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er vorliegende Artikel gibt 
Iden aktuellen Stand der Ar
beiten des WIFO an einem 

multisektoralen Makromodell (MUL-
T1MACI) wieder Dieses Modell 
knüpft an die früheren Arbeiten des 
WIFO (Skolka, 1985, 1989) an. Es 
bietet vielfältige Anwendungsmög
lichkeiten in der ökonomischen Ana
lyse Beispielhaft sei auf die vor kur
zem vorgelegte Schätzung der Sek
toreffekte einer EU-Integration 
Österreichs hingewiesen {Breuss — 
Kratena — Schebeck, 1994) 

In einem ersten Schritt wurde ein auf 
einer vorläufigen Input-Output-Ta-
belle 1988 (Kratena, 1994) beruhendes Input-Output-Mo-
dell (l-O-Modeli) an das makroökonomische Modeil des 
WIFO {Breuss — Schebeck, 1990, Breuss — Neck — 
Schebeck, 1991) angekoppelt. Ein erster Schritt ist dies im 
doppelten Sinn: Einerseits soll in naher Zukunft die vor
läufige Input-Output-Tabelle 1988 durch zusätzliche Infor
mationen aus dem laufenden I-O-Projekt 1988 des Öster
reichischen Statistischen Zentralamtes (ÖSTAT) wesent
lich verbessert werden Andererseits soll die Verknüpfung 
zwischen I-O-Modell und Makromodell in etwas fernerer 
Zukunft zu einem echten multisektoralen Makromodell er
weitert und vertieft werden In dieser ersten Phase des 
sehr umfangreichen Projekts wurde besonderes Augen
merk auf die Ausräumung von Inkonsistenzen zwischen 
den Rechensystemen („accounting frameworks") der bei
den Modelle gelegt Das Hauptgewicht liegt somit auf der 
Einführung von neuen, notwendig werdenden Definitions
gleichungen, während der Aspekt zusätzlicher Disaggre-
gierung in Verhaltensgleichungen eher einer zweiten Ar
beitsphase vorbehalten sein wird Das Makromodell ist in 
Breuss — Schebeck (1990) ausführlich dokumentiert 

Das Wesen der Input-Output-Analyse besteht darin, alle in 
einer Wirtschaft ablaufenden Güterströme im Detail darzu-

Das WIFO baut zur Zeit ein 
multisektorales Makromodell 

(MULTIMAC I) auf. Dieses Modell 
knüpft an frühere Arbeiten des WIFO 

an; die wesentlichen Neuerungen 
bestehen in der Einarbeitung einer 

vorläufigen Input-Output-Tabelle 1988, 
in der Ausformulierung eines 

Preismodells und der voll 
konsistenten Ankoppeiung an das 

WIFO-Makromodell. In einem ersten 
Schritt ging es darum, die jeweiligen 

Rechensysteme der Input-Output-
Analyse und der Volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnung (VGR) aufeinander 
abzustimmen. Das Modell bietet 

vielfältige Anwendungsmöglichkeiten 
in der ökonomischen Analyse. 

stellen. Jede Aktivität produziert eine 
Reihe von Gütern, zu deren Produk
tion sie wiederum Güter in gewissen 
Proportionen einsetzt Die Lehrbuch-
Ökonomie spricht von einer limitatio-
nalen Produktionsfunktion, Leontief 
sprach von „Kochrezepten". Wenn 
eine Aktivität nun ein Gut an den End
verbrauch liefern soll — also an pri
vaten oder öffentlichen Konsum, Ex
porte oder Investitionen —, benötigt 
sie dafür gewisse Vorleistungen 
Nicht nur die Produktion dieser Akti
vität wird also stimuliert, sondern 
auch die aller an diese Aktivität lie
fernden Aktivitäten Diese „Multipli
katoreffekte" bedeuten, daß insge

samt in der Wirtschaft mehr an Gütern bewegt wird, als zur 
Befriedigung dieser Endnachfrage notwendig ist. Sie wirken 
in beiden Richtungen, d h bei Verringerung der Nachfrage 
geht die Produktion insgesamt in größerem Ausmaß zurück, 
als es dem ursprünglichen Impuls entsprechen würde. 

Das I-O-Modell des WIFO ist nach dem Make-Use-Sche-
ma aufgebaut, d. h es unterscheidet Aktivitäten und Gü
ter Die Aktivitäten produzieren Güter, die — zusammen 
mit den Importen in gleicher Güterklassifikation — das ge
samte Aufkommen ergeben Umgekehrt verwenden die 
Aktivitäten Güter als Intermediärnachfrage (Absorption) 
und in der Endnachfrage (privater Konsum, Brutto-Anlage-
investitionen — mit Lagerveränderungen —, öffentlicher 
Konsum, Exporte). In einer B-Version der I-O-Tabelle1) 
wird für jedes Element zwischen dem Teil aus heimischer 
Produktion und jenem aus Importen unterschieden. Auf 
Basis des verfügbaren Datenmaterials konnte keine 
B-Version der I-O-Tabelle konstruiert werden Deshalb 
mußte eine globale Verbuchung der Importe gewählt wer
den, die andererseits bei der Ankoppeiung an das Makro
modell statistische Konsistenzprobleme erspart 

Das offene statische I-O-Modell von Leontief ist ein kom
parativ-statisches Gleichgewichtsmodell Als solches ist 

' ) Eine 18018 Matrix enthält allein in der Intermediärnachfrage bereits 324 Elemente 
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e s z u n ä c h s t n i c h t m e h r a i s e i n b u c h h a l t e r i s c h e s S y s t e m , 
in d e m be i e x o g e n e r E n d n a c h f r a g e i m m e r P r o d u k t i o n u n d 
W e r t s c h ö p f u n g (d ie A n g e b o t s s e i t e d e r W i r t s c h a f t ) d e t e r 
m i n i e r t w e r d e n A n d e r s a u s g e d r u c k t is t d a s i - O - M o d e i l e i n 
A n g e b o t s m o d e l l , d a s a u f P r o d u k t i o n s f u n k t i o n e n m i t f i x e n 
I n p u t v e r h ä l t n i s s e n b e r u h t . Fün f J a h r z e h n t e I - O - A n a l y s e 
h a b e n a n d e r e r s e i t s g e z e i g t , w i e f i e x i b e i d i e s e r A n s a t z is t 
u n d d a ß e r s i c h a u f e i n e n „ I - O - K e r n " r e d u z i e r e n läßt , d e r 
d i e w e s e n t l i c h e n I d e e n e n t h ä l t u n d d a r ü b e r h i n a u s m i t d e n 
u n t e r s c h i e d l i c h s t e n A n g e b o t s t h e o r i e n v e r e i n b a r is t B e i 
s p i e l h a f t s e i h i e r n u r a u f d i e n u m e r i s c h e n a l l g e m e i n e n 
G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l e ( „ C o m p u t e d G e n e r a l E q u i l i b r i u m 
— C G E " ) u n d a u f d a s H E R M E S - M o d e l l d e r E U {EG-Kom
mission, 1993) v e r w i e s e n A u s g e h e n d v o n e i n e r I - O - T a b e l -
le 1988 w ä r e d e m n a c h g r u n d s ä t z l i c h a u c h d i e K o n s t r u k 
t i o n s o l c h e r M o d e l l e m ö g l i c h Es e r s c h i e n j e d o c h i m R a h 
m e n d e r A r b e i t s s c h w e r p u n k t e d e s W I F O s i n n v o l l e r , a n 
d e m b e r e i t s v o r h a n d e n e n M a k r o m o d e l l a n z u k n ü p f e n 

E in „ i - O - K e r n " m i t d e n e n t s p r e c h e n d e n G ü t e r b i l a n z e n i s t 
d a s R e c h e n s y s t e m f ü r a l le n u m e r i s c h e n a l l g e m e i n e n 
G l e i c h g e w i c h t s m o d e l l e (Pyatt, 1994) Die „ E r f i n d u n g " d e r 
I - O - T a b e l l e k a n n g e w i s s e r m a ß e n a l s e n t s c h e i d e n d e S t u f e 
d a f ü r g e s e h e n w e r d e n , d a ß e in S y s t e m m i t z a h l r e i c h e n 
m i t e i n a n d e r v e r b u n d e n e n M ä r k t e n ( d a s , , W a i r a s " - M o d e ! l ) 
m o d e l l i e r t w e r d e n k o n n t e Z u e i n e m a l l g e m e i n e n G l e i c h g e 
w i c h t s m o d e l l w i r d d e r A n s a t z d a n n , w e n n d a s V e r h a l t e n 
au f d e n M ä r k t e n g e m ä ß d e r m i k r o ö k o n o m i s c h e n T h e o r i e 
m o d e l l i e r t w i r d , a l s o w e n n M e n g e n a u f P r e i s ä n d e r u n g e n 
r e a g i e r e n 

