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Wie in den meisten Indu
striestaaten hatte die im 
Veilauf dei achtziger Jah-

le ei folgte Libeialisieiung der Fi-
nanzmaikte auch in Östeneich eine 
s täikeie Kreditnachfiage der priva
ten Haushalte zui Folge. Seit dem 
Ende dei Limes-Regelung zur Be
schränkung dei Kieditexpansion 
und des Werbe Verbots für Konsum-
kiedite im Jahi 1982 sind die Kredi
te des Bankensystems an unselbstän
dig Erwerbstätige und Private — dei 
Kern der privaten Haushaltsver-
schuldung — die am stärksten wachsende Komponente 
der Direktkredite Je länger diese Entwicklung andauert , 
umso mehi gewinnen die damit verbundenen Fragen und 
Probleme an eigenständiger Bedeutung 

Veischuldung und speziell „Überschuldung" piivatei 
Haushalte ist ein vielschichtiger Unteisuchungsgegen-
stand Wenigstens diei Analyseebenen sind eng miteinan-
dei veiflochten: 
— In ökonomischer Sicht unterscheidet sich die Nachfia-

geperspektive des Kreditnehmers (Schuldners) von den 
das Kieditangebot best immenden Faktoren des Gläubi-
geiVerhaltens (der Kreditgeber). Wesentliche Elemente 
der Nachfrageseite sind die ökonomischen Gründe für 
Verschuldungsfinanzierung, das dadurch realisierbare 
Nachfragepotential, der damit verbundene Veimögens-
aufbau sowie die resultierende Einkommensvorbela
stung und das Risiko der Überschuldung mit ihren 
Konsequenzen Für den Kreditgeber erfolgt die Ein
schätzung der Veischuldung privater Haushalte primär 
aus seiner Ertragsperspektive Dabei muß er alternative 
Veranlagungsmöglichkeiten dem erzielbaten Zinsertrag 
und der Einschätzung des Ausfallsrisikos gegenüber
stellen 

— Wesentliche rechtliche Faktoren betreffen die allgemei
ne Frage der Ausgestaltung des Veibraucherkonkuises 
[Michalek, 1991) sowie viele Detailfragen, die von be-

Die Verschuldungss i tua t ion der 
pr iva ten H a u s h a l t e ha t in den le tz ten 

Jahren in te rna t iona l vers tärk t 
w i r tschaf tspo l i t i sches I n t e r e s s e 

g e f u n d e n . Im Verg le ich mit a n d e r e n 
OECD-Ländern ist d ie Österre ichische 

Hausha l tsverschu ldung re lat iv n iedr ig . 
Ein Verschu ldungsstand von 

7 2 1 M r d . S zu J a h r e s e n d e 1 9 9 1 und 
e in e r h e b l i c h e s W a c h s t u m in den 

achtz iger Jahren er fordern h e u t e aber 
auch in Öster re ich d ie Beschäf t igung 

mi t e iner Re ihe von Frage- und 
Prob lem st e l lu n g en , d ie f rüher 

w e i t g e h e n d vernach läss ig t w e r d e n 
k o n n t e n . 

sonderen Besicher ungsformen 
für nicht-dinglich besicherte Kre
dite über1 Regelungen für „au
ßergewöhnliche" Lebensumstän
de (Scheidung, Arbeitslosigkeit, 
Krankhei t ) bis hin zu spezifi
schen Kreditnehmer g iuppen i ei
chen 1 ) . 

— Die sozialpolitische Komponente 
ist eng mit den konkreten Ursa
chen der Verschuldungspiobleme 
(Einkommensausfall , Arbeitslo
sigkeit, Krankhei t , Scheidung) 
und dei Entwicklung von Strate

gien verbunden, wie den Betroffenen in subjektiv oft 
aussichtslosen „Überschuldungssituationen" wirksam 
und sinnvoll geholfen werden kann (Schuldnerbera-
tung) 

Für die — wie in dei in temat ionalen Diskussion (BIZ, 
1991, 1992) — hiei im Mittelpunkt stehende ökonomische 
Analyse der Verschuldungssituation privater Haushalte 
sind zwei Ebenen zu unterscheiden: 
•— Vom makroökonomischen Gesichtspunkt interessieren 

gesamtwirtschaftliche Determinanten und Wirkungen 
der Kreditgewährung an Piivathaushalte Auf dieser 
Ebene geht es um Zusammenhänge zwischen Verschul-
dungsfinanzieiung und privater Nachfrage, um ihren 
Beitrag zur Vermögensbildung im Haushaltssektor so
wie um die daraus folgenden Konsequenzen für wirt
schaftspolitische Zielsetzungen 

— Vom mikroökonomischen Gesichtspunkt stehen die 
Veiteilung der Haushaltsveischuldung auf die (einzel
nen) Haushalte und die füi unterschiedliche Verschul
dungsintensitäten charakteristischen sozioökonomi-
schen Merkmale zur Diskussion. 

