
Österreichische Wirtschaft 1987 

Die österreichische Wirtschaft im Jahr 1987: 
Schwache Auslandsnachfrage dämpft das Wachstum 

Die Abschwächungsphase, in die die österreichische 
Volkswir tschaft 1986 geraten war, hielt auch 1987 an. 
Das Brut to- In landsprodukt (BIP) wuchs im Jahres
durchschni t t mit 1,3% (real, nach + 1 , 7 % 1986) be
reits das zweite Jahr schwächer als in der Bundesre
publik Deutschland und in Westeuropa. Neben der 
f lauen Konjunktur dämpfte ungünst ige Wit terung zu 
Jahresbeginn die Wirtschaftsaktivität und drückte das 
Wachstum im 1 Halbjahr 1987 (reales BIP +0 ,6%) . 
Im 2 Halbjahr bewirkte die Belebung der Konsum-
und Exportnachfrage eine leichte Beschleunigung 
des Wir tschaf tswachstums ( + 2%). 

Die weltwir tschaft l ichen Anpassungsprobleme, die 
sich in anhaltend hohen Ungleichgewichten in den 
Leistungsbi lanzen der führenden Industr ienationen 
(Defiziten der USA stehen Überschüsse in Japan und 
der BRD gegenüber) sowie in einem weiteren Dollar
kursverfall spiegeln, wirkten sich auch auf Öster
reichs Volkswir tschaft aus. Zwar konnte der Ausfall 
der Nachfrage aus jenen Regionen, die vom Erdöl
preisrückgang oder von der anhaltenden Verschul
dung betrof fen sind (OPEC, Oststaaten, Entwick
lungsländer), tei lweise dadurch kompensier t werden, 
daß die Handelsströme zunehmend auf die europäi
schen Märkte umgelenkt wurden, dennoch entwickel
te sich die Exportnachfrage insgesamt neuerl ich ent
täuschend 

Ein weiterer Beleg dafür, daß sich Österre ichs Volks
wirtschaft in einer Phase der Anpassung befindet, ist 
die Tatsache, daß 1987 nur noch eines von fünf w ich 
t igen wir tschaftspol i t ischen Zielen (Inflationsrate) im 
"Magischen Fünfeck" besser erfüllt werden konnte 
als im Vorjahr (1986 waren es noch zwei, 1985 vier), 
während sich vier Zielgrößen verschlechter ten (Wirt
schaf tswachstum, Arbei ts losenrate, Leistungsbilanz, 
Budgetdefizi t — gemessen am BIP-relevanten Sal
do) 

Die wirtschaftspolitischen Rahmen
bedingungen 

Vor dem Hintergrund einer anhaltend schwachen in
ternationalen Konjunktur war Österreichs Wirt
schaftspoli t ik darauf bedacht, den im Vorjahr einge
schlagenen Weg der Budgetsanierung (ähnlich aus
ländischen Vorbi ldern wurde erstmals auch in Öster
reich teilreprivatisiert) und der Umstruktur ierung im 
Bereich der verstaatl ichten Industrie wei terzuführen. 
Dabei wurde die "Hartwährungspol i t ik" in Verbindung 
mit einer auf die internationale Wettbewerbsfähigkei t 
Rücksicht nehmenden Einkommenspol i t ik auch 1987 
beibehalten. 

Monetärer Bereich, Budget, Verschuldung 
1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

G e l d m e n g e M 1 ' | - 3 4 + 9 0 + 1 1 3 + 2 6 + 2 8 + 4 9 -1- 1 0 , 3 

E r w e i t e r t e G e l d b a s i s 1 ] + 6 7 + 6 4 + 6 0 + 2 2 + 1,5 + 6 8 - 2 8 

P r i m e R a t e 1 3 1 1 2 , 5 9 7 

I n % 

9 , 3 9 2 9 1 8 6 

D i s k o n t s a t z 6 8 6 , 4 4 0 4 , 3 4 3 4 0 3 5 

T a g g e l d s a t z 1 1 4 8 3 5 4 6 5 6 2 5 3 4 3 

Z i n s s a t z f ü r D r e i m o n a t s g e i d 11 5 8 5 5 9 7 1 6 6 5 8 4 8 

R e n d i t e d e r N e u e m i s s i o n e n 1 0 2 9 8 8 1 8 5 8 0 7 4 6 8 

B u n d e s b u d g e t b r u t t o . S a l d o i n M r d S - 5 1 7 - 7 1 8 - 9 1 1 - 9 0 2 - 9 1 8 - 1 0 6 7 - 1 0 4 9 

i n % d e s B I P - 4 9 - 6 3 - 7 6 - 7 1 - 6 . 8 - 7 4 - 7 1 

B u n d e s b u d g e t n e t t o ^ : S a l d o i n M r d S - 2 7 5 - 4 6 5 - 6 5 6 - 5 7 4 - 6 0 1 - 7 3 1 - 6 9 8 

i n % d e s B I P - 2 6 - 4 1 - 5 . 5 - 4 , 5 - 4 4 - 5 1 - 4 7 

V e r s c h u l d u n g d e s B u n d e s ( F i n a n z s c h u l d ) i n M r d S 2 9 5 3 3 4 1 6 4 1 6 2 4 6 9 8 5 2 5 6 6 1 6 9 6 9 7 5 

i n % d e s B I P . . . . 2 8 0 3 0 1 3 4 6 3 6 7 3 8 8 4 3 1 4 6 9 

p r o K o p f i n 1 0 0 0 S 3 9 0 4 5 1 5 5 1 6 2 2 6 9 , 5 8 1 , 5 9 2 1 

V e r s c h u l d u n g d e r G e b i e t s k ö r p e r s c h a f t e n : i n M r d S . . . 4 1 4 8 4 7 1 9 5 5 3 1 6 1 1 6 6 6 9 2 

i n % d e s B I P . . . 3 9 , 3 4 1 6 4 6 0 4 7 8 4 9 4 

p r o K o p f i n 1 0 0 0 S 5 4 3 6 2 , 3 7 3 2 8 1 0 8 8 6 

Q : O e s t e r r e i c h i s c h e N a t i o n a l b a n k I n s t i t u t s b e r e c h n u n g e n — '[ J a h r e s e n d s t ä n d e - ! ) N e t t o d e f i z i t = B r u t t o d e f i z i t ( G e s a m t e i n n a h m e n - G e s a m t a u s g a b e n - S c h u l -

d e n t i f g u n g = N e u v e r s c h u l d u n g 
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Wechselkurse 
1 9 8 1 1 9 3 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 
( A b s o l u t ) 

S c h i l l i n g j e D o l l a r 1 ] - 1 8 , 8 - 6 , 6 - 5 , 0 - 1 0 , 2 - 3 . 3 + 3 5 , 5 + 2 0 8 

( 1 5 9 2 5 ] ( 1 7 0 5 9 ] ( 1 7 9 6 3 ] ( 2 0 0 0 8 ] ( 2 0 6 8 7 ) ( 1 5 2 6 7 ] ( 1 2 , 6 4 2 ) 

S c h i l l i n g j e 1 0 0 D - M a r k ' ) + 1,0 + 0 . 3 - 0 , 1 + 0 , 1 + 0 , 1 - 0 , 1 - 0 , 0 

( 7 0 4 7 7 4 ] ( 7 0 2 9 5 6 ] ( 7 0 3 5 1 6 ] ( 7 0 3 1 6 2 ] ( 7 0 2 7 5 1 ) ( 7 0 3 1 3 3 ] ( 7 0 3 3 9 4 ] 

S c h i l l i n g j e 1 0 0 S c h w e i z e r F r a n k e n 1 ] - 4 , 9 - 3 , 6 - 1 6 + 0 , 4 + 1,1 - 0 , 8 + 0 . 2 

( 8 1 1 7 7 0 ] ( 8 4 1 8 8 8 ] ( 8 5 5 7 4 6 ) ( 8 5 2 1 3 5 ) ( 8 4 3 2 6 9 ] ( 8 4 9 8 5 0 ] ( 8 4 8 4 0 9 ] 

E f f e k t i v e r W e c h s e l k u r s n o m i n e l l ( M E R M ) 3 ] - 8 2 + 2 5 + 0 8 - 3 7 - I - 0 1 + 1 2 4 + 8 0 

E f f e k t i v e r W e c h s e l k u r s n o m i n e l l ( W I F O ) ! ) - 1 2 + 3 7 + 4 2 + 0 9 + 2 5 + 8 5 + 6 9 

E f f e k t i v e r W e c h s e l k u r s r e a l 5 ] 3 } - 4 4 + 0 6 + 0 9 + 0 4 - 0 2 + 6 2 + 3 6 

Q I M F , i n s t i t u t s b e r e c h n u n g e n — ' ) + = A u f w e r t u n g — = A b w e r t u n g d e s S c h i l l i n g s g e g e n ü b e r d e r A u s l a n d s w ä h r u n g — 2 ) + = A n s t i e g — = S i n k e n d e s e f f e k t i 

v e n S c h i l l i n g - W e c h s e l k u r s e s — 3 ] L a u t W I P O ; N o m i n a l i n d e x k o r r i g i e r t m i t r e l a t i v e n V e r b r a u c h e r p r e i s e n 

Die Fortdauer des Dollarkursverfalls und die interna
tionale Börsenkr ise vom Oktober 1987 beeinflußten 
sowohl die monetäre (seit Oktober sank international 
das Zinsniveau) als auch die reale Sphäre der Volks
wir tschaften der OECD-Länder (die erwarteten nega
tiven Vermögensef fekte wirkten sich allerdings kurz
fr ist ig noch kaum spürbar dämpfend auf die Nachfra
ge aus). Die österreichische Geldpolit ik konnte s ich 
diesem internationalen Trend nicht entziehen Sie or i 
entierte s ich vorwiegend an der Entwicklung in der 
BRD In mehreren Schr i t ten — beginnend mit der 
Diskontsatzsenkung um % Prozentpunkt im Jänner 
— wurde in Österreich im Verlauf des Jahres 1987 
das Zinsniveau gesenkt Zum Jahreswechsel 1987/88 
betrug der Diskontsatz 3%, der Eckzinssatz für Spar
bücher 2%%. Dadurch verr ingerte sich der Zinsab
stand zur BRD auf dem Rentenmarkt von 
1 1 / 4 Prozentpunkten im 1 Halbjahr 1987 auf 
% Prozentpunkte im 2 Halbjahr. 

Angesichts des anhaltenden Verfalls des Dollarkur
ses setzte sich auch 1987 die Aufwertungstendenz 
des Schil l ings und der meisten anderen europäischen 
Währungen fort . Seit 1986 wertete der Schil l ing ge
genüber dem Dollar um 20,8% auf (nach +35,5% 
1986 gegenüber 1985). Nominell-effektiv beträgt der 
Aufwertungssatz 6,9% (nach + 8 , 5 % 1986), real-effek
tiv (korrigiert um die relative Verbraucherpreisent
wicklung) 3,6% (nach + 6 , 2 % 1986) 

Die Budgetpol i t ik war 1987 auf Konsol idierung des 
Bundeshaushal ts ausgerichtet Das Nettodefizi t 
(nach Abzug der Finanzschuldti lgungen) erreichte 
69,8 Mrd S und blieb mit einer Defizitquote (Defizit in 
Prozent des BIP) von 4,7% unter dem Wert von 1986 
(5,1%) Al lerdings sind die Nettodefizite der beiden 
Jahre nicht direkt vergleichbar 1987 drehte sich im 
Zuge einer beginnenden Reprivatisierung der Saldo 
der vermögenswirksamen Transaktionen im Bundes
budget erstmals, und zwar um 12 Mrd. S (Verkauf von 
Bundesantei len der Sondergesel lschaften an die Ver
bundgesel lschaft und Rückkauf von alten Haftungen 

durch die Oesterreichische Kontrol lbank). Der BIP-
wirksame, d h. konjunkturwirksame Budgetsaldo 
(ohne Vermögenstransakt ionen) betrug 1987 —74,5 
M r d . S (gegenüber —65,5 Mrd S 1986) und wirkte 
leicht expansiv Die Entwicklung der Einnahmen blieb 
etwas unter den Erwartungen aus der al lgemeinen 
Konjunkturdynamik Aber auch die Ausgaben wurden 
eingeschränkt (Bundesinvesti t ionen) Die Ausgaben
quote (Ausgaben des Bundes in Prozent des BIP) 
sank etwas mehr als die Einnahmenquote Die Ver
schuldung des Bundes hat weiter zugenommen (auf 
697,5 Mrd . S oder 46,9% des BIP; 1986 43,1%) 

Die Lohnpol i t ik stand auch 1987 wieder vor der Auf
gabe, auf einen abnehmenden Preisauftrieb, auf die 
strukturel le Verschlechterung in Teilbereichen der 
österre ichischen Wirtschaft sowie auf den verschärf
ten internationalen Wet tbewerbsdruck infolge des 
Aufwertungsef fekts des Schil l ings zu reagieren So
wohl die Arbei tszei tverkürzungen des Jahres 1986 
(auf 38 bzw. 38,5 Wochenstunden) als auch die Ver
langsamung des Preisauftriebs beeinflußten die 
Lohnrunden 1987. Nach Lohnzuwächsen in der Ge
samtwir tschaft (Brut to-Lohn- und -Gehal tssumme je 
Beschäft igten) von 5% bis 5 1/ 2% in den Vorjahren st ie
gen die Pro-Kopf-Einkommen 1987 {in der Gesamt
wir tschaft und in der Industrie) nur noch um 3,8% Die 
Einkommen im öffentl ichen Sektor nahmen schwä
cher zu als jene in der Privatwirtschaft 

Inlandsnachfrage 

Die inländische Endnachfrage wuchs mit 2,2% im Jah
resdurchschni t t 1987 um 1 Prozentpunkt stärker als 
das reale BIP und stützte damit das schwache Wirt
schaf tswachstum Der Lageraufbau war 1987 (Beitrag 
zum BIP-Wachstum 1/4 Prozentpunkt) nicht mehr so 
kräftig wie im Jahresdurchschni t t 1986 

Unter den einzelnen Komponenten der Inlandsnach
frage war der Konsum die wicht igste Konjunkturstüt -
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Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und Produktion 
1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 6 1 9 8 6 1 9 8 7 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