D a s K e r n s t ü c k e i n e s k e y n e s i a n i s c h o r i e n t i e r t e n M a k r o m o -
d e l i s , w i e e s d a s M o d e l l d e s W I F O is t , i i eg t in d e r A b b i l 
d u n g d e r K r e i s l a u f z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n E i n k o m m e n 
u n d a g g r e g i e r t e r N a c h f r a g e u n d d e s P r e i s - K o s t e n - Z u s a m 
m e n h a n g s U b e r B e s c h ä f t i g u n g , L ö h n e u n d P r e i s e D ie a g 
g r e g i e r t e N a c h f r a g e d e s M a k r o m o d e l l s m u ß in i h r e r S e k 
t o r s t r u k t u r b e k a n n t s e i n , u m in d a s I - O - M o d e l l „ e x o g e n " 
e i n g e s e t z t z u w e r d e n . D a s I - O - M o d e i l a ls A n g e b o t s m o d e l l 
b e s t i m m t d a n n d e n B r u t t o - u n d N e t t o - P r o d u k t i o n s w e r t d e r 
S e k t o r e n u n d d i e A g g r e g a t e d e r W e r t s c h ö p f u n g (z. B. 
L o h n - u n d G e h a l t s s u m m e ) , d a d o r t e i n d i r e k t e r K o n n e x 
z w i s c h e n V e r w e n d u n g s - , E n t s t e h u n g s - u n d V e r t e i i u n g s -
s e i t e d e r V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e n G e s a m t r e c h n u n g b e s t e h t . 
G l e i c h z e i t i g s i n d a b e r a u c h i m M a k r o m o d e l l ü b e r V e r h a l 
t e n s g l e i c h u n g e n Z u s a m m e n h ä n g e z w i s c h e n N a c h f r a g e 
u n d W e r t s c h ö p f u n g v o n d e r V e r t e i l u n g s - u n d E n t s t e 
h u n g s s e i t e a b g e b i l d e t , s o d a ß s i c h I n k o n s i s t e n z e n e r g e 
b e n k ö n n e n 

D e r K o n n e x „ N a c h f r a g e — W e r t s c h ö p f u n g " l äu f t im M a 
k r o m o d e l l Ube r d y n a m i s c h e A n p a s s u n g s p r o z e s s e , d e r e n 
g e n a u e r Z e i t p f a d z w i s c h e n d e n A g g r e g a t e n d a r g e s t e l l t 
w i r d I m I n p u t - O u t p u t - M o d e l l i s t d e r g l e i c h e K o n n e x a u f 
d e t a i l l i e r t e m N i v e a u a b e r ü b e r e i n e s t a t i s c h e B e z i e h u n g 
z w i s c h e n d e n S e k t o r v a r i a b l e n d u r c h f i x e , d u r c h s c h n i t t l i 
c h e K o e f f i z i e n t e n e n t h a l t e n 

D a r i n l i eg t d e r K e r n d e s K o n s i s t e n z p r o b l e m s u n d d i e U r 
s a c h e d a f ü r , d a ß e in „ n a i v e s A n k o p p e l n " e i n e s I - O - M o -
d e l l s a n e in M a k r o m o d e l l — Ü b e r n a h m e d e r E n d n a c h f r a 
g e a u s d e m M a k r o m o d e l l u n d E i n s e t z e n in d a s I n p u t - O u t 
p u t - M o d e l l — z u g e w a l t i g e n I n k o n s i s t e n z e n in d e n E r g e b 
n i s s e n f ü r v e r g l e i c h b a r e V a r i a b l e f ü h r t M i t d i e s e n I n k o n s i 

s t e n z e n m u ß in g e e i g n e t e r W e i s e u m g e g a n g e n w e r d e n , d a 

d i e E r g e b n i s s e s o n s t n i c h t m e h r v e r n ü n f t i g i n t e r p r e t i e r b a r 

s i n d . 

S o u n t e r s c h e i d e n s i c h z B. d i e B e s c h ä f t i g u n g s e f f e k t e 
e i n e r i m M a k r o m o d e l l e x o g e n e n i n v e s t i t i o n s k a t e g o r i e 
w a h r s c h e i n l i c h i m M a k r o m o d e l l s t a r k v o n j e n e n , d i e d a s 
I - O - M o d e l ! a u s w e i s t , u n d d ie D i f f e r e n z e n s o l l t e n in i r g e n d 
e i n e r W e i s e z u e r k l ä r e n u n d b e s e i t i g e n s e i n . D e r B e s c h ä f 
t i g u n g s e f f e k t , d e n d a s M a k r o m o d e l l b e s c h r e i b t , k o m m t 
d u r c h m a r g i n a l e R e a k t i o n e n d e r B e s c h ä f t i g u n g a u f d ie 
P r o d u k t i o n i m A g g r e g a t z u s t a n d e u n d b e r ü c k s i c h t i g t 
W e c h s e l w i r k u n g e n z w i s c h e n A r b e i t s n a c h f r a g e u n d E i n 
k o m m e n ( L o h n - u n d P r e i s g l e i c h u n g e n ) ; d e r B e s c h ä f t i 
g u n g s e f f e k t i m I - O - M o d e l l e r f a ß t i m D e t a i l m i t d u r c h 
s c h n i t t l i c h e n K o e f f i z i e n t e n d i e R e a k t i o n d e r B e s c h ä f t i g u n g 
a u f e i n e n A n s t i e g d e r G ü t e r n a c h f r a g e . 

D i e K o n s t r u k t i o n e i n e s m u l t i s e k t o r a l e n M o d e l l s ist — a u c h 
in d e r h i e r b e s c h r i e b e n e n e i n f a c h e n F o r m — e in u m f a n g 
r e i c h e s U n t e r f a n g e n , d a s i m m e r a u c h in H i n b l i c k a u f d ie 
g e w ü n s c h t e n A n w e n d u n g e n d e s M o d e l l s k o n z i p i e r t w e r 
d e n m u ß In d e r P r a x i s s i n d , a u c h w e n n d i e s e r A s p e k t v o n 
v o r n h e r e i n b e r ü c k s i c h t i g t w i r d , i m m e r w i e d e r g r ö ß e r e 
A d a p t i o n s a r b e i t e n n o t w e n d i g u n d b e t r ä c h t l i c h e R e s s o u r 
c e n d u r c h d i e M o d e i l a r b e i t g e b u n d e n V o r w e g s t e l l t s i c h 
d a h e r d i e F r a g e , w e l c h e r s p e z i f i s c h e V o r t e i l v o n d e r D i s -
a g g r e g i e r u n g f ü r d i e ö k o n o m i s c h e A n a l y s e z u e r w a r t e n 
w ä r e . 

Barker (1976) n e n n t in d e r e r s t e n v o l l s t ä n d i g e n D o k u m e n 
t a t i o n d e s m u l t i s e k t o r a l e n M o d e i l s d e s a u f d i e P i o n i e r a r 
b e i t v o n S i r R i c h a r d S t o n e z u r ü c k g e h e n d e n „ C a m b r i d g e 
G r o w t h P r o j e c t " v i e r G r ü n d e o d e r Z w e c k e d e r D i s a g g r e -
g i e r u n g : 

1 D i s a g g r e g i e r u n g z e i g t d i e S t r u k t u r d e r A g g r e g a t e u n d 
is t s o m i t z u s ä t z l i c h e r I n f o r m a t i o n s g e w i n n , a l s o e i n W e r t 
„ a n s i c h " 

2 S ie z e i g t d i e A g g r e g a t i o n s f e h l e r , s o w o h l in d e n D a t e n 

a l s a u c h in d e n P a r a m e t e r n a g g r e g i e r t e r M o d e l l e . 

3 S ie e r m ö g l i c h t , z u s ä t z l i c h e e x o g e n e I n f o r m a t i o n fü r 

P r o g n o s e n u n d S i m u l a t i o n e n z u v e r w e n d e n , d i e s o n s t 

n i c h t v e r w e r t b a r w ä r e n . 

4. S i e e r l a u b t e i n e d e t a i l l i e r t e D a r s t e l l u n g d e r I n s t r u m e n t e 
d e s ö f f e n t l i c h e n S e k t o r s ( S t e u e r n u n d A u s g a b e n ) . 

