 4 717 + 661 7 
Dänische Krone 0 851 254 305 179 573 41 6 
Türkische Lira 0 842 381 942*) 0 404s) 4-944401 
Finnische Mark . 0 625 343 881 219011 + 57,0 
Kanadischer Doiiar 0,559 ' 11 4131) 8 369') 36,4 
Portugiesischer Escudo 0 487 27393 6 880 + 298 2 
Norwegische Krone 0 419 263 979 161,721 + 63 2 
Australischer Dollar 0,378 14789') 8.347') + 77,2 
Irisches Punt 0 290 27 228') 17,072') ' + 59.5 
Neuseeländischer Dollar 0.076 13 5171) . ' 6,780') + 99 4 
Isländische Krone 0.014 3 755') 0.163') + 2 2037 

i S je ausländische Währungseinheit I S je 1 000 türkische Lire 

allein auf die Jahre 1979 bis 1981 zurück, als der Ubergang 
zur Har twährungspol i t ik durch eine autonome Aufwer tung 
des Schi l l ings um 1,5% Anfang September 1979 unterstr i 
chen wurde In der Folge sank der Kurs der DM von einem 
Höchstwert über 735 S bis Ende 1981 auf das seither sta
bile Niveau von knapp über 700 S 

Von den 22 erfaßten OECD-Währungen 2 ) zeigen neben 
den Har twährungspar tnern DM und hol ländischer Gulden 
nur der US-Dollar, der kanadische Dollar und der Schwei 
zer Franken keinen langfr ist ig eindeut igen Wechse lkurs
t rend gegenüber dem Schil l ing Der Kurs des Dollars lag 
Anfang der achtziger Jahre bei rund 13 S; bis Mitte des 
Jahrzehnts st ieg die Not ierung dann im Jahresdurch
schnit t auf Uber 20 S, im Monatsmit te i sogar auf über 23 S 
Seit d iesem Höchsts tand hat der Dollar mehr als die Hälfte 
seines Wertes ver loren und notiert im Sommer 1995 unter 

10 S Diese Schwächephase des Dollars erscheint durch 
die neuerl ichen Kursverluste im Jahr 1995 besonders 
ausgeprägt ; sie hält aber insgesamt schon mehr als 
5 Jahre an. Im Jahresdurchschni t t bewegte sich der De
visenmit te lkurs des Dol lars bereits von 1990 bis 1994 in 
der engen Bandbrei te zwischen 11.7S und knapp unter 
11 S 

Während der kanadische Dollar der Wechselkursentwick
lung des US-Dol lars wei tgehend folgte, st ieg der Kurs des 
Schweizer Franken zunächst parallel zum Dollar bis 1983 
auf über 850 S und verharrte bis 1988 etwa auf d iesem ho
hen Niveau In der Folge gab er bis 1993 auf rund 780 S 
nach, in den zwei Jahren seither hat er diesen Kursverlust 
wieder ganz wettgemacht. Abgesehen von einer kurzen 

Schwächephase in den Jahren 1990 bis 1992 hat der japa
nische Yen als einzige Währung langfr ist ig gegenüber 
dem Schil l ing kont inuier l ich an Wert gewonnen Vergl ichen 
mit einem Tiefststand von 5,75 S im Jahr 1980 not ier t er 
heute — trotz der schwersten Wir tschaf ts- und Finanzkri
se der Nachkr iegszei t in Japan — über 11 S. Bemerkens
wert s ind schließlich die langfr ist igen Unterschiede in der 
Kursentwick lung des belg ischen und des f ranzösischen 
Franc Nachdem beide Währungen in der ersten Hälfte der 
achtziger Jahre noch erhebl iche Kursver luste verzeichne
ten, zählen sie heute zum Kern der stabi ls ten EWS-Wäh
rungen. Der Schi l l ingkurs des belg ischen Franc ist seit 
1984 nahezu unverändert, der des Französischen Franc 
immerhin seit 1988 

B i l a t e r a l e v e r s u s e f f e k t i v e 
W e c h s e l k u r s e 

Das Ausmaß bilateraler Kursbewegungen zeichnet aber 
nur ein sehr e ingeschränktes Bild der Wechselkursef fekte 
Ledigl ich für ein hypothet isches österre ichisches Unter
nehmen, das ausschl ießl ich nach Italien export iert , dort 
auf keine Konkurrenten aus anderen Ländern tr i f f t und 
auch keinerlei Vorprodukte aus anderen Ländern bezieht, 
ließe s ich die wechse lkursbedingte Belastung seiner 
preis l ichen Konkurrenzfähigkei t im Export direkt anhand 
der Kursveränderung des Schi l l ings gegenüber der italie
nischen Lira messen Schon im viel real is t ischeren Fall 
eines einzelnen Unternehmens, das in mehrere Länder ex
port iert und dort Konkurrenten aus anderen Ländern ge
genübers teht und das Produkt ions input import iert , beein
f lussen gleichzeit ig mehrere Wechse lkurse die preisl iche 
Konkurrenzfähigkei t 

Aus makroökonomischer Sicht interessiert der Gesamt
effekt aller Wechselkursveränderungen auf die österre ich i 
sche Volkswir tschaf t Anders als im Fixkurssystem von 
Bret ton Woods ist die Wechselkursveränderung gegen
über einer Währung — damals gegenüber der Lei twäh
rung Dollar — heute nicht mehr g le ichbedeutend mit 
g le ichger ichteten Auf- und Abwer tungen gegenüber allen 
anderen am System te i lnehmenden Währungen Bei weit
gehend f lexiblen Wechse lkursen ergeben sich v ielmehr 
zugleich bilaterale Aufwer tungen gegenüber einzelnen 
Währungen und bilaterale Abwer tungen gegenüber ande
ren Außerdem sind gleich große Wechse lkursbewegun
gen einzelner Währungen mak roökonomisch untersch ied
lich w ich t ig : Eine Abwer tung der i tal ienischen Lira u m 10% 
betrifft die Österreichische Volkswir tschaf t stärker als eine 
gleich große der is ländischen Krone. Der Gesamteffekt 
dieser Einf lußfaktoren auf den Außenwert einer Währung 

— und damit auf die wechse lkursbed ing te Veränderung 
der preisl ichen Wettbewerbsfähigkei t einer Volkswir tschaf t 
— ist nicht mehr offensicht l ich. 

Dieser Gesamtef fekt wi rd empi r isch durch effektive Wech
selkurs indizes erfaßt Vereinfacht ausgedrück t mißt de r ef
fektive Wechse lkurs index einer Währung ihre Kaufkraf t in 

) Nicht berücksicht igt ist aufgrund seiner geringen Bedeutung im österreichischen Außenhandel das jüngste OECD-Mitgl iedsland Mexiko Belgien und Luxemburg 
verfügen als Währungsunion über eine gemeinsame Währung mit ident ischer Wechselkursentwick lung 

M o n a t s b e r i c h t e 9/95 IwiFO 581 



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

Industrie 

1992 1993 1994 1994 1995 1995 
1 IV Qu I Qu II Qu Mai •Juni Juli 

! Veränderung gegen das Vorjahr in % 

•) Vorleistungen - 0 1 - 25 + 69 + 11.8 + 95 + 99 + 6.8 + 11 4 + 102 
Für die Nahrungs- und Genußmittelbranchen + 07 - 08 + 61 — 07 + 01 + 22 — 58 + 83 - 24 
Für die Textil- und Lederbranchen + 04 — 75 + 05 + 1 0 + 37 + 24 - 1 9 + 23 + 98 
Für die Holz- und Papierbranchen sowie Druckereien + 28 - 08 + 109 + 150 + 77 + 33 + 1 4 + 50 + 1,8 
Für die Chemie + DO - 42 + 52 + 99 + 94 + 1 2 — 6.6 + 106 + 11,3 
Für die Stein- und Glaswarenproduktion - 73 - 49 + 98 + 32 + 4,6 + 189 + 97 + 16.3 — 37 
Für die Grundmetallverarbeitung - 73 - 25 + 4.8 + 55 + 109 + 21 1 + 18 1 + 21 9 + 21 9 
Für die Technische Verarbeitung - 07 - 46 + 84 + 177 + 161 + 146 + 144 + 14 3 + 126 
Für die Bauwirtschaft . + 1 1 + 10 + 91 + 18 1 + 140 + 83 + 40 + 91 + 105 
Für sonstige Wirtschaftsbereiche + 19 + 06 + 29 + 29 - 26 + 84 + 46 + 104 + 7,0 