P r i v a i e r K o n s u m + 0 4 + 1.3 + 5 3 - 0 , 3 + 2 2 + 1.5 + 2 6 

Ö f f e n t l i c h e r K o n s u m + 2 0 + 2 3 + 2 3 + 0 6 + 2 . 3 + 2 2 + 1 2 

B r u t t o - A n l a g e i n v e s t i t i o n e n - 2 1 - 7 1 - 1 1 + 2 4 + 5 2 + 3 9 + 1 8 

A u s r ü s t u n g e n ( n e t t o ) ' ) - 1 4 - 7 2 2 7 + 4 6 + 1 0 1 + 3 8 + 1 0 

B a u t e n ( n e t t o ) 1 ) - 2 , 7 - 7 , 5 + 0 , 1 + 0 , 8 + 1,2 + 4 . 4 + 2 , 5 

I n l ä n d i s c h e E n d n a c h f r a g e + 0 0 - 0 6 + 3 2 + 0 , 5 + 2 9 + 2 2 + 2 2 

[ L a g e r b i l d u n g ) ( A ) - 2 2 - 0 3 0 2 + 2 0 - 0 0 + 1 1 + 0 2 

( B ) ( 5 ,7 ) ( 3 , 2 ) ( 1 . 7 ) ( 1 8 , 4 ) ( 1 8 1) ( 2 8 , 0 ) ( 3 0 . 3 ) 

V e r f ü g b a r e s G ü t e r - u n d L e i s t u n g s v o l u m e n - 2 1 - 0 9 + 3 0 + 2 5 + 2 8 + 3 3 + 2 4 

E x p o r t e i w S + 3 8 + 1 9 + 3 3 + 6 6 + 6 9 - 2 3 + 0 9 

I m p o r t e i w S - 1,5 - 3 . 3 + 5 , 7 + 9 , 9 + 6 9 + 1,3 + 3 . 3 

A u ß e n b e i t r a g • • (A ) + 2 . 0 + 2 , 0 - 0 , 7 - 1 1 + 0 , 1 - 1,6 - 1 ,0 

B r u t t o i n l a n d s p r o d u k t - 0 1 + 1 1 + 2 2 + 1 4 + 2 8 + 1 7 + 1 3 

I n d u s t r i e p r o d u k t i o n 2 ) - 0 2 - 0 , 3 + 1 1 + 3 0 + 5 1 + 1 6 - 1 3 

P r i m ä r b e r e i c h - 4 2 + 1 3 3 - 4 3 + 3 0 - 4 6 + 1 1 + 0 6 

S e k u n d ä r b e r e i c h - 1 4 - 0 7 + 1 2 + 1 6 + 4 1 + 2 0 + 0 6 

T e r t i ä r b e r e i c h + 1 9 + 1 8 + 3 5 + 1 6 + 2 7 + 1 9 + 2 0 

(A ) B e i t r a g z u m W a c h s t u m d e s r e a l e n B r u t t o - I n l a n d s p r o d u k t e s i n P r o z e n t p u n k t e n - ( B ) M r d S z u P r e i s e n v o n 1 9 7 6 — ' ) O h n e M e h r w e r t s t e u e r — ! ) R e a l e W e r t -

s c h o p f u n g 

ze Der private Konsum nahm 1987 mit real 2,6% et
was kräftiger zu als erwartet Damit konnte zwar die 
im Vorjahr verzeichnete Konsumschwäche ( + 1,5%) 
überwunden werden. Dennoch blieb die Konsum
nachfrage immer noch hinter der Realeinkommens
entwicklung zurück Die Sparquote lag mit 12,4% um 
gut 1 Prozentpunkt über jener des Jahres 1986. Ge
gen Jahresende hat sich die Nachfrage deut l ich be
lebt Dazu t rugen besonders die Umsätze von dauer
haften Konsumgütern, aber auch die Ausgaben der 
Österreicher für Auslandsreisen bei. Der private Kon
sum wurde — wie schon in den Vorjahren — durch 
das Inkrafttreten der Katalysatorregelung (seit Ok to 
ber 1987 betrifft sie auch Pkw mit kleinem Hubraum) 
und die Herabsetzung der Mehrwertsteuer für Luxus
güter (mit Ausnahme von Pkw) mit 1 April im Jahres
verlauf (Vorziehkäufe) verzerrt. Die nahezu boomart i 
ge Konsumzunahme zu Jahresende dürfte aber tei l
weise auch ein stat ist isches Phänomen sein. 

Die Brutto-Anlageinvest i t ionen — die 1986 Hauptstüt
ze der Konjunktur gewesen waren — haben 1987 
wieder langsamer expandiert (Jahresdurchschnit t 
1987 real +1 ,8%) Weiter abgeschwächt hat sich die 
Nachfrage nach Ausrüstungsinvest i t ionen ( + 1,0%). 
Aber auch die Bauinvesti t ionen ( + 2,5%) konnten an 
die gute Entwicklung von 1986 nicht anschließen Die 
lebhafte private Nachfrage reichte nicht aus, um den 
Ausfall der öffentl ichen Investit ionen zu kompensie
ren 

Die Dynamik der Industr ieinvesti t ionen des Jahres 
1986 (real +24%) konnte 1987 ( + 1,5%) nicht wieder
holt werden. Damit wurde der Investit ionszyklus der 
Industrie, der 1983 eingesetzt hatte, deutl ich f lacher 
Die Investi t ionsquote (Investit ionen in Prozent der 

Umsätze, nominell) pendelte sich auf 7,7% (nach 
7,2% 1986) ein. Das wicht igste Investit ionsziel war 
auch 1987 die Rationalisierung Der Finanzierungs
spielraum war 1987 nicht mehr so groß wie im Jahr 
des Erdölpreisverfalls, 1986 Das wird auch im Rück
gang der Cash-f low-Quote deutl ich (von 27,5% auf 
26,5% 1987). 

Produktion, Beschäftigung, Produktivität 

Die gesamtwirtschaft l iche Produkt ion (BIP) st ieg 
1987 um 1,3% (ohne Land- und Forstwir tschaft 
+ 1,4%; 1986 +1,7%) Der Antei l des Primärsektors 
(Land- und Forstwirtschaft , Bergbau) an der gesam
ten realen Wer tschöpfung sank von 5,2% (1986) auf 
5 , 1 % (1987), jener des Sekundärsektors von 40,7% 
auf 40,4%. Der tertiäre Sektor hat wei ter an Bedeu
tung gewonnen (sein Antei l st ieg von 54 ,1% auf 
54,5%) In der Industr iekonjunktur zeichnete sich — 
nach dem tiefen Einbruch zu Jahresbeginn — im Ver
lauf des Jahres eine leichte Erholung ab Dennoch 
blieb die reale Wertschöpfung um 1,3% unter dem Ni
veau des Jahres 1986 Schwere Einbußen gab es in 
der Produkt ion fert iger Investi t ionsgüter und langlebi
ger Konsumgüter Die Grundstoff industr ie gewann an 
Stabilität 

Die Auswei tung der Kapazitäten wurde in der Ge
samtwirtschaft (gemessen am gesamtwir tschaft l i 
chen Produkt ionspotent ia l +1,8%) und in der Indu
strie (laut Investi t ionstest +2,5%) 1987 — nach der 
Erholung im Jahr 1986 — wieder verlangsamt Ange
sichts schwacher Nachfrage ging die Kapazitätsaus-
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Indikatoren der Kapazitätsauslastung 
1 9 3 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 

Arbeitsmarkt 

A r b e i l s l o s e n r a t e ( i n % ) 2 4 3 7 4 5 4 5 4 , 8 5 2 5 6 

A r b e i t s l o s e ( V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n ( o ) . + 3 0 , 3 + 5 2 0 + 2 0 9 + 2 4 + 6 9 + 9 0 + 8 . 2 

O f f e n e S t e l l e n ( V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r n % ) - 3 0 S - 3 1 8 - 1 2 1 + 1 3 1 + 2 9 8 + 1 0 9 + 8 7 

A r b e i t s m a r k t a n s p a n n u n g 1 ] 0 4 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 

I n d u s t r i e l l - g e w e r b l i c h e B e r u f e 0 5 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 

B a u b e r u f e 0 2 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

D i e n s t l e i s t u n g s b e r u f e 0 5 0 , 3 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 

Un ternehmerbefragung (Indus trie) 

K a p a z i t ä t s a u s l a s t u n g ( I n v e s t i t i o n s t e s t H e r b s t ; i n M 8 3 8 0 7 9 8 0 8 3 8 3 8 2 

A n t e i l d e r F i r m e n m i t b e f r i e d i g e n d e r A u s l a s t u n g 
( K o n j u n k t u r t e s t ; i n % ) 2 2 15 1 6 2 6 2 9 2 4 2 3 

A u s l a s t u n g s k o e f f i z i e n t 3 ) 3 1 3 2 3 0 2 8 3 0 2 9 2 8 

G e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e K a p a z i t ä t s a u s l a s t u n g ( i n % ) 3 ) 9 6 3 9 5 0 9 5 8 9 5 , 6 9 6 3 9 5 7 9 5 3 

' ) G e m e l d e t e o f f e n e S t e l l e n j e A r b e i t s l o s e n — 2 Q u o t i e n t A u f t r a g s b e s t ä n d e : P r o d u k t i o n s w e r t ( o h n e M a s c h i n e n ] , - 3 ] B I P : P o t e n t i a O u t p u t 1 0 0 ; l a u t B r e u s s F 

P o t e n t i a l O u t p u t u n d g e s a m t w i r t s c h a f t l i c h e K a p a z i t ä t s a u s l a s t u n g " W I F O - M o n a t s b e r i c h t e 2 / 1 9 8 2 S 1 0 4 f f ; 1 9 8 7 S c h ä t z u n g 

lastung leicht zurück (in der Gesamtwirtschaft auf 
95,3%; in der Industrie auf 82%), 

Der Arbei tsmarkt spiegelt die Entwicklung der ge
samtwirtschaft l ichen Akt iv i tät : Insgesamt wurden im 
Jahresdurchschni t t 1987 um 0,2% mehr Beschäft igte 
gezählt (nach + 0 , 7 % 1986). Der Dienst leistungssek
tor ist weiterhin die Stütze der Beschäft igungsent
wick lung ( + 1,4%, öffentl icher Sektor +1 ,2%) Die In
dustr ie reduzierte ihren Beschäft igtenstand um 2,7% 
In der Bauwirtschaft konnte — erstmals seit zehn 
Jahren — der Abbau der Beschäft igung gestoppt 
werden. Die Zahl der geleisteten Arbei tsstunden sank 
in der Industr ie im Jahresdurchschni t t 1987 um 1,5% 
Seit 1975 war nur 1986 (—1,9%) eine höhere Abnah
merate verzeichnet worden 

Der Arbei tsmarkt war 1987 durch einen gegenüber 
1986 wesent l ich geringeren Zuwachs des Arbeitskräf
teangebotes gekennzeichnet. Mehr die Angebots 
ais die Nachfrageentwicklung t rug dazu bei, daß der 
Anst ieg der Arbei ts losigkei t (von 5,2% auf 5,6% im 
Jahresdurchschni t t 1987) relativ gering ausfiel. Die 
Zahl der ausländischen Arbeitskräfte st ieg 1987 
( + 1%) viel schwächer als 1986 ( + 4,1%). 

Das Wachstum der Arbei tsprodukt iv i tät war 1987 in 
der Gesamtwir tschaft (BIP je Erwerbstät igen) mit 
+ 1,4%i etwa gleich niedrig wie 1986, in der Industrie 
(Produkt ion je Beschäft igten +1,3%) hat es sich wei 
ter verlangsamt, vor allem weil 1987 für mehr als 
400 000 Beschäft igte (in der Industrie) Arbeitszeitver
kürzungen wirksam wurden. 

Arbeitsmarkt, Arbeitsstückkosten, Produktivität 
1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

A rb eitsmarktangebot 

E r w e r b s p e r s o n e n ' } + 0 6 - 0 1 - 0 1 + 0 2 + 0 5 + 0 , 8 + 0 , 3 

A n g e b o t a n U n s e l b s t ä n d i g e n ' } + 0 9 + 0 1 - 0 0 + 0 4 + 0 8 + 1 1 + 0 6 

Arbeitsmarktnachfrage 

E r w e r b s t ä t i g e 3 ) - 0 2 - 1 4 - 0 9 + 0 0 + 0 2 + 0 . 3 - 0 1 

U n s e l b s t ä n d i g B e s c h ä f t i g t e + 0 4 - 1 2 - 0 8 + 0 4 + 0 6 + 0 7 + 0 2 

I n d u s t r i e b e s c h ä f t i g t e - 2 1 - 4 1 - 4 0 - 0 7 + 0 2 - 0 6 - 2 7 

A u s l ä n d i s c h e A r b e i t s k r ä f t e - 1 7 - 9 2 - 6 , 8 - 4 6 + 1 1 + 4 1 + 1 0 

G e l e i s t e t e A r b e i t s z e i t i n d e r I n d u s t r i e - 0 8 - 0 , 0 - 0 , 3 + 0 7 - 0 3 - 1 9 - 1 5 

E r w e r b s q u o t e ( b r u t t o ) ' ) i n % 4 4 1 4 4 0 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 4 7 4 4 8 

E r w e r b s q u o t e 5 } i n % 6 9 6 6 8 9 6 8 7 6 8 , 4 6 8 4 6 8 7 6 8 6 

Arbeitsstückkos ten 

G e s a m t w i r t s c h a f t 6 ] + 8 1 + 3 6 + 1 9 + 3 , 9 + 3 1 + 4 2 + 2 6 

I n d u s t r i e + 7 2 + 2 4 - 0 3 - 1 7 + 0 ,8 + 2 5 + 1 7 

A rbeitsproduktivitä t 

B I P j e E r w e r b s t ä t i g e n + 0 1 + 2 6 + 3 1 + 1 4 + 2 6 + 1 3 + 1 4 

I n d u s t r i e p r o d u k t i o n j e I n d u s t r i e b e s c h ä f t i g t e n + 0 4 + 3 , 6 + 5 5 + 6 3 + 4 2 + 2 1 + 1.3 