D e r z w e i t e P u n k t g i l t g a n z a l l g e m e i n s i c h e r n u r f ü r e i n e n 
s e h r a u s g e f e i l t e n m u l t i s e k t o r a l e n A n s a t z , w i e e s d a s 
„ C a m b r i d g e - G r o w t h - P r o j e c t " - M o d e i l i s t I m De ta i l k a n n j e 
d o c h a u c h in e i n z e l n e n M o d e l l b l ö c k e n d i e s e k t o r a l e S p e 
z i f i z i e r u n g d e r a g g r e g i e r t e n ü b e r l e g e n s e i n . D a s k a n n s o 
w o h l f ü r d i e Q u a l i t ä t d e r E x - p o s t - P r o g n o s e g e l t e n a i s a u c h 
f ü r d i e E r f a s s u n g d y n a m i s c h e r A n p a s s u n g s p r o z e s s e S o 
w ä r e z. B. d e n k b a r , d a ß S e k t o r f u n k t i o n e n f ü r d ie A r b e i t s 
p r o d u k t i v i t ä t m e h r A u f s c h l u ß g e b e n ü b e r d i e g e s a m t w i r t 
s c h a f t l i c h e P r o d u k t i v i t ä t s d y n a m i k u n d d a m i t a u c h in de r 
E x - p o s t - P r o g n o s e , v o r a l l e m a b e r in S i m u l a t i o n e n e x a k t e 
re u n d p l a u s i b l e r e R e s u l t a t e l i e f e r n 

E n t s c h e i d e n d f ü r d i e F r a g e n a c h d e m W e r t d e r D i s a g g r e 
g i e r u n g i m V e r h ä l t n i s z u d e n n o t w e n d i g e n R e s s o u r c e n 
d ü r f t e j e d o c h d e r d r i t t e P u n k t s e i n : Z a h l r e i c h e F r a g e s t e l 
l u n g e n f ü r P r o g n o s e n (z B. E n t w i c k l u n g d e r N a c h f r a g e 
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nach Kunststoffen bis 1998) oder für Simulationen (z B. 
Sektoreffekte eines EU-Beitritts: Breuss — Kratena — 
Schebeck, 1994) können sinnvoll nur mit einem disaggre
gierten Ansatz bearbeitet werden Dabei wird es in vielen 
Fällen nicht nur um die Ausgefeiltheit der ökonometri-
schen Methoden für das Sektordetail gehen, sondern um 
einen konsistenten Modellrahmen, der zeigt, wie (bei ge
gebener Datenlage) aus den einzeiwirtschaftlichen Details 
die miteinander verbundenen Aggregate entstehen Das 
Anwendungsgebiet eines solchen Ansatzes ist damit we
sentlich breiter als das eines aggregierten Modells, d h 
die in den Modellaufbau investierten Ressourcen sind viel
fältiger verwendbar2) 

D a s I - O - M o d e l l des W I F O 

Bereits Anfang der achtziger Jahre begann das WIFO sei
ne Arbeit an einem mittelfristigen dynamischen i-O-Modell 
Die vollständigste publizierte Dokumentation findet sich in 
Skoika (1985), ein nicht veröffentlichtes Arbeitspapier ent
hält darüber hinaus vor allem die technischen Details, wie 
z B die programmäßige Aufarbeitung der notwendigen 
Rechenschritte {Skoika, 1989) Die zugrundeliegende Da
tenbasis der Input-Output-Statistik waren die provisori
sche Input-Output-Tabelle 1976 {Richter, 1981) und die 
!-0-Tabelle 1964 zu Preisen von 1976 {Holub — Richter — 
Schwarz!, 1984) Die I-O-Tabellen wurden auf 19 Sektoren 
aggregiert (Übersicht 1), die im wesentlichen mit der in der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung verwendeten ISIC-
Gliederung (International Standard Industrial Classifica
tion) übereinstimmen3); in dieses System ist auch die Akti
vitätsklassifikation der österreichischen Betriebssystema
tik 1968 Uberführbar Die Tabellen bestanden aus quadra
tischen Ausgangsmatrizen, d. h Aktivitäts- und Güterdi
mension wurden nicht unterschieden; die , Input-Output-
Sektoren" produzieren charakteristische Produkte 

Die Input-Output-Struktur wurde in bezug auf die techni
schen Koeffizienten variabel gestaltet. Änderungen der 
wichtigen technischen Koeffizienten zwischen 1964 und 
1976 wurden berücksichtigt Die Summe der Aggregate 
der Endnachfrage (privater Konsum, Brutto-Anlageinvesti-
tionen, öffentlicher Konsum, Exporte) wurde aus der 
Volkseinkommensrechnung bzw für Prognosen aus der 
Lösung des WIFO-Makromodells übernommen und mit 
unterschiedlichen Methoden auf die 19 liefernden Berei
che aufgeteilt 

Für den privaten Konsum wurden Einzelgleichungen in 
einer Gliederung von 18 Verbrauchsgruppen geschätzt. 
Die Ergebnisse wurden mit einer im Zeitablauf variablen 
Brückenmatrix in 19 liefernde Bereiche umgewandelt, wo
bei zwischen heimischer Lieferung und Importen zu unter
scheiden war Für die anderen Endnachfragekomponen
ten wurden ähnliche Verfahren verwendet. Das Input-Out-
put-Modell lieferte dann die 19 Brutto-Produktionswerte, 

I n p u t - O u t p u t - S e k t o i e n Übersicht 1 

1 Land- und Forstwirtschaft 
2 Bergbau 
3 Erzeugung von Nahrungsmitteln und Getränken Tabakverarbeitung 
4 Erzeugung und Verarbeitung von Textilien und Leder 
5 Be- und Verarbeitung von Holz 
6 Papierindustrie, Druckerei, Verlagswesen 
7 Chemische Industrie johne Erdöl) 
8 Erdölindustrie 
g Erzeugung von Stein- und Glaswaren 

10 G ru nd m eta 11 i ndu s tri e 
11 Metallverarbeitung 
12 Energie- und Wasserversorgung 
13 Bauwesen 
14 Groß- und Einzelhandel 
15 Beherbergungs- und Gaststättenwesen 
16 Verkehr, Nachrichtenübermittlung 
1? Vermögensverwaltung 
18 Sonstige Dienste 
19 Öffentlicher Dienst 

den BIP-Beitrag und die Beschäftigung für die einzelnen 
Sektoren. Der technische Fortschritt wurde durch im Zeit
ablauf variable Nettoquoten (Anteil der Wertschöpfung am 
BPW) und Verhaltensgleichungen für die Arbeitsprodukti
vität der Sektoren erfaßt In der Ex-post-Prognose lieferte 
das Modell gute Ergebnisse für das BIP der Sektoren 
{Skoika, 1989) Eine erste empirische Anwendung des Mo
dells findet sich in Schebeck — Skoika (1988). 

Die zentralen Schwachpunkte waren sicher das Fehlen 
eines ausformulierten Preismodells und — trotz der Erfas
sung technischen Wandels — die Basierung auf der — 
veralteten — I-O-Tabelle 1976. 

Neben diesem Ansatz wurde im WIFO auch ein kompara
tiv-statisches I-O-Modell konstruiert, in dem die makro
ökonomische Schließung im I-O-Modell selbst erfolgte 
{Lager, 1985), und zwar in Form einer „Social Accounting 
Matrix" (SAM) Eine SAM erweitert die Verflechtungen des 
I-O-Modells um einfache, auf durchschnittlichen Relatio
nen eines Basisjahres beruhende gesamtwirtschaftliche 
Relationen zwischen Wertschöpfung, Verteilung der ver
fügbaren Einkommen und Endnachfrage (privater Kon
sum). In diesem Modell wurde die Inkonsistenz zwischen 
Wertschöpfung und Endnachfrage somit beseitigt; dane
ben stand auch ein ausformuliertes Preismodell zur Verfü
gung. Die Relationen innerhalb des Modells waren aller
dings komparativ-statisch und beruhten auf den VGR-Da-
ten des Basisjahres 1976. 