Ausrüstungsinvestitionen - 26 - 47 + 33 + 61 + 62 + 160 + 74 + 185 + 20 7 
Fahrzeuge . . - 1 3 0 - 1 4 3 - 1 2 4 —28 8 + 51 + 45 5 + 36 7 + 45 9 + 51,5 
Maschinen und Elektrogeräte - 38 - 35 + 58 + 13.5 + 79 + 173 + 66 + 21 4 + 24,5 
Sonstige + 65 - 41 + 22 + 27 + 17 + 44 + 1 0 + 29 + 25 

Konsumgüter - 2 1 - 1 1 + 1 7 + 30 + 0,8 - 03 - 05 - 04 + 2,8 
Verbrauchsgüter + 04 + 03 + 2.5 + 29 - 16 — 1 5 - 1 5 - 1 5 + 12 
Kurzlebige Gebrauchsgüter - 55 - 1 1 0 - 42 — 1 5 - 2.5 - 35 - 49 - 35 — 2.6 
Langlebige Gebrauchsgüter - 28 + 79 + 58 + 71 + 84 + 47 + 57 + 42 + 11 1 

Industrie insgesamt (ohne Energieversorgung) — 1 1 - 25 + 5.0 + 86 + 69 + 88 + 54 + 101 + 10,5 
Nicht arbeitstägig bereinigt . . . - 07 - 26 + 55 + 86 + 8,3 + 70 + 104 + 49 + 108 
Teilweise arbeitstägig bereinigt (7: 3) - 1 0 - 2,5 + 5 1 + 86 + 73 + 82 + 69 + 85 + 10.6 

Produktivität pro Kopf. + 25 + 43 + 89 + 102 + 76 + 92 + 57 + 107 
Produktivität pro Stunde .. + 42 + 61 + 86 + 97 + 68 + 88 + 77 + 96 
Auftragseingänge (ohne Maschinenindustrie) + 0,3 - 25 + 178 + 27 1 + 141 - 37 - 58 - 37 + 0.9 

. . Auftragsbestände (ohne Maschinenindustrie) - 1,3 - 24 + 98 + 123 + 162 + 81 + 80 + 45 + 52 

Bauwirtschaft 

1992 1993 1994 1994 1995 1995 
IV Qu I Qu II Qu Mai Juni Juli 

:'M Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Produktionswert (nominell) + 77 + 1 7 + 73 + 72 —08 + 25 + 78 + 0 2 + 30 
Hochbau + 104 + 10 + 68 + 75 + 08 + 6 8 + 136 + 3 9 + 57 

• 
Tiefbau + 00 + 37 + 58 + 48 - 5 4 - 1 0 + 36 —36 + 1 2 

• . •. Beschäftigte + 48 + 08 + 1 3 + 03 - 2 7 - 2 8 - 20 - 2 7 —23 
Hochbau + 48 - 1 4 + 1 2 + 00 —31 - 0 5 + 07 - 1 5 —05 

• 
Tiefbau - 0,6 + 72 - 1 3 — 2 1 —26 - 3 1 - 25 - 3 1 — 1 7 

Auftragsbestände. + 34 + 132 + 76 + 96 + 07 - 3 7 
innerhalb von 12 Monaten aufzuarbeiten + 71 + 104 + 100 + 11,3 - 0 4 — 1 4 

rreisindex Hochbau + 37 + 30 + 29 + 32 + 28 + 2 5 
Wohnbau + 45 + 31 + 30 + 30 + 29 + 23 

Preisindex Tiefbau + 1 7 + 23 + 20 + 2,3 + 2 2 + 28 
Straßenbau + 1 6 + 23 + 25 + 2,8 + 2 1 + 32 

Energiewirtschaft 

1992 1993 1994 1994 1995 1995 
IV Qu l Qu II Qu Mai Juni Juli 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Förderung + 43 + 30 - 53 -12,5 
Kohle — 149 — 45 -17,8 -15 .4 
Erdöl — 72 - 21 - 48 — 5.3 — 57 - 6 4 - 69 - 54 
Erdgas + 81 + 33 - 87 — 30 + 15 1 + 84 + 1 1 + 18,6 
Stromerzeugung — 06 + 29 + 1 5 — 1 1 + 46 + 25 + 0 1 + 32 

Wasserkraft + 102 + 54 - 30 — 179 - 64 + 13 - 1 7 + 41 
Wärme kraft — 19 5 - 29 + 130 + 31 0 + 22 6 + 92 + 127 — 24 

Verbrauch — 3.3 + 06 + 05 + 01 
KohJe —221 — 13.0 + 21 + 169 
Erdöl Mineralölprodukte — 1 2 + 1 6 + 02 — 42 

Treibstoffe + 02 — 1 7 + 43 + 37 
Normalbenzin — 22 - 71 - 05 — 2,5 
Superbenzin . - 53 - 25 - 1 5 — 4,3 
Dieselkraftstoff + 54 + 08 + 98 + 107 

Heizöle. . . . — 11 2 + 90 - 8 1 — 13,6 
Gasöl für Heizzwecke — 73 + 102 - 3 1 — 22 
Sonstige Heizöle — 138 + 81 - 1 1 9 — 19,8 

i.rdgas — 20 + 52 + 28 + 84 
Elektrischer Strom — 1 0 + 05 + 1 1 + 07 + 50 + 2 5 + 36 + 22 

August 

August 

August 
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T E L E K O M M U N I K A T I O N 

hende „ In format ionsgesel lschaf t " ist in allen Industr ie län
dern Anlaß massiver Ans t rengungen, die neuen Mög l i ch 
keiten zu nutzen: Mit dem Plan zur Err ichtung eines „Data 
Super Highway" wurde der Ausbau der Te lekommunika
t ions in f rast ruktur in den USA bereits zu einem pol i t isch 
sehr prominenten Thema. Die gesamtwir tschaf t l iche Be
deutung der Te lekommunikat ion hebt auch das Weißbuch 
der EU-Kommiss ion über „Wachstum, Wet tbewerbsfäh ig
keit, Beschäf t igung ~ Herausforderungen der Gegenwart 
und Wege ins 21. Jahrhunder t " deutl ich hervor, das zur 
Ste igerung der Wettbewerbsfähigkei t Europas die Schaf
fung eines „Gemeinsamen In format ionsraumes" fordert 
(siehe auch Kasten „Telekommunikat ionspol i t ik in der 
EU") Im Rahmen der G 7 gibt es ebenfal ls Ans t rengun
gen, innovative Te lekommunikat ionspro jek te umzusetzen 

Das große Interesse am Telekbmmunikat ionssektor ist 
verständl ich, wenn man das (etwa in den Langfr is tszena
rien von Analysis oder Ar thur D. Littie ermittelte) mögl iche 
Mark twachs tum berücks icht ig t : Unter günst igen regulato
r ischen Rahmenbed ingungen kann der Markt bis zum Jahr 
2010 rasant expandieren, der Umsatz des Sektors könnte 
s ich real vervierfachen Damit wird dieser Bereich zu 
einem der bedeutendsten Wirtschaftszweige. 