' ] U n s e l b s t ä n d i g e + S e l b s t ä n d i g e + A r b e i t s l o s e — ! ) U n s e l b s t ä n d i g e + A r b e i t s l o s e — 3 ) S e l b s t ä n d i g e + U n s e l b s t ä n d i g e ( l a u t D e f i n i t i o n 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 ) — *) U n s e l b s t ä n d i g e + S e l b s t ä n d i g e + A r b e i t s l o s e i n % d e r G e s a m t b e v ö l k e r u n g — 5 A n t e i l d e r E r w e r b s p e r s o n e n a n d e r B e v ö l k e r u n g i m e r -

w e r b s f ä h i g e n A l t e r ( 1 5 b i s 6 5 J a h r e ] , o h n e W a n d e r u n g s b e w e g u n g e n ; Q : B i f f l G . , " D i e E n t w i c k l u n g d e r E r w e r b s b e t e i l i g u n g u n t e r v e r ä n d e r t e n A r b e i t s m a r k t b e d i n g u n -

g e n " W I F O - M o n a t s b e r i c h t e 1 1 / 1 9 7 9 S 5 1 2 f f u n d W I F O - F o r t s c h r e i b u n g — s ) B r u t t o - L o h n - u n d • • G e h a l t s s u m m e i n % d e s 3 I P r e a l 
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Osterreichische Wirtschaft 1987 

Preise und Einkommen 

Die Inflationsrate hat mit 1,4% im Jahresdurchschni t t 
1987 sogar den dank besonders niedrigen Erdölprei
sen schwachen Anst ieg von 1986 unterschri t ten 
Neuerl ich wirkten sinkende Rohstoff- und Energie
preise sowie der anhaltende Verfall des Dollarkurses 
preisdämpfend. Al lerdings hat sich der Inflationsauf
tr ieb in der zweiten Jahreshälfte wieder leicht be
schleunigt 

Auch 1987 haben sich die Terms of Trade { + 2,5%; 
Außenhandel i . w . S ) verbessert , wenn auch nicht 
mehr so sehr wie 1986 ( + 5,8%) Der BIP-Deflator lag 
mit + 2 , 5 % um 1 Prozentpunkt über der Preissteige
rung des verfügbaren Güter- und Leistungsvolumens. 
Eine Zer legung der "hausgemachten" Inflationsrate 
(BIP-Deflator) in ihre Kostenbestandtei le zeigt, daß 
die Arbe i tss tückkosten mit + 1 , 4 Prozentpunkten nur 
wenig mehr zur Teuerung bei t rugen als die sonst igen 
Faktoren ( "Gewinnkosten" + 1 , 1 Prozentpunkte) 

Die Ver langsamung der Lohneinkommenszuwächse 
hat — bei unverändertem Produkt iv i tätszuwachs in 
der Gesamtwir tschaft — zu einer Dämpfung der Ar
be i tss tückkosten (Lohnsumme in % der Produkt ion) 
geführt (Gesamtwirtschaft + 2 , 6 % nach + 4 , 2 % , Indu
str ie + 1,7% nach +2,5%) Gemessen am Durch
schnit t der Handelspartner hat sich die relative Ar
bei tskostenposi t ion Österreichs (in einheitl icher 
Währung) 1987 ( + 3,5%) nicht mehr so stark ver
schlechter t wie 1986 ( + 5%). Im Vergleich zur Bun
desrepubl ik Deutschland hat Österreich wieder auf
geholt (—1,6% nach —0,7% 1986) 

Die Lohneinkommenszuwächse lagen 1987 brut to (je 
Beschäft igten) mit 3,8% und netto (Masseneinkom-
men) mit 5,6% wieder deutl ich über der Inflationsrate 
(1,4%) und führten somit zu einer kräft igen Steige
rung der Realeinkommen. Der sinkende Trend der 
Lohnquote (unbereinigt), der 1982 eingesetzt hatte, 
konnte damit 1987 gestoppt werden (1987 72,4%, 
1986 72,1%) 

Komponentenzerlegung der Inflation 
1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

D e f l a t o r d e s v e r f ü g b a r e n G ü t e r - u n d L e i s t u n g s v o l u m e n s + 7 . 8 + 5 1 + 3 2 + 5 1 + 3 0 + 1 7 + 1,5 

T e r m s - o f - T r a d e - E f t e k t 1 ) - 1,5 + 1 0 + 0 5 - 0 1 - 0 0 + 2 , 3 + 1 0 

' i m p o r t i e r t " 2 ) . . + 4 0 + 0 7 - 0 2 + 1.5 + 1,3 - 2 6 - 1 2 

H a u s g e m a c h t e I n f l a t i o n " ( B I P - D e f l a t o r ) + 6 . 3 + 6 1 + 3 7 + 5 0 + 3 0 + 4 0 + 2 5 

d a v o n A r b e i t s s t ü c k k o s t e n g e w i c h t e t 3 ) + 4 5 + 1 9 + 1 0 + 2 0 + 1 5 + 22 + 1 4 

u n g e w i c h t e t + 3 1 + 3 6 + 1 9 + 3 9 + 3 1 + 4 2 + 2 6 

d a v o n ; B r u t t o - L o h n - u n d - G e h a l t s s u m m e j e B e s c h ä f t i g t e n + 8 0 + 6 2 + 5 1 + 5 0 + 5 4 + 5 , 3 + 3 8 

A r b e i t s p r o d u k t i v i t ä t * ) . - 0 1 + 2 6 + 3 1 + 1 1 + 2 , 3 + 1 0 + 1 1 

A n d e r e F a k t o r e n ( " G e w i n n e " j e P r o d u k t i o n s e i n h e i t ) 6 ) + 1 8 + 4 2 + 2 7 + 3 0 + 1 4 + 1 8 + 1 1 

' ) B I P - D e f l a t o r m i n u s D e f l a t o r d e s v e r f ü g b a r e n G ü t e r - u n d L e i s t u n g s v o l u m e n s — ! ) P r o d u k t a u s d e r Z u w a c h s r a t e d e s D e f l a t o r s d e r I m p o r t e i . w S u n d d e m A n t e i l 

d e r I m p o r t e a m v e r f ü g b a r e n G ü t e r - u n d L e i s t u n g s v o l u m e n ( n o m i n e l l ) — 3 ) G e w i c h t e t m i t d e m A n t e i l d e r B r u t t o - L o h n - u n d - G e h a l t s s u m m e a m B I P — ' ) B I P j e u n s e l b 

s t ä n d i g B e s c h ä f t i g t e n — s ) B I P - D e f l a t o r m i n u s g e w i c h t e t e A r b e i t s s l ü c k k o s t e n 

Preise und Kosten 
1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 3 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

V e r b r a u c h e r p r e i s e + 6 8 + 5 4 + 3 , 3 + 5 6 + 3 2 + 1 7 + 1 4 

E x p o r t p r e i s e 1 ) 

W a r e n . + 6 1 + 4 , 5 - 0 . 3 + 3 5 + 3 5 - 3 , 5 - 2 2 

I n d u s t r i e w a r e n ( S I T C 5 b i s 8 ) + 5 8 + 5 6 + 0 2 + 3 1 + 4 1 - 2 4 - 1 6 

E r z e u g e r p r e i s e I n d u s t r i e + 8 2 + 4 1 + 0 3 + 3 8 + 2 2 - 2 9 + 0 7 

A r b e i t s s t u c k k o s t e n I n d u s t r i e + 7 2 + 2 4 - 0 . 3 - 1 7 + 0 8 + 2 , 5 + 1 7 

W e l t r o h s t o f f p r e i s e ( S c h i i l i n g b a s i s ) ' ) + 3 1 1 + 1 7 - 3 6 + 9 1 - 0 5 - 4 6 4 - 1 3 7 

I m p o r t p r e i s e ' ) 

W a r e n + 1 0 5 + 0 , 3 - 1 2 + 3 8 + 3 2 - 8 9 - 4 2 

V o r p r o d u k t e ( S I T C 0 b i s 4 ) + 2 2 5 - 0 4 - 2 . 3 + 8 6 + 3 7 - 2 9 6 - 1 3 0 

I m p o r t p r e i s 3 ) 

H e i z ö l + 5 2 5 - 4 4 - 4 , 3 + 2 2 6 - 1 2 - 5 9 3 - 8 0 

E r d ö l + 3 7 0 - 4 , 3 - 3 0 + 7 4 - 0 6 - 5 7 5 - 4 2 

T e r m s o f T r a d e 

W a r e n u n d D i e n s t l e i s t u n g e n - 3 4 + 2 . 6 + 1,3 - 0 1 + 0 1 + 5 8 + 2 5 

W a r e n v e r k e h r - 4 0 + 4 1 + 1 0 - 0 3 + 0 3 + 5 8 + 2 2 

') I n d e x d e r D u r c h s c h n i t t s w e r t e ( 1 9 7 9 = 100 ) - ) H W W A - I n d e x — J ) S c h i l l i n g j e T o n n e 
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Österreichische Wirtschaft 1987 

Einkommen, Sparquote, RealEohnposition 
1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

B r u t t o - L o h n - u n d - G e h a l t s s u m m e ( G e s a m t w i r t s c h a f t ) + 8 0 + 4 7 + 4 1 + 5 , 3 + 6 0 + 6 0 + 4 0 

Je B e s c h ä f t i g t e n + 8 0 + 6 2 + 5 1 + 5 0 + 5 4 + 5 , 3 + 3 8 

N e t t o - M a s s e n e i n k o m m e n . . + 6 9 + 6 4 + 4 6 + 4 , 3 + 5 4 + 5 , 8 + 5 6 

V e r f ü g b a r e s p e r s ö n l i c h e s E i n k o m m e n + 5 2 + 9 , 9 + 6 2 + 5 6 + 5 9 + 6 6 + 5 0 

S p a r q u o t e ' ) . i n % 8 1 1 0 , 3 8 3 8 4 8 , 5 1 1 2 1 2 4 

R e a ! l o h n p o s i t i o n s ) + 2 0 - 3 4 - 1 4 - 1,3 - 0 5 - 0 1 - 1 - 0 5 

' ) S p a r e n { v e r f ü g b a r e s p e r s ö n l i c h e s E i n k o m m e n — p r i v a t e r K o n s u m ) i n % d e s v e r f ü g b a r e n p e r s ö n l i c h e n E i n k o m m e n s — ! ) S i e h e B r e u s s F " T e r m s o f T r a d e u n d 

R e a l l o h n s p i e l r a u m " W I F O - M o n a t s b e r i c h t e 2 / 1 9 8 3 ( k o r r i g i e r t e W e r t e a u f g r u n d d e r n e u e n 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 ) 

Die Kaufkraft der persönl ich verfügbaren Einkommen 
(die neben den Net to-Lohneinkommen und Transfer
e inkommen auch Teile der Unternehmer- und Besitz
e inkommen enthalten) wurde 1987 (nominell + 5 % , 
real +4%) vor allem durch die Entlastung bei der 
Lohn- und Einkommensteuer (Anhebung des allge
meinen Absetzbet rags mit einem Effekt von rund 
+ 11,5 Mrd S) gestärkt Der private Konsum stieg no
minell um nur 3,6%, die Sparquote wurde also neuer
lich (von 11,2% auf 12,4% 1987) erhöht Die sonst igen 
Einkommen laut Volkswirtschaft l icher Gesamtrech
nung (Unternehmereinkommen und unverteilte Ge
winne + 3,7%) st iegen langsamer als die Brut toent
gelte für unselbständige Arbei t ( + 4%), aber etwas 
stärker als das Volkse inkommen ( + 3,5%) Die Ab-
schwächung der Gewinnentwicklung spiegelt einer
seits das Auslaufen der hohen Terms-of-Trade-Ge-
winne aus dem Jahr 1986 und andererseits die Einbu
ßen im Exportgeschäft , 

Die Zahl der Insolvenzen hat sich 1987 (nach Anga
ben des Kredi tschutzverbands von 1870) gegenüber 
1986 leicht verr ingert Insgesamt wurden 1,363 (1986 
1,462) Insolvenzverfahren eröffnet (bereinigte Aus
gleiche und Konkurse) ; da mehr Konkursanträge 
mangels freier Masse abgewiesen wurden, war die 
Zahl der Gesamtinsolvenzen 1987 jedoch höher 
(3.201 Fälle, 1986 2.983 Fälle) Die Gesamtsumme der 
geschätzten Verbindl ichkeiten blieb unter dem Wert 

von 1986 (12,5 Mrd. S , 1987 10,8 Mrd S), und es wa
ren auch weniger Dienstnehmer von den Insolvenzen 
betroffen (1986 15 400, 1987 14 115). 

