
W O L F G A N G POLLAN 

DER VERLAUF DER VERBRAUCHER
PREISE NACH DEM EU-BEITRITT 
Der Beitritt Österreichs zur EU bedeutete die Übernahme der 
Gemeinsamen Agrarpolitik sowie die Öffnung der Agrar- und 
Nahrungsmittelmärkte für EU-Unternehmen. Die erwartete 
Senkung der Verbraucherpreise trat daher zuerst im Nahrungs
mittelsektor ein.. Verbilligungseffekte aufgrund der EU-Integra
tion können für Industriewaren erst ab dem 2, Halbjahr 1995 
beobachtet werden.. Die Entwicklung der Dienstleistungspreise 
scheint dagegen noch kaum von der Integration berührt zu 
sein.. Die vorliegende Arbeit führt eine Untersuchung der Preis
effekte der EU-Integration fort, die im Heft 1/1996 der Monats
berichte veröffentlicht wurde.. 

Die Ver l angsamung des Preisauftriebs, d ie bereits d a s gesamte J ah r 1995 g e 
kennzeichnet hatte , setzte sich im 1. Ha lb jahr 1996 fort. Im J änner 1996 betrug 
die Inflationsrate nur noch 1,7%, nach 1,9% im IV. Q u a r t a l 1995 Mi t einer U n 
terbrechung im M ä r z hielt die A b w ä r t s b e w e g u n g auch in den fo lgenden M o 
naten an. Den bisherigen Tiefpunkt erreichte die Inf la t ionsbewegung im M a i mit 
1,5%.. Im I. Q u a r t a l 1996 betrug d ie Teuerungsrate 1,7%, im II Q u a r t a l 1,6%. 
Damit trat Österre ich w i e d e r in d e n Kreis de r Länder mit sehr niedrigem Preis
auttrieb ein. In W e s t d e u t s c h l a n d w a r d ie Inflationsrate al lerdings mit 1,4% im 
I. Q u a r t a l und 1,3% im II. Q u a r t a l um % Prozentpunkt niedriger 
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ENTWICKLUNG DER INFLATION 1996 

N A H R U N G S M I T T E L 

Unter al len G r u p p e n der Verbraucherpre i se hat d ie Integration Österre ichs in 
den g roßen europä ischen W i r t scha f t s raum auf die Nahrungsmitte lpreise d e n 
größten Einfluß.. Vo r dem EU-Beitritt w a r de r Agrarschutz in Österre ich we i t re i 
chender , d ie landwirtschaft l ichen Erzeugerpre ise und die Verbraucherpre ise 
von Nahrungsmitte ln und G e t r ä n k e n l agen erhebl ich über dem EU-N i veau . 
Landwirtschaft und Nahrungsmittel industrie w a r e n primär auf die Bedürfnisse 
des geschützten, a b e r relativ kleinen Inlandsmarktes ausgerichtet . 

Der EU-Beitritt bedeu te te d ie Ü b e r n a h m e der G e m e i n s a m e n Agrarpolit ik sow ie 
die Ö f fnung der Agrar- und Nahrungsmitte lmärkte für M i t b e w e r b e r aus der 
EU Die erhebl ichen Struktur- und Preisunterschiede zwischen Öster re ich und 
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Abbildung ]•. Inflationsraten in Österreich und Westdeutschland 

In % 

Osterreich 
Westdeutsche nd 

1991 1992 1 9 9 3 1994 1995 1 9 9 6 

Abbildung 2-. Entwicklung der Nahrungsmittelpreise 

Veränderung gegen das Vorjähr in % 
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der E U l ießen grav ie rende Ände rungen sowohl für 
Landwirtschaff und Nahrungsmittel industrie als auch für 
die Ve rb rauche r e rwa r t en . Die Ü b e r n a h m e der 1992 re
formierten Agrarpolit ik de r Geme inscha f t im J ah re 1995 
sollte d ie Erzeugerpre ise landwirtschaft l icher Produkte 
in Österre ich um durchschnittlich rund 2 3 % drücken Ein 
besonders starker Preiseinbruch w u r d e für G e t r e i d e 
prognostiziert. Auch für Speisekartoffe ln, S c h w e i n e , 
Ge f l üge l und Mi lch w u r d e n e t w a s überdurchschnittl iche 
Einbußen e rwar te t [Schneider, 1995) 

Diese Prognosen sind im a l lgemeinen eingetroffen. Die 
landwirtschaft l ichen Erzeugerpre ise sanken im G e f o l g e 
des EU-Beitritts erheblich G e t r e i d e w u r d e gegenübe r 
Ende 1994 um e t w a die Hä l f t e , Schlachtr inder um rund 
1 0 % , S c h w e i n e um rund 2 0 % , M i l ch um e t w a ein Drittel 
billiger Nu r de r Mi lchpre is sank deutlich tiefer als er 
wartet.. Die Preise b e g a n n e n zumeist schon Herbst 1994 
abzubröcke ln [Schneider, 19951 

Die Ve rb rauche r profitierten von de r Senkung der Er
zeugerpre ise für traditioneil im Inland erzeugte l and 
wirtschaft l iche Produkte. Die Verbil l igung von Lebensmit
teln im Einzelhandel bl ieb al lerdings unter den E rwar 
tungen Die Preise von Grundnahrungsmitteln [haupt
sächl ich M i l ch und Mi l chprodukte , M e h l und M e h l p r o 
dukte) l agen im I Q u a r t a l um fast 1 0 % unter dem Vor 
jahresniveau. S ie g ingen im II Q u a r t a l noch leicht z u 
rück und stabilisierten sich im 2 Ha lb jahr auf diesem N i 
v e a u . Die Ve rände rungs ra te gegenübe r dem Vorjahr 
erreichte soga r e inen W e r t von fast - 1 1 % . 