H a u s h a l t s v e i s c h u l d u n g E n d e 1 9 9 1 721 M r d . S 

Für das Jahr 1991 errechnet sich eine Gesamtverschul
dung österreichischer Privathaushalte von 721 Mrd. S 

l ) E i n a k t u e l l e r A s p e k t ist d a s A u s m a ß d e r P f ä n d b a r k e i t v o n F o r d e r u n g e n wie es k ü r z l i c h in e iner N o \ e l l e z u r E x e k u t i o n s o r d n u n g g r u n d s ä t z l i c h neu geregel t w u r 
de ( E K £ k u l i o m o r d n u n g s - N o \ i l l e 1991) 
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Z u s a m m e n s e t z u n g d e i V e r s c h u l d u n g s - Obersicht 1 
p o s i t i o n d e s H a u s h a l t s s e k t o r s 1 9 9 1 
Verpflichtungskonzept 

(Übersicht Davon entfallen nicht ganz 71% auf die 
Kredi taufnahme bei Banken, der Rest auf Wohnbauförde-
rungsdarlehen und Veisicheiungskiedite Schulden gegen
über Unte rnehmen (z. B die in Problemfällen oft wichtige 
Verschuldung bei Versandhäusern) und gegenübei Privat
personen können mangels statistischer Grundlagen nicht 
berücksichtigt weiden Kern der Verschuldungsposition 
gegenüber dem Bankensystem sind Kreditforderungen an 
unselbständig Erwerbstätige und Private von 431,8 Mrd S 
bzw von 314,6 Mrd S an diese Kredi tnehmergruppe ohne 
Kredite von Bausparkassen 

Im intelnat ionalen Vergleich ist die Verschuldung von Pri
vathaushalten in Österreich relativ niedrig Mit einer am 
Brut to in landsprodukt gemessenen Verschuldungsintensi-
tät von 36% liegt Österreich (1989) unter 12 OECD-Län
dern nur an 11. Stelle (Übersicht 2) Eine Verschuldungs
intensität von über 70% erreichen Noiwegen, Großbi i tan-

V e r s c h u l d u n g p r i v a t e r H a u s h a l t e Übersicht 2 
i m i n t e r n a t i o n a l e n V e r g l e i c h 1 9 8 9 

Anteile am BIP Anteile am verfüg- Anteile am 
baren Einkommen privalenKonsum 

In % Rang In % Rang In % Rang 

Norwegen . 78 1 154 1 156 1 
Großbritannien 77 2 105 4 121 4 
Japan 74 3 112 3 131 2 
USA . 70 4 100 5 105 5 
Schweden 67 5 133 2 128 3 
Kanada 60 6 91 6 102 6 
Spanien 57 7 87 8 91 10 
Frankreich 55 8 81 10 92 9 
BRD 54 9 83 7 101 7 
Finnland 44 10 85 9 93 8 
Österreich 36 11 56 11 60 11 
Italien 9 12 22 i2 25 12 

Q : OECD Financial Accounts EGO PJorges Bank Banca d Italia 

nien, Japan und die USA. Auch in der Bundes!epublik 
Deutschland übertrifft die Veischuldungsintetisität des 
Haushaltssektors mit 54% den österreichischen Wert er
heblich 

Langfristig hat aber auch in Österreich die Verschuldung 
von Privathaushalten deutlich zugenommen. In Relation 
zum nominellen Bru t to in landsprodukt stieg die Haus
haltsverschuldung von 12,3% im Jahr 1970 auf 26,5% am 
Beginn der achtziger Jahre und 37,6% im Jahr 1991. Ge
messen am Haushal tseinkommen beträgt der Verschul
dungsstand heute 59,1% gegenübei 42,7% im lahr 1980 
Gleichzeitig hat sich die Verschuldungsstruktur tenden
ziell zu den Konsumkredi ten verschoben 1991 entfielen 
62,2% des Schuldenstands auf Wohnbaukredi te , die ver
bleibenden 37,8% können vereinfacht als „Konsumkredi
te" angesehen weiden Seit 1980 hat der Anteil der Kon
sumkredite um nahezu 10 Prozentpunkte zugenommen, 
im Jahr 1970 war er noch bei 22,5% gelegen (Abbildung 1) 
Zu berücksichtigen ist jedoch, daß ein wesentlicher Teil 
dei Konsumveischuldung ebenfalls mit dei Wohnraum
schaffung in Zusammenhang steht ( z .B Wohnungsaus-
stattüng) 

D i e v o l k s w i r t s c h a f t l i c h e B e d e u t u n g v o n 
K r e d i t f i n a n z i e r u n g u n d V e r s c h u l d u n g 

Wachsende Verschuldungspositionen sind ein essentielles 
Element der Entwicklung marktwirtschaftlicher Wirt
schaftssysteme Der Übergang von der Tausch- über die 
Geld- zur Kreditwirtschaft ist mit einer Intensivierung der 
gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsverflechtung ver
bunden (Sirensfer, 1980) Die überpiopoi t ionale Auswei
tung der Forderungs-Vetbindlichkeiten-Beziehungen zwi
schen den Sektoren einer Volkswiitschaft — vor allem 
zwischen dem Unternehmens- und dem Haushaltssektor 

W a c h s e n d e B e d e u t u n g d e r Abbildung 1 
K o n s u m v e r s c h u l d u n g 
Anteile an der Gesamtverschuldung in% 

D Konsumverschuldung 0 Wohn bau Verschuldung 

1970 1980 1990 1991 

Mrd S 

Kredite an unselbständig Erwerbstätige und Private 
•f Kredite an freie Berufe und Selbständige 

431 8 
78,0 

= Bankkredits 

Versicherungskredite an sonstige Iniander 5 1 

Wohnbauförderungsdarlehen . . . 
— Wohnbauiörderungsdarlehen an die Gemeinde Wien 