Außenwirtschaft und Zahlungsbilanz 

Die Dynamik des Wel thandelswachstums hat gegen
über 1986 weniger als erwartet nachgelassen (1987 
+ 4%, 1986 +4,8%) . Die stärksten Impulse zur Welt
handelsexpansion kamen vom Wachstum des Güter
austausches von Industriewaren zwischen den Indu
str ieländern Österre ich konnte von dieser internatio
nalen Marktentwick lung nicht profi t ieren Nach der 
Stagnation im Jahr 1986 belebten sich die österreichi
schen Warenexporte vor allem in der zweiten Jahres
hälfte 1987 ger ingfügig (real +2 ,2%, nominell 0%) Im 
Jahresdurchschni t t hat daher Österreich real Markt
anteile verloren (im Handel mit den Industrieländern 
— 3 % , bedingt durch die Umrechnung in den niedri
ger bewerteten Dollar nahmen die Marktantei le nomi
nell um 3% zu). Die seit dem Dollarkurs- und Erdöl
preisverfall anhaltende Tendenz der Verlagerung der 
Expor ts t röme Österreichs nach Europa hielt auch 
1987 an 

Das Wachstum der Warenimporte hat sich parallel mit 
der Erstarkung der Inlandsnachfrage im Lauf des Jah
res 1987 beschleunigt . Neben dem Einkommensef-

Außenhandel, Zahlungsbilanz 

1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

E x p o r t e W a r e n n o m i n e l l + 1 1 3 + 6 0 + 3 9 + 1 3 5 + 1 2 5 - 3 2 + 0 0 

r e a l ' ) + 4 9 + 1 4 + 4 1 + 9 6 + 8 7 + 0 3 + 2 2 

I m p o r t e W a r e n n o m i n e l l + 5 9 - 0 6 + 4 7 + 1 2 6 + 9 9 - 5 3 + 1 1 

r e a l 1 ) - 4 1 - 0 9 + 6 0 + 8 4 + 6 5 + 3 9 + 5 6 

T e r m s o f T r a d e - 4 0 + 4 1 + 1 0 - 0 3 + 0 , 3 + 5 8 + 2 2 

H a n d e l s b i l a n z 2 ) M r d S - 7 7 1 - 6 2 6 - 7 0 8 - 7 6 8 - 6 7 7 - 6 2 2 - 6 4 , 5 

i n % d e s B I P - 7 , 3 - 5 5 - 5 9 - 6 0 - 5 0 - 4 , 3 - 4 . 3 

L e i s t u n g s b i l a n z 3 ) M r d . S - 2 1 4 + 1 2 2 + 4 0 - 3 9 - 2 , 5 + 3 7 - 1 1 

i n % d e s B I P - 2 0 + 1 1 + 0 , 3 - 0 , 3 - 0 2 + 0 , 3 - 0 1 

Q : I n s t i t u t s b e r e c h n u n g e n — ' ) P r e i s b a s i s 1 9 7 9 = 1 0 0 ; n o m i n e l l e E x p o r t e b z w I m p o r t e d e f l a t i o n i e r t m i t d e m I n d e x d e r A u ß e n h a n d e l s p r e i s e — ' ) L a u t Z a h l u n g s b i l a n z 

s t a t i s t i k — 3 ) B i s 1 9 8 2 r e v i d i e r t e J a h r e s d a t e n ( a b 1 9 7 7 b e r e i n i g t u m " H a n d e l s k r e d i t e " ) ; 1 9 8 7 v o r l ä u f i g 
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Volkseinkommen 

Komponentenzerlegung der Veränderung des Handelsbilanzsaldos 
1 9 8 1 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 8 6 1937 

M r d S 

H a n d e l s b i l a n z s a l d o 1 ) ( V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r ) + 6 9 + 1 7 1 - 5 5 - 6 4 + 0 6 + 11,5 - 4 . 5 

D a v o n g e h e n z u r ü c k a u f 

P r e i s e f f e k t i n s g e s a m t — 1 9 3 + 1 0 2 + 34 - 34 - 1 5 + 2 5 7 + 9 8 

E x p o r t + 1 3 8 + 1 1 3 - 0 7 + 9 3 + 1 1 0 - 1 2 , 5 - 7 4 

M i n u s I m p o r t + 3 3 1 + 1 1 - 4 1 + 1 3 2 + 1 2 5 - 3 8 2 - 1 7 3 

M e n g e n e f f e k l i n s g e s a m t + 2 4 2 + 6 7 - 9 1 - 2 8 + 1 9 - 1 5 6 - 1 5 1 

E x p o r t +111 + 3 6 + 110 + 2 6 6 + 2 7 5 + 1 1 + 7 , 5 

M i n u s I m p o r t — 1 3 1 - 3 0 + 2 0 1 + 2 9 4 + 2 5 6 + 1 6 7 + 2 2 6 

M i s c h e f t e k l ( P r e i s M e n g e ) i n s g e s a m t + 2 1 + 02 + 0 2 - 0 2 + 0 1 + 1 4 + O S 

Terms-of-Trade-Effekt - 1 4 2 + 12 5 + 35 - 16 + 07 + 24 5 + 87 

^ L a u t A u ß e n h a n d e l s s t a t i s t i k 

fekt hat aber auch die Aufwertungstendenz des Schil
lings (über weiter sinkende Importpreise) die Import
nachfrage begünst igt Real nahmen die Warenimpor
te gegenüber dem Vorjahr um 5,6% zu (nominell 
+ 1,1%). Die Importe von Konsumgütern expandier
ten — entsprechend der Entwicklung der Binnenkon
junktur — kräftiger als jene von Invest i t ionsgütern. 
Die Energierechnung (Importe an Brennstoffen insge
samt) hat sich 1987 (29,8 Mrd S oder 2% des BIP) 
gegenüber 1986 (35,4 Mrd S oder 2,5% des BIP) wei 
ter verr ingert 

Das Defizit der Handelsbilanz st ieg 1987 auf knapp 70 
M r d . S und lag damit höher als 1986, als die Erdöl
preissenkung eine deut l iche Verbesserung der Terms 
of Trade zuließ Die Verschlechterung des Handelsbi
lanzsaldos entstand aus posit iven Preis- ( + 9,8 
Mrd S) bzw Terms-of-Trade-Effekten ( + 8,7 Mrd .S) 
und Mischeffekten ( + 0,8 Mrd S) und aus hohen ne
gativen Mengeneffekten ( — 15,1 Mrd S). Die Men
geneffekte waren ähnlich stark wie 1986, die Preis
effekte aber viel schwächer. 

Der Saldo der Leistungsbi lanz drehte s ich (nach vor
läufiger Rechnung) von einem Überschuß von 3,7 
Mrd S (1986) in ein Defizit von 1,1 M r d . S (1987). 
Ausgelöst wurde diese Saldendrehung durch die 
Auswei tung des Defizits im Warenverkehr und auch 
durch die Verr ingerung des Uberschusses in der Rei
severkehrsbi lanz (kräftiger Anst ieg der Ausgaben der 
Österreicher für Auslandsreisen) 

Fritz Breuss 

Volkseinkommen 
D a z u S t a t i s t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 01 b i s 0 4 

Reales Bruttoinlandsprodukt wuchs 1987 
um 1,3% 

Nach vorläufigen Ergebnissen der Volkswirtschaft l i 
chen Gesamtrechnung des WIFO erreichte das öster

reichische Bru t to in landsproduk t 1987 einen Gesamt
wert von 1 487,5 Mrd S Es war nominell um 3,8% 
und real um 1,3% höher als im Vorjahr. Das Wirt
schaf tswachstum war 1987 schwächer als in der Bun
desrepubl ik Deutschland (+1 ,7%) und in Westeuropa 
( + 2,4%). Das nominelle Bru t to in landsproduk t je Ein
wohner betrug 196 370 S ( + 3,7%) bzw 15.536$ 
(zum Kurs von 12,64 S) Die Zahl der unselbständig 
Beschäft igten st ieg im Jahresdurchschni t t 1987 um 
0,2%, die der Erwerbstät igen ging im Vorjahresver
gleich um 0 , 1 % zurück. Die gesamtwirtschaft l iche Ar
beitsprodukt iv i tät , gemessen am realen B r u t t o i n 
landsprodukt je Erwerbstät igen, erhöhte sich um 
1,4% 

Nach dem tiefen Einbruch zu Jahresbeginn erholte 
sich die österreichische Wirtschaft im Laufe des Jah
res allmählich Im II. Quartal belebten sich der private 
Konsum und die Brutto-Anlageinvest i t ionen, die aus
ländische Nachfrage blieb dagegen schwach. Im 
2. Halbjahr, besonders aber im IV. Quartal wuchsen 
die Warenexporte und der private Konsum kräftig und 
stützten die österreichische Konjunktur 

Die Industrie erzeugte 1987 um 1,2% weniger als im 
Vorjahr (einschließlich Bergbau, ohne Energie) Stark 
schrumpf te die Produkt ion von fert igen Investit ions
gütern und langlebigen Konsumgütern, die Grund-

Entwicklung des Brutto -Inlandsproduktes 
R e a l e V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

M i ! O h n e 

L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t 

1 9 8 6 I Q u a r t a l + 1 6 + 1 9 

II O u a r t a l + 2 5 + 2 6 

III O u a r t a l + 0 9 + 1 3 

IV O u a r t a l + 1 7 + 1 1 

0 1 9 8 6 + 1 7 + 1 7 

1 9 3 7 I O u a r t a l + 0 1 + 0 1 

II Q u a r t a l + 1 1 + 1 0 

III Q u a r t a l + 1 7 + 1 8 

IV Q u a r t a l + 2 2 + 2 , 5 

0 1 9 8 7 + 1 3 + 1 4 
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Österreichische Wirtschaft 1987 

Entstehung des Bruttoinlandsproduktes 
1 9 8 7 

Z u l a u f e n d e n P r e i s e n 

M r d S 

1 9 8 6 

Z u P r e i s e n v o n 1 9 7 6 

M r d S 

Q u 

1 9 8 7 

II Q u Q u 

R e a l e V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n 1 

L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t 4 7 0 4 8 2 4 1 , 5 4 1 7 + 0 . 3 + 1 2 + 3 2 + 1 2 - 2 6 

B e r g b a u 6 1 6 6 3 7 3 8 + 3 . 5 + 1 8 + 4 6 + 5 1 + 2 6 

S a c h g ü t e r p r o d u k t i o n 3 8 8 7 3 9 6 7 2 7 1 1 2 6 9 4 0 6 - 2 , 5 - 0 6 - 0 7 + 1 1 

I n d u s t r i e 2 9 5 , 5 2 9 9 0 2 0 5 2 2 0 2 , 5 - 1 3 - 3 6 - 1 0 - 1 8 + 0 9 

G e w e r b e 9 3 2 9 7 7 6 5 9 6 6 9 + 1 5 + 1 0 + 1 0 + 2 5 + 1 5 

E n e r g i e - u n d W a s s e r v e r s o r g u n g 4 4 5 4 9 0 2 8 , 3 3 0 7 + 8 4 + 5 0 + 2 6 + 1 7 6 + 9 9 

B a u w e s e n 9 4 8 1 0 0 2 5 5 , 5 5 6 9 + 2 . 5 + 1 1 + 3 1 + 3 6 + 1.3 

H a n d e l ' ) 2 2 5 1 2 3 0 7 1 4 8 1 1 5 0 7 + 1 8 - 0 1 + 0 7 + 2 3 + 3 8 

V e r k e h r u n d N a c h r i c h t e n ü b e r m i t t l u n g 8 3 4 8 7 3 5 8 . 3 5 9 3 + 1 a + 0 9 + 1 1 + 2 2 + 3 1 

V e r m ö g e n s v e r w a l t u n g ' ) 2 2 1 6 2 3 5 7 1 1 4 3 1 1 7 6 + 2 9 + 3 2 + 3 1 + 2 9 + 2 5 

S o n s t i g e p r i v a t e D i e n s t e 0 ) 6 0 . S 6 4 1 3 4 4 3 5 2 + 2 4 + 2 2 + 2 , 3 + 2 6 + 2 3 

Ö f f e n t l i c h e r D i e n s t 1 9 6 , 9 2 0 3 , 7 1 1 7 , 2 1 1 8 , 6 + 1,2 + 1,4 + 1,3 + 1 ,0 + 1,0 

R o h w e r t s c h ö p f u n g d e r W i r t s c h a f t s b e r e i c h e 1 3 6 B 9 1 4 2 2 2 8 7 2 4 8 8 3 9 + 1.3 + 0 3 + 1 1 + 1,8 + 1 9 

M i n u s i m p u t i e r t e B a n k d i e n s t l e i s t u n g e n 7 3 9 7 8 0 5 1 5 5 3 0 + 2 8 

I m p o r t a b g a b e n u n d M e h r w e r t s t e u e r 1 3 7 . 5 1 4 3 , 3 7 5 , 5 7 7 , 4 + 2 , 5 

B r u t t o - I n l a n d s p r o d u k t 1 4 3 2 , 5 1 4 8 7 5 8 9 6 4 9 0 8 , 3 + 1 3 + 0 1 + 1 1 + 1 7 + 2 2 

' ) E i n s c h l i e ß l i c h B e h e r b e r g u n g s - u n d G a s t s t ä t t e n w e s e n — ; ) B a n k e n u n d V e r s i c h e r u n g e n R e a l i t ä t e n w e s e n s o w i e R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s d i e n s t e — 

D i e n s t e p r i v a t e D i e n s t e o h n e E r w e r b s c h a r a k t e r u n d h ä u s l i c h e D i e n s t e 

i S o n s t i g e 

Stoffproduktion schnitt dagegen relativ gut ab Dank 
besonders günst igen Erzeugungsbedingungen wur
de die Stromerzeugung in Wasserkraf twerken kräftig 
gesteigert ; infolge der Verr ingerung der Vor le istun
gen übertraf die reale Wer tschöpfung der Energie
wirtschaft den Vorjahreswert um 8,4% Auch die Bele
bung der Bauwirtschaft vor allem in den Bereichen 
Wir tschaftsbau, Wohnbau und sonst iger Tiefbau (U-
Bahnbau, Wasserwir tschaftsbauten, Kanalbauten) 
gab der österreichischen Konjunktur wicht ige Impul
se. Das Bauvolumen war 1987 um 2,5% höher als im 
Vorjahr Der Geschäftsgang im Handel besserte sich 
nach einer schwachen Entwicklung in der ersten Jah
reshälfte im 2 Halbjahr, besonders im IV Quartal, als 
sich die Umsätze von dauerhaften Konsumgütern be
lebten Die reale Wer tschöpfung des gesamten Han
dels (einschließlich Gastgewerbe) nahm 1987 um 
1,8% zu. Die Leistungen des Verkehrssektors st iegen 
1987 insgesamt um 1,8% Ungünst ig entwickel te sich 
vor allem der Güterverkehr auf der Bahn, aber auch 
die Nachfrage nach Personenverkehrsleistungen war 
relativ schwach. Stark expandierte dagegen die Luft
fahrt. Auch die Leistungen der Post im Telefonbe
reich übertrafen den Vorjahreswert deut l ich. Die reale 
Wer tschöpfung des Dienst le istungssektors (private 
und öffentl iche Dienste, Vermögensverwaltung) 
wuchs 1987 um etwa 2%. In der Land- und Forstwirt
schaft erhöhte sich die reale Wer tschöpfung gegen
über dem Vorjahr um nur 0,3% Während die pflanzli
che Produkt ion den Vorjahreswert übertraf, stagnier
te die t ierische Produkt ion auf dem Vorjahresniveau 
Rückläufig war der Holzeinschlag. 

