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Z u r j ü n g s t e n In f l a t ions 
en twick lung in den O E C D -
L ä n d e r n u n d in Ö s t e r r e i c h 

Der vorliegende Beitrag lie
fert einen Überblick über 
die internationale Preisent

wicklung, geht auf die Beziehung 
zwischen außenwirtschaftlichen und 
binnenwirtschaftlichen Preisen ein 
und weist auf die Bedeutung von 
Sonderfaktoren hin, die die Verbin
dung zwischen dem Außenwert und 
dem Innenwert der Währungen ge
lockert haben. 

Der folgende Artikel, „Hohe Teue
rung in Österreich in den Jahren 1992 und 1993", illustriert 
diese Frage anhand der Preisentwicklung in Österreich 
und führt auch einen Preisvergleich mit Westdeutschland 
durch. Zwei weitere Artikel sind Fallstudien gewidmet Sie 
analysieren, wie Schweden — ein Abwertungsland — und 
die Niederlande — wie Österreich ein Aufwertungsland — 
die Inflationsrate niedriger als in Österreich halten konn
ten und welche wirtschaftspolitischen Maßnahmen sie er
griffen haben, um die binnenwirtschaftliche Stabilität der 
Währung 2u sichern 

Internationaler Überblick 

Die Beschleunigung der Inflation in den OECD-Ländern 
seit Mitte 1988 löste wirtschaftspolitische Gegenmaßnah
men aus, die sich vor allem auf die Geldpolitik stützten 
Der restriktiven Geldpolitik der USA gelang es allmählich, 

Weltwe i te Wachstumsschwäche — Druck auf 
Rohwarenpi eise 

die inflationären Kräfte unter Kontrolle zu bringen Über
dies gingen Frankreich und in geringerem Maße Italien, die 
früher zu den Ländern mit hoher Teuerungsrate gezählt 
hatten, entschlossen gegen die Inflation vor Tatsächlich 
näherte sich in diesen Ländern die Inflationsrate an jene in 

Westdeutschland an In Frankreich 
liegt die Preissteigerungsrate seit 
dem Frühjahr 1991 unter jener in der 
BRD (Westdeutschland) 

Die nachhaltige Wachstumsschwä
che, die von der Geldpolitik ausge
löst worden war, übte starken Druck 
auf die Rohwarenpreise aus Für die 
heimischen Verarbeiter verbilligten 
sich die Rohwaren auch infolge des 
Dollarkursverfalls Die Rohstoffprei-
se (ohne Energiepreise) sind seit 

1990, die Energiepreise seit 1991 rückläufig. 

Verlangsamung der L o h n i n f l a t i o n 

In vielen Ländern trug überdies eine Verlangsamung der 
Lohnsteigerungsraten dazu bei, die Inflation zu dämpfen 
In Frankreich, Großbritannien und auch Italien — Ländern, 
die mit einer deutlichen Deflationspolitik die Orientierung 
ihrer Währungen am EWS und damit an der DM suchten 
— sowie in den skandinavischen Ländern geht der Auf
trieb der Lohnkosten seit Ende der achtziger Jahre deut
lich zurück. In Nordamerika und Japan, Ländern mit 
ohnehin mäßiger Lohninflation, verlangsamt sich der Ko
stenauftrieb seit 1992. 

HWWA-Index der Rohstoffpreise Übersicht! 

Auf Scbillingbasis 

1992 1993 1994 

I. Qua r t a l 
Veränderung gegen d a s Vorjahr in % 

HWWA-index, i nsgesamt - 6,9 — 4,5 — 9.3 

Ohne Energ ie roh Stoffe — 8.7 — 3,8 + 8,8 

Nahrur igs - und Genußmit te l . - 6,1 + 9,1 + 19,1 

Indust r ierohstof fe . . . . . . . . - 9,8 — 9,2 + 4,1 

Agrar i sche Industr ie roh Stoffe - 1 2 , 0 —12.1 + 6,7 

NE-Metal le — 7,1 —10.9 - 3,4 

Energie roh Stoffe — 6.1 — 4,9 - 1 7 . 1 

In den letzten zwei Jahren kehrte sich 
die Rangordnung der Länder nach der 
Höhe ihrer Inflationsrate um, In den 

Ländern des DM-Blocks — mit bis 
dahin hoher Preisstabilität — war die 

Inflation hoch, in Ländern mit 
traditionell hoher Teuerung niedrig. 

Die Währungsanpassungen seit Herbst 
1992 brachten keine Annäherung: Die 

Teuerung war in den Abwertungs
ländern weiterhin sehr niedrig, in den 
Aufwertungsländern hoch. Die bisher 

üblichen Mechanismen schienen 
außer Kraft gesetzt. 