Die nun begonnene zweite Ausbaustufe des !-0-Mode!ls 
des WIFO geht zunächst von einer neueren I-O-Tabelle 
(1988) aus, die nach dem Make-Use-Schema erstellt wur
de 4). Das Modeil unterscheidet Aktivitäten und Güter, Gü
ter werden im Produktionsprozeß von Aktivitäten (Interme-
diärnachfrage) und in der Endnachfrage verwendet und 
von Aktivitäten produziert bzw importiert. Diese Input-Out
put-Struktur wurde zunächst auf 18 Aktivitäten und Güter 
übertragen (die Bereiche „sonstige Dienste" und „öffentli
cher Dienst" der alten Gliederung wurden zusammenge
faßt) Diese aggregierte Tabelle wurde in einem weiteren 

s ) Freilich s ind auch die Anforderungen an die Datenquali tät höher Disaggregierte Daten die einer Verwendung im Aggregat genügen müssen nicht auch für die 
Verwendung der Tei iaggregate geeignet sein 
3) Die Erdöl förderung und -Verarbeitung ist in der Input-Output-Systematik von der chemischen Industrie getrennt 
4) Zum Konzept des Make-Use-Schemas siehe Fleischmann — Rainer (1985] 
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Schritt auf das letzte Jahr Ubertragen für das in dieser 
Gliederung derzeit Randwerte der VGR vorliegen, nämlich 
1992. Dann mußte ein Verfahren gefunden werden, um die 
Tabelle unter größtmöglicher Verwendung offizieller 
Preisstatistiken so zu deflationieren, daß die Summe der 
Aggregate der Endnachfrage zu konstanten Preisen (pri
vater und öffentlicher Konsum, Brutto-Anlageinvestitionen 
Lagerveränderungen und Exporte) sowie die Summe der 
realen Importe mit jenen Werten Ubereinstimmen, die die 
VGR fUr 1992 ausweist 

Erst nach Vorliegen dieses Datengerüstes konnte an die 
Modellierung im engeren Sinn herangegangen werden. 
Aus der Deflationierung selbst ergab sich die Struktur 
eines Preismodells. Für das MengenmodeN der I-O-Tabel
le mit den Koeffizienten der Primärinputs (vor allem Be
schäftigung, Löhne, Importe) war das eigentliche Problem 
der Ankoppeiung an das Makromodell zu lösen, wobei ein 
auch für künftige Erweiterungen möglichst flexibler Ansatz 
zu finden war 

D i e v o i l ä u f i g e I - O - T a b e l l e 1988 des W I F O 

Die I-O-Tabelle 1988 wurde von ÖKOPOLIS im Auftrag des 
WIFO auf Grundlage der Nichtlandwirtschaftlichen Be
reichszählung 1988 für eine Studie für das Bundesministe
rium für Umwelt, Jugend und Familie konstruiert und wird 

Die vorläufige I-O-Tabelte 1988 des WIFO beruht auf der 
Nichtlandwirtschaftlichen Bereichszählung 1988 und auf 

Verknüpfungen zwischen VGR-Daten von 1983 und der I-O-
Tabelle 1983, die auf 1988 übertragen werden konnten, Für 

den privaten Konsum wurde die größtmögliche 
Detailinformation nach Gütern der österreichischen 

Statistik (250 Konsumpositionen der VGR) genutzt. Für 
Exporte und Importe wurde eine Verknüpfung auf Ebene der 

Warenzweisteller der Betriebssystematik zwischen den 
Rohdaten des Außenhandels (aus einer Auswertung mit 
AUDOKLASSYS) und den I-O-Daten für 1983 hergestellt. 
Überdies arbeitet das WIFO daran, die I-O-Tabelle durch 

Übernahme bereits abgeschlossener Teilmatrizen aus dem 
I-O-Projekt 1988 des ÖSTAT zu verbessern. 

an anderer Stelle beschrieben {Kratena, 1994). Es lag im 
Bestreben des WIFO, diese Tabelle durch laufende Einar
beitung neuer Information aus dem ÖSTAT zu verbes
sern5) 

Neue Informationen aus der I-O-Tabelle 1983 wurden mit 
den Daten der VGR für 1983 verknüpft und auf 1988 über
tragen. Das betrifft vor allem die Komponenten der End
nachfrage; sie mußten in der Güterklassifikation der öster
reichischen Wirtschaftsstatistik — Warendrei- bzw -zwei-
steller der österreichischen Betriebssystematik — erho
ben werden 

P r i v a t e r K o n s u m 

Verfügbar waren Daten für den privaten Konsum 1983 aus 
der I-O-Tabelle und die genauen Informationen Uber die 
Handels- und Verkehrsspannen fUr die einzelnen Güter. 
Die Handels- und Verkehrsspannen bilden die Differenz 
zwischen dem Bewertungskonzept des privaten Konsums 
in der I-O-Tabelle (Produzentenpreise) und jenem in der 
VGR (Käuferpreise). 

Weiters wurde vom ÖSTAT eine Zeitreihe des privaten 
Konsums laut VGR in der Gliederung von 250 Konsumgü
terpositionen zu laufenden und konstanten Preisen (ver
schiedener Basisjahre) zur Verfügung gestellt Für 1983 
wurde anhand zusätzlicher Informationen des ÖSTAT 
Uber die Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage nach die
sen 250 Konsumgüterpositionen eine Brückenmatrix zwi
schen den 250 Konsumgütern der VGR und dem privaten 
Konsum laut l-O-Tabelle 1983 nach Warenzweistellern der 
Betriebssystematik6) (etwa 50 Positionen) konstruiert. Die
se Brückenmatrix wurde weiters auf die Dimension „33 
Verbrauchsgruppen der VGR Zweisteller der Betriebssy
stematik" aggregiert Mit Hiife der Informationen über die 
Mehrwertsteuerbemessung nach den 33 Konsumgruppen 
der VGR konnte die Bruckenmatrix nach entsprechender 
Anpassung der Koeffizienten auf die Konsumdaten der 
VGR von 1988 und 1992 angewendet werden Man erhält 
damit Vektoren für den privaten Konsum ohne Mehrwert
steuer nach Zweistellern der Betriebsystematik und zu 
Produzentenpreisen, und zwar den nominellen und realen 
(zu Preisen von 1983) Konsum 1988 und 1992 

B i u t t o - A n l a g e i n v e s t i t i o n e n 

In einer etwas einfacheren Vorgangsweise wurde für die 
Bau-, Anlage- und Fahrzeuginvestitionen eine fixe GUter-
struktur aus der l-O-Tabelle 1983 berechnet. Diese wurde 
auf die entsprechenden nominellen und realen (zu Preisen 
von 1983) Aggregate fUr Brutto-Anlageinvestitionen laut 
VGR angewendet Ebenso wurde der Vektor der Lagerver
änderungen errechnet 

Ö f f e n t l i c h e r K o n s u m 

Gewählt wurde jene Art der Verbuchung, die den öffentli
chen Konsum als Endnachfrage nach Leistungen des öf
fentlichen Dienstes darstellt Der Vektor enthält somit den 
gesamten öffentlichen Konsum im Gut 18 („sonstige Dien
ste einschiießlich öffentlicher Dienst") und sonst nur Null
werte Die Güterkäufe des öffentlichen Sektors sind in der 
Intermediärnachfragespalte des öffentlichen Sektors ent
halten 

E x p o r t e 

Die Umwandlung der laufenden Außenhandelsstatistik 
nach Gütern in l-O-konforme Daten erfordert wesentlich 
geringere Anpassungen und steht auf wesentlich sichere
ren statistischen Grundlagen als für die anderen Endnach
fragekategorien, weil die Außenhandelsstatistik die Daten 

6 ) Den Mitarbeitern der Abtei lung 7 des ÖSTAT vor allem Dr Franz Dr Rainer Mag Schwarzl und Mag Kolleri tsch sei an dieser Steile für die Über lassung des Da
tenmater ia ls gedankt 

Eine wesent l ich verbesserte und erweiterte Tabelle, die Energie als besonderen Inputfaktor hervorhebt und Ergebnisse des laufenden l-O-Projekts 1988 des 
ÖSTAT enthält wird das WIFO demnächst für eine Studie über die ökonomischen Effekte einer C0 2 -Energ ie-Steuer verwenden 
s ) Einige Zweisteller z B die des Groß- und Einzelhandels wurden zusammengefaßt 
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bereits in einer Klassifikation anbietet, die direkt in die Be-
triebssystematik umgewandelt werden kann Zeitreihen 
von Importen und Exporten (1976 bis 1990, Mengen und 
Werte) in der Gliederung der Dreisteller der Betriebssyste-
matik wurden durch Anwendung von AUDOKLASSYS auf 
primären Außenhandelsdaten erzeugt und dem WIFO vom 
ÖSTAT zur Verfügung gestellt7) Im wesentlichen unter
scheiden sich dieser Vektor von Exporten und jener aus 
der I-O-Tabelle 1983 dadurch, daß die primären Daten 
auch „Warensektoren" enthalten (z. B Abfälle Lumpen 
usw — Güter, denen keine charakteristische Aktivität ge
genübersteht) und außerdem „fob" bzw „loco Grenze" be
wertet sind, also die in Österreich entstandenen Handels
und Verkehrsspannen enthalten Die Summe der Exporte 
laut I-O-Tabelle 1983 stimmt außerdem nicht mit dem in 
der VGR verwendeten Wert der Exporte i.w. S überein; 
ein Großteii dieser Differenz ist auf die Position „nicht in 
Waren oder Dienstleistungen unterteilbare Leistungen" 
(NIWODUL) zurückzuführen. Hier wurde der pragmatische 
Ansatz gewählt, diese Position nicht in die Exporte und Im
porte einzubeziehen8). 