Der vor l iegende Beitrag befaßt sich vor allem mit den öko 
nomischen Hintergründen der Liberal is ierung im Te lekom
munikat ionssektor . Viele Aspekte dieses Themas können 
hier nur gestreif t we rden : die Telekommunikat ionspol i t ik 
der EU und anderer — bereits l iberal isierter — Länder, die 
inst i tut ionel le Ausgesta l tung des Sektors, die Auswi rkun
gen von regulat iven Eingri f fen, die Entwick lungstendenzen 
der Produzenten von Ausrüs tungsgüte rn , technolog ische 
Entwick lungen usw Für Österreich behandeln Leo et al. 
(1994) diese Themen näher 

Ö k o n o m i s c h e H i n t e r g r ü n d e d e r 
D i s k u s s i o n u m R e g u l i e i u n g u n d 

L i b e r a l i s i e r u n g 

Staatl iche Eingriffe werden immer dann als notwendig 
erachtet, wenn es gilt, Marktversagen zu beheben. Markt
versagen kann zurückzuführen sein auf mangelnden Wett
bewerb (durch — natürl iche — Monopole , kol lusives Ver
halten in Ol igopolen) , Extern al i täten, das Vorl iegen öffent
l icher Güter oder unvol lkommene bzw asymmetr ische In
fo rmat ionen im Te lekommunikat ionssektor wi rd die Mo
nopols te l lung einzelner Anbieter - obwohl s ich aus histor i 
scher Sicht andere Motive ergeben - mit einem natür l i 
chen Monopo l begründet 

P r o b l e m e natür l icher M o n o p o l e 

Ein natür l iches Monopo l ist dann gegeben, wenn ein Mo
nopo lun ternehmen die Produkte oder Dienst le istungen bi l 
liger erstel len kann ais unter Konkurrenzbedingungen. In 
einem natür l ichen Monopo l weis t der Monopol is t über den 
gesamten Produkt ionsbere ich fal lende Grenz- und Durch
schn i t tskosten auf, wei l er durchwegs Economies of Scale 
nutzen kann Daraus folgt , daß die Produkt ionskosten für 

Telekommunikationspolit ik in der EU 

Die EU, übernimmt seit Mitte der achtziger Jahre eine aktive 
Rolle in der Telekommunikationspolit ik. Die Strategie zielt 
dabei vor allem auf die Schaffung eines gesamteuropäi
schen Tetekommunikationsmarktes, die Harmonisierung der 
rechtlichen Bestimmungen in den Mitgliedstaaten und die 
verstärkte Liberalisierung des Sektors ab und ist auch als 
Reaktion auf internationale Veränderungen zu sehen (Libe
ralisierung in den USA und in Japan). 

Die Politik der EU entwickelte sich von reinen Technologie
programmen hin zu Maßnahmen, welche sowohl die Tech
nologie- als auch die Reguiierungsseite betreffen. Im we
sentlichen wurden drei Stufen durchlaufen: Die erste Phase 
umfaßte die Genehmigung des ersten Rahmenprogramms, 
weiches die Entwicklung des Telekommunikationssektors in 

•den Bereichen ISDN, digitale Mobilkommunikation, Breit
bandkommunikation, Ausarbeitung von gemeinsamen. Nor
men, Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten beeinflussen 
sollte. Die,zweite Phase leitete die Genehmigung des Grün-
buchs im Jahre 1988 ein. Dabei wurde die Gemeinschafts
politik auf reguiierungspolit ische Aspekte und die Öffnung 
dieses Bereichs für den Wettbewerb ausgedehnt/Überdies 
wurden die Maßnahmen zur Stimulierung der Technologie
entwicklung durch die Programme RAGE und STAR sowie 
durch die paneuropäische Normung (Gründung des euro
päischen Instituts für Telekommunikat ionsnormenETSI im 

! Jahr 1988) ergänzt. Die dritte Phase begann mi t der Vorlage 
des Berichts Uber die Lage im Bereich der Telekommunika
tionsdienste im Jahr 1992, in welchem, alle Beteil igten Leitli
nien für die Telekommunikation bis zum Jahr 2000 entwar
fen. Im Juni,1993 beschlossen die EU-Länder die Liberalisie
rung des Öffentlichen Sprachtelefondienstes,.1994 auch des 
Infrastrukturbereiches bis zum Jahr 1998. r ; 

mehrere konkurr ierende Anbieter jeweils höher wä ren als 
für den Monopo l is ten und daß daher ein einziger Anbieter 
aus volkswir tschaft l icher Sicht vorzuziehen ist Al lerdings 
hat ein „natür l iches" wie alle anderen Monopo le fo lgende 
Nachtei le: 

1 Eingeschränkte Produktion. Monopo l is ten tendieren da
zu, den Preis ihrer Produkte durch ein ger inges Produk
t ionsvolumen in die Höhe zu t re iben Das Preisset
zungsverhal ten bedeutet, daß von d iesen Produkten we
niger produziert w i rd , als volkswir tschaf t l ich wün
schenswer t wäre, und result iert in e inem Transfer von 
Ressourcen („Kaufkraf t") von den Konsumenten zum 
Monopol is ten Ein ger ingeres Produkt ionsvo lumen be
dingt jedoch auch eine ger ingere Ausnu tzung der Res
sourcen einer Volkswir tschaf t 

2. Geringe Effizienz des Managements. Unternehmen, wel
che mangels Konkurrenz hohe Gewinne erzielen, haben 
nur wen ig Anreiz, die Kosten so ger ing wie mögl ich zu 
halten, und toler ieren daher in vielen Fällen Ineff izien-
zen. Überdies ist es ausgesprochen schwier ig — da es 
kaum Vergle ichsmögl ichkei ten gibt —, zu best immen, 
ob ein Monopol is t effizient produziert 

3 Forschung und Entwicklung: Wet tbewerb motiviert Un
ternehmen zur Innovation von Produkten und Prozes
sen In einem Monopo l s ind die Anreize, in Forschung 
und Entwicklung zu investieren und ohnehin gewinn
br ingende Produkte und Prozesse durch neue zu erset
zen, ger ing. 
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S O Z I A L P A R T N E R S C H A F I 

Sti eikminuten je unselbständig Beschäftigten Übersicht 2 

Österreich Belgien BRD Dänemark Finnland Frank Groß Italien Nieder Nor Schweden Schweiz Spanien Japan Kanada USA Belgien 
reich britannien lande wegen 