221 7 
15,6 

= Wohnbauförderungsdartehen 206 1 

Verschuldungspositi on 731 0 

Wohnbaukredite von Banken 
— Kredite an Wohnbau- und Wohnbauträgergesellschaften 

3129 
70,6 

= Wohnbaukredite von Banken 
+ Wohnbauiörderungsdarlehen ohne Gemeinde Wien 

242,3 
206.1 

= Wohnbaukredite insgesamt 4484 

Restgröße = Konsumkredite 272 6 

Q : Eigene Zusammenstellung 

: ) D i e h i e r v e r w e n d e t e G r ö ß e g r e n z t — wie i n t e r n a t i o n a l übl ich — nach d e m „ V e r p f l i c h t u n g s k o n z e p t a b . n a c h d e m v e r t r a g s r e c h t l i c h e n P r i m ä r s c h u l d n e r a u s d e m 
K r e d i t v e r t r a g (zu e i n e r a u s f ü h r l i c h e r e n D a r s t e l l u n g a l t e r n a t i v e r A b g r e n z u n g e n von H a u s h a l t s v e r s c h u l d u n g i h r e r k o n k r e t e n Z u s a m m e n s e t z u n g und D a t e n q u e l l e n 
für Ö s t e r r e i c h vgl Mooüechnei — Brandner 1992) 
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— geht vor allem auf die zunehmende Arbeitsteilung zwi
schen diesen Sektoren zurück: Die Verbindung von Spar-
und Investitionsentscheidung, wie sie etwa für Selbständi
ge und Kleinbetriebe typisch ist, weicht mit wachsendem 
Anteil unselbständig Beschäftigter und kapitalgesellschaft
licher Unte inehmensfo imen zunehmend der Transforma
tion von Finanzierungsmitteln über F inanzmärkte und Fi
nanzintermediäre . 

Beruht die Unternehmensverschuldung auf der Erwartung 
künftiger Erträge, so ist die Verschuldung des Haushalts-
sektors eine Vorwegnähme künftigen Einkommens Meist 
reichen das laufende E inkommen und das verfügbare Ver
mögen eines Haushalts nicht aus, größere Investitionen 
ohne Fremdmittel zu finanzieren Vor allem fallen solche 
Ausgaben vielfach in die Anfangsphase des Erwerbsle-
benszyklus (Existenzgründung), in der das Einkommen 
meist am niedrigsten ist 

Das eigentliche Motiv für Kreditfinanzierung privater 
Haushalte besteht darin, den gewünschten Konsumausga
benstrom vom laufenden Einkommen abzukoppeln Eine 
Kreditaufnahme ermöglicht dem Haushalt , seinen (Le-
bens-)Konsumstrom zu glätten (intertemporale Substitu
tion des Konsums) Diese mikroökonomische Life-cycle-
Motivation zur Verschuldung privater Haushalte (Modi
gliani, 1986) beruht auf dem Wunsch nach „vorgezogenem 
Konsum" und nach „(Real-)Vermögensbildung" 

Die makroökonomischen Konsequenzen der Kreditfinan
zierung, gleichermaßen des Unternehmens- wie des Haus
haltssektors, bestehen in der unmittelbaren Nachfragewir
kung und dem Vermögensbildungsaspekt kreditfinanzier
ter Ausgaben mit investivem Charakter (Wohnbau, dauer
hafte Konsumgüter) Die Möglichkeit, das Lebenszyklus
profil der Ausgaben von dem des Einkommens abzukop
peln, tauscht verschuldungsfinanzierte Nachfragemöglich
keiten in der Gegenwart gegen Vorbelastungen des künf
tigen Einkommens durch den Zins- und Tilgungsauf
wand 

N a c h f r a g e f i n a n z i e r u n g u n d 
E i n k o m m e n s e r w e i t e r u n g d u r c h V e r s c h u l d u n g 

Die gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Kreditfinan
zierung kann anhand von Kreditfinanzierungsquoten 
der Nachfrage(-Komponenten) bzw Einkommenserweite
rungsquoten des privaten Haushaltssektors dargestellt wer
den Die Netto-Finanzierungsquote setzt die Zunahme des 
Verschuldungsstands in Relation zum Ausgabenvolumen 
Diese Zunahme ist aber der Saldo aus der Neuaufnahme 
von Krediten und der Tilgung von in der Vergangenheit 
aufgenommenen Kr editen (Abbildung 2) Ökonomisch 
aussagekräftiger für die aktuelle Finanzierungsintensität 
der Güter nachfrage sind daher Brutto-F inanzier ungsquo-
ten, die allein die (Brutto-)Neuverschuldung eines Jahres 
der realisierten Haushaltsnachfrage dieses Jahres gegen
überstellen Vereinfacht kann man davon ausgehen, daß 

S c h e m a t i s c h e D a r s t e l l u n g d e s Abbildung 2 
F i n a n z i e r u n g s b e i t r a g s d e r K r e d i t a u f n a h m e 
f ü r p r i v a t e H a u s h a l t e 

die Bruttoaufnahme von Verschuldung unmittelbares 
Nachfragepotential schafft, während die in den folgenden 
Jahr en er for der liehe Ver zinsung und Tilgung erst die 
künftige Konsum- und Sparfähigkeit des Haushalts be-
schr änkt 