Für 1983 mußte daher eine Brückenmatrix zwischen einem 
Vektor „Primärdaten für Warenexporte" (für die einzelnen 
Sektoren nach Zweistellern der Betriebssystematik) und 
„Dienstleistungsexporte" (global) einerseits und dem Ex
portvektor der I-O-Tabelle 1983 konstruiert werden Diese 
konnte auf das Datenmaterial bis 1990 übertragen werden; 
die Daten für 1992 mußten auf die Strukturen von 1990 um
gerechnet werden, da die Anwendung von AUDOKLAS
SYS auf den Außenhandel 1990 bis 1993 durch das ÖS
TAT noch aussteht 

I m p o r t e 

Ähnlich wurden die Importdaten adaptiert. Die Differenzen 
zwischen den mit AUDOKLASSYS bearbeiteten Primärda
ten und dem Material aus der I-O-Tabelle 1983 sind gerin
ger, da die Bewertung „cif" bzw „loco Grenze" die öster
reichischen Handeis- und Verkehrsspannen überwiegend 
nicht enthäit und daher fast dem Produzentenpreiskon-
zept der I-O-Tabelle gleich ist9) Die Konstruktion einer 
Brückenmatrix gestaltete sich daher sehr einfach, da le
diglich die Warensektoren aufzulösen waren Die Berech
nung des Importvektors 1992 erfolgte analog zu den Ex
porten. 

Die Endnachfrage laut der I-O-Tabelle 1988 beruht somit 
auf der detaillierten Anwendung von Klassifikationsum-
schlüsselungen der Primärstatistik und der VGR zu i-O-
Daten auf Basis des Jahres 1983 und auf von ÖKOPOLiS 
konstruierten Rohmatrizen der Make- und Absorptionssei
te. Für die Absorption konnten Informationen des ÖSTAT 
für 1988 einfließen Der nächste entscheidende Schritt zur 
Verbesserung bestünde in der Einarbeitung von bereits 
vorliegenden Ergebnissen des I-O-Projektes 1988 {vor al
lem Make-Matrix) 

Eine durch Übertragung der Strukturen von 1988 auf 1992 
und Anwendung eines Ausgleichsaigorithmus (RAS) ge

schätzte I-O-Tabelle 1992 mußte zunächst deflationiert 
werden Da keine Informationen über die Verwendung der 
Importe nach Gütern vorlagen, konnte keine B-Version der 

D e f l a t i o n i e i u n g u n d I - O - P r e i s m o d e l l 

I-O-Tabelle erstellt werden, und es mußte auf ein etwas 
einfacheres Schema zurückgegriffen werden Alle Ströme 
sind hier zu laufenden Preisen bewertet, es ergeben sich 
folgende Identitäten: 

(1)p(H)Q(H)+ V = pQ(A), 
Kosten = Erlöse, 

(2) PQ(A) + pMM = p(H)Q(H) + pcC + P l I + pGG + pxX, 
Aufkommen = Verwendung 

Der Output der Aktivitäten zu laufenden Preisen, pQ(A) 
{p . . Defiator der 18 Sektoren aus der VGR, Q(Ä) . . ent
sprechender realer Output), ist gleich der Summe aus no
mineller Intermediärnachfrage p(H)Q(H) (p(H) . . . Preis
vektor der Intermediärnachfrage) und der Wertschöpfung, 
V Diese Identitäten gelten jeweils für alle 18 Aktivitäten 

Ausgangspunkt des Modells, das für Simulationen ab 1992 
verwendbar ist, ist die mit Sektordaten bis 1992 

fortgeschriebene I-O-Tabelle 1988. Diese Tabelle muß 
durch Deflationierung in Einheiten zu Preisen von 1983 

transformiert werden, um an das Makromodell angekoppelt 
werden zu können. Aus dieser Deflationierung ergibt sich 

zugleich die Struktur eines Preismodells mit verschiedenen 
sektoralen Preisen je nach Verwendungskategorie. So 

haben z. B. landwirtschaftliche Erzeugnisse nicht 
denselben Preisindex im privaten Konsum wie im Export, 

obwohl es nur einen Preisindex des Sektors Land- und 
Forstwirtschaft gibt. Dieses Preismodell eignet sich daher 

dazu, die Preiseffekte von Kostenerhöhungen oder die 
indirekten Effekte einzelner Preisänderungen (vgl. Breuss 

— Kratena — Schebeck, 1994) zu schätzen. 

Auf der Seite der Güter gilt, daß das Aufkommen aus hei
mischer Produktion,pQ(A), und Impor ten ,p M M(p M Im
portpreis bzw Defiator), gleich der Verwendung in der In
termediärnachfrage, p(H)Q(H), und in den Endnachfrage
komponenten privater Konsum,p c C, Investitionen,/?,/, öf
fentlicher Konsum, pGG, und Exporte, pxX, ist 

Jede Deflationierung muß nun zunächst zwischen Preisin
formationen aus heimischer Produktion und solchen für 
Importe unterscheiden Eine weitere wesentliche Frage be
steht darin, wie stark die Preisdifferenzierung berück
sichtigt werden soll. Beides zusammen bestimmt, wieweit 
einzelne Elemente innerhalb einer Zeile mit unterschied
lichen Preisen deflationiert werden In der B-Version er
gibt sich ohnehin für jedes Element ein unterschiedlicher 
Defiator, da die Gewichte von importierter und heimischer 
Verwendung variieren. Zusätzlich kann aber angenom
men werden, daß zumindest für die heimischen Liefe-

7) Zur Verwendung von AUDOKLASSYS siehe Rainer — Bachmann (1987) S 374-382 
a) Um die Identität des BIP von der Entstehungs- und Verwendungssei te zu gewährleisten wurde .NIWODUL-Net io (Importe minus Exporte) als stat ist ische Diffe
renz mit den Gewichten der Sektorwer tschöpfung auf die Wertschöpfung der Aktivitäten verteilt 
9) Es fallen ledigiieh ger ingfügige Verkehrsspannen an 
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D e f l a t i o n i e r u n g u n d I n p u t - O u t p u t - P r e i s m o d e l l Übersicht 2 

Aktivitäten 
1 j 

Güter 
1 i 

Importe Endnachfrage 
1 / 

Güter P(H)Q(H) 

pQ(A) 

PcC p,l pGG pxX P(q)Q 

[moorte 

Weitschöpfung PQ(A) 

PQ(A) p(q)Q 

rungen Preisdifferenzierung besteht. Wenn die Import
quote für Nahrungsmittel 20% beträgt, der Defiator für 
Importe 1 ist (keine Preisänderung) und jener für heimi
sche Produkte 1,1, ergibt sich der Gesamtdeflator mit 
0,8 1,1 + 0,2 1 = 1,08 Man könnte nun alle Nahrungs
mittellieferungen entlang der Zeile mit 1,08 deflationieren 
und käme so auf den Gesamtdeflator, ohne unterschiedli
che Importquoten und Preisdifferenzierung zu berücksich
tigen Nun könnte aber — um zwei Elemente der Zeile her
auszugreifen — der Defiator für heimische Lieferungen im 
Gastgewerbe nur 0,9 betragen und im privaten Konsum 
1,2 Weiters könnte die Importquote im Gastgewerbe mit 
25% über dem Durchschnitt liegen und im privaten Kon
sum mit 18% darunter Allein durch diese geringfügigen 
Abweichungen ergäbe sich im Gastgewerbe bereits ein 
Defiator für den Input von Nahrungsmitteln von 0,925 und 
im privaten Konsum von 1,164. 