Der Antei l des Primärsektors (Land- und Forstwir t
schaft, Bergbau) an der gesamten realen Wer tschöp

fung verr ingerte sich von 5,2% (1986) auf 5 ,1%, jener 
des Sekundärsektors von 40,7% (1986) auf 40,4%), der 
reale Antei l des tert iären Sektors stieg dagegen von 
54 ,1% (1986) auf 54,5% 

Das Brut to-Nat ionalprodukt (Bru t to in landsproduk t 
minus Saldo der Faktore inkommen aus dem und an 
das Ausland) betrug 1987 nominell 1.474,9 Mrd S 
( + 3,8%) Nach Abzug der Abschre ibungen und der 
indirekten Steuern (minus Subventionen) ergab sich 
ein Volkse inkommen von 1.091,3 Mrd S ( + 3,5%). Da 
die Brut toentgel te für unselbständige Arbei t (Lohn-

Das Volkseinkommen und seine Verteilung 
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Volkseinkommen 

Verwendung des verfügbaren Güter- und Leistungsvolumens 
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und Gehaltssumme einschließlich Arbei tgeberbei t rä
ge zur Sozialversicherung) mit + 4 , 0 % etwas stärker 
zunahmen, verschob sich die Einkommenstruktur 
1987 geringfügig zugunsten der Lohneinkommen, 
und die Lohnquote st ieg von 72 ,1% (1986) auf 72,4% 
Die Preise für das Brut to- In landsprodukt erhöhten 
s ich 1987 stärker ( + 2,5%) als für das verfügbare Gü
ter- und Leistungsvolumen ( + 1,5%), da sich die Aus
tauschverhältnisse (Terms of Trade) durch die Verbi l -
l igung der Importe gegenüber dem Vorjahr verbes
sert haben 

Für Konsum und Investit ionen der Inländer wurden 
1987 Güter und Leistungen im Wert von 1 474,7 
Mrd S aufgewendet, nominell um 3,9% und real um 
2,4% mehr als im Vorjahr Die höheren Ausgaben der 
privaten Haushalte vor allem für dauerhafte Konsum
güter (ohne Pkw) führ ten zu einer Steigerung des 
reaien privaten Konsums um 2,6% Die Investit ionstä
t igkeit belebte sich vor allem im Bereich der Bauinve
st i t ionen ( + 2,5%o), während die Inlandsnachfrage 

nach Ausrüs tungsgütern ( + 1,0%) relativ schwach 
war. Die Brutto-Anlageinvest i t ionen übertrafen 1987 
das Vorjahresniveau real um 1,8%. 

Die mäßige Auslandsnachfrage und ruckläufige Prei
se führten in der ersten Jahreshälfte 1987 zu einem 
stärkeren nominel len und einem ger ingfügigen realen 
Export rückgang Auch die Warenimporte gingen in 
dieser Periode im Vorjahresvergleich nominell stärker 
zurück, real aber übertrafen sie — infolge rasch s in
kender Preise — den Vorjahreswert deut l ich. Im 
2 Halbjahr, besonders aber im IV. Quartal erholte 
sich der Warenexport und lag schon deutl ich über 
dem Vorjahresniveau. Die Warenimporte wuchsen 
zwar im III Quartal schwächer als die Warenexporte, 
sie expandierten aber im IV Quartal kräft ig, sodaß 
sich die Handelsbilanz zum Jahresende verschlech
terte Der schneearme Winter beeinträcht igte im 
IV Quartal den Fremdenverkehr Kräftig expandierten 
hingegen die Ausgaben österreichischer Touristen im 
Ausland Dadurch verschlechterte sich zum Jahres-

Verwendung des verfügbaren Güter- und Leistungsvolumens 
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B a u t e n 9 9 3 1 0 1 8 + 2 , 5 + 1 2 + 3 2 + 3 7 + 1 i 
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Osterreichische Wirtschaft 1987 

ende die Dienstleistungsbilanz gegenüber dem Vor
jahr Die Exporte von Waren und Dienst leistungen 
st iegen 1987 real um 0,9%, die Importe von Waren 
und Dienst leistungen dagegen wuchsen real um 
3,3%. Die reale Exportquote (Anteil der realen Expor
te von Waren und Dienstleistungen am realen Brut to
inlandsprodukt) sank geringfügig von 41,7%o (1986) 
auf 41,5%), die reale Importquote stieg dagegen von 
41,9% (1986) auf 42,7% 

Nandor Nemeth 

entstand daher keine Auswei tung des präliminierten 
Defizits 

Insgesamt wurden 1987 die veranschlagten Ausga
ben um 4,3 Mrd . S überschr i t ten. Diesen Mehrausga
ben standen jedoch Mehreinnahmen von 10,4 Mrd S 
gegenüber Das Bruttodefizi t konnte somit im Vollzug 
um 6,1 Mrd S verr ingert werden, das Nettodefizi t war 
um 4,7 Mrd S geringer als ursprüngl ich veranschlagt 
Im Vollzug wurden daher die globalen Zielsetzungen 
übertroffen 

Bundeshaushalt 
D a z u S t a t i s t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 1 5 1 7 u n d 1 3 

Der vorläufige Gebarungserfolg des Bundes für 1987 
weist Gesamtausgaben von 514,1 M r d . S und Ge
samteinnahmen von 409,2 M r d . S aus. Der Gesamt-
gebarungsabgang beträgt somit 104,9 Mrd S Das 
Nettodefizi t (nach Abzug der Finanzschuldti lgungen) 
erreichte 69,8 M r d . S (1986 73,1 Mrd .S ) , das ent
spricht 4,7% des Bru t to in landsproduk tes (1986 
5 ,1%, 1985 4,4%) 1987 ist es gelungen, das Net tode
fizit nicht nur im Vergleich zum Brutto-Inlandspro
dukt, sondern auch absolut zu senken. Das Net tode
fizit im vorläufigen Gebarungserfolg ist niedriger, als 
im mittelfr ist igen Konsol id ierungsprogramm der Bun
desregierung für das Jahr 1987 ursprüngl ich vorgese
hen war (74 Mrd . S) Die Einnahmen im Bundeshaus
halt st iegen 1987 mit + 4 , 5 % rascher als die Ausga
ben (3,2%) Diese Steigerungsrate der Ausgaben ist 
die ger ingste seit 1959. 

Im Budgetvol lzug wurde 1987 der Konjunkturaus
gleichshaushalt nicht eingesetzt Es wurden eine No
velle zum Bundesf inanzgesetz und ein Budgetum
schichtungsgesetz beschlossen, das Ausgabenüber
schrei tungen von 0,77 Mrd S vorsieht. Die zusätzl i
chen Ausgaben bei einzelnen Ansätzen wurden 
durch Ausgabenrückste l lungen von 0,75 Mrd S und 
Rücklagenentnahmen (Auflösungen) von 0,02 Mrd S 
gedeckt Durch das Budgetumsch ichtungsgesetz 

Der Bundeshaushalt 1987 
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Defizit durch Vermögenstransaktionen 
verringert 

Die Bundesregierung beschloß Anfang 1987, das Net
todefizit in einem mittelfr ist igen Zeitraum (bis 1992) 
spürbar zu senken Die konjunkturel len Rahmenbe
dingungen stützten 1987 den Budgetkonsol id ierungs
kurs nicht. Die Wir tschaf tsentwicklung verlief 1987 
zwar annähernd so, wie sie dem Voranschlag zugrun
delag, die reale Wachstumsrate war aber doch niedri
ger als in den vorangegangenen Jahren Die Kapazi
tätsauslastung der österreichischen Wirtschaft ging 
1987 auf 95,7% zurück (1986 96,4%). Sie war damit 
die geringste seit 1983. Die Auswirkungen des gerin
geren Defizits auf den Arbei tsmarkt waren nicht so 
negativ wie vielfach vermutet. Die Beschäft igung 
stieg 1987 ger ingfügig, bei Erstellung des Voran
schlags war noch mit einem leichten Rückgang ge
rechnet worden Die Arbei ts losenrate erhöhte sich 
schwächer, als ursprüngl ich angenommen wurde Sie 
dürfte 1987 5,6% betragen haben, Anfang 1987 war 
noch mit 5,9% gerechnet worden. Dennoch ist die 
Budgetpol i t ik 1987 vom Dilemma einer kurzfr ist igen 
Stützung der Nachfrage einerseits und der mittelfr i
st igen Zielsetzung der Budgetkonsol id ierung ande
rerseits geprägt. 

Die Budgetpol i t ik versuchte dieses Problem dadurch 
zu iösen, daß das Defizit vornehmlich durch nicht 
nachfragewirksame Transaktionen gesenkt wurde 
Das läßt sich deut l ich am inlandwirksamen Saldo, 
aber auch an der Aufgl iederung der Komponenten 
des Nettodefizi ts erkennen Im Gegensatz zum Net
todefizit ist 1987 der inlandwirksame Abgang auf 56,9 
Mrd S gest iegen (1986 54,7 Mrd S). 

Die Komponenten des Nettodefizi ts zeigen, daß der 
unmittelbar BIP-reievante Teil des Saldos st ieg, ins
besondere jener der laufenden Transaktionen Das 
Nettodefizit wurde daher ausschließlich durch die ver
mögenswirksamen Transaktionen verringert, die nicht 
unmittelbar auf das BIP und die Kapazitätsauslastung 
wirken 1986 waren die vermögenswirksamen Ausga
ben noch höher als die Einnahmen aus Vermögen
stransakt ionen. Sie haben damals das Nettodefizit 
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Bundeshaushalt 

Entwicklung der Budgetsalden 

N E T T O D E F I Z I T 
e I N L A N O W I f l K S A M E S D E F I Z I T 

noch um 7,5 Mrd S erhöht 1987 waren hingegen die 
vermögenswirksamen Einnahmen um 4,6 Mrd S hö
her als die Ausgaben. Diese Saldendrehung war für 
den Rückgang des Nettodefizi ts ausschlaggebend 
Trotz des geringeren Nettodefizi ts dürften daher 1987 
vom Bundeshaushalt leicht expansive Effekte ausge
gangen sein Diese Abweichung zwischen Nettodef i 
zit und nachfragewirksamem Saldo zeigt, daß eine 
Saldenbetrachtung für die Budgetbeurte i lung nicht 
annähernd ausreicht und viel mehr die einzelnen 
Komponenten der Ausgaben und Einnahmen beur
teilt werden müssen. 

Die inlandwirksamen Einnahmen st iegen 1987 deut
lich schwächer als das Produkt ionspotent ia l . Die 

Komponenten des Budgetsaldos 
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Potential Output und Bundeshaushalt 
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Quote sank auf 24,3%, den ger ingsten Wert seit 1983 
1986 hatte der Antei l der inlandwirksamen Einnahmen 
am Produkt ionspotent ia l noch 24,6% betragen (1985 
25,1%) Dieser Rückgang der Entzugseffekte der Ein
nahmen ist tei ls auf die Verr ingerung der Lohnsteuer 
durch die Erhöhung des al lgemeinen Absetzbet rags 
mit Jännner 1987, teils auf die abnehmende fiskali
sche Ergiebigkeit des Steuersystems zurückzufüh
ren. Die schwächeren Entzugseffekte der Einnahmen 
wurden von einer entsprechenden Anpassung der 
Ausgaben weniger. Der Bund hat 1987 das Produk
t ionspotent ia l der Österreichischen Wirtschaft durch 
seine inlandwirksamen Ausgaben weniger bean
sprucht als in den Vorjahren Der Antei l ging 1987 auf 
27,9% zurück (1986 28,3%, 1985 28,2%) Diese Ent
wick lung zeigt, daß die Verr ingerung des Defizits oh
ne Anpassung der Ausgaben nicht mögl ich gewesen 
wäre 

Deutliche Verschiebungen in der Budget
struktur 

Die Absicht , den Bundeshaushalt zu konsol idieren 
und das Nettodefizi t zu verr ingern, spiegelt sich deut
lich in der Budgetst ruktur sowohl in der funkt ionalen 
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Österreichische Wirtschaft 1987 

Ausgaben nach Aufgabenbereichen 
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W o h n u n g s b a u 0 , 4 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 

S t r a ß e n 4 , 0 3 9 3 4 3 3 3 1 3 1 

S o n s t i g e r V e r k e h r 1 9 . 8 1 9 , 4 1 9 3 1 9 5 1 8 , 8 1 8 2 

L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t 2 7 2 7 2 7 2 7 3 , 0 2 9 

E n e r g i e w i r t s c h a f t 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 

I n d u s t r i e u n d G e w e r b e 2 0 2 2 2 , 5 3 0 2 2 2 9 

Ö f f e n t l i c h e D i e n s t l e i s t u n g e n 1 7 1 8 1 7 1 3 1 1 1 0 

P r i v a t e D i e n s t l e i s t u n g e n 0 7 0 7 0 8 0 9 0 , 8 0 8 

L a n d e s v e r t e i d i g u n g . 3 9 3 , 6 3 7 3 7 3 4 3 , 4 

S t a a t s - u n d R e c h t s s i c h e r h e i t 3 3 3 2 3 1 3 1 3 1 3 0 

Ü b r i g e H o h e i t s v e r w a i t u n g 2 2 . 6 2 4 7 2 5 2 2 5 0 2 6 0 2 6 2 

Finanzschuldenaufwand 13,0 15,3 15,0 15.2 16.8 18,3 

G e s a m t a u s g a b e n 1 0 0 , 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

als auch in der ökonomischen Gliederung. Aus der 
funkt ionalen Gliederung der Ausgaben nach siebzehn 
Aufgabenbereichen geht hervor, daß der Finanz
schuldenaufwand auch 1987 trotz Konsol id ierung 
weiter überproport ional st ieg und bereits 16,3% des 
gesamten Budgetvolumens beansprucht (1986 
15,2%) Der Budgetspielraum wird dadurch stark ein
geengt 

Neben dem Finanzschuldenaufwand haben 1987 vor 
allem die Sozialausgaben kräftig zugenommen Auf 
sie entfielen 1987 24,5% des gesamten Budgetvo lu
mens Es wurde damit die Tendenz der letzten Jahre, 
die durch einen abnehmenden Antei l der Sozialaus
gaben am Budgetvolumen gekennzeichnet war, un
terbrochen. Der steigende Anteil der Sozialausgaben 
ist neben Konjunktureinf lüssen auch darauf zurück
zuführen, daß die Budgetkonsol id ierung zunächst bei 
den Ermessensausgaben ansetzte, während jene 
Ausgaben, die auf gesetzl ichen Verpf l ichtungen beru
hen (darunter fast der gesamte Sozialaufwand), nicht 
betroffen waren Die Aufwendungen für die Land- und 
Forstwirtschaft , die lange Zeit stagnierten, fallen 1987 
ebenfalls wieder stärker ins Gewicht 

Die "k lassischen" Aufgaben des Staates (Hoheitsver
wal tung, Sicherheit) und die Bereitstel lung materieller 
Infrastruktur verlieren hingegen weiter an Bedeutung 
Der Antei l der fünf Aufgabenbereiche (Hoheitsverwal
tung ohne Finanzschuldenaufwand, innere und äuße
re Sicherheit, Straßen und sonst iger Verkehr) sank 
auf 37,6% des Budgetvolumens (1986 lag er noch bei 
39,4%), 1983 bei 40,6%). In den übrigen Bereichen 
(Bi ldung, Forschung, Wärtschaftsförderung) haben 
sich die Antei le nicht spürbar verlagert Diese Ver
schiebungen in der funkt ionalen Betrachtung lassen 

bereits erkennen, daß der Budgetspielraum langfri
st ig nur dann vergrößert werden kann, wenn auch die 
gesetzl ichen Verpf l ichtungen voll in die Konsolidie
rung einbezogen werden. 