An f ang 1996 erhöhten sich die Preise dieser G r u p p e 
w i e d e r um fast 1 % gegenübe r dem S t a n d zu J a h r e s e n 
d e D a nun der Preisverfall zu J ah resbeg inn 1995 in die 
Be rechnung nicht mehr eingeht, verringerte sich d ie Ver 
änderungsra te gegenübe r dem Vorjahr von - 1 1 , 1 % im 
IV Q u a r t a l 1995 a u f - 0 , 8 % im I. Q u a r t a l 1996 b z w auf 
+ 0 , 7 % im II. Q u a r t a l 

574 M O N A T S B E R I C H T E 9/1996 W I F O 



V E R B R A U C H E R P R E I S E 

Übersicht /.- Inflationsraten in Österreich nach Untergruppen 

1992 1993 1994 

Nahrungsmittel 3 7 2 3 1 4 
G ru ndna h ru n gs mittel 6.4 24 - 0,4 
Nicht preisgeregelt 4,8 3 2 2 5 
Fleisch,. Geflügel. Fische 4.3 2 1 0 9 
Saisonwaren - 7.5 - 2,3 0 9 

Tabakwaren 3,0 1.6 2.9 
Mieten 6.5 5 2 6,4 
Dienstleistungen und Sachgüter im Bereich 
der Wohnung 4.9 5,0 4 0 
Dienstleistungen 

Preis geregelt 37 4 0 5 2 
Nicht preisgeregelt 5,3 6,0 3 3 

Ohne Reisen und Unterkunft 54 57 44 
Reisen und Unterkunft 5,0 6,6 0,5 

Industrielle und gewerbliche Waren 3 1 3.3 2,5 
Industrielle Verbrauchsgüter 3,0 2.5 20 
Gebrauchsgüfer 

Langlebig 2,0 3,5 2.3 
Kurzlebig 4 1 3 6 2 9 

Energie 3,0 - 0 7 1 4 

Index der Verbraucherpreise insgesamt 4.0 3,6 3,0 
Ohne Saisonwaren 4 2 37 3.0 
Ohne Energie 4 1 4 0 3.1 

1995 1995 1996 
I Quartal Ii Quartal III Quartal IV Quartal I Quartal II Quartal 

l n % 

„ 1 7 - 0,1 - 1.4 - 2.4 - 3.0 - 0,6 - 0.3 
- 1 0 8 - 9 7 - 1 1 0 - 1 1 6 - I I 1 - 0,8 07 

0 3 1 0 0 6 0 4 - 0 7 - 0,2 - 0.5 
- 1 0 - 0 3 - 0.8 - 1 1 - 1 7 - 0.6 - 0.3 

30 16,5 5,5 - 3 8 - 4 3 - 2.6 - 1 6 
34 34 3 4 3 4 3 4 1.6 3,7 
7 6 7.4 7.1 7,6 3 1 6 4 6.3 

4 7 58 49 4 2 4 1 2.3 2 2 

3,5 3,5 3 3 3 4 38 3 1 3 1 
3,4 2 7 3.6 3 9 3,5 2.8 2 1 
3 7 3,8 3,8 3,7 3,5 3 2 3 1 
2 7 - 0 2 29 4 4 3 4 1 7 - 0 6 
1.3 2 2 2 0 0 7 0,2 - 0,5 - 0 4 
1 7 1.3 1 9 1.7 1 7 1 3 0 9 

0.8 f.8 1 1 0 5 - 0 2 - 0 4 - 0,3 
1.5 3,0 28 0 3 - 0 2 - 15 - 1.0 
3.7 0,5 3,9 4 7 58 6,2 5,0 

2 2 2.5 2 5 2 1 1 9 1 7 1.6 
2 2 2.3 2,5 2 2 20 1 7 1.6 
2.1 2 6 24 1 9 ] 6 1,3 1 3 

Im G e g e n s a t z zu d e n Grundnahrungsmifte ln g a b e n d ie 
Preise von Fleisch, Ge f l üge l und Fischen seit J a h r e s a n 
f ang 1995 nur leicht n a c h ; sie l agen im Jahresdurch 
schnitt 1995 um nur 1 % unter dem Vor jahresniveau Die 
ser Abs t and verr ingerte sich im I. Q u a r t a l 1996 auf 
- 0 , 6 % und auf - 0 , 3 % im II. Q u a r t a l . 

Die sonstigen Nahrungsmiftelpreise (N i ch t-Sa isonwa
ren) ve ränder ten sich nur geringfügig gegenübe r dem 
1994 erreichten N i v e a u . Im Durchschnitt des Jahres 
1995 erreichte die Teuerungsrate 0 , 3 % ; im I.. und 
II Q u a r t a l 1996 w u r d e eine Rate von - 0 , 2 % bzw . 
- 0 , 5 % verzeichnet . 

Die Saisonwarenpreise trugen im 1 Ha lb jahr 1995 kräf
tig zur Inflation be i , dämpf ten al lerdings im 2 Ha lb jahr 
d e n Preisauftrieb, s o d a ß im .Jahresschnitt 1995 d ie Infla
t ionsrate ohne Berücksichtigung der Sa i sonprodukte mit 
2 , 2 % gleich hoch ausfiel w i e d ie Gesamt inf la t ionsrate . 
Auch im 1. Ha lb jahr 1996 übten billigere S a i s o n w a r e n 
einen mäß igenden Einfluß auf die Teuerung aus.. 