') Die Aufbereitung der statistischen Daten betreuten Eva Latschka und Annamaria Ramme! 
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A r b e i t s k o s t e n j e S t u n d e in der Übersicht2 
v e r a r b e i t e n d e n I n d u s t r i e 
In nationaler Währung 

1991 1992 1993 

Veränderung gegen das Vor jahr in % 

Be lg i en . . + 5,0 + 4.7 + 2,4 

Wes tdeu tsch (and . . . + 6.5 + 7,1 + 5,8 

Frankre ich + 4,5 + 4.1 + 3,2 

Großbr i tann ien . . + 8 2 + 5.8 + 4,2 

Italien : . . . . . . + 9,8 + 5,4 + 3,4 

Japan . + 6,1 + 4,6 + 0,1 

Nieder lande + 3,6 + 4,4 + 3,3 

Schweden + 4,6 + 4,6 + 1,0 

Schweiz . . . + 7,5 + 4,9 + 2,8 

USA + 4,6 + 3,7 + 2,7 
Dänemark . . + 4,5 ~ + 3,4 - + 2,5 

Kanada . . + 4,8 - + 3,6 + 2,2 

Norwegen . . . . 4- 5,3 + 3,2 + , 2,8 

Gr iechen land . . . + 1 4 , 5 + 15,0 + 54.9 
Finnland . . . • + 6,7 + 2,4 + ; 1 - 7 

Span ien . . + 8.0 •I 8,0 + 7 0 

Ir land . . . . . . + 5,6 + 4,6 + 4.8 

Por tuga l + 16,6 + 12,0 + 8 0 

Öster re ich . + 6.0 + 6,1 + 4.6 

W ä h r e n d a l s o in d e n m e i s t e n O E C D - L ä n d e r n d i e T e u e 
r u n g s e i t E n d e 1990 n a c h l i e ß , d u r c h l i e f e n d i e B R D u n d 
i h r e N a c h b a r l ä n d e r — d ie N i e d e r l a n d e , d i e S c h w e i z , B e l 
g i e n u n d Ö s t e r r e i c h — e i n e e n t g e g e n g e s e t z t e E n t w i c k 
l u n g : D i e d u r c h d i e W i e d e r v e r e i n i g u n g D e u t s c h l a n d s a u s 
g e l ö s t e n I m p u l s e b e s c h l e u n i g t e n v o r e r s t d a s W i r t s c h a f t s 
w a c h s t u m u n d s p ä t e r , t r o t z f a l l e n d e r R o h s t o f f - u n d I m -

S o n d e r k o n j u n k l u r d u r c h d e u t s c h e 
W i e d e r v e r e i n i g u n g 

p o r t p r e i s e , d e n L o h n - u n d P r e i s a u f t r i e b In W e s t d e u t s c h 
l a n d , Ö s t e r r e i c h u n d d e r S c h w e i z v e r s t ä r k t e s i c h d e r 
L o h n a u f t r i e b b e s o n d e r s I m D u r c h s c h n i t t d e s J a h r e s 1993 
e r g a b e n s i c h f ü r Ö s t e r r e i c h u n d W e s t d e u t s c h l a n d w i e 
1992 , w e n n m a n v o n d e n s ü d l i c h e n O E C D - L ä n d e r n a b 
s i e h t , d i e h ö c h s t e n L o h n s t e i g e r u n g s r a t e n , D i e s e r R a n g 
o r d n u n g f o l g t e n a u c h d ie I n f l a t i o n s r a t e n W i e s e n b e i d e 
L ä n d e r in f r ü h e r e n J a h r e n e i n h o h e s M a ß a n P r e i s s t a b i l i t ä t 
au f , s o l a g i h r e i n f l a t i o n s r a t e 1993 n u r g e r i n g f ü g i g u n t e r 
d e m D u r c h s c h n i t t a l l e r O E C D - L ä n d e r F r e i l i c h w u r d e d e r 
P r e i s a u f t r i e b d u r c h d i e E r h ö h u n g v o n G e b ü h r e n u n d i n d i 
r e k t e n S t e u e r n v e r s t ä r k t ; d i e s e A u s s a g e t r i f f t j e d o c h a u c h 
a u f a n d e r e L ä n d e r z u , in d e n e n d ie I n f l a t i o n s r a t e b e d e u 
t e n d n i e d r i g e r is t 

D i e A b w e r t u n g e n v o m H e r b s t J 9 9 2 

Im H e r b s t 1992 w e r t e t e n in z w e i W e l l e n d i e W ä h r u n g e n 
e i n i g e r e u r o p ä i s c h e r L ä n d e r a b B e r e i t s im S e p t e m b e r 
m u ß t e n G r o ß b r i t a n n i e n u n d I ta l i en i h r e T e i l n a h m e a m 

A b w e r t u n g e n a u ß e r h a l b des D M - B l o c k s 

E W S - W e c h s e i k u r s m e c h a n i s m u s a u s s e t z e n . D ie A b w e r 
t u n g d e r s p a n i s c h e n , p o r t u g i e s i s c h e n u n d i r i s c h e n W ä h 
r u n g f o l g t e e t w a s s p ä t e r , A u c h d i e W ä h r u n g e n d e r s k a n d i -

Die In f l a t i ons ra t e in Ö s t e r r e i c h , Abbildung 1 
W e s t d e u t s c h l a n d u n d der O E C D 