1965 31 0 12,0 1 0 68 5 50 32 0 59,5 277,0 7,5 4,0 0.5 0,0 125 94,5 196,0 184,0 
1966 145 90 0 05 40 38.0 82 0 48 5 579,5 1,5 2,0 51 5 00 12 0 44,0 407,5 190,5 
1967 3,5 31 0 90 3.0 99 5 135 0 57 5 336 0 1,0 20 0.0 05 15.0 28 5 300,5 307.0 
1968 1 5 62,0 05 10 0 88 5 ') 97 5 358 5 20 5.5 00 0,5 55 0 43,5 376,0 346,5 
1969 40 27 0 55 150 49 0 68 0 142 5 1 445 5 3,0 90 160 00 34,5 54,5 553,5 293.0 
1970 50 231 0 20 26 0 68 5 53,0 230 0 782 5 33,0 18,5 21.5 0.5 65,5 57,0 459,0 451.5 
1971 05 196 5 96.5 5.5 799 5 130.5 294 0 555 5 12.0 3,5 116,0 1.5 51.5 85,0 195.5 323,5 
1972 30 56.0 1 5 55 136 5 110.0 519 0 731.5 170 4,5 1.5 05 34.0 71,5 509.0 176,5 
1973 335 135 0 12 5 9B3 5 689 0 112,0 152 0 861 5 73 0 4,0 1,5 - 63,0 61,5 357,0 176,0 
1974 1 5 B8 0 23 0 46.0 115.0 95,0 311 0 695,5 1,0 109,0 7.5 0.5 97,0 128,5 534,5 294,0 
0 1965/1974 98 92 9 15 4 114,7 208 9 90 8 191 2 662.3 15.1 16.2 21 6 04 40,0 66,9 • 388,9 274,3 
1975 1 0 94 0 1 5 25 0 74 5 1100 127.0 958.0 0,0 4,0' 47 0 0.5 98,0 105,5 620,0 194,5 
1976 0 0 139,0 12,5 51 5 325 0 141,0 70,0 877,0 1,5 43,5 3,0 4,0 690,0 42,0 652,0 229,0 
1977 00 103,0 05 55,5 630 0 1020 215,0 562.0 29,0 7 5 11,0 1 0 915,0 19,5 183,0 203,5 
1978 20 156 0 97 5 300 35 5 60,5 199,0 343 0 0,5 — 4 5 1,0 653,0 17,0 397,0. 205^0 
1979 0,0 94,5 11 0 39 5 64 0 100,5 620 0 910 0 37,0 20 35 •' 0,5 1 098 0 11,5 404,0 186,5 
1980 3,0 33 0 30 42 0 416 5 46.0 251 0 541 0. 7,0 . 16,5 555,5 1,0 378 0 :120 454,5 176.0 
1981 05 1 0 149 0 163 0 41,0 96 0 342,0 3,0 8,0 26,0 0,0 324,0 7,0 433,0 130,0 
1982 00 — 00 22 0 51 0 64 0 1180 606,0 24,0 80,0 . 0,0 0,0 175,0' 6,0, 282,0 49,0 
1983 00 1.0 I90 173 0 36 0 85 5 468,0 13,0 . 2,0 ' 5,0 1.0 279,0 6,0 222,0 92,0 
1984 00 125 0 30,0 362,0 36,0 6130 293 0 30 29,0 4,0 0,0 419,0 4,0 . 189,0 43.0 
1985 40 - 1 0 507,0 40,5 20 0 143.0 128.0 100 18,0 61,0 0,0 213,0 •3,0 ' 148.0 35.0 
1986 1.0 — 00 19.0 649.0 15 0 43,0 182.0 40 271,0 82,0 0,0 144,0 3,0 327,0 57.0 
1987 1 4 - 07 28 4 30.8 . 15 0 78 0 152.9 6 1 3.4 1,8 - 308,9 2,8 108,1 20.9 
1938 1 5 - 08 196 42,1 29,3 79.8 94 7 0,8 21 6 95,6 0,1 683,0 1,8 147.4 19.9 
1989 05 - 20 11,0 . 46,8 . 21.0 87,4 126.2 ' 2 ,1 • 4,6 ' '• 4B,5 00 203,0 2,2 ' 92,4 73,2 
1990 1,5 70 201 214 0, 13.2 39,9 143.8 • 17 9 37 9 91,6 0.8 135,8 ' 1,4 148^8 26,0 
1991, 9,3 < _ 29 14.4 1106 . 12,4 . 16,4 82,0 8,1 - 0,7 2.6 . 0.0 233,3 0,9 • 62,7 20,7 
1992 37 — 28 9 13.0 199 90 116 75,7 7,0- 99,6 3.6 0.1 .' 336;6. ; 2 2 . ; 50,0 " 17,9 
1993 20 — 11,3 23.5 48 12,8. 145 ' •• .3,7 . 9,2 '. 25,8 — . 119,0' . ... . 25,2. . 17,3 
0 1975/1993 1 7 103 3 16 2 58 9 181 7 46 6 1531' 382.5 . 9,4 36,6 56,4 • ' o;e ' 389,8.. . 13.8 260,3 ' 94;a 

Q: Wirtschafts- und Sozial statistisches Taschenbuch der Arbekerkammer. - !) Statistisch nicht erfaßter Generalstreik im Mai 1968. 

hen, daß technische Rückständigkei t ke ineswegs aus
reicht, um ein Uberdurchschni t t l iches Wir tschaf tswachs
t u m 2 U erzielen. Abramovitz (1986, S 385) prägte dazu den 
Begriff „socia l capabi l i ty" : Es müssen also die Vorausset
zungen dafür gegeben sein, um diesen technischen Vorteil 
nutzen zu können Viele Faktoren werden in d iesem Zu
sammenhang genannt, etwa das Ausbi ldungsniveau, die 
Organisat ion der Betr iebe, die Außenhandels intensi tät , 
das Funkt ionieren des Arbei tsmarktes, die Quali tät des 
Managements sowie der materiel len und geist igen Infra
struktur Unter letzterem werden das Funkt ionieren der 
Verwal tung und die Rechtssicherhei t verstanden (Stern, 
1991} 

Nun kann nicht bezweifelt werden, daß das außerordent
lich rasche Wachs tum der österre ichischen Wirtschaft 
nach 1945 zum erhebl ichen Teil auf den technischen 
„Nachholef fekt ' 1 zurückgeht (Seidel, 1995, S 59) Of fen
sicht l ich war die „social capabi l i ty" Österre ichs hoch ent
wickel t Anges ich ts ihrer oben genannten Bes t immungs
gründe stellt sich die Frage welche Rolle die Sozialpart
nerschaft in d iesem Zusammenhang spielt Die Schwier ig
keit, d iesen Einfluß zu fassen, liegt aber darin daß er nicht 
nur sich nicht ohne weiteres quanti f iz ieren läßt — ledigl ich 
die in Österre ich extrem niedrige Streikhäufigkeit ist direkt 
dokument ier t —, sondern auch nur sehr beschränkt theo
ret isch zu untermauern ist 

Ansätze f inden sich in der Spiel theorie, weil die Sozialpart
nerschaft — oder der Korporat ismus, welchem diese zu
zuordnen ist —- dazu beiträgt, das „Gefangenendi lemma" 
zu lösen Dieses besteht — vereinfacht dargestel l t — dar
in, daß zwei Personen oder Insti tut ionen die Mögl ichkei t 
of fensteht , in Verhandlungen eine kooperat ive Strategie zu 

wählen, die für beide zu einem günst igen Ergebnis führt 
Wählt einer der Spieler eine n ichtkooperat ive, dann erzielt 
er einen hohen „windfal l prof i t " , der andere jedoch einen 
Nachtei l , wobei sich das Gesamtresul ta t verringert. Frei
lich läßt s ich eine solche Takt ik nicht wiederholen Stehen 
zwei Akteure in einer länger andauernden Bez iehung, so 
w i rd sich eher die kooperat ive Strategie durchsetzen 

Übert ragen auf den konkreten Fall bedeutet die koopera t i 
ve Strategie auf Arbei tnehmersei te Lohnzurückha l tung, 
die nichtkooperat ive exzessive Lohnforderungen, auf Ar
bei tgebersei te Preiszurückhal tung und exzessive Preiser
höhung Die Sozia lpar tnerschaf t ermögl icht nun beiden 
Parteien, die kooperat ive Posi t ion zu wäh len , weil s ie nicht 
befürchten müssen, durch die Wahl der n ichtkooperat iven 
Lösungsmögüchke i t des Partners benachtei l igt zu werden 
Niedrige Lohnforderungen und geringe Preiserhöhungen 
schaffen jedoch viel günst igere Voraussetzungen fü r das 
Wi r tschaf tswachstum Ähnl iches gilt fü r die Wi rkung von 
Lohnerhöhungen auf Investit ionen {Aiginger, 1994, S. 499). 

Die Theor ie wir tschaft l icher Entscheidungen unter Unsi
cherheit besagt, daß in der Regel Produkt ion u n d Be
schäf t igung mit steigender Unsicherheit abnehmen Das 
System der Sozia lpartnerschaf t ist of fensicht l ich geeignet, 
diese Unsicherheit zu reduzieren Einmal verhindert es 
das Entstehen eines pol i t ischen Konjunkturzyklus durch 
an einer Wiederwahl interessierte Parteien, weiters verän
dern s ich die Rahmenbedingungen n icht abrupt , und 
schl ießl ich f luktuieren Gewinne, Löhne und die Inf lat ions
rate weniger als unter reinen Mark tbed ingungen 

Auch erweitert die Sozia lpartnerschaf t die Instrumenten
auswahl , um ein best immtes Ziel zu erre ichen, sie verbes-
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dürfte nunmehr abgesch lossen sein, das BIP wuchs im 
III Quartal wieder mit einer Jahresrate von 4,2%. Alle 
Nachf rageaggregate , besonders aber Ausrüstungs invest i 
t ionen und Exporte waren an dieser kräft igen Expansion 
beteiligt. Arbe i tsmark t (Arbei ts losenquote zuletzt 5!/s%) 
und Preise {Inf lat ionsrate +2,5%) entwickein sich weiter
hin günst ig. 