Insgesamt nahm der Sektor der privaten Haushalte zur 
Nachfragefinanzierung im Zeitraum 1964 bis 1990 netto 
— d h abzüglich der in diesem Zei t raum geleisteten Til
gungen — für 5,1% seiner Güternachfrage Kredite in An
spruch Brutto 5 ) war der Finanzierungsbeitrag mit 11,2% 
mehr als doppelt so groß: Mehr als 11% des privaten Nach
fragevolumens wurden zum Kaufzeitpunkt durch Kredit
aufnahme finanziert (Abbildung 3) Deutliche Unterschie
de bestehen zwischen der Konsumgüternachfrage und den 
Wohnbauinvest i t ionen Erreicht die Brutto-Finanzierungs-
quote für Konsumgüter nicht ganz 6%, so ist sie für Wohn
bauinvestit ionen mit 65,5% zehnmal so hoch 4 ) 

Langfristig ist vor allem die Brutto-Finanzierungsquote 
der Käufe von Konsumgütern deutlich gestiegen Lag sie 
Mitte der sechziger Jahre noch unter 1,5%, so übertraf sie 
1990 erstmals die 10%-Marke Im Vergleich dazu wuchs 

Haushalt A 

Ausgaben Einnahmen 

Haushalt B 

Ausgaben Einnahmen 

Konsum
ausgaben Einkommen 

ausgaben fQr 
Wohnbauin
vestitionen 

Kredit
aufnahme 

Könau m-
ausgaben 

Einkommen 

Tilgung 
bestehender 

Kredite 

Haushaltssektor 
(=Haushalt A + Haushalt B) 

Ausgaben Einnahmen 

Konsum
ausgaben 

M 
Einkommen 

W 

Konsum-
ausgaben 

B) 
Einkommen 

•B) 

Ausgaben fQr 
Wohnbauln-
vastltlonen (AI 

Einkommen 

•B) 

Ausgaben fQr 
Wohnbauln-
vastltlonen (AI 

Kreditaufnahme 

W 

Tilgungen 
bestehender 
Kredite B) 

Kreditaufnahme 

W 

« Einkommenserweiterung des 
Haushaltssektors netto 1} 

Einkommenserweiterung des 
Haushaltssektors brutto 2) 

') Kreditaufnahme m i n u s Tilgung. —• z) Kreditaufnahme. 

; ) Ü b e r den U m f a n g der B r u U o - K r e d i t g e w ä h r u n g s t e he n in Ö s t e r r e i c h ke ine D a t e n aus d e m b a n k e n s t a t i s t i s c h e n M e l d e w e s e n zur V e r f ü g u n g . Die e n t s p r e c h e n d e n 
W e r t e m u ß t e n d a h e r auf Basis von A n n a h m e n übe r d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e n K r e d i t l a u f z e i t e n geschütz t w e r d e n N a c h E i n z e l a n g a b e n a u s d e m B a n k w e s e n w u r d e für 
die B e r e c h n u n g e n e i n e d u r c h s c h n i t t l i c h e Laufzei t v o n 3 J a h r e n für K o n s u m k r e d i t e u n d von 15 J a h r e n für W o h n b a u k r e d i t e a n g e n o m m e n 
4 ) Die e r r e c h n e t e G r ö ß e für d e n Ante i l dei V e r s c h u l d u n g s f i n a n z i e r u n g im W o h n b a u k o r r e s p o n d i e r t s eh r gut mi t den v o m O s t e r r e i c h i s c h e n S ta t i s t i schen Z e n t r a l 
a m t ve rö f f en t l i ch t en D a t e n (vgl Dunglti 1992) 
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N a c h f r a g e f i n a n z i e r u n g p r i v a t e r Abbildung 3 
H a u s h a l t e d u r c h V e r s c h u l d u n g 
( B r u t t o - F i n a n z i e r u n g s q u o t e n ) 
Anteile der Kreditfinanzierung in % 

Privater Konsum und 
Wohnbau 

1964 bis 1969 bis 1976 bis 1984 bis 
196S 1975 19S3 1990 

die Finanziemngsintensi tät der Wohnbauinvest i t ionen 
nur bis gegen Ende der siebziger Jahre und erreichte in 
den Jahren 1978 bis 1980 Höchstwerte von rund 78% Seit 
1981 übertral sie nur noch in Ausnahmefällen die 70%-
Marke 

Die zweite wesentliche Perspektive der Kreditaufnahme 
des Haushaltssektors ist die durch die Verschuldungsfinan-
ziexung gegebene Verfügbarkeit zusätzlicher Finanzie
rungsmittel, die „Einkommenserweiterung" 1 Gemessen am 
verfügbaren Einkommen des Haushaltssektors wurde 
durch Kreditaufnahme das Finanzierungspotential des 
Haushaltssektors im Durchschnit t der Periode 1964 bis 
1990 netto um 5% und brutto u m 11% erweitert Auch als 
Finanzierungskomponente hat die Kreditaufnahme seit 
den sechziger Jahren an Bedeutung gewonnen Lag die rea
lisierte Brutto-„Einkommenserweiterung" 1964 noch unter 
4%, so machte sie 1990 bereits 14,5% des Haushaltsein
kommens aus 