1983 1990 1991 1992 1 9 9 3 1 9 9 4 

n a v i s c h e n L ä n d e r g e r i e t e n u n t e r D r u c k u n d m u ß t e n ih re 
B i n d u n g a n d e n E C U a u f g e b e n , W e n n g l e i c h m a n c h e d ie 
s e r W ä h r u n g e n i m L a u f e d e s J a h r e s 1993 V e r l u s t e w i e d e r 
w e t t m a c h t e n , w a r e n d i e A b w e r t u n g e n d o c h b e t r ä c h t l i c h 
Im J a h r e s d u r c h s c h n i t t 1993 s a n k d e r n o m i n e l l - e f f e k t i v e 
W e c h s e l k u r s ( l au t IFS) f ü r S c h w e d e n m i t — 1 9 % u n d I ta l ien 
m i t — 1 7 % a m s t ä r k s t e n Ö s t e r r e i c h s n o m i n e l l - e f f e k t i v e r 
W e c h s e l k u r s e r h ö h t e s i c h a u f g r u n d d e r B i n d u n g a n d ie 
D M im J a h r 1993 u m 3 , 1 % , n a c h + 2 , 6 % 1992 ( s i e h e d a z u 
i m e i n z e l n e n Brandner, 1993 , 1994) . 

K e i n e A n n ä h e r u n g de r I n f l a t i o n s r a t e n 

D i e W ä h r u n g s a n p a s s u n g e n n a c h d e n T u r b u l e n z e n im 
H e r b s t 1992 h ä t t e n e i n e g e w i s s e A n n ä h e r u n g d e r In f la 
t i o n s r a t e n e r w a r t e n l a s s e n D i e T e u e r u n g w a r j e d o c h in 
d e n A b w e r t u n g s l ä n d e r n w e i t e r h i n s e h r n i e d r i g , i m D M -
B l o c k w e i t e r h i n h o c h . D ie b i s h e r ü b l i c h e n M e c h a n i s m e n 
s c h i e n e n a u ß e r K r a f t g e s e t z t : A b w e r t u n g e n s e t z e n Uber 
d e n W e g d e r i m p o r t i e r t e n I n f l a t i o n e i n e P r e i s - L o h n - S p i r a l e 
in G a n g , s o d a ß n a c h e i n e r Ü b e r g a n g s p e r i o d e d i e B e 
s c h l e u n i g u n g d e s K o s t e n a u f t r i e b s , d i e z u m Te i l a u c h 
d u r c h d i e S t ä r k u n g d e r a u s l ä n d i s c h e n N a c h f r a g e a u s g e 
l ö s t w i r d , l e t z t l i ch d e n G e w i n n a n p r e i s b e s t i m m t e r W e t t b e 
w e r b s f ä h i g k e i t w i e d e r z u n i c h t e m a c h t 

K u r z f r i s t i g u n v o l l s t ä n d i g e W e i t e r g a b e d e r 
A b w e i t u n g s e f f e k t e in L ä n d e r n mi t t i e f e r R e z e s s i o n 

Die B e o b a c h t u n g , d a ß s i c h d i e I n f l a t i o n s r a t e n v o n A b w e r -
t u n g s - u n d A u f w e r t u n g s i ä n d e r n k e i n e s w e g s a n n ä h e r n , 
l ieß d i e V e r m u t u n g e n t s t e h e n , d a ß d ie p r e i s t r e i b e n d e n A b 
w e r t u n g s e f f e k t e in d e n A b w e r t u n g s l ä n d e r n n i c h t v o l l zur 
G e l t u n g k ä m e n , a n d e r e r s e i t s d i e i n f l a t i o n s h e m m e n d e n 
W i r k u n g e n e i n e r A u f w e r t u n g n u r u n v o l l s t ä n d i g u n d v e r z ö 
g e r t an d i e E n d v e r b r a u c h e r w e i t e r g e g e b e n w ü r d e n Ein 
g r o b e r V e r g l e i c h d e r W e c h s e l k u r s v e r ä n d e r u n g e n m i t Ve r 
ä n d e r u n g e n d e r I m p o r t p r e i s e in A u f - u n d A b w e r t u n g s l ä n 
d e r n l i e fe r t , w e n n m a n d ie v e r z ö g e r t e R e a k t i o n d i e s e r P r e i 
s e b e r ü c k s i c h t i g t , n u r s c h w a c h e H i n w e i s e a u f e i n e u n v o l l 
s t ä n d i g e W e i t e r g a b e A u c h e i n e v o n d e r O E C D ( E c o n o m i c 
O u t l o o k , D e c e m b e r 1993) a n g e s t e l l t e r e i n „ m e c h a n i s c h e " 
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Inflation in OECD-Ländern 
Verbra ucherpreise 

Übersicht 3 

1992 1993 1994 

I. Quarta l 
Veränderung gegen das Vor jahr in % 

USA + 5,4 + 4,2 •i 3 0 + 2,9 + 2.5 

J a p a n . . . . . . . . + 3 1 + 3,3 I 1 6 + 1 2 + 1 1 
Westdeu tsch land + 2,7 + 3,5 + 4 0 + 4 1 + 3,3 

Frankre ich . . . . + 3,5 + 3 2 + 2,4 + 2 1 + 1 7 

Italien + 6,5 + 6 2 + 5 2 + 4,5 + 4.3 
Großbr i tannien + 9,5 + 5,8 + 3 7 + 1,6 + 2 4 
Kanada + 4,8 + 5,6 + 1,5 + 1.9 + 0,5 