A N D E R E V E R B R A U C H E R P R E I S E 

Die G r u p p e Errichtung, Miete und Instandhaltung von 
Wohnungen f aß t unterschiedliche Entwicklungen z u 
sammen. G e g e n ü b e r 1994 beschleunigte sich der Preis
auftr ieb geringfügig auf 5 , 7 % ; erst im 1 Ha lb jahr 1996 
zeichnet sich e ine Ve r l angsamung auf 4 , 4 % ab.. Der 
Auftr ieb der Wohnungsmieten verstärkte sich von 6 , 4 % 
1994 auf 7 ,6% 1995, mit einem Höhepunkt von 8 , 1 % im 
IV. Q u a r t a l 1995. Im 1 Ha lb jahr 1996 betrug d ie S t e i 
gerungsra te nur noch 6,3%.. Auch die Preise von Dienst
leistungen im Bere ich der W o h n u n g z o g e n 1995 w i e d e r 
stärker a n ; Haup tu r sache w a r die merkliche Anhebung 
der G e b ü h r e n und Tarife auf G e m e i n d e e b e n e (um 1 1 % 

im Jahresdurchschnitt 1995); mit de r Ver f lachung der 
Teuerungsrate in d iesem Bere ich auf wen ige r als d ie 
Hä l f te und dem N a c h l a s s e n d e s Preisauftriebs der son 
stigen Dienstleistungen im W o h n u n g s b e r e i c h sank die 
Inflationsrate auf wen ige r als 214% Die Preise von 
Sachgütern im Bereich der Wohnung (Baumaterial) w i e 
sen noch An f ang 1995 einen steilen Anst ieg auf; die 
Teuerungsrate entwickel te sich j edoch seither stetig zu 
rück und l ag im II Q u a r t a l bei 1,3%. 

Die Dienstleistungspreise sind w i e de r W o h n u n g s a u f 
w a n d relativ unabhäng ig von außenwirtschaft l ichen 
Faktoren; „ EU-Ef fek te " dürften sich in diesem Bereich 
erst mittel- o d e r langfristig ze igen S o w o h l pre isgere 
gel te als auch nicht pre isgerege l te Dienstleistungen ver 
teuerten sich 1995 w i e im langjähr igen Durchschnitt e t 
w a im Ausmaß der Lohnsteigerungsraten. 1996 g ingen 
d ie S te igerungsraten paral le l zur Ver f lachung des Lohn
auftr iebs zurück N ich t pre isgerege l te Dienstleistungen 
verteuerten sich im II.. Q u a r t a l nur noch um 2 , 1 % , preis
ge rege l te Dienstleistungen mit + 3 , 1 % e t w a s stärker. 

In de r G r u p p e der industriellen und gewerblichen Wa
ren hielt de r mittelfristige Trend zur Ve r l angsamung des 
Preisauftriebs auch 1995 a n ; ein deutl icher Bruch trat in 
den Sommermona ten 1995 und nochmals im J änner 
1996 ein, als g r o ß e Pre isnachlässe für Oberbek le idung 
und Schuhe verzeichnet w u r d e n : Von Juni auf Juli 1995 
w u r d e Oberbek l e idung um 3 ,4% billiger, S chuhe um 
2 , 5 % . D iese Verbi l i igungen, d ie auch noch im August 
anhie l ten, drückten die Inflationsrate laut VPI um rund 
0,3 Prozentpunkte. S ie w u r d e n für d ie Konsumenten 
hauptsächl ich im Rahmen von Sommerschlußverkäufen 
wirksam, die nun erstmals in d ie Preiserhebung e inbezo 
gen w u r d e n Freilich dürften sich dar in auch der ver 
stärkte W e t t b e w e r b s d r u c k aus de r E U , de r den Zug zu 
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S o n d e r a n g e b o t e n nahezu d a s g a n z e Jahr hindurch 
verstärkte, sow ie die g e d ä m p f t e Konsumnachf rage aus 
drücken Im J änner und Februar 1996 dürfte die E inbe
ziehung der W in te rsch lußverkäufe in die Preisstatistik 
die Teuerungsrate laut VPI um e t w a 0,15 Prozentpunkte 
gesenkt h a b e n . 

Die Entwicklung der Preise von Bekle idung und Schuhen 
spiegelt sich deutl ich im Verlauf der Preise von kurzlebi
gen Gebrauchsgüfern-. Die Teuerungsrate sank in d ie 
sem Bere ich von 3 ,0% im I Q u a r t a l auf - 0 , 2 % im 
IV. Q u a r t a l 1995 und we i te r auf - 1 , 0 % im II Q u a r t a l 
1996 Eine - wenng le i ch e t w a s wen ige r a u s g e p r ä g t e -
A b w ä r t s t e n d e n z ist auch für langlebige Konsumgüter 
(e twa M ö b e l , B o d e n b e l ä g e , Ö f e n , E lekt rogeräte , 
Schmuck, F o t o a p p a r a t e , Radio- und Fernsehgeräte , 
Pkw mit 3 4 % d e s G ruppengew i ch tes ) zu b e o b a c h t e n : 
Die Inflationsrate e rmäß ig te sich von 1,8% im I Q u a r t a l 
1995 auf - 0 , 3 % im IL Q u a r t a l 1996. D a g e g e n blieb die 
Teuerungstendenz industrieller Verbrauchsgüter (wie 
Putzmittel, Körperpf legemitte l , Bücher , Ze i tungen, Filme, 
B lumen, Tierfutter) 1995 nahezu u n g e b r o c h e n ; erst im 
laufenden Jahr verf lachte de r Preisauftrieb auf 1,3% im 
I Q u a r t a l und we i te r auf 0 , 9 % im II. Q u a r t a l . 