Insgesamt kann somit eine erhebliche gesamtwirtschaftli
che Rolle der Kreditfinanzierung des Haushaltssektors für 
Nachfragefinanzierung, Vermögensbildung und die davon 
ausgehenden Beschäftigungseffekte festgestellt werden 
Von den im Zeitraum 1964 bis 1990 getätigten Wohnbau
investitionen von kumuliert 1 250 Mrd. S und dem damit 
verbundenen Vermögenszuwachs der privaten Haushalte 
wurden immerhin rund 820 Mrd. S oder fast zwei Drittel 
durch Verschuldungsiinanzierung ermöglicht Ein großer 
Teil dieses Wohnbauvolumens und Vermögensaufbaus 

s } Vgl e t w a DiainonJ (1984) Brottkei (1990) und Methug (1991) 

hätte ohne die Veifügbarkeit von Kiediten sicher nicht 
realisiert werden können 

M o n i t o r i n g " 4 d u r c h F i n a n z i n t e l med iär e 

Die Transformation von Finanzierungsmitteln von den 
Anlegern zu den Kredi tnehmern ist die gesamtwirtschaft
lich zentrale Funkt ion der F inanzmärkte im allgemeinen 
und des Bankwesens im besonderen. Gegenübei den tradi
tionellen Funkt ionen Betrags-, Risiko- und Fiistentrans-
formation wird in dei modernen Literatur immer stärker 
die Rolle von Finanzinteimediären in der Informations
verarbeitung betont (Informationsfunktionen) 5 ) Dazu 
zählen alle jene Aufgaben von Finanzinsti tutionen, die die 
Sammlung und Aufbereitung von Informationen und die 
darauf basierenden Finanzierungsentscheidungen betref
fen. 

In der Kreditgewährung durch das Bankensystem wird 
dem Anleger durch ein ihm individuell nicht zugängliches 
Ausmaß an Risikostreuung und durch das „Monitoring" 
bzw. „Screening" der potentiellen Kreditnehmer (Bonitäts-
prüfüng) ein Großteil des Veranlagungsrisikos abgenom
men Gegenübei einer Direktveranlagung bei einem 
Schuldner sind diese Funktionen des Bankensystems In
strumente der Risikominimierung und der Einlagensiche
rung für den Anleger. Das — ein übliches Ausmaß nicht 
überschreitende — Ausfallsrisiko im Veranlagungsporte
feuille wird für den Anleger nicht spürbar 

Aktueller Hauptgesichtspunkt dieser Diskussionen sind 
die Auswirkungen verschärfter Kreditvergabestandards 
auf die Kreditvet lügbarkeit (Beinanke — Lown, 3991). Im 
Unterschied zu den meisten anderen Gütern kann ein 
Kreditnehmer zum geltenden Zinssatz nur eine be
schränkte Menge an Kredit „kaufen" (Philips, 1988) Die 
Verfügbarkeit von Kredit ist immer „rationiert", obwohl 
Zinssätze im Prinzip als flexible Marktpreise verstanden 
werden können Diese eigenartige Marktkonstel lat ion läßt 
sich dadurch illustrieren, daß Banken eine Ausweitung 
ihres Kreditgeschäftes durch Gewinnung neuer Kunden 
anstreben, während sie gleichzeitig bestehenden Kunden 
möglicherweise nicht so viel an Kredit gewähren, wie diese 
fordern („sie rationieren") 

Der Preis (Zinssatz) reicht als Lenkungsmechanismus für 
das Ausmaß dei Kreditgewährung nicht aus Eigentlich 
verfügt die kreditgebende Bank — von dinglicher Besiche-
rung abgesehen — über nicht mehr als das Versprechen 
des Kredi tnehmers , seinen Kredit zu verzinsen und zu
rückzuzahlen Dieses Risiko versucht sie dadurch einzu
schränken, daß sie zusätzlich die Einhaltung von Kredit-
vergabestandards verlangt Nur wer diese Kreditstandards 
erfüllt, kann zum herrschenden Zinssatz auch tatsächlich 
einen Kredit aufnehmen. Werden nun, aus welchem 
Grund auch immer, die Kreditvergabestandards ver
schärft, folgt daraus — bei unveränderter Kreditnachfrage 
— ein insgesamt geringeres Kreditfinanzierungsvolumen 
mit einer entsprechenden Einschränkung der verschul-
dungsl inanziei ten Nachfrage 
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Mit wachsender Kredi taufnahme wird die Kreditwürdig-
keitsprüfung für private Haushalte auch in Österreich 
stark an Bedeutung gewinnen Sie ist eine banktechnische 
Maßnahme , das Risiko des kreditgewährenden Instituts zu 

Kt edi t wüt d i g k e i t s p i üf u n g a ls I n s t r u m e n t zur 
V e r m e i d u n g von V e r s c h u l d u n g s p i o h l e m e n 

begrenzen (Zellweger, 1987) Gleichzeitig bietet eine seriö
se Kreditwürdigkeitsprüfung aber auch für den Kreditneh
mer einen gewissen Schutz, nicht leichtfertig in Über-
schuldungsprobleme zu geraten. 

Traditionell beruht die Vergabeentscheidung für1 Konsu
mentenkredi te auf eher allgemein gehaltenen Richtlinien 
Die Finanzlage sowie die persönliche Situation des Kredit-
weibeis weiden aufgrund einer mündlichen und /ode r 
schriftlichen Selbstauskunft ermittelt, die jedenfalls einen 
Einkommensnachweis enthält Diese bildet die Grundlage 
zur Erstellung eines Haushaltsbudgets, aus dem die „Be
lastbarkeit" des Haushalts mit Zins- und Tilgungsver
pflichtungen und damit die maximale Kredithöhe be
st immt wird 