Große Indust r ie lander ' ) + 5,0 + 4,3 + 3,0 + 2 7 + 2,4 

S p a n i e n . . . + 6 7 + 5,9 + 5.9 4.6 + 5 0 
Austra l ien . . . + 7,3 + 3,2 + 1,0 + 1.8 + 1 4 
Nieder lande + 2 5 + 3 7 + 3 2 + 2.6 + 3 0 

Türke i + 59,3 + 67.2 + 6 6 , 3 + 62 2 + 7 4 1 
Belg ien + 3,4 + 3 2 + 2,4 + 2,7 + 2 4 
Schweiz . . . + 5,4 + 5 8 + 4 1 + 3 2 + 1 6 
Schweden . + 10 5 + 9,3 + 2,3 + 4 6 + 1 7 
Öster re ich + 3,3 + 3,3 + 4 1 + 3,6 + 3 1 
Dänemark + 2,6 + 2 4 + 2 1 + 1,2 + 1 8 
Por tugal . . . . , + 13,4 + 1 1 3 + 6 9 + 6,5 + 6 1 
Finnland + 6,1 + 4.3 + 2,9 + 2 2 + 0,3 
Gr iechen land . + 2 0 , 4 + 19 5 + 1 5 9 + 1 4 4 + 1 0 7 

Norwegen + 4,1 + 3,4 + 2 4 + 2,3 + 1,3 
Neuseeland + 6,1 + 2,6 + 1 1 + 1 2 + 1 4 
Ir land + 3.3 + 3 2 + 3 1 + 1,4 + 1 7 

OECD insgesamt . + 5.8 + 5.2 + 4.0 + 3,6 + 3 5 
. O h n e Türke i 1 ) . + 5.2 + 4,5 . + 3,2 + 2 8 + 3,3 

OECD-Eu ropa ohne Türke i ' ) + 5.7 + 5,2 + 4.2 + 3,4 + 3.1 

E G 1 ) . . + 5.7 + 5,1 + 4,3 + 3,3 + 3,3 

O: OECD, IMF. EG, nat ionale u n d eigene Schätzungen. — ') Neue Gewich tung mit 
Ante i len am pr ivaten K o n s u m 2U Kaufkraf tpar i tä ten . 

Berechnung der kurzfristigen Auswirkungen {des nominel
len Wechselkurses auf den Deflator der Gesamtnachfra
ge) weist in diese Richtung Daraus sowie aus detaillierte
ren Beobachtungen in einzelnen Ländern läßt sich schlie
ßen, daß in jenen Ländern wie insbesondere Finnland, 
Schweden, aber auch Großbritannien, in denen schon An
fang der neunziger Jahre die Nachfrage stark zurückge
gangen war, die Verteuerung von importierten Waren nur 
unvollständig an das inländische Preisniveau weitergege
ben wurde, Die Gewinn- und Handelsspannen gingen zu
rück, Wieweit dieser Effekt auf eine Verschärfung des 
Wettbewerbs unabhängig von der Abwertung der Währun
gen zurückzuführen ist, bleibt jedoch offen 

Starke Wirkung von Sonderfaktoren 

Die Analyse der Wirkungen der Wechselkursbewegungen 
auf das inländische Preisniveau wird auch dadurch er
schwert, daß in den letzten Jahren eine Reihe von Sonder
faktoren wirkte Neben Tariferhöhungen und Änderungen 
wichtiger Steuersätze lockerte eine Senkung der Agrar-
preise in der EU, die in Hinblick auf das GATT-Abkommen 
durchgeführt wurde, die Beziehung zwischen Wechsel
kursveränderung und Veränderung des heimischen Preis
niveaus Auch das Abwertungsland Schweden reformierte 
sein Agrarsystem 

Eine etwas eingehendere Untersuchung der Entwicklung 
der Preise auf Verbraucherebene greift auf die Unterschei
dung zwischen handelbaren und nicht handelbaren Gü
tern und Dienstleistungen zurück. Diese Unterscheidung, 

Importpreis- und 
Wechselkursveränderungen 
In %, 1993 

Abbildung 2 

>SF 

-GB 

' IRL 

-A 
D.-CH 

NL" 

. 2 0 -16 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 
Nominell effektiver Wechselkursindex 

die ursprünglich aus dem Skandinavischen Modell der In
flationsanalyse stammt, hat sich für die Beantwortung der 
Frage, wieweit Teuerung aus dem Ausland importiert wird, 
als nützlich erwiesen Sie wird hier in einem etwas erwei-

I le imisehes Preisniveau von 
Außeneinf lüssen weitgehend 

abgekoppelt 

terten Sinne verwendet: Handelbare Güter umfassen im 
wesentlichen die industriell-gewerblichen Waren, also jene 
Waren, die Gegenstand des internationalen Handels sind 