Ha t t en d ie Energiepreise seit A n f a n g 1994 nur s c h w a 
che B e w e g u n g e n geze igt , so schnellten sie im M a i 
1995 mit de r Anhebung der Minera lö ls teuer in die H ö 
he ; die Ve rände rungs ra te gegenübe r dem Vorjahr lag 
seitdem fast du r chwegs über der M a r k e von 5% . Der 
W e g f a l l dieses Basiseffektes im M a i 1996 w u r d e durch 
eine kräftige Ver teuerung der Benzinpreise sow i e die 
Einführung der Energiesteuer auf Strom und G a s (Strom: 
0,12 S einschließlich Umsatzsteuer je k W h , G a s : 0,72 S 
je m 3 , jewei ls einschließlich Umsatzsteuer) nahezu w e t t 
gemach t 

EIN VERGLEICH DER PREISENTWICK
LUNG MIT WESTDEUTSCHLAND 

Der erste Abschnitt de r vor l i egenden Arbei t weist z w a r 
eine fa l l ende Tendenz der Teuerungsrate in Öster re ich 
n a c h ; w i e w e i t d ie E indämmung des Preisauftriebs d e m 
Beitritt zur E U ange rechne t w e r d e n kann, ist a b e r erst 
abzuschä tzen , w e n n d ie Entwicklung a n einem S t a n 
d a r d gemessen w i rd , de r d a s Szenar io des N icht-Be i 
tritts abbi ldet . Als ein solcher S t a n d a r d bietet sich de r 

') im August 1995 wurde in Deutschland ein neuer Verbraucherpreisin
dex eingeführt Das Basisjahr ist 1991, die Indexwerte wurden bis 
1991 zurück gerechnet N e b e n einem Verbraucherpreisindex für G e 
samtdeutschland werden weiterhin Indizes für Westdeutschland und 
Ostdeutschland („neue Bundesländer"! berechnet Die hier für W e s t 
deutschland verwendeten Inflationsraten stammen für den Zeitraum 
ab Jänner 1995 aus dem neuen Verbraucherpreisindex (1991 = 1001, 
für die Zeit davor aus dem alten index (1985 = 100). Daher ergeben 
sich zu den in früheren Berichten verwendeten Zahlen für Deutsch
land kleine Unterschiede. 

Inflationsverlauf in W e s t d e u t s c h l a n d an 1 ) In der Ve r 
gangenhe i t verlief d ie Entwicklung in be iden Ländern 
we i tgehend pa ra l l e l ; dies betrifft besonders Industrie
w a r e n . Untersch iede de r Preisentwicklung in jenen B e 
reichen, die von de r Integration hauptsächl ich berührt 
w e r d e n , können d a h e r jenem Faktor zugeschr ieben 
w e r d e n , in d e m sich die Wir tschaf tsentwick lung in be i 
d e n Ländern unterscheidet : Neueintritt in die EU Die Ef
fekte des EU-Beitritts sollten sich in Öster re ich a l so in 
relativ niedrigeren Preissteigerungen ausdrücken 

Ein Preisvergleich aller im Verbraucherpreis
index erfaßten Positionen zwischen Öster
reich und Westdeutschland läßt keine 
Effekte des EU-Beitritts erkennen. Sowohl 
1995 als auch 1996 überschritt die 
Teuerungsrate in Österreich jene in West
deutschland.. Erst eine Betrachtung einzelner 
Untergruppen macht preisdämpfende Aus
wirkungen der EU-Mitgliedschaft deutlich.. 
Niedrigere Teuerungsraten von Nahrungs
mitteln und industriellen Waren wurden 
durch höhere Teuerungsraten im Bereich der 
Dienstleistungen, Energie und des Woh
nungsaufwands mehr als wettgemacht. 

W e d e r 1995 noch 1996 w a r d ie Inflationsrate in Ös t e r 
reich niedriger als in W e s t d e u t s c h l a n d . Im Jahresdurch 
schnitt 1995 betrug sie in W e s t d e u t s c h l a n d 1,7%, in 
Österre ich d a g e g e n 2 , 2 % Dieser A b s t a n d blieb auch 
in den ersten sechs M o n a t e n des Jahres 1996 erhal ten 
II. und II Q u a r t a l W e s t d e u t s c h l a n d 1,4% b z w 1,3%, 
Österre ich 1,7% und 1,6%).. 

Erst w e n n man berücksichtigt, d a ß nicht a l le Preisberei 
che in gleicher W e i s e vom EU-Beitritt betroffen w e r d e n , 
und d a h e r Unte rgruppen des Verbraucherpre is index 
betrachtet , lassen sich die Auswirkungen dieses Ere ig
nisses auf die Preisentwicklung feststellen.. 

Die größten Effekte d e s EU-Beitritts sind auf dem N a h 
rungsmittelsektor zu e rwa r ten S i e w u r d e n in diesem B e 
reich auch tatsächl ich am deutl ichsten sichtbar. Ein Teil 
der Effekte stellt sich bereits Ende 1994 e in ; da rüber 
hinaus drückte d ie Änderung der Mark to rdnung An f ang 
1994 die Teuerungsrate de r Nahrungsmitte l im J ah res 
verlauf. Dennoch w a r 1994 der Preisauftrieb de r N a h 
rungsmittel (ohne Sa i sonwaren ) in de r BRD mit 1,0% 
e t w a s niedriger a ls in Öster re ich (1 ,4%) . Erst im !. Q u a r 
tal 1995 w u r d e n die e rwar te ten Verbi l l igungen im Ve r 
gleich mit Deutsch land sichtbar: In Österre ich w u r d e n 
Nahrungsmitte l um 1,4% billiger, in de r BRD um 1 , 1 % 
teurer Der A b s t a n d der Inflationsrate erhöhte sich von 
2,5 Prozentpunkten im I. Q u a r t a l auf 3,2 Prozentpunkte 
im II. Q u a r t a l , 3,3 Prozentpunkte im ili. Q u a r t a l und w e i 
ter auf 3,6 Prozentpunkte im IV. Q u a r t a l 1995 
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Übersicht 2: Vergleich der Inflationsraten zwischen Österreich und Westdeutschland 