Noch keine Erholung ist dagegen in Japan absehbar. Inve
s t i t ionsneigung der Unternehmen und Konsumentens t im
mung ble iben trotz der massiven Ans t rengungen der 
Geld- und Fiskaipoi i t ik zur Konjunkturbe lebung zurückha l 
tend Die im Sommer eingetretene Tendenz zur Tieferbe
wer tung des Yen setzte s ich nicht fort , und die internat io
nale Konkurrenzfähigkei t der japanischen Exporte hat sich 
noch nicht entsche idend verbessert . Die Arbe i ts losenquo
te erreichte mit 31A% zuletzt ein Rekordniveau 

In Europa fächert s ich die Konjunktur weiter auf. In einigen 
Abwer tungs ländern wi rd die kräft ige Expansion des BIP 
(1 Halbjahr Italien +3 ,5%, Schweden + 4 , 4 % real gegen
über dem Vorjahr) pr imär von Produkt ionszuwächsen der 
exportor ient ier ten Industr ie get ragen. Al lerd ings bleiben 
die Beschäf t igungszuwächse angesichts der anhal tenden 
Schwäche der In landsnachfrage relativ gering. Der Preis-
und Kostenauf t r ieb hält an, sodaß der wechse lkursbed ing
te Exportvortei i zunehmend gedämpf t wird. Die Wechse l 
kurse reagieren auf exogene Einflüsse (Dol larkursent-
w ick iung oder pol i t ische Determinanten) sehr volati l und 
s ind tendenziel l wei terhin instabi l . 

In den Har twährungs ländern expandiert die Wir tschaf t 
schwach , schon im zweiten Jahr des Au fschwungs sind 
die Raten nur mäßig (1 Halbjahr Deutschland + 2 1 / 2 % ) 

Dämpfend wirken die Wechse ikursentwick lung, die zum 
Teil noch immer hohen Zinssätze und die betont restr ikt ive 
Fiskalpol i t ik Besonders die Zeitgleichheit der Budge tkon
so l id ie rungsbemühungen in alten EU-Ländern bremst das 
Wi r tschaf tswachs tum und erschwert somi t indirekt auch 
wieder die Sanierung der Staatshaushal te Wegen des f la
chen Verlaufs des Au fschwungs bleiben die vielfach er
war teten Beschäf t igungsste igerungen wei tgehend aus. 

In der deutschen Industr ie hat sich das Produkt ions
wachs tum seit Jahresbeginn ebenfal ls nicht mehr be
schleunigt , im Augus t und September waren sa isonbere i 
nigt sogar Rückgänge zu verzeichnen Die Ergebnisse des 
I fo-Konjunktur tests lassen eine Belebung auch für die 
kommenden Monate nicht erwarten. Relativ günst ig ver
läuft die Entwick lung in der stärker exportor ient ier ten Inve-
st i t ions- und Gebrauchsgütererzeugung Der Masch inen
bau hat die langjähr ige Krise überwunden, und auch die 
Automobi l indust r ie weis t deut l iche Produkt ions- und Pro
dukt iv i tä tszuwächse aus Die schwache Binnennachfrage 
in den europä ischen Absatz ländern und die anhaltende 
Aufwer tung — seit Jahresbeginn st ieg der real-effektive 
Wechse lkurs der DM neuerl ich um etwa 3% — dämpfen 
die Expans ion jedoch nachhaltig.. Verstärkt wi rd diese Ent
w ick lung durch die f iskalpol i t isch bedingte Schwäche der 
In landsnachfrage. In Westdeutsch land hat die Konjunktur 
schon in e inem f rühen Stadium des Au fschwungs an Dy
namik ver loren Der Rückgang der Beschäf t igung hält an, 
und die Arbei ts los igkei t stagniert auf hohem Niveau. 
Das Stocken des Au fschwungs in Deutschland und die 
anhal tend schwache Geldmengenentwick lung lassen dar-

[nteinationale Konjunktur 
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auf schl ießen, daß die Geldpoütik ihren Handlungsspie l 
raum noch nicht ausgeschöpf t hat. Zuletzt wurde n u r der 
geidmarktre levante Satz für Wer tpapier -Pensionsgeschäf
te ger ingfügig gesenkt , die Leitz inssätze sind sei t Ende 
Augus t stabi l . Die Politik der vors icht igen und kleinen 
Z inssenkungsschr i t te spiegelt sich auch im Niveau der 
langfr is t igen Z insen, das nur relativ langsam zurückgeht 
Die Rendite für deutsche Bundespapiere lag zuletzt knapp 
unter 6%. 

Die österre ichische Industr ieprodukt ion überst ieg d ie Vör-
jahreswer te in den ersten acht Monaten 1995 deut i ich. Ku
muliert be t rug der Zuwachs (teilweise arbei ts tägig berei
nigt, ohne Energieversorgung) 8% (Juli + 9 , 1 % , e rs te Auf
arbei tung für Augus t + 8 % gegenüber dem Vorjahr). Die 
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Industrie 

1992 1993 1994 1995 1995 
I Ou II Qu II! Qu Juni iuli August 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Vorleistungen - 0 1 - 25 + 69 + 99 + 114 + S9 + 106 
Für die Nahrungs- und Genitfimittelhranchen + 07 — 08 + 6 1 + 22 + 83 - 32 + 5 1 
Für die Texlii- und Lederbranchen + 04 - 75 + 05 + 24 + 23 + 04 + 34 
Für die Holz- und Papie'branchen sowie Druckereien + 23 - 08 + 10 9 + 33 + 50 + 07 + 47 
Für die Chemie + 00 - 42 + 52 + 1 2 + 106 + 108 + 10 2 
Für die Siein- und Glaswarenproduktion - 73 - 49 + 98 + 189 + 163 - 32 + 68 
Für die Grundmetaüverarbeilung — 73 - 25 + 4B + 21 1 + 21 9 + 21 4 + 144 
Für die Technische Verarbeitung - 07 - 46 + 84 + 146 + 14,3 + 112 + 20 4 
Für die Bauwirtschaft . + 1 1 + 10 + 9 1 + 86 + 93 + 109 + 68 
Für sonstige Wirtschaftsbereiche + 1 9 + 06 + 29 + 84 + 104 + 73 + 2 1 

Ausrüstungsinvestitionen - 26 - 47 + 33 + 16 1 + 186 + 187 + 73 
Fahrzeuge . . - 1 3 0 - 1 4 3 - 1 2 4 + 45 5 + 45 9 + 41 9 + 25 5 
Maschinen und Elektrogeräte - 38 - 35 + 58 + 17 3 + 21 5 + 24 4 + 71 
Sonstige + 6 1 - 41 + 22 + 44 + 30 - 22 + 47 

Konsumgüter - 2 1 - 1 1 + 1 7 - 03 - 04 + 1 5 + 05 
Verbrauchsgüter + 04 + 03 + 25 - 1 5 - 1 5 + 06 — 46 
Kurzlebige Gebrauchsguter - 55 — 110 — 42 - 35 - 35 - 47 + 61 
Langlebige Gebrauchsgüter - 28 + 79 + 58 + 47 + 42 + 93 + 95 

Industrie insgesamt (ohne Energieversorgung] - 1 1 - 25 + 50 + 88 + 10 1 + 91 + 79 
Nicht arbeitstägig bereinigt - 07 - 26 + 55 + 7 1 + 50 + 92 + 8 1 
Teilweise arbeitstägig bereinigt (7 3) - 1 0 - 25 + 5 1 + 83 + 85 + 9 1 + 79 