D i e Unter Scheidung zwischen h a n d e l b a r e n und 
nicht h a n d e l b a r e n Gütern 

und keinen starken Handeisbeschränkungen unterliegen 
Dazu kommt ein Teil der Energie. Der andere Teil wird den 
nicht handelbaren Gütern zugeschlagen: Zwischen der 
Bewegung des Strompreises und dem Verlauf der Rohöl
preise besteht kurzfristig kein Zusammenhang Darüber 
hinaus sind in manchen Ländern die Treibstoffe, eine wei
tere wichtige Position, mit mengenbezogenen Steuern be
lastet, die (Uber den heimischen Wertschöpfungsanteil 
hinaus) Schwankungen der Rohölpreise stark dämpfen 
Als nicht handelbare Güter und Dienstleistungen gelten 
dagegen alle jene Positionen, deren Preisentwicklung 
hauptsächlich von heimischen Faktoren beeinflußt wird 
und daher zumindest kurzfristig von außenwirtschaftlichen 
Einflüssen frei ist. 

H a n d e l b a r e Güter 

In dieser Gruppe, die dem internationalen Handel und da
mit tendenziell einer einheitlichen Preisbildung unterliegt, 
sind die größten Auswirkungen von Änderungen der 
Wechselkurse, der Rohstoffpreise bzw der Importpreise 
zu erwarten Der Einfluß von der internationalen Wirtschaft 
her darf jedoch nicht überschätzt werden; selbst Waren, 
die vollständig importiert werden, durchlaufen verschiede-
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ne Stufen des (lohnintensiven) Handels, der erheblich zur 
Wertschöpfung beiträgt Ökonometrische Untersuchun
gen für die OECD-Länder [OECD, 1990) weisen den Ar
beitskosten bzw. den Lohnstückkosten den weitaus größ
ten Einfluß auf die Preisbildung dieser Warengruppe zu 
Der Effekt der Importpreise ist dagegen bedeutend gerin
ger: Eine Verteuerung der Importe um 1% hebt die Infla
tionsrate der industriell-gewerbiichen Waren um höch
stens 0,2 Prozentpunkte an; davon fallen etwa zwei Drittel 
im ersten Jahr an. Selbst eine Importpreissteigerung um 
10% — eine Inflationsrate, die in Schweden im Durch
schnitt 1993 beobachtet wurde (Großbritannien 8%) — 
würde also die Industrieprodukte auf der Verbraucherstufe 
um höchstens 1,5% im ersten Jahr verteuern. Wenn nun 
weiters berücksichtigt wird, daß Industrieprodukte im Ver
braucherpreisindex der hochentwickelten Länder höch
stens ein Gewicht von 30% haben, ergibt sich ein kurzfri
stiger Effekt von rund 0,5%. Eine Verteuerung der Importe 
um 10%, der eine Abwertung von rund 15% entspricht, 
dürfte demnach kurzfristig die Inflation laut VPI um nur 
1k Prozentpunkt beschleunigen Dieser Satz erhöht sich 
auf Vk Prozentpunkte, wenn die Energiepreise (mit einem 
Gewicht von rund 10% im Verbraucherpreisindex) zur Hälf
te den handelbaren Gütern zugerechnet werden und wenn 
eine Verteuerung importierter Energie um 15% unterstellt 
wird 

Nicht h a n d e l b a r e Güter und D i e n s t l e i s t u n g e n 

Zu den nicht handelbaren Gütern und Leistungen zählen 
Dienstleistungen, öffentliche Tarife und Gebühren, Mieten 
sowie die Nahrungsmittel. Die Preisbewegung dieser 
Gruppe wird kurzfristig hauptsächlich von Lohnsteigerun
gen, anderen heimischen Faktoren und darüber hinaus 
von Änderungen der Preisregelung beeinflußt. 

D i e n s t l e i s t u n g s p r e i s e , ö f f en t l i che Tar i fe , 
Verbrauchs teuern 

Die weitgehende Abkoppelung von der Außenwirtschaft 
gilt für die staatlich nicht beeinflußten Dienstleistungsprei
se sowie für die Öffentlichen Tarife und Gebühren und Ver
brauchsteuern In einer Reihe von Ländern — besonders 
deutlich in Österreich, Deutschland, Schweden und den 
Niederlanden — wurden in den letzten Jahren Gebühren 
und Tarife sowie Verbrauchsteuern erhöht Die Gründe 
sind vielfältig: In allen Ländern (vor allem in Deutschland) 
ist der Druck zur Konsolidierung des Staatshaushaltes 
sehr groß; darüber hinaus werden staatliche Aufgaben 
den Gemeinden zugeschoben; diese wiederum erhöhen 
die lokalen Abgaben und Gebühren stark — Beispiele hie
für sind die Niederlande, Schweden und Deutschland. 
Auch der Versuch, strukturbedingte Defizite abzubauen 
und die Preise marktbezogener zu gestalten, kann, wie in 
den Niederlanden im Gesundheitsbereich, deutliche Preis
erhöhungen auslösen In einigen Ländern beschleunigte 
auch die Einführung von Umweltsteuern die Teuerung auf 
Verbraucherebene. 