1995 1 Quartal 1995 II Quartal 1995 III Quartal 1995 IV Quartal 1995 1 Quartal 1996 II Quartal 1996 
Österreich West

deutsch
land 

Österreich West 
deutsch

land 

Österreich West
deutsch

land 

Österreich 

In 

West 
deutsch -

land 
% 

Österreich West 
deutsch

land 

Österreich West 
deutsch

land 

Österreich West 
deutsch 

[and 

Nahrungsmittel 
lohne Saisonwaren! - 2 2 1 0 - 1 4 1 i - 2.0 1 2 - 2 3 1 0 - 29 0.7 0 4 0,6 - 0,2 0.6 
Saisonwaren 3 0 39 16 5 1 1 2 5.5 54 - 3.8 - 0 5 - 4 3 - 0.6 - 2 6 0 5 - 1.6 2.5 
Tabakwaren 3 4 1 4 34 1 4 34 i 4 3 4 1 4 34 1 4 1 6 0 5 37 0 1 
Mietend 6 2 3 9 6,6 4 1 6,0 40 5 9 3 9 6,1 37 4 4 3 4 4 3 2 9 
Dienstleistungen 34 2 3 2 9 2 4 3 5 2 6 38 2 3 3.6 20 29 1 9 24 1 7 
Industrielle und 
gewerbliche Waren 1.3 09 2 2 0.8 2 0 08 0 7 0 9 0 2 0 9 - 0 5 0.7 - 04 0 7 

Industrielle Verbrauchsgüter 1 7 1 0 1 3 1 0 1 9 1 0 1 7 1 0 1 7 1.0 1.3 0 2 09 0 1 
Gebrauchsgüter 1 1 08 2.4 08 20 08 04 0 9 - 0 2 08 - 1 0 0 8 - 07 0.8 

langlebig 0,8 0.6 1 8 0 4 1.1 0.6 0.5 0.8 - 0 2 0 7 - 0 4 0,7 - 0 3 0.6 
Kurzlebig 15 1 0 3 0 1 2 2.8 0 9 0.3 1 0 - 0 2 1 0 - 1 5 0 9 - 1.0 09 

Energie 3.7 - 0.6 0,5 - 0,2 39 - 0 3 4 7 - 1 4 58 - 0 7 6 2 - 1 1 50 - 0 5 

Index der Verbraucherpreise 2 2 1 7 2,5 2.0 2,5 20 2 1 1 7 1 9 1.6 f 7 1 4 1.6 1 3 
Ohne Saisonwaren 2 2 1 3 2 3 1 9 2.5 1 9 2 2 1 7 20 1.6 1 7 1 4 1.6 1 3 
Ohne Energie 2 1 20 2 6 2 2 2 4 2 1 1 9 1 9 1 6 1.8 1 3 1.6 1.3 1 5 

'I Für Österreich: Mieten Dienstleistungen und Sachgüter im Bereich der Wohnung 

Anfang 1996 fiel de r Basiseffekt in der Berechnung von 
Jahresveränderungsra ten w e g ; die Untersch iede verrin
gerten sich erhebl ich, ebne ten sich a b e r nicht völlig ein.. 
Im I. Q u a r t a l betrug de r A b s t a n d der Inflationsraten der 
Nahrungsmitte lpreise -0 ,2 Prozentpunkte, im II Q u a r t a l 
-0 ,8 Prozentpunkte Der Prozeß de r Anpassung a n d a s 
im a l lgemeinen niedrigere deutsche N i v e a u hat sich 
d e m n a c h merklich ver langsamt, hält a b e r noch an (sie
he Kasten „Arbei terkammer vergleicht Preise in W i e n 
und Berlin") 

Die Entwicklung der S a i sonwarenp re i s e (Obst , G e m ü s e 
und Kartoffeln) w a r von einer g roßen Paral lel i tät g e 
kennzeichnet: Die Ve ränderungsra ten fielen 1995 sehr 
ähnlich aus Insgesamt w a r jedoch de r Anst ieg in 
Österre ich im Jahresdurchschnitt e t w a s weniger stark 
a u s g e p r ä g t (3,0%) als in W e s t d e u t s c h l a n d (3 ,9%) ; d iese 
Untersch iede setzten sich auch im I. Ha lb jahr 1996 fort 

Die Preise von T a b a k w a r e n und M i e t e n w e r d e n zumin
dest kurzfristig im wesent l ichen durch heimische Fak
toren bestimmt; ein Vergle ich de r Preisentwicklung in 
be iden Ländern kann d a h e r nicht d a z u d ienen , „ E U -
Effekte" zu or ten, woh l a b e r d a z u , die F rage zu klären, 
w e l c h e Bere iche a m stärksten zum anha l t end positiven 
Inflationsdifferential zu Deutsch land bei tragen. Im J a h 
resdurchschnitt 1995 erhöhten sich die M i e t en in 
Deutsch land um 3 ,9% , in Österre ich ver teuerte sich 
die en tsprechende G ü t e r g r u p p e (M ie ten , Dienstleistun
gen und Sachgü te r im Bere ich de r W o h n u n g ) um 6 , 2 % 
D a s Infiationsdifferential verringerte sich im I Q u a r t a l 
1996 auf 1 Prozentpunkt und 1,4 Prozentpunkte im 
II. Q u a r t a l Auch T a b a k w a r e n können im Vergle ich 
mit Deutsch land als e ine Position identifiziert w e r d e n , 
d ie stark zur Inflation bei trägt : W ä h r e n d die Teuerungs
ra te in Deutsch land 1995 nur 1,4% betrug, verteuerten 
sich T a b a k w a r e n in Österre ich um 3 , 4 % ; auch im 
1 Ha lb jahr 1996 bl ieb ein großer positiver A b s t a n d er
hal ten 