Ein Beispiel für die größtmögliche Berücksichtigung von 
Preisdifferenzierung in einer B-Version ist die österreichi
sche I-O-Tabelle 1964 zu Preisen von 1976 {Holub — Rich
ter — Schwarzl, 1984) 

Da für die vorliegende Tabelle keine B-Version erstellt 
werden konnte, mußte ein anderer Ansatz gesucht wer
den; für die Wahl der Methode waren einerseits das Be
streben der Erfassung von Preisdifferenzierung und ande
rerseits die Restriktion durch die VGR-Daten für die Sum
men der realen Endnachfragekomponenten ausschlagge
bend Die VGR bietet Sektorinformationen für die End
nachfrage zu konstanten Preisen an, die mit den entspre
chenden Brückenmatrizen in I-O-Vektoren umgewandelt 
werden können. Dabei ist für privaten und öffentlichen 
Konsum und Investitionen direkt das VGR-Datenmaterial 
verwendbar, für die Exporte mußte zunächst analog zu 
den Importen ein „Unit-value-lndex" konstruiert werden 
Dadurch erhält man z B für 1992 Vektoren der realen 

Endnachfrage deren Summen mit den VGR-Werten über
einstimmen — eine Grundvoraussetzung für die Ankoppe
iung an das Makromodeil Nun mußte jedoch weiters die 
Identität der Güterbilanz gewahrt werden, indem der Preis
vektor der Intermediärnachfrage als Residuum berechnet 
wurde 1 0): 

(3) v(H) = P(^Q — P<€ -Pi1 -Prß — Pxx 

y J Q — C — I—G — X 

mit p(q)Q nominelles Aufkommen (Summe aus pQ(A) 
und pMM), Q reales Aufkommen (Summe aus Q(A) 
und M) 

Preisdifferenzierung und unterschiedliche Importanteile 
fließen somit ein, indem vier verschiedene Preisvektoren 
für die Endnachfrage und ein einheitlicher für die Interme
diärnachfrage unterschieden werden; sie können als 
Funktion der heimischen Güte/preise, p(G), und der Im
portpreise dargestellt werden: 

(4) p(H)}pc,Pl>pGlpx = f(p(G),pM) 

Das traditionelle I-O-Preismodell beschreibt die Preise von 
Aktivitäten, die sich aus Kostenkomponenten, also aus 
den Elementen der Spalte einer Aktivität zusammenset
zen Diese traditionelle 1-O-Preisgleichung hätte in diesem 
Rahmen folgende Form: 

(5) p = p(H)A + v 

mitA Matrix der technischen Koeffizienten (spaltenwei
se Division der Elemente von Q(H) durch den entspre
chenden Aktivitätsoutput Q(A)), v Wertschöpfungsko
effizienten (nominelle Wertschöpfungskomponente, z B 
Brutto-Lohn- und -Gehaltssumme, je Einheit realen Out
puts), p Defiator nach Aktivitäten 

Der Vektor v kann in die einzelnen Komponenten Brutto-
Lohn- und -Gehaltssumme, Iw ,payroll taxes : (Lohnsum
mensteuer, Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenaus-

I D ) Diese Vorgangsweise orientiert s ich am Preismodell des Cambr idge Growth Project" [Barker 1976! 
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gleichsfonds), t(L), sonstige indirekte Steuern, t i, Sub
ventionen, s, und Abschreibungen plus Betriebsüber-
schuß, (d + r), aufgespalten werden Der Koeffizient für die 
Brutto-Lohn- und -Gehaltssumme setzt sich aus einem Ar
beitskoeffizienten, / (Beschäftigte je realen Brutto-Produk-
tionswert; der inverse Wert der Arbeitsproduktivität), und 
einem Lohnsatz pro Kopf, w, zusammen. 

Aus der Make-Matrix läßt sich nun eine Koeffizientenma-
trix berechnen, mit der Güterpreise in Deflatoren nach Ak
tivitäten umgewandelt werden können und umgekehrt 
Diese „Market-shares"-Matrix C bildet die Anteile der ein
zelnen Aktivitäten am Output eines Gutes ab (Make-Matrix 
mit der Spaltensumme 1): 

(6) p(G) = pC 

Wenn weiters p(H) eine Funktion von p(G) und pM in der 
einfachen Form fixer Koeffizienten b ist, 

(7) p(H) = b(p(G) + pj, 

dann läßt sich eine Diagonalmatrix B der Koeffizienten b 
bilden, sodaß (5) umgeformt werden kann zu 

(8) p = P M 6 Ä + pCBA + Iw + t(L) + ti — s + (d +1) 

Als Lösung des Preisblocks ist daran gedacht, die Kom
ponente r (Betriebsüberschuß je Outputeinheit) als Resi
duum auszuweisen und Gleichungen für die Preisentwick
lung zu spezifizieren, die die Überwälzbarkeit von Kosten 
auf Preise messen sollen: 

(9) p = f(p(H)A, Iw, pj, 

(10) r = p(I—CBA)—pMBA - Iw - t(L) — ti+s—d 

Dies berührt bereits das zweite zentrale Problem der Kon
sistenz zwischen l-O- und Makromodell, nämlich jenes der 
Übereinstimmung der Wertschöpfungsseite. Die Wert
schöpfungskomponenten des Preismodells (z B Iw) er
geben mit der Lösung des Mengenmodells, das die einzel
nen Brutto-Produktionswerte O(A) determiniert, die jeweili
ge Wertschöpfungskomponente insgesamt (z. B Brutto-
Lohn- und -Gehaltssumme). Gerade für diese Größen lie
fert aber das Makromodell Werte, die dort mit dem Ein-
kommensbiock und der damit determinierten aggregierten 
Nachfrage simultan zusammenstimmen Hier werden nun 
diese Konsistenzprobleme bei der Ankoppeiung des l-O-
Mengenmodelis an das Makromodell für die Wertschöp
fungskomponenten Iw, t(L), ti, s und d gelöst, und diese 
fließen dann in das Preismodell ein 

In der derzeitigen Ausbaustufe von MULTiMAC I werden 
die Importpreise und die heimischen Preise exogen vorge
geben und danach die Gewinnkomponente / als Residuum 
berechnet Der nächste Schritt wird daher darin bestehen, 
das Preismodeli um Gleichungen des Typs von Gleichung 
(9) zu bereichern, sodaß nur noch die Importpreise exo
gen vorgegeben werden müssen und das System dann si
multan gelöst werden kann. 

Eine weitere interessante Anwendung besteht darin, die 
Effekte von einzelnen Preisänderungen auf das gesamte 
Preisgefüge zu untersuchen Dem liegt die Idee zugrunde 
daß man in manchen Bereichen über gute A-priori-lnfor-
mation über künftige Preisbewegungen verfügt und unter
suchen möchte, wie hoch der daraus resultierende ge
samtwirtschaftliche Preiseffekt ist Dazu wird das System 

aufgespalten in einen exogenen Preisvektor p(l) und den 
Rest p(2), Matrizen der technischen Koeffizienten zwi
schen diesen beiden Bereichen (A(ll), A(12)i A(21), 
A (22)) und zwei Wertschöpfungsvektoren v(l) und v(2) mit 
den jeweiligen Komponenten Die Matrix A(ll) stellt den 
Eigeninput des exogen gesetzten Teils dar, A(12) den In-
put von Produkten von 1 in 2 usw In einem solchen parti-
tionierten System lassen sich z B die Spill-over-Effekte 
einer Preissenkung in der Landwirtschaft untersuchen, 
wenn die Landwirtschaft als exogener Teil 1 eingesetzt 
wird; das System läßt sich dann nach p(2) lösen 

D a s I - O - M e n g e n m o d e l l 

Durch Deflationierung des Schemas in Übersicht 2 erhält 
man das entsprechende Mengenmodell der I-O-Tabelle 
(Übersicht 3) Hier ist nur noch die Wertschöpfung, V, in 
nominellen Größen gemessen, alle anderen Ströme ver
stehen sich zu Preisen des Basisjahres (1983) Daher gilt 
hier nur noch die Identität der Güterbilanzen: 

(11) Q (A) + M = Q(H) + C + I + G + X, 
Aufkommen = Verwendung 

Durch Deflationierung entstanden aus der oben definier
ten Endnachfragekomponenten die Vektoren C, /, G und 
X, deren Summe mit den entsprechenden Größen der 
VGR aus dem Makromodell übereinstimmt 

Nun lassen sich die Koeffizientenmatrizen berechnen, die 
notwendig sind, um das Mengenmodell zu lösen. In die
sem Fall sind in Abhängigkeit vom gesamten Endnachfra
gevektor F = C + I+ G + X der Output der Aktivitäten, 
Q(A), und das Aufkommen, Q, determinierbar 

Dazu müssen die Koeffizientenmatrizen der technischen 
Koeffizienten, A, und der inländischen Marktanteile, D, be
rechnet werden Dividiert man die Spaltenelemente von 
Q(H) durch den entsprechenden Output der Aktivität, 
Q(A), so erhält man die in der I-O-Analyse üblichen tech
nischen Koeffizienten, in der Formulierung von Leontief 
die „Kochrezepte" der Sektoren Die inländischen Markt
anteile geben an, wieviel die Aktivitäten (/) zum Aufkom
men der Güter (/) pro Einheit beisteuern Dividiert man die 
gesamte Güterspalte durch das Aufkommen Q, dann er
hält man auch eine Zeile von Importquoten, die zusammen 
mit der Spaltensumme von D genau 1 ergeben müssen. 
Diese Restriktion, daß inländische Marktanteile plus Im
portquoten sich für jedes Gut zu 1 addieren müssen, ist 
ein wesentlicher Punkt der simultanen Lösung von l-O-
und Makromodell 