Wohnungskos ten 

Eine weitere Gruppe, deren Preise sich weitgehend unab
hängig von den internationalen Märkten entwickeln, sind 
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Entwicklung der Preise von Nahr ungs- Übersicht 4 

mittein und Wohnungskosten in OECD-Ländern 

Nahrungsmi t te l pre ise W o h n u n g s k o s t e n ' ) 

Gewichte 1992 1993 Gewichte 1992 1993 
(Basis (Bas is 

1985 - 1985 = 
100) 100) 
In % Veränderung in % Veränderung 

gegen das Vor jahr gegen das Vor jahr 
' in % in % 

Österre ich . . . . 18 + 3,7 + 2 , 3 5 + 6,5 + 5 2 

Kanada — 18 - 0 , 4 + 1,7 22 + 1 2 + 1,0 

USA . . . . 18 + 1,2 + 2 . 1 21 + 3,4 + 3,0 

Belgien , . . . 22 —0,1 - 0 , 8 6 + 5 , 9 + 5,3 

Dänemark 18 + 1,8 ± 0 , 0 18 + 3 . 0 + 2,9 

Finnland 19 —0,1 - 0 7 16 + 0 1 —4,4 

Frankreich . 32 + 1,5 + 0,8 8 + 5 1 + 4,2 

Westdeutsch land . . . . 17 + 1,3 + 0,9 18 + 5,5 + 5,9 

I tal ien. . . . . . . . . . . . 26 + 5,0 . + 2 , 0 4 + 6,2 + 6,2 

Nieder lande 15 + 2,2 —0,3 19 + 5,3 + 5,4 

Norwegen . . . 19 + 1,4 - 1 , 0 12 + 3,7 + 2,9 

Spanien 34 + 3 7 + 1,1 2 + 8 4 + 9 1 

Schweden . . . 18 . —5.1 + 0,7 26 

Schweiz . . . . 21 + 0,9 + 0,2 18 + 6,9 + 5.1 

Großbr i tannien 19 + 3 , 1 + 2,6 15 - 0 . 7 - 5 , 5 

Q: OECD, Ma in Economic Ind icators , e igene Berechnungen. — ! ) In e in igen Ländern 
schl ießen die Mieten Be leuch tung und Behe izung ein. 

Wohnungskosten, In diesen Positionen spiegeln sich An
gebot und Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt sowie 
staatliche Maßnahmen der Wohnungspolitik (z B Deregu
lierungsmaßnahmen in den Niederlanden). In einigen Län
dern (Großbritannien, Schweden, Norwegen, Finnland), in 
denen die Zinsen für Hypothekardarlehen in die Berech
nung der Wohnungskosten eingehen, kann auch die Zins
entwicklung eine entscheidende Rolle spielen, Rückläufige 
Zinsen sind häufig mit einer Abwertung verbunden. So 
konnten in letzter Zeit in Großbritannien parallel mit der 
Abwertung die Zinsen gesenkt werden; die Hypothekarzin
sen lagen im Durchschnitt des Jahres 1993 um 21% unter 
dem Wert von 1992. Die Inflationsrate betrug ohne Hypo
thekarzinsen 1993 3,0%, einschließlich dieser Position 
1,6%. Auch in den skandinavischen Ländern war dieser Ef
fekt stark ausgeprägt; dazu kam ein Verfall der Boden-
und Mietpreise. 

Nahrungsmi t te l 

Nahrungsmitte! müssen, obwohl im Prinzip handeibar, den 
nicht handelbaren Gütern zugerechnet werden Sie unter
liegen in allen OECD-Ländern der Marktordnung; die Nah
rungsmittelpreise entwickeln sich daher weitgehend abge
koppelt von den Weltmarktpreisen In Hinblick auf die 
GATT-Vereinbarungen (Kramer, 1994) wurden in der EU 
Mitte 1993 in einer ersten Phase die Nahrungsmittelpreise 
herabgesetzt (Schweden reduzierte sie aus eigenen Stük-
ken) In einigen Ländern wie Großbritannien und Italien 
dürfte sich darüber hinaus im Zuge des Vordringens von 
großen Supermarktketten der Wettbewerb im Lebensmit
telhandel verschärft haben. 

Großer w ir t s cha f t spo l i t i s che i S p i e l r a u m 

Die Gruppe der oben definierten nicht handelbaren Güter 
und Dienstleistungen hat im Verbraucherpreisindex der 
hochentwickelten OECD-Länder ein Gewicht von 65% bis 
70% (Österreich rund 65%). Die wachsende Bedeutung 
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Berechnung von Spezial indizes 

Angesichts des großen Einflusses von Steuererhöhungen, 
Erhöhungen von Gebühren und Tarifen sowie Veränderun
gen der Hypothekarzinsen auf die Inflationsrate wird in eini
gen Ländern ein Basis- oder Kerninflationsindex berechnet, 
der einige oder alle der oben genannten Positionen aus
schaltet. 