Produktivität pro Kopf + 25 + 43 + S9 + 92 + 107 + 97 
Produktivität pro Stunde 4 -4 2 + 61 + 66 + 89 + 97 + 104 
Auftragseingänge (ohne Maschinenindustrie) + 03 — 25 + 176 + 14 1 - 37 - 37 + oe — 29 
Auftragsbestände (ohne Maschinenindustrie) - 1 3 — 24 + 98 + 16 2 + 8 1 + 45 + 47 + 01 

Bauwirtschaft 

1992 1993 1994 1995 1995 
i Qu II Qu III Qu Juni Juli August 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

Produktionswert /nominell} + 77 + 1 7 + 73 —08 + 25 + 02 + 30 - 0 5 
Hochbau + 104 + 1 0 + 68 + 08 + 68 +3 9 + 57 + 14 
Tiefbau + 00 + 37 + 58 —54 — 1 0 - 3 6 + 12 - 2 2 

Beschäftigte + 48 + 08 + 1 3 - 2 7 - 2 8 - 2 7 - 2 3 —29 
Hochbau + 48 — 1 4 + 1 2 - 3 1 - 0 5 - 1 5 - 0 5 —06 
Tiefbau - 0E + 72 — 1 3 - 2 6 — 3 1 - 3 1 - 1 7 —30 

Auftragsbestände. + 34 + 132 + 76 + 07 —37 
Innerhalb von 12 Monaten autzuarbeiten + 71 + 104 + 100 —04 — 1 4 

Preisindex Hochbau + 37 + 30 + 29 + 28 + 25 + 22 
Wohnbau + 45 + 31 + 30 + 29 + 23 + 22 

Preisindex Tiefbau + 1 7 + 23 + 20 + 22 + 23 + 26 
Straßenbau + 1 6 + 23 + 25 + 21 + 32 + 38 

Energiewirtschaft 

1992 1993 1994 1995 1995 
I Ou II Qu ill Qu •Juni Iuli August 

Veränderung gegen das Vorjahr in °h 

Förderung + 43 + 30 — 53 
Kohle - 1 4 9 - 45 - 1 7 3 
Erdöl - 72 - 21 - 48 - 57 - 6 4 - 54 - 67 
Erdgas 4 8 1 + 33 - 87 + 15 1 + 84 + 186 + 152 
Stromerzeugung - OB + 29 + 1 5 + 46 + 25 + 32 + 126 + 88 

Wasserkraft + 102 + 54 - 30 - 64 + 1 3 + 4 1 + 25 4 + 134 
Wärme kraft - 1 9 5 - 29 + 130 + 22 6 + 92 - 24 - 3 5 9 — 3 1 

Verbrauch - 33 + 06 + 05 
Kohle - 2 2 1 — 130 + 21 
Erdöl Mineralolprodukte - 1 2 + 16 + 02 

Treibstoffe + 02 - 1 7 + 43 
Normalberizin - 22 — 7 1 - 05 
Superbenzin - 53 — 25 — 1 5 
Dieselkraftstoff + 54 + 08 + 98 

Heizöle — 11 2 + 90 - 8 1 
Gasöl für Heizzwecke - 73 + 102 - 3 1 
Sonstige Heizöle - 1 3 8 + 8 1 — 11 9 

Erdgas - 20 + 52 + 28 
Elektrischer Strom - 1 0 + 05 + 1 1 + 50 + 25 + 22 + 22 + 1 9 

Seplember 
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Sichtspunkten zu klassif iz ieren Die Zurechnung zu den 
verursachenden Emittenten (ÖNACE-Akt iv i tätsklassi f ika-
t ion) ist das wicht igste Klassi f ikat ionskr i ter ium, ist doch 
der Zweck, Entsche idungsgrund lagen für wi r tschaf tspol i t i 
sches Handein zu schaffen. 

Weitere Kiassi f ikat ionskr i ter ien sind mittelfr ist ige Gefähr
l ichkeit und Fristigkeit (Abbaubarkei t ) sowie welche Me
dien von den einzelnen Belastungen betroffen sind 

D e r ö s t e r r e i c h i s c h e A n s a t z 

Manche der ausgewähl ten Indikatoren sind „second best", 
weil die zur Abb i ldung eines Phänomens „ ideale" In forma
t ion nicht vorhanden, ja nicht einmal theoret isch geklärt 
und konsensfäh ig ist Gerade in der komplexen Materie 
der Ökologie wächst der Wissensstand der einzelnen Dis
zipl inen s tänd ig , ein nach heut igem Stand „idealer" Indika
tor mag in einigen Jahren nicht mehr als ausre ichend an
gesehen werden. So wurden viele umwel tschädigende 
Einf lüsse erst in jüngster Vergangenhei t erkannt 2 ) 

Der Zeithorizont für die Datensammlung reicht bis 1970 
zurück ; eine solche Periode ist für die Beurte i lung langfr i 
st iger Entwick lungstendenzen gut geeignet; der Beginn 
der siebziger Jahre kann zudem mit gutem Grund als Start 
des aktiven Umwel tschutzes angesehen werden 3 ) 

In diesen gut zwanzig Jahren traten Entwicklungen im Um
wel tzustand ein, mit denen man zuvor nicht gerechnet hat
te, aus denen die Umweltpol i t ik aber viel gelernt hat Be
schränkte sie sich zunächst vor allem auf das Verhindern 
der Freisetzung schädl icher Substanzen in die Umwelt, so 
verhalf im Laufe der achtziger Jahre die Erkenntnis, daß 
auch ungif t ige Substanzen wie C 0 2 und FCKW die Ökosy
s teme gefährden können, einer komplexeren Sicht der 
öko log ischen Zusammenhänge zum Durchbruch Mit dem 
Begriff „Sustainabi l i ty" richtet s ich das Augenmerk auf die 
großen Massenst röme. 

Diese Entwicklung im Bewußtsein der Entscheidungst rä
ger schlägt s ich nicht nur in entsprechenden Maßnahmen, 
sondern auch in der Datenlage nieder Der Impuls, be
st immte Daten zu erheben, wi rd immer von einem öffent l i 
chen Interesse ausgelöst 

Für manche Probiembereiche s ind kaum Daten verfügbar 
In d iesem Fall kann auf „Hintergrundindikatoren" (z. B 
BIP-Entwickiung) zurückgegr i f fen werden, die zwar nicht 
die Belastung selbst, aber diese vermutl ich aus lösende 
Tendenzen zeigen 

Die Zustands ind ikatoren leiden oft unter dem Problem zu 
vieler und schwer in einer einzigen Zahl ausdrückbarer In
fo rmat ionen Zum Teil wurde hier die Häufigkeit der Über
schre i tung eines best immten Grenzwertes angegeben, in 
anderen Fällen beschränkt sich die Definit ion auf be isp ie l 
hafte und repräsentat ive Beschre ibungen 

Auf der Betastungsseite der Kl imaveränderung mach t ein 
Vergleich der Entwicklung von Energieverbrauch und rea
lem BIP in Österre ich eine Entkoppelung des Verlaufs 
deut l ich: Eine zunehmende Menge von Gütern und Lei
s tungen wi rd mit relativ abnehmendem Energieeinsatz be
reitgestel l t ; dies ist im wesent l ichen auf Technologiefor t 
schri t te (Effizienz) zurückzuführen Dank emiss ionsmin
dernder Maßnahmen ist zudem der Kohlendioxidausstoß 
insgesamt seit 1981 mit wenigen Ausnahmen rückläuf ig, 
nachdem er zuvor fast parallel mit dem Energieverbrauch 
gest iegen ist Zum größten Teil (96%) s tammen die Emis
sionen aus der Verbrennung fossi ler Energieträger, zu 
einem kleinen Teil aus Emissionen der Zement industr ie 
und der Abfal lverbrennung. Die CO.-Emtss ionen t ragen 
58% zu den gesamten „Tre ibhausgasemiss ionen" Öster
reichs bei 