Deutl iche Veränderungen zeigen sich auch in der 
Ausgabenstruktur nach ökonomischen Kriterien. Für 
die Erstellung öffentl icher Leistungen wurden 1987 
194,1 Mrd S aufgewendet, um 1,5% weniger als 1986. 
Der Anteil dieser Ausgaben am Budgetvolumen sank 
dadurch auf 37,7% (1986 39,5%) Mitte der siebziger 
Jahre entfielen auf die Erstellung öffentl icher Leistun
gen noch rund 48% des Budgetvolumens. Neben 
dem kurzfr ist igen Aspekt , daß sich diese Ausgaben 
rascher beeinf lussen lassen und daher (in allen Län
dern) bei einer Budgetkonsol id ierung zuerst einge
schränkt werden, haben sich die Prioritäten der Be
völkerung geändert, etwa die Einstel lung zu Infra
st rukturpro jekten. Außerdem hat sich auch die Nach
frage nach öffentl ichen Gütern durch die demogra
phische Entwicklung längerfristig verschoben und da
zu beigetragen, daß die Kürzung von Ausgaben für 
die Erstellung öffentl icher Leistungen leichter durch
zusetzen ist. Längerfr ist ige Tendenzen und kurzfr ist i
ge Erfordernisse der Ausgabeneinschränkungen ha
ben sich in diesem Bereich verknüpft und die Ausga
beneinschränkung ermögl icht 

Die Ausgaben zur Finanzierung haben in den letzten 
Jahren im Bundeshaushalt stark an Bedeutung ge
wonnen, auch sie wurden bereits zum Teil von der 
Konsol idierung erfaßt Die Finanzierungsausgaben 
betrugen 1987 159,2 Mrd S (um 3,6% mehr als 1986) 
Auf diese Ausgaben entfielen 1987 3 1 % der Gesamt
ausgaben (1986 30,8%). Die Ausgaben für die Umver
tei lung wurden hingegen 1987 kräftig aufgestockt 
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Ausgaben in ökonomischer Gliederung 

1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 7 1 9 8 6 / 8 7 

E r f o l g B u n d e s - V o r l ä u f i - V e r a n d e -
v o r a n - g e r E r f o l g r u n g 1 ) 
s e h l a g 

M r d S l n % 

A u s g a b e n z u r 

E r s l e l i u n g v o n L e i s t u n g e n 1 9 7 0 1 9 6 8 1 9 4 1 - 1 5 

U m v e r t e i l u n g 1 4 7 8 1 6 0 0 1 6 0 8 + 8 8 

F i n a n z i e r u n g 1 5 3 , 6 1 5 3 , 0 1 5 9 , 2 + 3 , 6 

G e s a m t a u s g a b e n 4 3 8 4 5 0 9 8 5 1 4 1 + 3 2 

i n % d e r G e s a m t a u s g a b e n 

A u s g a b e n z u r 

E r s t e l l u n g v o n L e i s t u n g e n 3 9 5 3 8 6 3 7 7 

U m v e r t e i l u n g 2 9 7 3 1 4 3 1 , 3 

F i n a n z i e r u n g 3 0 , 8 3 0 , 0 3 1 . 0 

G e s a m t a u s g a b e n 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

' ) V o r l ä u f i g e r E r f o l g 1 9 8 7 g e g e n ü b e r d e m E r f o l g 1 9 8 6 

Sie erforderten 160,8 Mrd S ( + 8,8%) Ihr Antei l an 
den Gesamtausgaben stieg dadurch auf 31,3% (1986 
29,7%) Ein erheblicher Teil dieser Ausgaben wirkt 
wie automatische Stabil isatoren (z. B. Bundeszu
schüsse zur Pensionsversicherung, Arbei ts losenver
sicherung). Die Konjunkturentwicklung hat daher (au
tomatisch) bei gegebener Rechtslage zu einem über
proport ionalen Anst ieg dieser Ausgaben geführt 

Starker Rückgang der Ausgaben für direkte 
Aufträge 

Die Ausgaben für direkte Aufträge des Bundes um
fassen die Investit ionen und die laufenden Käufe von 
Gütern und Leistungen Insgesamt hat der Bund für 
diese Zwecke 1987 71,5 Mrd S ausgegeben, um 8,6% 
weniger als 1986 Unter Berücksicht igung des Preis
anstiegs hat der Bund damit seine realen Aufträge 
1987 um mehr als 10% eingeschränkt Besonders 
ausgeprägt war die Zurückhal tung bei den Investit io
nen. 1987 hat der Bund für Investit ionen 24,5 Mrd. S 
aufgewendet, um 17,2% weniger als 1986. Der Antei l 

Ausgaben für Aufträge 
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 7 1 9 8 6 / 8 7 

E r f o l g B u n d e s v o r - V o r l ä u f i g e r V e r ä n d e 
a n s c h l a g E r f o l g r u n g ' ! 

M r d S I n % 

I n v e s t i t i o n e n 2 9 6 2 7 2 2 4 5 - 1 7 2 

Bauten 200 170 16 3 — 18 5 

Ausrüstungen . 96 102 82 — U6 

L a u f e n d e r S a c h a u f w a n d . . 4 8 , 6 4 7 , 1 4 7 , 0 - 3 , 3 

S u m m e 7 8 2 7 4 . 3 7 1 5 - 8 6 

' ) V o r l ä u f i g e r E r f o l g 1 9 8 7 g e g e n ü b e r d e m E r f o l g 1 9 8 6 
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der Investit ionen am gesamten Budgetvolumen ist 
dadurch weiter zurückgegangen Er lag 1987 bei 4,8% 
(1986 5,9%) Mitte der siebziger Jahre entfielen noch 
fast 10% des gesamten Budgetvolumens auf Investi
t ionen. 

Der Rückgang der Investit ionen beruht tei lweise auch 
auf insti tut ionellen Faktoren Die Verr ingerung des 
zweckgebundenen Teils der Fernsprecheinnahmen 
der Post von 40% auf 34% hat die Investit ionen formal 
um 1,3 Mrd S reduziert Sowohl bei der Post als auch 
in anderen Bereichen werden Investit ionen auch auf
grund von Sonderf inanzierungen ermögl icht Sie dürf
ten den Rückgang mildern, aber nicht ganz kompen
sieren Die Investi t ionsausgaben spiegeln immer we
niger die unmittelbare Nachfrage, sondern zuneh
mend bloß die zeit l ich verschobenen Finanzierun
gen. 

Der Rückgang der Investit ionen betraf 1987 sowohl 
Bauten als auch Ausrüstungen. Im Vollzug kam die 
bereits veranschlagte Einschränkung der Investit io
nen noch deutl icher zum Ausdruck. Das gilt insbe
sondere für die Ausrüstungen und erklärt sich vor
nehmlich aus ger ingeren Zweckb indungen, die in 
zwei Etappen erfolgten, von denen nur die erste im 
Voranschlag berücksicht igt wurde. 

Für Bauten wurden 1987 16,3 Mrd S bereitgestel l t , 
um 18,5% weniger als 1986 Dieser Rückgang betraf 
sowohl den Straßenbau als auch den Hochbau und 
die Sonderanlagen Die Kürzung der Mittel im Hoch
bau erst reckte sich auf Schulbauten und Universitäts
gebäude, aber auch auf Verwaltungsbauten und Ge
bäude im Straßenbereich Der Rückgang der Ausga
ben für Sonderanlagen trifft vor allem die Post, zu 
einem geringeren Teil die Bahn. 

1987 wurden nicht nur die Ausgaben für Neubauten 
(Investit ionen), sondern auch für Instandhaltungen 

Investitionen 
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 7 1 9 8 6 / 8 7 

E r f o l g B u n d e s  V o r l a u f i - V e r ä n d e 
v o r a n  g e r E r f o l g r u n g ' ) 
s c h l a g 

M r d S l n % 

B a u t e n 

S t r a ß e n 5 . 3 4 . 8 4 4 - 1 7 0 

H o c h b a u t e n 6 , 5 5 0 5 5 - 1 5 4 

S o n d e r a n l a g e n 8 , 2 7 , 2 6 , 4 - 2 2 , 0 

S u m m e B a u t e n 2 0 . 0 1 7 0 1 6 , 3 - 1 8 . 5 

A u s r ü s t u n g e n 

M a s c h i n e n 1.3 1 1 1 1 - 1 5 . 4 

F a h r z e u g e 3 7 3 1 2 , 3 - 3 7 . 8 

S o n s t i g e 4 , 6 6 , 0 4 , 8 + 4 , 3 

S u m m e A u s r ü s t u n g e n 9 , 6 1 0 , 2 8 , 2 - 1 4 , 6 

G e s a m t s u m m e 2 9 6 2 7 2 2 4 5 - 1 7 2 

' ] V o r l ä u f i g e r E r f o l g 1 9 8 7 g e g e n ü b e r d e m E r f o l g 1 9 8 6 
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Osterreichische Wirtschaft 1987 

Ausgaben für Bauten 

1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 7 1 9 8 6 / 8 7 

E r f o l g B u n d e s  v o r l ä u f i  V e r ä n d e 
v o r a n  g e r E r  r u n g 1 ! 
s c h l a g f o l g 

M r d S I n % 

I n v e s t i t i o n e n 

S t r a ß e n 5 3 4 8 4 4 - 1 7 0 

H o c h b a u t e n 6 , 5 5 0 5 5 - 1 5 4 

S o n d e r a n l a g e n 3 , 2 7 , 2 6 , 4 - 2 2 , 0 

S u m m e I n v e s t i t i o n e n 2 0 0 1 7 0 1 6 , 3 - 1 8 5 

I n s t a n d h a l t u n g e n 5 4 5 , 3 4 7 - 1 3 0 

B a u t e n d e r L a n d e s v e r t e i d i g u n g . . 1,2 0 , 9 1,0 - 1 6 , 7 

S u m m e A u s g a b e n f ü r B a u t e n 2 6 6 2 3 2 2 2 0 - 1 7 3 

' ] V o r l ä u f i g e r E r f o l g 1 9 8 7 g e g e n ü b e r d e m E r f o l g 1 9 8 6 

und die Bauten der Landesverteidigung einge
schränkt. Für Instandhaltungsbauten wurde 1987 mit 
4,7 Mrd S um 13% weniger ausgegeben als 1986, für 
Bauten der Landesverteidigung wurden 1,0 Mrd S 
aufgewendet (—16,7%) 

Insgesamt hat der Bund 1987 22,0 Mrd S für Baulei
s tungen verwendet, um 17,3%o weniger als 1986 Un
ter Berücksicht igung der Preissteigerungen würde 
das eine reale Einschränkung der Nachfrage nach 
Bauleistungen um fast 20% bedeuten. Die Entwick
lung der Bauwirtschaft im Jahr 1987 (real +2,5%) läßt 
vermuten, daß ein Teil der öffentl ichen Aufträge (zu
nächst) durch andere Finanzierungen gedeckt wi rd . 
Dennoch dürfte sich 1987 die Nachfrage nach Baulei
s tungen merkl ich verlagert haben, wobei die ger inge
re Nachfrage der öffentl ichen Hand durch vermehrte 
Aufträge in anderen Bereichen, insbesondere im 
Wohnbau, kompensier t wurde Für Ausrüstungsinve
st i t ionen wurden 1987 8,2 M r d . S aufgewendet, das 
bedeutet im Vergleich zu 1986 eine Einschränkung 
um 14,6% Die Käufe von Fahrzeugen und Maschinen 
waren besonders von den Kürzungen betroffen. Der 
Rückgang der Anschaffung von Fahrzeugen betraf 
vor allem die Bundesbahn. Nur für Sonderanlagen im 
Bereich der Ausrüstungen wurden mit 4,8 Mrd S um 
4,3%o mehr Mittel bereitgestel l t als 1986, ein Teil die
ser Aufwendungen entfällt jedoch auf die Ti lgung und 
Verzinsung von Krediten nach dem Fernmeldeinvest i-
t ionsgesetz, die bereits in f rüheren Jahren aufgenom
men wurden und damals zu Nachfrage führ ten 

Die Ausgaben für die laufenden Käufe von Gütern 
und Leistungen — die gegenüber den Investit ionen 
tei lweise schwer abzugrenzen sind und vielfach auch 
ähnliche Nachfrageeffekte aufweisen —- wurden 
ebenfalls eingeschränkt. Insgesamt wurden für die 
laufenden Käufe von Gütern und Leistungen 1987 
47,0 Mrd S aufgewendet (—3,3%). Die im Voran
schlag vorgesehene Einschränkung dieser Ermes

sensausgaben konnte im Vollzug eingehalten wer
den Zum Rückgang der Ausgaben für laufende Käufe 
von Gütern und Leistungen t rugen neben den ger in
geren Aufwendungen für Ausrüstungen der Landes
verteidigung auch die schwächeren Ausgaben in den 
Betr ieben (Bahn und Post) bei. 

Bundeshaushalt stützt Masseneinkommen 

Aus dem Bundeshaushalt fließen die Bezüge der akti
ven Bediensteten und verschiedene Transferzahlun
gen (einschließlich der Pensionen der Bundesbedien
steten) unmittelbar an die privaten Haushalte Sie 
sind Bestandtei l der Masseneinkommen. Insgesamt 
erhielten die privaten Haushalte aus dem Bundes
haushalt 1987 282,3 Mrd S, um 6,4% mehr als 1987 
Damit s tammen rund 20% der gesamten Brut toein
kommen der privaten Haushalte aus dem Bundes
haushalt. Die kräftige Zunahme dieser Ausgaben läßt 
erkennen, daß der Bund 1987 die Entwicklung der 
Masseneinkommen stark gestützt hat; zusammen mit 
der Lohnsteuersenkung ermögl ichte sie eine spürba
re Auswei tung der Net toe inkommen. 