Im Privatkieditgeschäft zwingt die Vielzahl gleichartiger 
Kreditfälle zur Vereinfachung und Standardisierung der 
Kiedkwürdigkei tspiüfung Zunehmend wurden daher für 
diesen Entscheidungsprozeß statistische (Diskriminanz-
analyse bzw Kredit-Scoring) und C o m p u t e r unterstützte 
Verfahren (Expertensysteme) entwickelt. Ziel dieser In
strumente ist es, zu einer von subjektiven Zufälligkeiten 
möglichst freien (Basis-)Bonitätsbeurteilung zu gelangen. 
Der Prozeß der Kreditwürdigkeitsprüfung und Kreditver
gabeentscheidung soll objektiviert und beschleunigt, nicht 
aber die individuelle Rolle des Kreditsachbearbeiters er
setzt werden 

Unter dem Begriff Kredit-Scoring werden statistische Me
thoden zusammengefaßt, die die Wahrscheinlichkeit für 
den Verlauf der Kreditrückzahlung aufgrund von Merk
malen des Kredi tnehmers schätzen (Fahrmeu — Hamerie, 
1984). Expertensysteme bestehen aus einer Sammlung von 
Fakten und Entscheidungsregeln, die das Fach- und Erfah
rungswissen von Experten repräsentieren (Ringhtettet 
etat, 1987) Gerade für weitgehend standardisierte Ge
schäftsbeieiche bietet sich — für eine möglichst rasche 
(Voi-)Entscheidung — ein Expeitensystem zur Unterstüt
zung des Kreditsachbearbeiters an 

In Österreich wird theoretisch jeder Kreditantrag an eine 
Bank einer Bonitätsprüfimg unterzogen. Freigrenzen für 
Kredite sind nicht vorgesehen (Ausnahme: Girokonto
überziehungen). Das Schwergewicht der Kreditwürdig
keitsprüfung Hegt beim Kreditsachbearbeiter und dessen 
„Erfahrung", manchmal unterstützt durch formalisierte 
Methoden Die formale Methodik der Bonitätsprüfung ist 
in den einzelnen Banken recht unterschiedlich Manche 
Banken wenden Systeme des Kredit-Scoring an, andere ar
beiten mit einem Kriterienkatalog (Checkliste) Wird ein 

Kredit-Scoring durchgeführt, ist es fast ausschließlich ein 
einfaches Punkteadditionsver fahren Allerdings konnte in 
der Praxis gezeigt werden, daß multivariate Verfahren 
(wie z B die Diskriminanzanalyse) die Fehlerrate von in
tuitiven Punktebewertungssystemen erheblich senken 
können (Häußler, 1981) Es überrascht etwas, daß an
spruchvollere statistische Verfahren derzeit nur in gerin
gem Ausmaß eingesetzt werden 

Offenbar waren die Kreditausfälle im Privatkundenge
schäft der1 österreichischen Banken bisher so gering, daß 
umfangreichere Investitionen in die Methodik der Kredit
würdigkeitsprüfung nicht als vordringlich angesehen wur
den Geht man allerdings davon aus, daß die Problemin
tensität der Verschuldung privater Haushalte in Österreich 
entsprechend dem internationalen Frend steigen wird, so 
besteht für die Technik der Kreditwürdigkeitsprüfung im 
Österreichischen Bankwesen ein gewisses Verbesserungspo-
tential 6) 

Zusätzlich zur Selbstauskunft — sie genügt im allgemei
nen nur für eine Ablehnung, nicht aber für einen positi
ven Entscheid zur Kreditgewährung — wird meist eine 
Drittauskunft bei einer zentralen Informationsstelle einge
holt Ziel einer zentralen Kreditevidenz ist einerseits der 
Schutz der Banken vor Verlusten aufgrund von Mehrfach
verschuldungen, andererseits die Vermeidung privater 
Überschuldungen durch den Zugang zu mehreren Kredit
gebern 7 ) . Die vollständige Erfüllung dieser Funkt ionen ist 
allerdings nur bei Anfrage- und Meldepflicht aUet Kredit
geber gewährleistet, wie sie z. B in der Schweiz, nicht aber 
in Österreich vorgesehen ist Während rund 90% der Bank
kredite an die Kreditevidenzstelle gemeldet werden, dürf
ten es nur rund 10% des Kreditvolumens von Versandhäu
sern sein 

W I F O - E r h e b u n» „Vei schu l d u n gspr ob l e in f a l l e " 

15% aller Österreicher über 14 Jahre nehmen heute einen 
Bankkredit in Anspruch, d h etwa 9.38 000 Personen ver
fügen über mindestens einen Bankkredit Seit 1980 hat 
sich der Kreditnehmer kr eis um 6 Prozentpunkte ausgewei
tet, und zwar überwiegend in der ersten Hälfte der achtzi
ger Jahre ( + 4 Prozentpunkte) 

Wie viele Kreditnehmer durch die Kreditrückzahlung in 
finanzielle Probleme geraten, dafür gab es bisher in Öster
reich nur vereinzelte empirische Hinweise Anhand einer 
WIFO-Pr imärerhebung im österreichischen Bankensystem 
— mit einem Repräsentationsgrad von 75,5% des Kredit
volumens und von 56,4% aller Kreditverträge mit unselb
ständig Erwerbstätigen und Privaten — wurden 2,2% der 
Kreditverträge und 2,0% des Kreditvolumens als „Pro
blemfälle" erfaßt, die sich zur Jahresmitte 1991 in Rechts
verfolgung befanden 8 ) In absoluten Größen entsprechen 
diese Anteile 97.300 Kreditverträgen bzw einem Kieditvo-
Iumen von 7,8 Mrd S Allerdings sind diese Werte nicht 
direkt mit der Zahl betroffener Haushalte bzw den Kre-