D i e E r g e b n i s s e d e r I n d i k a t o r e n a n a l y s e 

Die anthropogenen Methanemiss ionen liegen e rs t seit 
1990 — mit etwa stabi len Werten — vor Der Flugverkehr, 
dessen Emissionen aufgrund der großen Höhe ihres Aus
tretens sehr k l imawirksam s ind , hat gemessen an de r Zahl 
der Fiüge seit 1970 auf mehr als das Vier fache zugenom
men Eine Schätzung der Lachgasemiss ionen ze igt Zu
nahmen zwischen 1970 und 1980 und anschl ießend deutl i 
che Rückgänge 

Klimaver a n d e r u n g 

Als Indikator der Zustandsseite wurden die Luft tempera
tu rschwankungen in Abwe ichung von einem Mittelwert 
herangezogen; sie zeigen kein eindeut iges Bild und allen
fal ls in den letzten Jahren eine gewisse ste igende Ten
denz 

Die Maßnahmenseite zeigt den stark erhöhten Ante i l er
neuerbarer Energieträger und eine al lerdings erst se i t kur
zem wi rksame, aber deuti ich zunehmende Förderung von 
Solaranlagen Hingegen haben Preis- und Steuermaßnah
men den Energieverbrauch of fenbar nicht e ingeschränkt : 
Das Minera lö ls teueraufkommen stieg viel schwächer als 
jenes der anderen Verbrauchsteuern, und auch die Preis
gestal tung jener Energieträger, die hauptverantwort l ich für 
den Kohlendioxidausstoß s ind , war als Lenkungs ins t ru
ment eher kontraprodukt iv 

Ozonsch ich l \ er dünn ung: 

Für die Ozonsch ichtverdünnung belastend wirken vor al
lem die Emiss ionen von halogenierten Kohlenwasserstof 
f en : In den letzten zehn Jahren nahmen die Emissionen 
von vol ihalogenierten Kohlenwasserstof fen und von Lö
sungsmi t te ln deutl ich ab, die Emiss ionen von tei lhaloge-
nierten Kohlenwasserstof fen und Haionen h ingegen zu 

?) Eine vol lständige Zusammenste l lung der Indikatoren zu allen Problembereichen f indet sich in Stat ist ische Nachrichten 1995 (5) 
3) 1970 Einrichtung des ersten Umweltminister iums in Bayern 1972 in Österre ich: Veröffent l ichung des Berichts des Club of Home zur Lage der Menschhei t 1972 
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Wirtschaftswachstum Übersicht 1 

B rutto-1 n I an d s p rod ukt 
Gewicht') 1994 1995 . 1996 1997 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 

USA . 33,6 + 41 + 3,0 + 2,5 + 23 
Japan 181 + 0..5 + 0,3 + 1,8 +2,8 
Deutschland 10,0 + 2,9 + 2,0 + 20 + 3,0 
Frankreich 7,0 + 29 + 2,3 + 20 + 2,3 
Italien 6,5 + 22 + 2,8 + 2,3 + 2,3 
Großbritannien 5,7 + 38 - +2,8 + 25 + 2,8 
Kanada 3 4 + 4.6 + 2,3 + 30 + 4,3 

Große industrieländer 84.3 + 2,9 + 2;3 + 2,3 + 2,8 

Spanien 2,9 + 2,0 + 3,3 + 30 + 3,3 
Australien. . 1,8 . + 5,3. + 3,5 + 3,0 + 25 
Niederlande 1.7 + 2,7 + 3,0. + 28 + 3,0 
Schweiz 1,3 + 1,2 + 1.3 + 18 + 2,0 
Schweden. 1,3 + 2,2 + 3,5 + 2.5 + 1,8 
Belgien 1.2 + 2,2 + 2,0 + 25 + 2,8 
Österreich 1,0 + 3,0 + 2,4 ' ' + 2 0 -Türkei . . . 1,0 ' - 6 , 4 + 7,0 + 5,0 + 4,8 
Dänemark . . 0,8 + 4,4 + 3,3 + 3,0 - + 2,5 
Norwegen 0,7 + 5,7 + 4,5 + 40 + 2,3 
Finnland 0,7 + 4,0 + 4,8 + 3,5 + 3,0 
Portugal. . , . 0,4 + 0,9 + 2,8 + 3,3 + 3,0 
Griechenland. 0,4 + 1,5- + 1,5 + 23 . + 2,3 
Neuseeland 0,3 + 4,2 . .+3,3 ' + 2,5 + 3,8 
Irland . . 0,3 + 6,7 . + 5.5 + 4,8 - +4,5 
Luxemburg 01 ' +3.3 + 3,3 + 3,3 • • + 3,3 
Island 0,0 . + 2,9- •+3,0 . - • +2,0 + 2,3 

Kleine Industrieländer . 15,7 + 2,4 + 3,3 - + 3 0 + 2,8 

OECD insgesamt 100.0 + 2,9 + 2,3- + 2,3 + 2,8 
OECD-Europa 42 9. + 2,6 + 2,8 + 25 . +2,8 
EU.-. 39,8 + 2,8 - ~+2,5 + 23 + 2,8 
EFTA 2,0 + 2,7 . ;+25 . ' +2,5 + 2,0 

Q: OECD nationale und eigene Schätzungen. — ') In % des BIP der OECD 1993. 

Die Unternehmensgewinne waren bereits von der jüngsten 
Rezession generel l weniger beeinträcht igt worden als in 
f rüheren Konjunkture inbrüchen Seither haben sie sich er
hebl ich gebesser t , viel fach erreichten sie wieder f rühere 
Spitzenwerte Offenbar achten die Unternehmen nunmehr 
stärker auf ihre Ertragskraf t , wozu sie auch durch den ver
schärf ten Wet tbewerbsdruck auf Güter- wie Kapi ta lmärk
ten veranlaßt werden. Die zunehmende Integrat ion in der 
Weltwir tschaft (nach dem Abschluß der Uruguay-Runde 
des GATT) sowie die Weiterentwicklung der internat iona
len Arbei ts te i lung zwingen überdies zu Anpassung und 
Rational is ierung. Alie diese Faktoren — sinkende Z insen, 
gute Gewinne und erhöhter Wet tbewerbsdruck — sol l ten 
die private Invest i t ionstät igkeit in Gang halten, selbst wenn 
die Endnachfrage nur mäßig wächs t und die Produkt ions
kapazi täten vielfach nicht voll ausgelastet s ind In den mei 
sten OECD-Ländern verzeichneten die privaten Unterneh
mensinvest i t ionen heuer deut l iche Zuwächse (im Durch 
schni t t real knapp + 8 % ) ; ihre Dynamik sollte s ich bis 1997 
nur unwesent l ich verr ingern 

F i s k a l p o l i t i k d ä m p f t 
N a c h f r a g e w a c h s t u m 

Die übr igen Komponenten der Gesamtnachf rage bieten 
wenig Auss icht auf beschleunigtes Wachstum Unter der 
Annahme konstanter Wechselkurse etwa auf dem gegen
wärt igen Niveau können unter den großen Industr ie län-

Auslastungsgrad in % des Abbildung2 
Produktionspotentials 
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d e m nur die USA und allenfalls Deutschland mit e iner 
Steigerung des Nettoexports und damit e inem posi t iven 
Außenbei t rag zum Wir tschaf tswachstum rechnen In Ita
lien oder Großbr i tannien etwa läuft dagegen der st imul ie
rende Effekt der Währungsabwer tungen aus 

In vielen Ländern bewirken die Stufenpläne zur Verr inge
rung der öffent l ichen Neuverschuldung eine Dämpfung 
der B innennachfrage Dies gilt i nsbesondere für die EU-
Staaten, deren Budgetdef izi te nicht nur überdurchschn i t t 
lich hoch s ind , sondern denen der Terminplan der W ä h 
rungsunion für ihre Verr ingerung auch relativ knappe Fri
sten setzt In welchem Maße diese restr ikt iven Impulse tat
sächl ich nachf ragewi rksam werden, hängt vor allem davon 
ab, ob die nunmehr höhere Sparne igung de r öffent l ichen 
Hand zumindest tei lweise durch ger ingeres Sparen der 
privaten Haushalte ausgegl ichen wi rd Die private Spar 
quote ist vor allem in OECD-Europa recht h o c h ; die M ö g 
l ichkeit der Wiedergewinnung der Balance in den öf fent l i 
chen Budgets und E indämmung der Abgabenlast sol l te 
den privaten Haushal ten größere wir tschaf t l iche Zuversicht 
geben und sie zur Steigerung ihrer Konsumausgaben ver
anlassen. Auch wird eine dauerhafte und internat ional 
akkordier te Budgetsan ierung die Kapi ta lmärkte ent lasten 
und über niedrigere Z insen die private Kred i taufnahme — 
für Investi t ionen wie für Konsumzwecke — anregen 