Anders als die Preise von T a b a k w a r e n und M i e t e n soll
ten die Preise von Dienstleistungen zumindest mittelfri
stig von de r Intensivierung des W e t t b e w e r b s im Rah 
men der EU-Integration betroffen sein. Freilich müßte 
man e rwa r t en , d a ß die Preise von nicht pre isgeregel ten 
Dienstleistungen rascher r eag ie ren ; im Ländervergleich 
mit Deutsch land läßt sich d iese Unterscheidung al ler 
dings nicht aufrechterha l ten, vorerst sind noch keine 
Untersch iede in der Preisentwicklung von pre isgerege l 
ten und nicht pre isgeregel ten Dienstleistungen zu b e o b 
ach ten 1995 w a r de r Preisauftrieb der Dienstleistungen 
in Österre ich mit 3 ,4% um 1,2 Prozentpunkte höher als 
in Deutschland. Dieser A b s t a n d verr ingerte sich nur g e 
ringfügig auf 1,0 Prozentpunkte im I. und 0,7 Prozent-
punkfe im II Q u a r t a l 1996 2) 

Der Bere ich der industriellen und gewerb l i chen W a r e n 
weist ein g roßes Potential für Preissenkungen auf 3 ) D ie 
se G r u p p e ist im VPI mit einem G e w i c h t von rund 3 0 % 
vertreten 1994 betrug d ie Infiationsrate in d iesem B e 
reich 2 , 5 % und w a r somit um 1,4 Prozentpunkte höher 
als in Deutsch land. Auch im Durchschnitt des Jahres 
1995, a lso im Jahr des EU-Beitritts, blieb ein Inflations
differential zuungunsten O s t e d e i c h s erhal ten (0,4 Pro
zentpunkte) 

Eine Betrachtung unterjähriger Ze i t räume fördert jedoch 
erhebl iche S c h w a n k u n g e n zu tage . In den ersten z w e i 

2] Ein e twas ungünstigeres Bild entsteht, wenn man für den Länderver
gleich zwar für Österreich nur die e twas langsamer steigenden nicht 
preisgeregelten Dienstleistungspreise heranzieht, aber die Preise von 
Reisen und Logis als hauptsächlich im Ausland bestimmt nicht berück
sichtigt: 1995 erhöhten sich die Preise dieser G ruppe um 3,7%, im 
I Quarta l 1996 um 3.2% und im II. Quarta l um 3 , 1 % Der Abstand zur 
Veränderungsrate der Dienstleistungspreise in Deutschland fällt in 
diesem Vergleich etwas höher aus. 

31 Siehe e twa die Darstellung der Preisunterschiede zwischen W i e n 
und Berlin laut Preiserhebung der Arbeiterkammer W i e n in Poltan 
(1996) 
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Arbeiterkammer vergleicht Preise in Wien und 
Berlin 

Ein Preisvergjeich zwischen W i e n und Berl in, d e n die 
Arbei terkammer im N o v e m b e r und Dezember 1994, 
a lso knapp vo r dem Beitritt zur E U , im April und M a i 
1995 sow ie im M ä r z und Apri ! 1996 durchführte, er
g a b Preistrends, d ie denen laut VPI entsprechen 

Zw ischen Herbst 1994 und Frühjahr 1995 verbilligten 
sich Nahrungsmitte l in W i e n kräftig: W ä h r e n d die 
Nahrungsmitte lpreise (ohne Umsatzsteuer) im Herbst 
1994 in W i e n um durchschnittlich 1 5 % höher w a r e n 
als in Berl in, betrug der relative Abs t and im Frühjahr 
1995 nur noch 8 , 6 % Zwischen Frühjahr 1995 und 
Frühjahr 1996 ver langsamte sich de r Prozeß der An-
gleichung erhebl ich; de r durchschnittl iche A b s t a n d 
schrumpfte nur von 8 ,6% auf 6 , 4 % 

Anders verlief die Preisentwicklung von D r o g e r i e w a 
ren : Auf e ine Per iode de r l angsamen folgte eine Peri 
o d e d e r zügigen Anpassung . W a r e n W a s c h - und Rei 
nigungsmittel vor d e m EU-Beitritt noch um 5 , 5 % , im 
Frühjahr 1995 immerhin noch um 4 , 4 % teurer als in 
Berl in, so betrug de r A b s t a n d im Frühjahr 1996 nur 
noch 1,9%. Eine ausführliche A n a l y s e der Entwicklung 
der von de r Arbei terkammer e rhobenen Preise z w i 
schen Herbst 1994 und Frühjahr 1995 findet sich in 
Poiian (1996). 

Q u a r t a l e n 1995 w a r de r Preisauftrieb in de r G r u p p e 
der industriellen und gewerb l i chen W a r e n weiterhin 
stärker a ls in Deutsch land Erst im III. Q u a r t a l e r g a b sich 
ein Bruch in der Entwicklung: Die e rwähn t e starke 
Verbil l igung von Obe rbek l e idung und Schuhen in den 
Sommermonaten ließ gemeinsam mit einer leicht rück
läufigen B e w e g u n g der Preise langlebiger G e b r a u c h s 
güter d ie Teuerungsrate de r industriellen und gewerb l i 
chen W a r e n im III. Q u a r t a l auf 0 , 7 % und we i te r auf 
0 , 2 % im IV. Q u a r t a l fa l len. Ein we i terer Sprung a b w ä r t s 
trat im I Q u a r t a l 1996 e in : Industrielle und gewerb l i che 
W a r e n w a r e n um  ]A% billiger als ein J a h r zuvor. M i t 
einer Rate von 0 , 7 % w a r damit de r Preisauftrieb in 
Deutsch land um 1,2 Prozentpunkte höher als in Ös t e r 
reich 