6 ) Viel p r o b l e m a t i s c h e r a ls d ie B o n i t ä t s b e u r t e i l u n g für B a n k k r e d i t e ist j e d o c h j e n e d e r V e r s c h u l d u n g bei V e r s a n d h ä u s e r n K r e d i t w ü r d i g k e i t s p r ü f u n g e n f i nden im 
V e r s a n d h a n d e l h ö c h s t e n s n a c h s e h r e i n f a c h e n R e g e l n s tat t 
7 ) Z u r F u n k t i o n u n d B e d e u t u n g von K r e d i t e v i d e n 2 s t e l l e n ( I n f o r m a t i o n S h a r i n g ) s iehe lapetli — Paguno (1991) 
a ) E i n e a u s f ü h r l i c h e r e Ana lyse der E r h e b u n g s e r g e b n i s s e b i e t en Moosledmer — Brandntr (1992) 
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S t r e u u n g d e i P r o h l e m i n t e n s i t ä t v o n B a n k k r e d i t e n an p r i v a t e H a u s h a l t e Übersicht 3 

n a c h K r e d i t - u n d K r e d i t n e h m e r m e i k m a l e n 
Stand Jnni 1991 

Zahl der Kreditverträge in Rechtsverfolgung Volumen der Kredite in Flechtsverfolgung 
Anteile Anteile 

in % in % 

Monatliches Nettoeinkommen bis 10000 S 80 Monatliches Nettoeinkommen bis 10000S 93 
Alter bis 29 Jahre 6S Laufzeit bis 5 Jahre 54 
Laufzeit bis 5 Jahre 62 Familienstand ledig 47 
Alter 30 bis 39 Jahre 6 1 Alter bis 29 Jahre 47 
Familienstand ledig 52 Monatliche Belastung durch Kreditrückzahlung bis 2 000 S 44 
Alter 40 bis 49 Jahre 46 Kredithöhe bis 300 000 S 42 
Kredithöhe bis 300 000 S 45 Familienstand geschieden 4 1 
Familienstand geschieden 4 2 Alter 30 bis 39 Jahre 4 1 
Auer 50 bis 59 Jahre 35 Alter 40 bis 49 Jahre 36 
Monatliche Belastung durch Kreditrückzahlung bis 2 000 S 33 Konsum kredite . 30 
Personalkredite 30 Alter 50 bis 59 Jahre 29 
Konsumkredite . 2 7 Alter 60 bis 69 Jahre 26 
Alter 60 bis 59 Jahre 25 Personalkredite 25 
Laufzeit über 5 Jahre 25 Laufzeit über 5 Jahre 24 
Familienstand verheiratet 23 Familiensiand verwitwet 23 
Monatliche Belastung durch Kreditrückzahlung über 2 000 S bis 4 000 S 23 Kredithöhe über 1 Mill S . 2.3 
Kredithohe 300 000 S bis 1 Will S 22 Kredithöhe 300 000 S bis 1 Mill S. . . . 2 1 

Monatliche Belastung durch Kreditrückzahlung über 2 000 bis 4 000 S 2 1 
Kredite an unselbständig Erwerbstätige und Private insgesamt 22 

Kredite an unselbständig Erwerbstätige und Private insgesamt 20 
Familienstand verwitwet 1 9 
Monatliche Belastung durch Kreditrückzahlung über 4 000 S bis 6 000 S 1 3 Familienstand verheiratet 1 9 
Kredithöhe über 1 Mill S 1 7 Alter 70 Jahre und äfter 1 8 
Monatliches Nettoeinkommen 10000 S bis 26 000 S . 1 S Monatliches Nettoeinkommen 10 000 S bis 26 000 S 1 6 
Monatliche Belastung durch Kreditrückzahlung über 6 000 S 1 3 Monatliche Belastung durch Kreditrückzahlung über 4 000 S bis 6 000 S 1 4 
Alter 70 Jahre und älter 1 2 Hypothekarisch besicherte Kredite 1 2 
H/pothek arisch besicherte Kredite 07 Monatliche Belastung durch Kred'irückzahlung über 6 000 S 1 1 
Wohnbaukredite . 06 Wohnbaukredite 07 
Monatliches Nettoeinkommen über 26 000 S 04 Monatliches Nettoeinkommen über 26 000 S 0.5 

ditausfällen des Bankensystems gleichzusetzen Geht man 
etwa von zwei bis diei Bankkrediten pro Problemhaushalt 
aus, so ergibt sich eine Größenordnung von 30 000 bis 
50 000 Haushal ten mit schweiwiegenden Verschuldungs-
pioblemen aus Bankkrediten Etwa die Hallte de: Kredite 
in Rechtsverfolgung sind in der Folge auch Gegenstand 
eines Gerichtsverfahrens, und nur ein Teil davon sind tat
sächlich uneinbringliche Kreditforderungen, also echte 
Kreditausfälle für das Bankensystem. 