Gieichung (12) faßt das System aus Übersicht 3 mit der 
Koeffizientenmatrix zusammen. Die Koeffizientenmatrix 
hat die Dimension von 36x36 (Aktivitäten und Güter) und 
ergibt multipiiziert mit dem Spaltenvektor (Q (A), Q) (Out
put Q (A) der 18 Aktivitäten, Aufkommen Q von 18 Gütern) 
einen Vektor, der sich mit einem Vektor mit 18 Nullwerten 
und den 18 Werten der Endnachfrage F wieder zum Vektor 
iQ(A), Q) aufaddiert 

Gleichzeitig gilt, daß die Wertschöpfungskomponenten 
und realen Importe determiniert sind, sobald Output und 
Aufkommen feststehen (Gleichung (13)) Hier wurde die 

368 IWIFOl M o n a t s b e r i c h t e 6/94 



I N P U T — O U T P U T — M O D E L L 

M e n g e n m o d e l l u n d B i l anzg l e i ehungen Übersicht 3 

Aktivitäten 

1 j 

Güter 
1 i 

Importe Endnachfrage 
1 f 

Q(W 

Q(A) 

C I 0 X 

Importe AI 

Wertschöpf ung 

Matrix Kmit den Zeiienvektoren /, Iw, t(L), tt, s und d spe
zifiziert, die Beschäftigung wurde somit durch die Koeffi
zienten / inkiudiert Die Matrix M besteht lediglich aus dem 
Zeilenvektor m der Importquoten. 

Gleichung (14) gibt nochmals die Restriktion bezüglich der 
inländischen Marktanteile und der Importquoten wieder 
Die Lösung des Systems ist — wie im traditionellen I-O-
Modell — durch eine inverse Matrix gegeben (Gleichung 
(15)) Bei vorgegebener Endnachfrage F aus dem Makro
modell können somit der Output Q(A) und das Aufkom
men Q bestimmt werden. 

Das Problem der Konsistenz mit dem Makromodell tritt 
beim Einsetzen von Q(A) und Q in Gleichung (13) auf, da 
die sich daraus ergebenden Aggregate Beschäftigung, 
Lohnsumme, „payroll taxes", indirekte Steuern, Subventio
nen, Abschreibungen nicht notwendigerweise mit den 
Werten aus der Lösung des Makromodells Ubereinstim
men 

(12) 

(13) 

0D]\Q(A) 
A O j [ Q 

+ " 0 ' 'Q(A)' + 
l Q . 

V 0 
0 M 

31 \Q(A) 
~4 [ Q 

V 
M 

V = 

l 
Iw 

t(L) 
ti 
s 
d 

(14) 

(15) 

= 1, 

r ' - D i - i " 0 Q(A)' 

1 Q \ 

Das Verbindungsglied im Mengenmodell des I-O-Ansatzes 
zum Makromodell sind die Komponenten der Endnachfra
ge, die auf 18 Güter aufgeteilt werden müssen In der der
zeitigen Modellversion werden zur Aufteilung von Investi-

D i e A n k o p p e i u n g a n das M a k r o m o d e l l 

tionen, Lagerveränderungen und Exporten fixe Koeffizien
ten verwendet. Ein wesentlicher zweiter Schritt im Ausbau 
des vorliegenden Ansatzes zu einem multisektoralen Mo-

Das Mengenmodell der l-O-Tabelle wird für die integrierte 
Lösung von l-O- und Makromodell an das Makromodell 

angekoppelt,. Um im I-O-Modell selbst technischen Wandel 
zu erfassen, werden die Dynamik der realen Nettoquoten 

und Reaktionen der Sektoren auf die gesamtwirtschaftliche 
Produktivitätsdynamik berücksichtigt, Dynamische 

Prozesse werden aus dem Makromodell in das I-O-Modell 
übertragen (gesamtwirtschaftliche Produktivitäts- und 
Lohndynamik, Änderungen anderer Wertschöpfungs
komponenten wie indirekter Steuern),. Zusätzlicher 

„technischer Wandel" wird dadurch in das I-O-Modell 
eingeführt, daß Änderungen der Importe aus dem 

Makromodell Anpassungen der heimischen Marktanteile 
auslösen, sodaß sich die Produktionswerte wieder ändern. 

Die Produktionswerte sind aber die zentrale endogene 
Variable des I-O-Modells, sodaß gerade über den 

Zusammenhang „Importquoten — heimische Marktanteile" 
der Lösungsalgorithmus des integrierten I-O-Makromodells 

abläuft, 

dell würde darin bestehen, für die Exporte in der Aus
gangsklassifikation (Warenzweistelier der Betriebsyste
matik, zu Käuferpreisen) Nachfragegleichungen nach Re
gionen einzuführen Für den privaten Konsum verwendet 
das WIFO bereits ein Nachfragesystem mit 11 Gütergrup
pen der VGR in Form eines „Aimost ideal Demand Sy
stem" (Schneider — Wäger, 1988) Es entnimmt den rea-
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len privaten Konsum der Lösung des Makromodeiis und 
bestimmt ausgehend davon die Budgetanteile der 11 Gu
ter, die dann — wie oben dargestellt — mit einer Brük-
kenmatrix in die Klassifikation des I-O-Modells überführt 
werden. 

Setzt man den so konstruierten Endnachfragevektor in 
Gleichung (15) ein, dann erhält man ein erstes Ergebnis 
für Produktionswerte und Aufkommen. Die Matrix der 
technischen Koeffizienten wird im Zeitablauf variabel ge
macht, indem der aus der Zeitreihe 1964 bis 1992 heraus
gefilterte Trend der realen Nettoquoten (die Spaltensum
men von 4) bis zum Jahr 2000 fortgeschrieben wird Die 
Summe der Produktionswerte ist nun zusammen mit der 
realen Nettoquote insgesamt der erste Anknüpfungs
punkt, um im Makromodell ablaufende dynamische An
passungsprozesse in das I-O-Modell „hineinzutragen" 
Als erster Schritt werden aus der Lösung des Makromo-
dells die Anteile der Beschäftigung und der Wertschöp-

L wL fungsaggregate am BiP berechnet z. B 
BIP BIP 

und 

( BIP \ 
~Q^JJ multipliziert, 

um Gesamtkoeffizienten über alle Sektoren in der Termi
nologie des I-O-Modells — nämlich als Anteil an Q(A) — 
zu erhalten Ebenso wird für die Importe verfahren 

So erfaßt man also — um beim Beispiel der Beschäfti
gung zu bleiben — die im Makromodell abgebildete Dyna
mik zwischen Produktions- und Beschäftigungsentwick
lung im Aggregat Nun stellen sich zwei Fragen: 1 „Stim
men" die Produktionswerte Q(A), d. h ist nicht auch für 
die technischen Koeffizienten stärkere Dynamik anzuneh
men, die nun der Beschäftigungsdynamik zugerechnet 
wird? 2 Wie ist die Dynamik im Aggregat auf die einzelnen 
Sektoren zu verteilen? 

In der vorliegenden Version werden technische Änderun
gen nur unzureichend durch Dynamisierung der Matrix der 
technischen Koeffizienten erfaßt. Über die Restriktion von 
Gleichung (14) ergibt sich jedoch ein brauchbarer Indika
tor, wieweit die Lösung für Q (A) eine Fehlschätzung ist, da 
die Importquoten nicht konstant geblieben sein können 
und damit die Matrix D korrigiert werden müßte Im Laufe 
der Modellarbeiten erwies sich dieser Punkt als wesentlich 
für die simultane Lösung, und somit konnte ein über diese 
Restriktion laufender Algorithmus gefunden werden, um 
das Modell zu lösen 

Zur Verteilung der Beschäftigungsdynamik auf die Sekto
ren wurde in einem ersten Schritt lediglich für die Arbeits
koeffizienten, /, ein dynamischer Ansatz gewählt, indem 
eine Elastizität der Produktivität in den einzelnen Sektoren 
auf die gesamtwirtschaftliche Produktivität spezifiziert 
wurde 

FUr den Lohnsatz pro Kopf, w, wurde eine Zeitreihe der 
Sektorverteüung durch Interpolation zwischen den Werten 
der I-O-Tabellen 1964, 1976, 1983 und der provisorischen 
Tabelle 1988 konstruiert und bis zum Jahr 2000 fortge
schrieben FUr alle anderen Komponenten wurden fixe 
„spreads" {a(i}) aus dem Basisjahr 1988 Übernommen 

(16) In (/, (!)) = a (0) + a (1) In / (t), 

(17) w,(t) = ajt)w(t), 

(18) iijtj = auti(t), 
t(L).t(t) = a!(Ut(L)(t), 

d-Jt) = add(t) 

Der gleiche fixe „spread" wie in Gleichung (18) wird auch 
für die Importquoten nach Gütern verwendet Man erhält 
damit eine erste Schätzung für eine Matrix der Wertschöp
fungskoeffizienten und Importquoten (Gleichung (13)). 