BERECHNUNG DER PREISEFFEKTE VON 
ÖSTERREICHS BEITRITT ZUR EU 

Fo lgende Rechnung er laubt e ine g robe Schä tzung der 
„EU-Ef fekte " a n h a n d des Vergle ichs de r Inflationsraten 
mit Deutsch land . Für jene Bere i che , d ie vom EU-Beifritt 
potentiel l betroffen sind - Nahrungsmitte l (ohne S a i s o n 
w a r e n ) , S a i s o n w a r e n , Dienstleistungen, industrielle und 
gewerb l i che W a r e n - wi rd unterstellt, d a ß ohne EU-
Mitg l iedschaf t die Preisentwicklung in Österre ich p a r a l 
lel zu jener in de r BRD ver laufen w ä r e ; wei ters w e r d e n 

Ubersicht 3: Inflationsunterschiede zwischen Österreich 
und Westdeutschland 

Gewicht 1995 1996 
!. Ii. III. IV. I. II. 

Quartal Quartal Quartal Quartal Quartal Quartal 
In % Prozentp unkte 

Nahrungsmittel 
ohne Saisonwaren 15.2 - 2,5 - 3 2 - 3.3 - 3.6 - 0 2 - 08 
Saisonwaren 1 4 ± 0 0 ± 0 0 - 3 3 - 3 7 - 3 1 - 4 1 
Industrielle und 
gewerbliche Waren 30 5 ± 0.0 ± 0 0 - 0.2 - 0 7 „ 1 2 - 1 1 

Gewichtetes Inflations
differential - 0 4 - 0.5 - 0 6 - 0,8 - 0 4 - 0,5 

nur Abwe i chungen von diesem S t a n d a r d nach unten als 
Be i t rag de r EU-Integration zur Inf lat ionsdämpfung b e 
wer te t 4 ) 

Die Untersch iede zwischen d e n Inflationsraten in 
Österre ich und W e s t d e u t s c h l a n d sow ie die entspre
chenden G e w i c h t e zeigt Ubersicht 3 Laut dieser Rech-

Zieht man den Preisverlauf in Westdeutsch
land als Maßstab heran, so kann der 
preisdämpfende Effekt des EU-Beitritts auf 
!A Prozentpunkt im /.. Halbjahr 1995, auf 
3A Prozentpunkte im 2, Halbjahr 1995 und 
aufVi Prozentpunkt im I, Halbjahr 1996 
geschätzt werden.. Der uberwiegende Teil 
davon geht 1995 auf die Verbilligung der 
Nahrungsmittel, 1996 auf die Stabilisierung 
der Preise von industriellen und gewerb
lichen Waren zurück 

nung betrug der EU-Preiseffekt im 1. Ha lb jahr 1995 
- h Prozentpunkt: O h n e Österre ichs Beitritt zur E U w ä r e 
die Inflationsrate um !4 Prozentpunkt höher ausgefa l len . 
Der Effekt verstärkte sich mit der Ve r l angsamung des 

4) Diese Vorgangsweise steckt nur die Größenordnung der Inflations
effekte a b : I Die oben angestellte Rechnung unterstellt einen Gle ich
lauf zwischen Preisen in Österreich und Westdeutschland Im Durch
schnitt der J ahre 1992 bis 1994 w a r jedoch die Teuerungsrate der In
dustriewaren in Österreich um etwa xh Prozentpunkt höher als in 
Westdeutschland Dieser Umstand laut eine Unterschätzung des EU-
Effektes erwarten. 2. Für eine Überschätzung des EU-Effektes spricht 
dagegen das verwendete Trunkierungsverfahren: In die Berechnung 
werden nur negative Abstände (die Teuerungsrate ist in Österreich 
niedriger als in Westdeutschland) einbezogen. 3. Eventuelle Meß feh 
ler in der Berechnung des Verbraucherpreisindex für Österreich und 
Deutschland bleiben unberücksichtigt Insbesondere gehen V e r f ü 
gungen von Bekleidung und Schuhen, die sich aus der erstmaligen 
Einbeziehung von Preisen aus Saisonschlußverkäufen ergeben, zur 
G ä n z e in die Berechnung der EU-Effekte ein 4 Die Inflation wird in 
Westdeutschland selbst durch das Bestehen der E U , insbesondere 
durch das Programm des ..Binnenmarktes", gedämpft und bildet somit 
eine zu niedrige Vergleichsbasis Diese Binnenmarkt-Preiseffekte könn
ten freilich angesichts der engen Wirtschaftsverflechtung zwischen 
beiden Ländern in Österreich auch ohne Beitritt - wenngleich abge 
schwächt - wirksam geworden sein 
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Abbildung 3: Preisvergleich zwischen Österreich und 
Deutschland 

Veränderung gegen das Vorjahr in % 
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Abbildung 4: Preisvergleich zwischen Österreich und 
Deutschland 
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Preisauftriebs der industriellen und gewerb l i chen W a 
ren auf - % Prozent punkte im 2 Ha lb jahr 1995 und 
stabilisierte sich im I . H a l b j a h r 1996 bei - h Pro
zentpunkt Be i A u s g a b e n der Öster re icher von knapp 
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1 . 3 0 0 M r d . S für d e n privaten Konsum bedeute t die 
p re i sdämpfende W i r k u n g des Beitritts zur E U e ine Ent
lastung der österreichischen Konsumenten um e t w a 
7,5 M r d S 5 ) . 