W e i t e r h i n h o h e A r b e i t s l o s i g k e i t i n 
W e s t e u r o p a 

Das mäßige Wir tschaf tswachstum bietet wen ig Auss ich t 
auf eine durchgre i fende Besserung der Lage auf dem Ar
bei tsmarkt Immerhin ist in Nordamer ika mit einer Z u n a h 
me der Beschäf t igung um 1% bis 11/2% im Jahresrhy thmus 
zu rechnen Lohnzurückhal tung und vergle ichsweise hohe 
inst i tut ionel le Flexibilität begünst igen die Schaf fung neuer 
Arbei tsplätze, tei lweise zu Lasten des Produkt iv i tätsfor t 
schr i t ts In den USA bleibt die Arbe i ts losenquote, t ro tz 
wachsenden Angebotes an Arbei tskräf ten, unter 6% und 
liegt damit unverändert nahe an der Grenze zur Vo l lbe
schäf t igung. 

In Japan stieg die Arbe i ts iosenquote 1995 über 3% und er
reichte damit einen neuen Höchstwert. Seit Jahren läßt die 
stagnierende Produkt ion nur ein ger ingfüg iges Wachs tum 
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S O Z I A L E S I C H E R H E I T 

Deckung der Sozialausgaben Abbildung 1 

durch Beiträge 
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zweckgebundenen Finanzierung schwankt langfr ist ig er
hebl ich. Ende der achtziger Jahre verbesserte sich der 
Deckungsgrad deut l ich, seit 1991 ist er al lerdings wieder 
rückläuf ig 1994 wurden 57,5% der gesamten Sozia lausga
ben durch Beiträge f inanziert (1993 57,7%; Abb i ldung 1), 
die übr igen Ausgaben wurden aus Gebühren ( insbeson
dere im Gesundhei tsbere ich) und vor ailem aus Steuern 
gedeckt 

Die Finanzierung der Sozia iausgaben ist für die Verte i 
lungswi rkungen nicht ohne Bedeutung. Die Bei t ragsf inan
zierung stärkt die horizontale Vertei lung, weil sie sich w e 
niger an der E inkommenshöhe als vielmehr an anderen 
Merkmalen (Zielen) or ient iert ; die Steuerf inanzierung be
tont dagegen die vert ikale Verte i lungswirkung und soil zu 
einer g le ichmäßigeren Einkommensverte i lung bei t ragen 
Die Ver lagerung der Finanzierungsstruktur stärkt daher 
(tendenziell) die vert ikale Vertei lungswirkung. 

Ein internationaler Vergleich der Sozialquote zeigt 
(allerdings sind nur für 1993 Zahlen verfügbar), daß 

Österreich mit 29,4% etwa im Durchschnitt der EU-Länder 
liegt. 

Ein internationaler Vergleich der Sozialquote zeigt (aller
d ings sind nur für 1993 Zahlen verfügbar) , daß Österre ich 
mit 29,4% etwa im Durchschni t t der EU-Länder liegt Däne
mark, Deutsch land, Frankreich und die Niederlande geben 
relativ mehr aus als Österre ich, die südl ichen Länder, aber 
auch Großbr i tannien und Belgien hingegen deut l ich w e 
niger (Abbi ldung 2). Da die Sozia lausgaben in allen Län
dern sehr stark von den Maßnahmen zur Budgetkonso l i 
d ierung betrof fen s ind , könnte sich das Bild jedoch rasch 
ändern 

Den Großteil der Ausgaben für die soziale Sicherheit lei
sten die Sozia lvers icherungsträger — auf sie entfällt mit 
349,1 Mrd S (1994) mehr als die Hälfte der Gesamtaus
gaben. Der Bundeshausha l t t rägt etwas mehr als ein Vier
tel der Ausgaben für soziale Sicherheit (179,8 Mrd. S), ins
besondere Famil ienleistungen und Arbei ts losenvers iche
rung sowie die Pensionen der Bundesbediensteten und 
das Pflegegeld. Der Bundesbei t rag zur Pensionsvers iche
rung bleibt hier unberücksicht igt . Die Länder und Gemein
den tät igen rund ein Fünftel der Ausgaben für soziale S i 
cherheit Ihr Schwerpunk t liegt im Gesundhei tsbere ich, 
daneben geben sie aber auch im Rahmen der Sozialhi l fe, 
der Behindertenhi l fe usw erhebl iche Beträge aus Die 

Sozialquote im internationalen Abbildung 2 
Vergleich 
1993 
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BE . . . Belgien, DK . Dänemark. DE . Deutschland FR . , . Frankreich, GR .. 
Griechenland, GB . . Großbritannien, IE Irland, IT . . Italien, LU . . . Luxemburg 
NL Niederlande PT Portugal ES Spanien AT . Österreich 

Ausgaben der Länder und Gemeinden für die soziale Si
cherhei t wurden bisher jedoch noch nicht genau d o k u 
mentiert 

B e l a s t u n g s q u o t e in d e r 
P e n s i o n s v e r s i e h e r u n g s t e i g t 

Die Ausgaben für Pensionen s ind die wicht igste Kompo
nente im Rahmen der Aufwendungen für soziale Sicher
heit Sie er forderten 1994 insgesamt 312,4 Mrd S ( + 4,8%; 
Übersicht 2). Dazu zählen die Au fwendungen sowoh l für 
die Pensionen im Rahmen der gesetz l ichen Sozialversi
cherung (ASVG, GSVG, FSVG, BSVG) als auch für die 
Pensionen der Beamten des Bundes und der anderen Ge
bietskörperschaf ten. 

Einschließl ich der Ausgle ichszulagen gaben die Pensions
vers icherungsansta l ten 1994 217,2 Mrd S unmit te lbar für 
Pensionen aus ( + 4,1%) Die Zahl der Pensionen nahm 
1994 um knapp 1,5% zu, stärker als im Durchschn i t t der 
letzten Jahre (1985/1994 + 1 , 2 % pro Jahr). Sie bet rug in 
den gesetz l ichen Pens ionsvers icherungen im Jahres
durchschni t t 1994 1,786.000 Bei einem Anpassungs fak to r 
von 2,5% (d h. die al lgemeine Erhöhung der Pensionen 
betrug 2,5%) stieg der Pensionsaufwand 1994 (ohne Aus 
gle ichszahlungen) um 3,7%, eine Reihe v o n Maßnahmen 
der letzten Jahre, insbesondere die Net toanpassung, wi rk
te demnach 1994 dämpfend auf den Pens ionsaufwand 

Obwohl der Anstieg des Pensionsaufwands 1994 gedämpft 
wurde, ist das Problem der Pensionsfinanzierung 

keineswegs gelöst,. Die Zahl der Pensionen steigt rascher 
als jene der Beitragszahler, und dadurch verschlechtert 

sich die Belastungsquote (Relation zwischen der Zahl der 
Pensionen und jener der Beitragszahler) weiter,. 

Dennoch ist das Problem der Pensionsf inanzierung kei
neswegs gelöst Die Zahl der Pensionen ste igt rascher als 
jene der Beitragszahler, und dadurch verschlechter t sich 
die Belastungsquote (Relation zwischen der Zahl der Pen
s ionen und jener der Beitragszahler) weiter. 1994 entf ielen 
auf 1.000 Bei t ragszahler 593 Pensionen (Übersicht 3) 

M o n a t s b e r i c h t e 12/95 IWIFO 757 