Für Österreich ergibt sich 1993 nur ein geringer Unter
schied: Die im VPI erfaßten preisgeregelten Dienstleistun
gen und Gemeindeabgaben erhöhten sich 1993 um 5,0%. 
Ohne Berücksichtigung dieser Gruppe stieg der VPI um 
3,5% (insgesamt +3,6%). Im I. Quartal 1994 wuchs jedoch 
die Differenz von 1,5 auf 3 Prozentpunkte: Der VPI ohne Ta
rife erhöhte sich um nur 2,8%, die Tarife um 5,8%.. Zieht man 
weiters die Effekte der.Anhebung der Mineralölsteuer (um 
50 Groschen) sowie der Versicherungsteuer ab, so ergibt 
sich eine Inflationsrate von nur 2,6% statt 3,1%. 

dieser Gruppe sowie der geringe Effekt einer Verteuerung 
der Importe verschaffen der Wirtschaftspolitik einen Spiel
raum, der durch die Einkommenspolitik und durch die 
staatliche Preis- und Steuerpolitik ausgefüllt werden kann. 
Die niederländische Regierung nutzte diesen Spielraum, in
dem sie die Veriangsamung der Inflation durch eine Herab
setzung des allgemeinen Mehrwertsteuersatzes einleitete 

Der große Bereich von Preisen, die von außenwirtschaftli
chen Einflüssen frei sind, erlaubt es der Wirtschaftspolitik, 
die Interdependenz zwischen Preis- und Lohnauftrieb zu 
brechen bzw die gefürchtete Aufwärtsdrehung der Preis-
Lohn-Spirale in das Gegenteil zu verkehren Wieweit dies 
gelingt, wird auch davon abhängen, ob Steuer- und Tarif
erhöhungen als notwendige Schritte zur Verbesserung der 
Wirtschaftslage dargestellt werden können So wurde z. B 
die Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes von 1984, die die 
Inflation um 2 Prozentpunkte anhob, als eine wichtige 
Maßnahme zur Sicherung des außenwirtschaftlichen 
Gleichgewichtes anerkannt und bildete daher keinen An
laß für eine Beschleunigung des Lohnauftriebs 

D i e Anti-Inf lat ionspol i t ik in den 
Nieder landen und in Schweden 1 ) 

Ein Vergleich der Wirtschaftspolitik der Niederlande und 
Schwedens im letzten Jahrzehnt bestätigt die These, daß 
eine Abwertung nur dann erfolgreich sein kann, wenn sie 
von einer restriktiven Geld- und Finanzpolitik begleitet 
bzw von der Einkommenspolitik unterstützt wird 

Ende 1982, als die hohe Arbeitslosigkeit (Niederlande) 
bzw ein hohes Leistungsbilanzdefizit (Schweden) als gro
ße Probleme erkannt wurden, entschloß sich die Wirt
schaftspolitik in beiden Ländern zu drastischen Schritten: 
Schweden führte eine offensive Abwertung durch, in den 
Niederlanden wurde unter starkem Druck von der Regie
rung ein zentrales Lohnabkommen geschlossen, das in 
den darauffolgenden Jahren für geringe Lohnerhöhungen 
sorgte. Die Maßnahmen waren in beiden Ländern von Er
folg begleitet Die Stärkung der internationalen Wettbe

werbsfähigkeit setzte in beiden Ländern einen kräftigen 
Aufschwung der Exporte in Gang, der in der zweiten Hälfte 
der achtziger Jahre einen heftigen Investitionsboom auslö
ste In Schweden blieb die Arbeitslosigkeit niedrig, in den 
Niederlanden sank sie rasch 

In bezug auf die Teuerung zeitigten jedoch die beiden 
Strategien sehr unterschiedlichen Erfolg: In den Nieder
landen blieb sie mit 1% äußerst niedrig, in Schweden be
schleunigte sie sich rasch. Dies sollte gewichtige Auswir
kungen auf die Entwicklung der Währungsparitäten haben 
Schweden strebte seit 1987, ähnlich wie Frankreich, Italien 
und später Großbritannien, eine Bindung an das EWS an; 
diese Parität war in den Niederlanden schon seit Jahr
zehnten verwirklicht Die DM-Bindung brachte für die 
schwedische Wirtschaft jedoch ernste Probleme; hohe 
Lohnsteigerungen bewirkten eine rasche reale Aufwer
tung, die die außenwirtschaftliche Stabilität wiederum ge
fährdete Die inflationäre Entwicklung wurde durch eine 
lockere Geldpolitik (starke Ausweitung der Kredite) zu
sätzlich gefördert In den Niederlanden dagegen blieb der 
Aufschwung stets unter Kontrolle; bei niedrigen Lohn- und 
Preissteigerungsraten gewann die niederländische Ex
portwirtschaft weiterhin an Wettbewerbsfähigkeit Daß die 
Arbeitslosigkeit nicht noch stärker zurückging, wird im all
gemeinen dem äußerst dicht gespannten sozialen Netz zu
geschrieben 

Beide Länder traten daher in die neunziger Jahre mit sehr 
unterschiedlichen Voraussetzungen ein Die Änderungen 
der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen Ende der 
achtziger Jahre hatten auf die schwedische Wirtschaft 
dramatische Auswirkungen 1990 platzte der durch Speku
lation ausgelöste Boom auf den Finanz- und Immobilien
märkten Die Überhitzung der Wirtschaft endete 1991 in 
einer Stabilisierungskrise Der Zusammenbruch, beson
ders deutlich in der Bauwirtschaft spürbar, ließ die Ar
beitslosigkeit auf einen neuen Höchstwert schnellen Nach 
spekulativen Attacken gegen die Krone wurde der Wech
selkurs freigegeben Eine markante Abwertung war die 
Folge (von Oktober 1992 bis April 1994 — 2 1 % gegenüber 
den wichtigsten Handeispartnern) 