Um den kumulativen, Uber die Inverse der I-O-Struktur lau
fenden Konnex zwischen Endnachfrage und Wertschöp
fung sichtbar und modellierbar zu machen, wird auf eine 
Erfindung zurückgegriffen, die das mittelfristige Wharton-
Modell und das disaggregierte Makromodell des nieder
ländischen „Centraal Planbureau" verwenden (Preston, 
1975, Centraal Planbureau, 1992). Diese Matrix bildet ab, 
wieviel Wertschöpfung insgesamt (direkt und indirekt) 
durch die Komponenten der Endnachfrage induziert wird; 
sie wurde von ihren Erfindern CPS-Matrix („Cumulative 
Production Structure") genannt Dieses Konzept wird hier 
verändert, indem lediglich die Matrix für Wertschöpfungs
koeffizienten und Importquoten aus Gleichung (13) mit der 
Inversen aus Gleichung (15) multipliziert wird Die entste
hende, hier ebenfalls CPS benannte Matrix ergibt, multipli
ziert mit dem Endnachfragevektor, direkt die Aggregate 
der Wertschöpfungsseite und die realen Importe: 

(19) 
V 0 
0 M ][-

—D 
A I 

= [CPS\, 

(20) [CPS] 

L 
wL 

T(L) 
Ti 
s 
D 

L M 

Der Lösungsalgorithmus für das Modell läuft folgender
maßen ab: Mit Gleichung (15) wird das I-O-Mengenmodell 
gelöst, daraus erhält man in Abhängigkeit von O(A) erste 
Schätzungen für Kund M: 

(15) 

(21) 

I -D - l ' 0 'Q(A)' 
- A I , ,F \ Q \ 

V, M = f(Q(A)) 

Die Gleichungen (19) und (20) liefern die entsprechenden 
Werte für Wertschöpfung und Importe, die zunächst nicht 
exakt mit jenen der Makromodellösung Ubereinstimmen 
werden Nun läßt sich eine Spalte von Korrekturfaktoren 
berechnen, indem die Werte des Makromodells z B für 
Beschäftigung durch die erste Schätzung für L aus Glei
chung (20) dividiert werden. Mit diesen Korrekturfaktoren 
werden alle Elemente einer Zeile der ursprünglichen CPS-
Matrix multipliziert und zur Matrix CPS* angepaßt. Mit 
CPS* und der Ausgangsmatrix der Inversen des I-O-Men-
genmodells läßt sich eine angepaßte Matrix für V und M 
berechnen: 

(22) [CPS*] I -D 
1 y# 0 ' 

. - A I , 0 M*, 
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Diese neuen Importquoten aus M* werden in die Restrik
tion aus Gleichung (14) eingesetzt: 

(14) Ljdy + mi = I . 

Wenn die Restriktion verletzt wird, werden die Spalten der 
Matrix D entsprechend proportional zu D* angepaßt, so-

-A f 

wiederum eine neue Inverse, die in Gleichung (15) neu ein
gesetzt wird, sodaß der gesamte Prozeß nochmals durch
laufen wird. Nach vier bis sechs Iterationen konvergiert 

Q(Ay 

daß man eine neue Matrix erhält; sie liefert 

der Lösungsvektor 
Q 

d. h er weicht von der vor

hergehenden Lösung um weniger als ±0,01% ab. 

Auf diese Weise sind sämtliche Inkonsistenzen mit dem 
Makromodell beseitigt, und man erhält eine auch im I-O-
Modell abgestimmte Lösung, die berücksichtigt, daß Im
porte Substitute für heimische Produktion sind. Außerdem 
wurden wichtige dynamische Anpassungsprozesse des 
Makromodells im Bereich der Löhne und der Beschäfti
gung ins I-O-Modell übertragen 

D i e Z u k u n f t von M U L T I M A C 

Von einer Fülle von Ansatzpunkten aus könnte schrittwei
se ein multisektorales Makromodell gebaut werden. Nach 
den bisherigen Erfahrungen ist dies ein so ressourcenin
tensives Projekt, daß zunächst eher — anknüpfend an der 
vorliegenden Form der Ankoppeiung — das Makromodell 
als Referenzmodell bestehen bleiben und in einzelnen 
Blöcken die Struktur disaggregiert und besser spezifiziert 
werden sollte. Das betrifft in erster Linie das Preissystem, 
den Außenhandel, den privaten Konsum, die Beschäfti
gung und den Konnex zwischen Investitionen und techni
schem Wandel („embodied technical change"). 

Pr e i s sys t em 

Preisgleichungen für die einzelnen Sektoren könnten Auf
schluß darüber geben, wie stark Stückkostenerhöhungen, 
vor allem von Vorleistungen und Löhnen, auf Preise zu 
überwälzen sind Dadurch wären Preissetzer und Preis-
nehmer identifizierbar {Dockner — Sitz, 1986) Daraus 
könnten sich auch sektoral unterschiedliche Überwäl-
zungskoeffizienten von importpreisveränderungen erge
ben, die für die wirtschaftspolitisch relevante Analyse Auf
schluß über die Ubertragungsmechanismen von Import
preisen auf heimische Preise im Aggregat geben 

A u ß e n h a n d e l 

Ein erster Ansatzpunkt könnte im Aggregat „Außenhan
del" die Modellierung der Importquoten (Anteil der Importe 
am Gesamtaufkommen der Sektoren) sein, wobei die Ef
fekte von Nachfrage- und Preisveränderungen getrennt zu 
analysieren wären. Daraus ergäbe sich ein Bild der Men
genreaktionen im Import nach Gütern, die durch Import
preisschocks ausgelöst werden. 

Auf der Seite der Exporte wäre ein größerer Ausbauschritt 
durch das oben andiskutierte System von Nachfrageglei
chungen nach Gütern und Regionen denkbar, der aller

dings ebenfalls nur mittelfristig zu leisten wäre Dieser 
Block bietet jedoch die interessantesten Analysemöglich
keiten So kann der Export in eine gewisse Region (z. B. 
Osteuropa) im Zeitablauf auf die Ursachen von Struktur
verschiebungen untersucht werden, und gleichzeitig kann 
isoliert gezeigt werden, welche gesamtwirtschaftlichen Ef
fekte mit solchen Verschiebungen verbunden sind Das 
dafür notwendige Datenmaterial ermöglicht darüber hin
aus wahrscheinlich zahlreiche andere Analysen, die sich 
derzeit noch nicht konkret abzeichnen 

P r i v a t e r K o n s u m 

Für den privaten Konsum wurden bereits umfangreiche 
Modellarbeiten zur Disaggregierung begonnen (Schneider 
— Wüger, 1988), sie werden laufend verbessert und erwei
tert 

B e s c h ä f t i g u n g 

Die hier angewandte Form der Erklärung der Arbeitspro
duktivität in den Sektoren kann wesentlich verbessert und 
ausgebaut werden Aufgrund der vorliegenden Zeitreihen 
ist eine Zerlegung der Produktivitätsentwicklung in eine 
Trendkomponente und eine zyklische Komponente mög
lich. Die zyklische Komponente selbst kann wieder in Ab
hängigkeit vom Outputwachstum des Sektors erklärt wer
den (Verdoorn-Koeffizient). 

Dadurch wäre ein Teii der Produktivitätsdynamik der Ana
lyse besser zugänglich Dieser Block des Modells kann 
außerdem um eine Darstellung des Arbeitsangebotes (of
fene Stellen, Arbeitslosigkeit) der einzelnen Sektoren er
weitert werden, sodaß eine Gesamtsicht der Struktur von 
Beschäftigung und Arbeitslosigkeit eröffnet wird und die 
Effekte wirtschaftspolitischer Maßnahmen simuliert wer
den könnten 

I n v e s t i t i o n e n u n d t e c h n i s c h e r W a n d e l 

Die Effekte von Investitionen auf den technischen Wandel 
könnten aufgrund des in den Investitionsgütern enthalte
nen technischen Fortschritts („embodied technical pro-
gress") erfaßt werden, in welcher Form das Modell in die
sem Bereich erweitert werden soll, ist derzeit noch offen 
Der Zweck bestünde darin, die in manchen Bereichen als 
Fortschreibung von Trends spezifizierten Komponenten 
des technischen Wandels (Vorleistungsinput, Arbeitspro
duktivität), in Abhängigkeit vom Einsatz neuer Investitions
güter darzustellen 
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