Trotz einer erheblichen Zunahme des Verschuldungsvolu
mens, der Zahl der Kreditverträge und der Kreditnehmer 
hat sich die Problemintensität dei Haushaltsverschuldung 
zwischen I986 und 199! nahezu nicht verändert Gemes
sen an der Summe alier Kredite an unselbständig Erwerbs
tätige und Private stieg der Anteil der Kreditverträge in 
Rechtsverlolgung um nur 0,16 Piozentpunkte , der Anteil 
des Kiedi tvolumens in Rechtsverfolgung nahm um 
0,11 Prozentpunkte zu 

Die Problemintensität der Verschuldung sinkt sowohl mit 
steigender Kreditlaufzeit als auch mit zunehmender Kre
dithöhe Zahl und Volumen der Kredite in Rechtsverfol
gung sind negativ mit dem Net toe inkommen des Kredit
nehmers korreliert. Tendenziell sinkt der Anteil der Kre
dite in Rechtsverfolgung mit dem Alter des Kreditneh
mers, für ledige und geschiedene Kreditnehmer errechnen 
sich höhere Problemintensitäten Schließlich weisen Ver
träge mit niedriger monatlicher Belastung (bis 2 000 S) die 
höchsten Anteile von Krediten in Rechtsverfolgung auf 

Nach den aus der WIFO-Erhebung „Haushaltsverschul
dung" verfügbaren Kredit- und Kred i tnehmermeikmalen 
streuen die Pioblemintensitäten zwischen 8% und 0,4% der 
Zahl der Kreditverträge sowie zwischen 9,3% und 0,5% des 
Kreditvolumens (Übersicht 3) Tendenziell hohe Problem-
Intensitäten weisen Kredite an Kredi tnehmer mit niedri
gem Einkommen, an ledige und an jüngere Kreditnehmer 
auf 9) Überdurchschnitt l iche Weite zeigen sich auch für 
die Gesamtgiuppe der Konsumkredite Deutlich niedriger 
als im Durchschnit t ist der Anteil der Kredite in Rechts
verfolgung in der Gruppe der Kreditnehmer der höchsten 
Einkommenstufe, unter den Wohnbaukredi ten und den 
hypothekarisch besicheiten Krediten 

E i n k o m m e n s a u s f a l l e u n d S c h e i d u n g a l s 
w e s e n t l i c h s t e U r s a c h e n \ o n 

V e i s c h u l d x i n g s p r o b l e m e n 

Ökonomisch gesehen weiden Verschuldungspiobleme in 
privaten Haushal ten immer dann auftreten, wenn entwe
der der gewünschte Konsumpfad in Relation zum Einkom
men zu hoch liegt oder das tatsächliche Einkommen unter 
der zum Zeitpunkt der Kreditaufnahme erwarteten Ent
wicklungbleibt Für eine Gesamtbeurtei lung dei Verschul-
dungssituation eines Haushalts müssen allerdings auch vor
handene — teilweise durch Kreditfinanzierung geschaffe
ne — Vermögenspositionen berücksichtigt werden (Netto-
Vermögenskonzept) Als Überschuldungsursachen werden 
— auch im allgemeinen Sprachgebrauch — alle jene Grün-

' ) D i e K r e d i t n e h m e i m e r k m a t e e n t s p r e c h e n d e m S tand bei A n s c h l u ß des K r e d i t v e r t r a g s 
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de angesehen, die Haushalte in die Lage bringen, finanziel
le Verpflichtungen gegenübei ihren Gläubigein nicht mehr 
ordnungsgemäß ei füllen zu können 

Die Situation überschuldeter Haushalte ist in Osten eich 
empiiisch nur beispielhaft zu illustrieren. Für konkrete 
Ursachen dei Verschuldungsprobleme von Privathaushal
ten gibt es nur wenige Anhal tspunkte . Wesentlichste Quel
le sind die Insti tutionen dei Schuldner bei atung, die jedoch 
dezentral, von veischiedenen Trägern (Arbei te ikämmet , 
Caiitas, Stellen dei öffentlichen Hand, Veiein für Konsu
menteninformation) und nach unterschiedlichen Richtli
nien betrieben werden Es gibt keine systematische Daten
erhebung über alle Schuldnerberatungsstellen, die Grund
lage einer umfassenden Statistik von Überschuldungsursa-
chen sein könnte 

Einen ersten repräsentativen Uberblick über die Ursachen 
von Privatverschuldung in Österreich bietet die Erhebung 
des Instituts für Gesellschaftspolitik (Schönbauet, 
1990A) 1 0): Schwierigkeiten in der Kreditrückzahlung wei
den primär durch unerwartete Belastungen verursacht. Sie 
ändern die ursprünglich geplanten Einkommmen- und 
Ausgabenströme Diese Störungen sind besonders gravie
rend in dei Haushaltsf inanzplanung jüngerer Haushalte 
Erfolgte die Kalkulat ion der finanziellen Belastung unter 
weitgehendei Ausschöpfung der Rückzahlungskapazität , 
so kann jede kleine Störung zu ernsthaften Schwierigkei
ten führen 

Kombinier t mit Erfahrungen aus der Schuldner beratung 
lassen sich unerwartete Einkommensausfälle (Arbeitslosig
keit, Krankhei t , Geburt eines Kindes), das Ausscheiden 
eines Pai tneis aus dem Haushalt (Scheidung oder Tren
nung) und die allgemeine Ungeschicklichkeit in finanziel
len Angelegenheiten als wesentliche Bestimmungsfaktoren 
erkennen Charakteristisch für diese hauptsächlichen Pro-
blemursachen ist unter anderem, daß sie erst während der 
Kreditlaufzeit eintreten und deshalb vom Kreditgeber 
zum Zeitpunkt der Kreditvergabe nicht einzuschätzen 
sind 
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