Der Personalaufwand für die aktiven Bediensteten 
(einschließlich der Landeslehrer) erforderte 1987 
121,5 Mrd S ( + 3,4%). Der allgemeine Gehaltsab
schluß im öffentl ichen Dienst, der am 1 Jänner 1987 
in Kraft trat, sah eine generelle Gehal tserhöhung um 
2,9% vor Gegenüber der tatsächl ichen Steigerung 
des Personalaufwands ergibt sich eine Differenz, die 
deutl ich niedriger ist als in f rüheren Jahren, selbst 
wenn man unterstel l t , daß der Personalstand unver
ändert blieb Die Zunahme der Pro-Kopf-Gehälter der 
Bundesbediensteten dürfte damit unter jener der pri
vaten Wirtschaft gebl ieben sein Der Vergleich mit 
dem Voranschlag zeigt, daß die ursprüngl ichen Ziel
setzungen eingehalten werden konnten. Der prälimi-
nierte Voranschlag wurde bei den Personalausgaben 
sogar leicht unterschr i t ten Vor allem bei den Neben-

Ausgaben an private Haushalte 

1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 7 1 9 8 6 / 8 7 

E r f o l g B u n d e s  V o r l ä u f i  V e r ä n d e 
v o r a n  g e r E r f o l g r u n g ' ) 
s c h l a g 

M r d S l n % 

P e r s o n a l a u f w a n d f ü r a k t i v e 
B e d i e n s t e t e 5 ] 1 1 7 , 5 1 2 1 6 1 2 1 5 + 3 4 

T r a n s f e r s a n p r i v a t e H a u s 
h a l t e 1 4 7 . 8 1 6 0 . 0 1 6 0 , 8 + 8 , 8 

S u m m e 2 6 5 , 3 2 8 1 6 2 8 2 , 3 + 6 4 

In % d e s p e r s ö n l i c h e n 
B r u t t o - E i n k o m m e n s 1 9 9 2 0 1 2 0 2 

' ] V o r l ä u f i g e r E r f o l g g e g e n ü b e r d e m E r f o l g 1 9 8 6 —  !) E i n s c h l i e ß l i c h L a n 

d e s l e h r e r u n d p e r s o n a i a u f w a n d s ä h n l i c h e A u s g a b e n i m S a c h a u f w a n d 
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gebühren (Uberstunden u a ) gab es 1987 Einsparun
gen Diese Aufwendungen waren mit 12,2 Mrd . S um 
1,4% niedriger als 1986 

Die Ausgaben für die Landeslehrer, die hier dem Per-
sonaiaufwand zugerechnet werden, st iegen 1987 mit 
+ 4,8% stärker als die Personalausgaben der Bun
desbediensteten. Für die (aktiven) Landeslehrer hat 
der Bund 1987 21,4 Mrd Saufgewendet Selbst unter 
der Annahme, daß die Pro-Kopf-Gehälter der Landes
lehrer etwas stärker st iegen als jene der Bundesbe
diensteten, dürfte die Zahl der Landeslehrer weiter 
gest iegen sein Das wäre jedoch überraschend, weil 
die Zahl der Pfl ichtschüler weiter zurückgeht und die 
Relation zwischen Schülerzahl und Lehrerzahl im 
Pf l ichtschulbereich in Österreich im internationalen 
Vergleich schon sehr günst ig ist 

Die Transferausgaben betrugen 1987 160,8 Mrd S, 
um 8,8% mehr als 1986 Mit Ausnahme der Kr iegsop
ferversorgung erforderten alle großen Gruppen der 
Transfers 1987 erhebl ich mehr Mittel. Die Ausgaben 
für die Pensionen der Bundesbediensteten (und der 
Landeslehrer) erhöhten sich um 5,8% auf 44,0 Mrd. S. 
Vergl ichen mit der Pro-Kopf-Gehaltsentwicklung der 
aktiven Bundesbediensteten deutet diese Zunahme 
der Pensionsausgaben darauf hin, daß die Zahl der 
Bundespensionisten stark steigt Lange Zeit war sie 
ziemlich konstant Erst in den letzten Jahren hat sich 
die Entwicklung geändert Offenbar gehen jetzt mehr 
Beamte vor dem 65 Lebensjahr in Pension als f rü 
her 

Kräftig gest iegen sind 1987 die Bundeszuschüsse zur 
Pensionsversicherung (einschließlich Ausgleichszula
gen und Überweisung an die Arbei ts losenvers iche
rung). Sie erforderten 53,1 Mrd S ( + 14,4%). Die star
ke Zunahme der Bundeszuschüsse ergibt sich da
durch, daß die Ausgaben der Pensionsversicherungs
anstalt 1987 um etwa 7%, die Beiträge aber nur um 
3,7% zunahmen. Obwohl die Pensionen 1987 auf
grund des Richtwertes um 3,8% erhöht wurden, st ie
gen die Pro-Kopf-Pensionen infolge verschiedener 
Struktureffekte im Durchschnit t um 5,8% Die Zahl 
der Pensionen erhöhte sich insgesamt um 1,1% Die 
Zuschüsse an die einzelnen Pensionsversicherungen 
entwickel ten sich recht unterschiedl ich. Kräftig zuge
nommen haben die Zuschüsse an die Pensionsversi
cherung der Angestel l ten und der Gewerbetre iben
den, schwächer hingegen st iegen die Zuschüsse an 
die Pensionsversicherung der Arbei ter und der Bau
ern Die Aufwendungen für die Ausgleichszulagen 
stagnierten nahezu 

Stark erhöht haben sich auch die Ausgaben im Rah
men der Arbei ts losenvers icherung. Die Leistungen 
für Arbei ts losenunterstützung, Notstandshi l fe und 
Karenzgeld erforderten insgesamt 15,8 Mrd S 
( + 13,3%). Besonders für die Notstandshi l fe wurden 

mehr Mittel benöt igt Sie st iegen um rund 19% auf 4,0 
Mrd S. Diese starke Zunahme läßt vermuten, daß die 
Dauer der Arbei ts losigkei t für viele Arbei tsuchende 
deutl ich zunimmt Die Mittel für die Arbei ts losenun
terstützung wurden um 11,7% auf 8,77 Mrd S ausge
weitet, das Karenzgeld erforderte 3,07 Mrd S 

Neben diesen Transfers werden im Rahmen der Ar
bei tsmarktverwaltung Zahlungen nach dem Sonder
unterstützungsgesetz und dem Arbei tsmarkt förde-
rungsgesetz gewährt. Diese Zahlungen werden auch 
aus den zweckgebundenen Einnahmen aus dem Ar
bei ts losenversicherungsbeitrag finanziert. Diese 
"neuen" Transfers st iegen teilweise kräftig Für die 
Sonderunterstützungen wurden 1987 2,4 Mrd S auf
gewendet (um 23%o mehr als 1986), für die Transfers 
nach dem Arbei tsmarkt förderungsgesetz 1,9 Mrd S 
( + 6,8%) 

Für die Familienbeihilfe (einschließlich Geburtenbei 
hilfen und Schulfahrtbeihi l fen) wurden 1987 31,5 
M r d . S ausgegeben ( + 5,4%) Die Zunahme ist aus
schließlich auf die Anhebung der Familienbeihilfen um 
100 S pro Kind im Monat zurückzuführen Diese Erhö
hung erforderte 2,2 M r d . S Ohne diese Maßnahme 
hätte aufgrund der s inkenden Geburtenzahlen auch 
der Aufwand für die Familienbeihilfen abgenommen, 
und es wäre keine Entnahme aus dem Reservefonds 
notwendig gewesen 

Die Ausgaben für die Kr iegsopferversorgung stagnie
ren seit mehreren Jahren bereits bei 6,1 Mrd S. Die 
abnehmende Zahl der Leistungsbezieher wi rd durch 
steigende Leistungen pro Kopf kompensier t Die son
st igen Transfers, die sich aus mehreren Einzelposten 
zusammensetzen, stagnierten 1987 ebenfalls 

Finanzierungsausgaben entwickeln sich 
uneinheitlich 

Die Finanzierungsausgaben sind eine recht heteroge
ne Gruppe, deren Komponenten sich 1987 unter
schiedl ich entwickel ten Der Großteil der Finanzie
rungsausgaben entfällt auf den Finanzschuldenauf
wand Dafür wurden 1987 83,6 Mrd S benöt igt , um 
10,3%) mehr als 1986. Der Antei l des Finanzschulden
aufwands an den Gesamtausgaben erhöhte sich 1987 
auf 16,3% (1986 15,2%; 1985 15,0%o) Die starke Zu
nahme des Finanzschuldenaufwands ist vorwiegend 
auf die Ausgaben für Zinsen zurückzuführen: Sie st ie
gen um 16% auf 47,2 Mrd S 1987 mußten bereits 
21,7% der gesamten Netto-Steuereinnahmen des 
Bundes für die Verzinsung der Finanzschuld verwen
det werden (1986 18,8%, 1985 17,8%) Der größere 
Aufwand für Zinsen erklärt sich nicht nur durch die 
steigende Finanzschuld (Mengeneffekt) , sondern 
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Zinsausgaben und Netto-Steuereinnahmen 

Z I N S E N / N E T T O - S T E U E R E I N N A H M E N 

auch daraus, daß sich der durchschni t t l iche Zinssatz 
leicht erhöhte (um + 0 , 1 Prozentpunkt) . Eine Verän
derung des durchschni t t l ichen Zinssatzes um 
0,1 Prozentpunkt beeinflußt derzeit die Aufwendun
gen für Zinsen um etwa 0,7 Mrd S. 

Von den Zinsen sind insbesondere jene für die In
landschuld stark gest iegen ( + 19,1%), weil sich einer
seits die gesamte Finanzschuld zur Inlandschuld ver
schiebt und andererseits die Zinssätze der Inland
schuld höher sind als jene der Auslandschuld Die 
Zinsen für die Auslandschuld wuchsen um 3,1%o auf 
7.7 Mrd S Rund 0,46 Mrd S aus dem gesamten Zins
aufwand werden dem Nul lkuponfonds überwiesen. 

Die Ti lgungen der Finanzschuld erforderten 1987 35,1 
M r d . S (1986 33,6 Mrd .S ) , davon entfielen 23,7 
M r d . S auf Inlandschulden und 11,4 Mrd S auf Aus
landschulden. 

Der Bund übernimmt für Kredite, die von verschiede
nen Schuldnern aufgenommen werden, die Haftung 
für Ti lgung und Verzinsung. Dazu zählen insbesonde
re die Kredite der Sonderf inanzierungsgesel lschaften 
(ASFINAG, WBAG) und der ÖIAG. An die Straßen-
sondergesel lschaften wurden 1987 für diese Zwecke 
3,5 M r d . S überwiesen (1986 3,0 Mrd S) Dazu 
kommt die Übertragung der Mauteinnahmen von 
1.8 Mrd S Die ÖIAG erhielt 1987 2,9 Mrd S (1986 
2.8 Mrd S), wovon 1 Mrd. S auf die Ti lgung und 
1.9 M r d . S auf die Verzinsung der aufgenomme
nen Kredite entfallen. 

Eine wicht ige Komponente der Finanzierungsausga
ben sind die Haftungen im Rahmen der Export förde
rung Diese Ausgaben schwanken in den einzelnen 
Jahren kräftig 1987 erforderten die Exporthaftungen 
9,5 Mrd S (1986 9,3 Mrd. S, 1985 7,3 Mrd .S ) . Die Ein
nahmen aus der Export förderung übertrafen 1987 mit 
12,0 Mrd S die Ausgaben erhebl ich, es entstand ein 
Überschuß von 2,5 Mrd S Er wird allerdings Rückla
gen zugeführt und verbessert den Budgetsaldo nicht. 
1986 hingegen hatten die Ausgaben die Einnahmen 
im Rahmen der Export förderung um 3,4 Mrd . S über
trof fen Dieser Betrag mußte aus Rücklagen gedeckt 
werden. Die gesamte Rücklagengebarung im Bun
deshaushalt ist daher stark von der Exportentwick
lung beeinflußt. 

Die Ausgaben für Betei l igungen und Darlehen wur
den 1987 gegenüber 1986 deut l ich eingeschränkt. 
Das gilt insbesondere für die Aufs tockung der Beteil i
gungen des Bundes an den verstaatl ichten Banken 
und der Elektrizitätswirtschaft. Aufgrund einer ver
stärkten Privatisierung soll der private Sektor anstelle 
des Bundes Kapital bereitstel len Für Betei l igungen 
und Darlehen wurden daher 1987 nur noch 3 Mrd S 
ausgegeben, 1986 hatten sie 3,6 Mrd S erfordert 
Gleichzeit ig sind die Einnahmen aus Verkäufen von 
Betei l igungen 1987 stark gest iegen, sodaß diese Ver
mögenstransakt ionen einen erhebl ichen Beitrag zur 
Verr ingerung des Defizits leisteten. 