Auch die niederländische Wirtschaft wurde von der Rezes
sion der Weltwirtschaft erfaßt Der Prozeß der deutschen 
Wiedervereinigung löste ebenso wie in Österreich einen 
Boom aus, und die Arbeitslosenquote ging bis 1992 zu
rück. Bereits im Frühjahr 1992 kündigten sich jedoch ern
ste wirtschaftliche Schwierigkeiten an 

Von nun an konzentrierten sich die wirtschaftspolitischen 
Instanzen beider Länder auf die Dämpfung der Inflation 
und die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. In Schweden 
wurde 1991 sowie 1993 ein auf zwei Jahre befristetes 
Lohnabkommen auf zentraler Ebene abgeschlossen, das 
Obergrenzen für Lohnerhöhungen vorsieht Dies bedeutet 
eine Abkehr von der seit 1984 verfolgten Praxis zunehmen
der Dezentralisierung der Lohnverhandlungen Auch der 
öffentliche Dienst, der lange Zeit dazu beigetragen hatte, 
die Lohninflation zu beschleunigen, erlegte sich Lohndis
ziplin auf und baute darüber hinaus Arbeitskräfte ab (mehr 
als 100 000 in den letzten zwei Jahren) 

') Siehe dazu im Detail die Beiträge über die Niederlande und Schweden in diesem Heft 
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In den Niederlanden rückten zentrale Lohnvereinbarungen 
ebenfalls wieder in den Vordergrund Im Herbst 1992 und 
nochmals im Herbst 1993 vereinbarten die Vertreter der 
Gewerkschaftsbünde und der Arbeitgeberorganisationen 
im Rahmen der paritätisch besetzten Stichtung van de Ar
beid einen Satz von sozial- und wirtschaftspoiitischen 
Richtlinien, die strenge Empfehlungen einer Lohnmäßi
gung enthielten. Beide Rahmenvereinbarungen kamen un
ter starkem Druck der Regierung zustande, die durch eine 
Reihe von Maßnahmen die Erreichung des Zieles der 
Lohn- und Preisstabilisierung förderte Im Herbst 1992 er
brachte die Regierung eine Vorleistung zur Dämpfung der 
Inflation durch Senkung des Mehrwertsteuersatzes um 
1 Prozentpunkt Darüber hinaus förderte sie die Akzeptanz 
eines Programms der Lohnmäßigung durch die Senkung 
von Sozialversicherungsbeiträgen und der Lohnsteuer, die 
hauptsächlich Gruppen mit niedrigem Einkommen zugute 
kam Auch als Arbeitgeber suchte der Staat die Ziele des 
Stabilisierungspaktes zu unterstützen, indem er den Be
schäftigten im öffentlichen Dienst nur Lohnsteigerungen 
zugestand, die den vereinbarten Lohnleitlinien weitgehend 
entsprachen. Mit diesen beiden Stabilisierungsprogram
men gelang es ohne Einsatz einer verschärften Fiskal- und 
Geldpolitik, die Gefahr einer Preis-Lohn-Spirale zu bannen 
und einen Schritt zur Verbesserung der Wettbewerbsfä
higkeit zu tun. Wenn die Fortschritte dennoch nicht ganz 
den Vorstellungen der Regierung entsprachen, so lag dies 

hauptsächlich an institutionellen Eigenheiten der Lohnbil
dung in den Niederlanden: Eine Vielzahl von Tarifverträgen 
mit zwei- bis dreijähriger Laufzeit erschwerte eine rasche 
Reaktion auf geänderte wirtschaftliche Bedingungen 

Sowohl Schweden — über eine Stabilisierungskrise — als 
auch die Niederlande — im Rahmen einer viel stetigeren 
Entwicklung — sind dem Ziel der Geldwertstabilität sehr 
nahe gekommen Freilich war der Druck, der von der ho
hen Arbeitslosenquote ausging, erheblich; er erleichterte 
die Durchsetzung eines Programms der Lohnzurückhal
tung Sowohl in Schweden als auch in den Niederlanden 
werden für 1994 und 1995 Lohnsteigerungen erwartet, die 
unter der Inflationsrate liegen; dies ist eine Entwicklung, 
die noch vor einigen Jahren unvorstellbar erschien 

Li leratuihinweise 

Brandner P .Realwirtschaftliche Divergenzen und Unsicherheit über WWU 
verursachen Währungsturbulenzen' WIFO-Monatsberichte 1993 66{4) 
Brandner, P .Rezession bewirkt Zinssenkungen der europäischen Notenban
ken WIFO-Monatsbericrite 1994 67(4) 
Kramer H „Zum Abschluß der Uruguay-Runde des GATT' WIFO-Monatsbe-
richte 1994 67(4) 
OECD „Modelling Wages and Prices for the Smaller OECD Countries Wor-
king Papers 1990 (86) 

M o n a t s b e r i c h t e 7/94 IWIFO 423 