51 Neben diesen Preiseffekten brachte auch die Erleichterung der Di
rektimporte den Österreichern Wohlfahrtsgewinne 

WIFO M O N A T S B E R I C H T E 9/1996 579 



I V E R B R A U C H E R P R E I S E 

Abbildung 5-. Inflationsroten einiger Waren und 
Dienstleistungen in Österreich 
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Im ersten J a h r nach d e m Beitritt trug in erster Linie die 
Verbil l igung der Nahrungsmitte l zum EU-Effekt be i ; im 
Laufe de r zwe i ten Jahreshä l f te 1995 verstärkte sich a l 
lerdings de r Be i t rag de r Indust r iewaren ; dieser G r u p p e 

ist in d e n ersten sechs M o n a t e n 1996 ein Großte i l des 
Preiseffektes zuzuschreiben Bis zuletzt fiel der Auftr ieb 
de r Preise von Dienstleistungen, Energie und von Preisen 
im W o h n u n g s s e k t o r e t w a s stärker aus als in W e s t 
deutsch land . Die Entwicklung der Preise dieser G r u p 
pen leistete d a h e r insgesamt noch keinen Be i t rag zum 
EU-Effekt 6) 

PREISENTWICKLUNG EINIGER AUSGE
WÄHLTER WAREN IN ÖSTERREICH UND 
IN WESTDEUTSCHLAND 

Die Abb i ldungen 3 und 4 verg le ichen die Preisentwick
lung einiger wicht iger W a r e n , für die im deutschen Ve r 
braucherpreis index Repräsentanten ge funden w e r d e n 
konnten. In nahezu al len Fällen nähert sich in jüngster 
Zeit , im Laufe d e s J ah res 1995 ode r erst 1996, d ie Teue 
rungsrate in Österre ich jener in W e s t d e u t s c h l a n d a n 
o d e r unterschreitet sie sogar Für e ine Reihe von W a r e n 
tritt d iese Angle ichung jedoch erst nach einer Phase im 
Vergle ich zu Deutsch land hoher inflationsraten e in ; d i e 
se Entwicklung ist besonders auffäll ig für Bücher , Pkw, 
Le ibwäsche , S chuhe und technische Verbrauchsgüter . 
Der kräftige Verfal l der Preise von Bekle idung und S c h u 
hen im Sommer 1995 und e t w a s a b g e s c h w ä c h t zur J a h 
r e s w e n d e 1995/96 steht w i e e rwähn t im Zusammen 
hang mit der erstmaligen Erfassung von Preisen aus den 
Schlußverkäufen. 

Eine Beurtei lung der Preisentwicklung einiger W a r e n 
und Dienstleistungen, für die im deutschen Ve rb raucher 
preisindex keine Entsprechung ge funden w e r d e n konn
te , ist angesichts der in Österre ich für manche Positio
nen sprunghaften Pre isänderungen nach w i e vor 
schwier ig ; insgesamt überwiegt j edoch d a s Bild einer 
Preisberuhigung Die Verbil l igung der Kühlschränke 
(S tandgeräte ) folgt jenem Muster , d a s auch für a n d e r e 
technische dauerha f t e Konsumgüter gilt. Im Bereich de r 
Vers icherungsprämien zeichnet sich ebenfa l l s ein Trend 
zur Preisstabilisierung a b . 
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Austna's Accession to the EU: The Effects on Consumer Prices in 1996 - Summary 

The s l o w d o w n in I n f l a t i o n wh ich h a d charac te r ized 
the w h o l e of 1995 cont inued into 1996. In the firsf 
quarter of 1996 the rate of inflation w a s only 1.7 per-
cent , fo l lowing 1.9 percent in the fourth quarter of 
1995; in the s e cond quarter of 1996, the ra te of price 
increase s l o w e d to 1 6 percent.. W i t h these inflation 
ra tes , Austria a g a i n joined those countries wh ich ex-
hibit a high d e g r e e of price stability. None the less , In
flation in W e s t G e r m a n y , a n important benchmark for 
monetary stability in Austria, w a s still stightly lower 
than in Austria Lower inflation rates for f ood a n d for 
manufac tured products w e r e rnore than offset by 
higher inflation rates for rents, service prices, public 
cha rges , a n d ene rgy 

A t the beginning of 1995 Austria a d o p t e d the EU ' s 
C o m m o n Agricultural Policy a n d l iberal ized agriculture 
a n d the f o o d industry A s a result, agricultural pro-
ducer prices d r o p p e d sharply.. At the level of consum
er pr ices, prices of da i ry products a n d of grain p r o d 
ucts r ea c t ed promptly a n d rather strongly in the 
course of the y e a r 1995; in the firsf half of 1996, this 
adjustment process dece l e r a t ed cons iderably . The re-
act ion of other food prices to the l iberalization of the 

f o o d market w a s rather sluggish, h o w e v e r O v e r a l l , a s 
a price survey by the C h a m b e r of Labor indicates, 
many f o o d prices (net of VAT) a r e still cons iderab ly 
higher than in G e r m a n y . 

For manufactured g o o d s , the integration effects on 
prices w e r e even rnore d r a w n out. It w a s only in the 
second half of 1995 that price increases in Austria feil 
b e l o w c o m p a r a b l e figures for G e r m a n y In the first 
half of 1996 this adjustment p rocess , a c c e l e r a t e d , 
h o w e v e r The rates of increase of service prices, 
though on a d o w n w a r d t rend , still e x c e e d those in 
W e s t G e r m a n y 

If the deve lopment of prices in W e s t G e r m a n y is used 
as a S t a n d a r d aga ins t wh ich to measure the effects of 
membership in the E U , the price effects of the E U c a n 
b e est imated a t abouf  ]A p e r c e n t a g e point in the first 
half of 1995 a n d a t % pe r cen t age point in the s e cond 
half of 1995 A price effect of a b o u t ^ p e r c e n t a g e 
point c an b e ca l cu la ted for the first half of 1996 
W h i l e in 1995 much of the integration effect w a s due 
to lower food prices, most of the contribution in 1996 
c a m e from lower prices of manufactured g o o d s 
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