Ein wicht iger Bereich im Rahmen der Finanzierungs
ausgaben sind die Transfers an andere öffentl iche 
Rechtsträger. Sie betrugen 1987 23,1 Mrd S (1986 

Ausgaben für Finanzierung 
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 7 1 9 8 6 / 8 7 

E r f o l g B u n d e s v o r - V o r l ä u f i g e r 
a n s c h l a g E r f o l g 

V e r ä n d e 
r u n g 1 ] 

M r d S l n % 

S c h u l d e n a u f w a n d 7 5 8 8 5 5 8 3 6 + 1 0 , 3 

T i l g u n g e n 3 3 6 3 6 5 3 5 1 + 4 , 5 

Z i n s e n 4 0 7 4 7 7 4 7 2 + 1 6 0 

S o n s t i g e s 1 ,5 1,3 1 ,3 - 1 3 , 3 

T r a n s f e r s a n a n d e r e 
ö f f e n t l i c h e R e c h t s t r ä g e r 2 2 , 9 2 2 , 8 2 3 1 + 0 9 

I n v e s t i t i o n s f ö r d e r u n g 1 1 1 1 0 7 1 0 , 3 - 7 2 

B e t e i l i g u n g e n D a r l e h e n 3 , 6 3 , 6 3 , 0 - 1 6 7 

T r a n s f e r s a n U n t e r 
n e h m u n g e n 1 6 0 1 6 1 1 4 7 - 8 1 

H a f t u n g e n 2 ) 11 5 8 1 1 2 1 + 5 2 

Z a h l u n g e n a n S t r a ß e n -
s o n d e r g e s e l l s c h a f t e n 4 8 5 0 5 3 + 1 0 4 

S o n s t i g e 7 , 9 1,2 7 , 1 - 1 0 , 1 

S u m m e 1 5 3 6 1 5 3 0 1 5 9 2 + 3 6 

' ] V o r l ä u f i g e r E r f o l g 1 9 8 7 g e g e n ü b e r d e m E r f o l g 1 9 8 6 — s ) E i n s c h l i e ß l i c h 
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22,9 Mrd S) Höheren Überweisungen an die Fonds, 
insbesondere den Getreidewir tschaftsfonds und die 
Kammern standen geringere Abgel tungsbeträge an 
die ÖBB gegenüber, die sich jedoch teilweise aus 
zeit l ichen Verschiebungen erklären und 1986 beson
ders hoch waren (1986 7,2 Mrd S, 1987 6,2 Mrd .S) 
Diese Veränderung des Abgel tungsbetrags berührt 
aber den Budgetsaldo nicht, weil ihr gleich hohe Ein
nahmen bei der Bundesbahn gegenüberstehen 

Eine wicht ige Komponente der Finanzierungsausga
ben ist die Wir tschaf tsförderung. Hier zeigen sich 
ebenfalls bereits Auswirkungen der Budgetkonsol i 
d ierung, wenngleich es zwischen den einzelnen För
derungen größere Abweichungen gibt Die Ein
schränkungen, die schon im Voranschlag enthalten 
waren, konnten im Vollzug wei tgehend eingehalten 
werden. 

Für die Land- und Forstwirtschaft wurden 1987 die 
Mittel im Vergleich zu 1986 spürbar aufgestockt ; das 
gilt insbesondere für die Preisausgleiche, weil im Ar
bei tsprogramm der Regierung vereinbart wurde, "Alt
lasten" im Jahr 1987 abzudecken Dadurch st iegen 
1987 die Aufwendungen für die Preisausgleiche (oh
ne Überweisungen an Fonds) um 5 / 2 % auf rund 
6 Mrd. S Ebenso wurden die Mittel für die Berg-
bauernzuschüsse deut l ich angehoben (1987 
0,73 Mrd S; 1986 0,66 Mrd . S) Die Zinsenzuschüsse 
für die Agrar invest i t ionskredite hingegen wurden 
1987 eingeschränkt 

Für den Fremdenverkehr und den industr iel l -gewerb
lichen Bereich wurden 1987 die Mittel tei lweise ge
kürzt. Für die verschiedenen Fremdenverkehrsförde
rungen wurden 0,61 Mrd S ausgegeben, gegenüber 
0,63 Mrd. S im Jahr 1986. Im industr iel l -gewerbl ichen 
Bereich war die Entwicklung bei den verschiedenen 
Akt ionen recht unterschiedl ich Die schon länger be
stehenden Förderungen wurden eingeschränkt Das 
gilt sowohl für die Zuschüsse nach dem Gewerbe-
st rukturverbesserungsgesetz, für verschiedene bran
chenspezi f ische Akt ionen (Papier, Texti l , Leder) als 
auch für die Zinsstützungsakt ion 1978, die 1987 noch 
immer 0,12 Mrd S erforderte Gerade diese Förde
rung bietet ein anschaul iches Beispiel für die erhebl i
chen zeit l ichen Verzögerungen zwischen den realen 
Auswirkungen von Förderungsakt ionen, die schon 
lange zurückl iegen, und ihren budgetären Effekten. 
Die Mit tel für die Top-Akt ion und insbesondere die 
Zuschüsse im Rahmen der Finanzierungsgarantiege
sellschaft wurden 1987 spürbar aufgestockt 

Im Gegensatz zu den Vorjahren setzte sich die Verla
gerung der Wir tschaf tsförderung in die Arbei tsmarkt
förderung nicht fort 1987 wurden im Rahmen der Ar
bei tsmarkt förderung 1,38 M r d . S für Zuschüsse an 
Betr iebe ausgegeben (1986 2,17 Mrd S), vor allem 
die Zuschüsse nach § 39a AMFG wurden empfindl ich 

eingeschränkt, nachdem sie allerdings 1986 erhebl ich 
erhöht worden waren Insgesamt ist 1987 eine gewis
se Zurückhal tung des Bundes in der Wirtschaftsför
derung zu erkennen 

Große Verschiebungen in der Einnahmen
struktur 

Die Gesamteinnahmen des Bundes betrugen 1987 
409,2 Mrd S ( + 4,5%) Sie st iegen damit stärker als 
das BIP Die Zunahme der Einnahmen ist großteils auf 
Sonderfaktoren zurückzuführen (vor allem auf Vermö
genstransakt ionen und Einnahmen im Rahmen der 
Export förderung) Dadurch ergeben sich deut l iche 
Verschiebungen in der Einnahmenstruktur. Die Steu
ern, nach wie vor die wicht igste Finanzierungsquelle 
des Bundes, stagnierten nahezu Ihr Antei l an den ge
samten Einnahmen ging daher von 55,3% (1986) auf 
53 ,1% (1987) zurück 

Die steuerähnl ichen Einnahmen erbrachten um 1,4% 
mehr als 1986, wodurch auch sie leicht an Bedeutung 
verloren Die steuerähnl ichen Einnahmen wurden al
lerdings durch die Verr ingerung des Abge l tungsbe
trags an den Famil ienlastenausgleichsfonds von 10,5 
Mrd . S auf 9,5 Mrd S gedämpft. Ohne diese Maßnah
me wären sie um 3 ,1% gest iegen. Die Betr iebseinnah
men stagnierten ebenfalls nahezu. Ihr Antei l an den 
Gesamteinnahmen ging dadurch von 18,1% (1986) 
auf 17,5% (1987) zurück. Die sonst igen Einnahmen 
sind hingegen stark gest iegen Sie nahmen um 36,4% 
auf 57,3 Mrd S zu und erbrachten rund 14% der Ge
samteinnahmen des Bundes (1986 10,7%) 

Das Brut to-Steueraufkommen betrug 1987 355,9 
Mrd S, um 1,1% mehr als 1986. Die Steuerquote (An
teil der Steuern am Brutto- In landsprodukt) sank 1987 

Einnahmen in ökonomischer Gliederung 
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 7 1 9 8 6 / 8 7 

E r f o l g B u n d e s v o r - V o r l ä u f i g e r V e r ä n d e 
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S t e u e r ä h n l i c h e E i n n a h m e n 6 2 2 6 2 8 6 3 1 + 1.4 

B e t r i e b s e i n n a h m e n 7 0 9 7 3 1 7 1 5 + 0 , 8 

S o n s t i g e 4 2 . 0 4 2 , 3 5 7 , 3 + 3 6 , 4 

G e s a m t e i n n a h m e n 3 9 1 7 3 9 8 8 4 0 9 2 + 4 . 5 
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S o n s t i g e 1 0 , 7 1 0 , 6 1 4 , 0 

G e s a m t e i n n a h m e n 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 , 0 
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V o n V e r m ö g e n u n d 
V e r m ö g e n s v e r k e h r 1 1 8 1 2 1 11 4 - 3 4 

V o n d e n E i n f u h r e n 6 , 7 6 , 6 7 , 4 + 1 0 , 4 

S u m m e 3 5 2 1 3 6 0 6 3 5 5 9 + 1 1 

A n t e i l e i n % 

S t e u e r n 
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auf 23,9% (1986 24,6%, 1985 24,9%). Dieser Rück
gang der Steuerquote ist auf die Steuern vom Ein
kommen und Vermögen zurückzuführen Die Steuer
struktur verlagerte sich 1987 deutl ich zu den Steuern 
vom Aufwand und Verbrauch sowie von den Einfuh
ren, also von den direkten zu den indirekten Steu
ern 

Die Steuern vom Einkommen t rugen 1987 42,2% zum 
gesamten Steueraufkommen bei (1986 43,8%), die 
Steuern vom Vermögen 3,2% (gegenüber 3,3% 1986), 
die Steuern vom Aufwand und Verbrauch hingegen 
52,5% (1986 51,0%). Die Steuern vom Einkommen er
brachten 1987 insgesamt 150,4 Mrd. S, um 2,5% we
niger als 1986, die Einnahmen aus allen großen Steu
ern gingen zurück. 

Die Lohnsteuereinnahmen waren mit 97,7 Mrd. S um 
1,2%) niedriger als 1986. Die Anhebung des allgemei
nen Absetzbet rags mit 1. Jänner 1987 von 5 100 S auf 
6 4 6 0 S bis 8 4 6 0 S brachte einen Einnahmenausfali 
von etwa 10 M r d . S . Der Antei l der Lohnsteuer am 
Masseneinkommen sank dadurch auf 10,2% (1986 
10,8%, 1985 10,5%). 

Auch die gewinnabhängigen Steuern waren rückläu
f ig Die Einkommensteuer brachte mit 25,5 Mrd. S um 
0,5%, die Körperschaftsteuer mit 10,2 Mrd S um 10%o 
geringere Einnahmen. Dieser Rückgang ist zu einem 
erhebl ichen Teil auf Sonderfaktoren zurückzuführen 
Zum einen dämpfte die Anrechnung der Zinsertrag
steuer das Aufkommen, zum anderen die Investi-
t ionsprämie Obwohl die Investit ionsprämie mit 
30 Juni 1987 abgeschafft wurde, wurde sie um mehr 
als 40% stärker in Anspruch genommen als 1986 Oh
ne den Abzug der Investit ionsprämie wären die Ein

kommensteuereinnahmen um 1,6% gest iegen und je
ne an Körperschaftsteuer um nur 7%% gesunken Die 
Steuern vom Einkommen wurden aber auch dadurch 
gedämpft, daß sich die Abschaf fung der Zinsert rag
steuer erst 1987 im Steueraufkommen voll auswirk
te 

Die Steuern vom Vermögen und Vermögensverkehr 
wurden primär durch die Grunderwerbsteuer ge
dämpft Sie erbrachte mit 2,2 Mrd. S um 20%) weniger 
als 1986. Das erklärt sich daraus, daß am 1 Juli 1987 
ein neues Grunderwerbsteuergesetz in Kraft trat, das 
den Steuersatz deutl ich senkte (auf 3%%), die Aus
nahmebest immungen fielen weg Im 1. Halbjahr 1987 
gingen die Grundstückstransakt ionen, für die keine 
Ausnahmen galten und die dem hohen Satz von 8% 
(bzw 7%) unterlagen, stark zurück Dieser Ausfall 
konnte nicht mehr aufgeholt werden Es läßt sich der
zeit noch nicht feststel len, ob der neue Satz von 3'/ 2% 
aufkommensneutra l ist Die Erbschaftsteuer und das 
Erbschaftsteueräquivalent brachten 1987 ebenfalls 
geringere Erträge. 

Die Steuern vom Aufwand und Verbrauch werden von 
der Mehrwertsteuer geprägt Sie erbrachte 1987 
130,8 Mrd . S ( + 3,6%) Im Gegensatz zu den vorange
gangenen Jahren ist das Mehrwerts teueraufkommen 
1987 etwa gleich stark wie der private Konsum ge
st iegen, weil die mehrwertsteuerpf l icht igen Investit io
nen die Bemessungsgrundlage nicht dämpften. Von 
den speziellen Verbrauchsteuern brachte die Mineral
ölsteuer eine hohe Zuwachsrate ( + 5,7%), weil die 
Sätze am 1. Apri l 1987 angehoben wurden. Die erwar
te ten Mehreinnahmen konnten realisiert werden. Die 
Erhöhung der Sätze hat den Verbrauch nicht ge
dämpft. Ebenfalls kräftig gest iegen sind die Einnah
men aus der Kfz-Steuer ( + 5,9%), vor allem wegen 
der Einstufung von neuen Pkw ohne Katalysator in 
die nächsthöhere Steuerklasse Zu den Mehreinnah
men der Steuern vom Aufwand und Verbrauch t rug 
auch die Konzessionsabgabe der Lot to-Toto-Gesel l 
schaft bei Säe erbrachte 1,1 M r d . S (gegenüber 0,1 
Mrd S 1986) Überraschend stark gest iegen sind die 
Einfuhrabgaben, insbesondere die Zölle. Sie erbrach
ten 4,8 Mrd S (um 15% höhere Einnahmen) Diese 
hohe Zuwachsrate dürfte tei lweise auf institutionelle 
Einflüsse zurückzuführen sein 

Von den gesamten Brut to-Steuereinnahmen verblie
ben dem Bund netto 217,3 Mrd S, um nur 0,3% mehr 
als 1986 Der Anteil des Bundes an den Brut to-
Steuereinnahmen ist somit weiter rückläufig (1987 
61 ,1%, 1986 61,5%) Neben strukturel len Faktoren 
des Steuersystems haben auch institutionelle Ände
rungen zu diesem Rückgang beigetragen 1987 wur
de erstmals der für den Nahverkehr zweckgebunde
ne Teil der Kfz-Steuer als Überweisung verbucht und 
schmälerte damit das Net to-Steueraufkommen um 
1,1 Mrd . S. Al lerdings sind die Überweisungen der Er-
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tragsantei le der Länder und Gemeinden 1987 mit 
+ 2,7% auch deutl ich rascher als die Brutto-Steuer
einnahmen gest iegen 

Die steuerähnl ichen Einnahmen betrugen 1987 63,1 
M r d . S ( + 1,4%). Die iohnabhängigen Komponenten 
st iegen stärker. Der Dienstgeberbeitrag zum Fami-
l ienlastenausgleichsfonds erhöhte sich um 4,4% auf 
24,5 M r d . S , der Arbei ts losenversicherungsbei t rag 
um 3,9% auf 20,4 Mrd S Diese Einnahmen sind damit 
etwas rascher als die Lohnsumme gest iegen Die üb
rigen steuerähnl ichen Einnahmen sind tei lweise von 
den Brut tosteuern abhängig (Überweisungen an den 
Famil ienlastenausgleichsfonds und den Katastro
phenfonds) , etwa die Umsatzsteuerantei le an den 
Krankenanstal ten-Zusammenarbei tsfonds und den 
Wasserwir tschaftsfonds Die Import- und Preisaus
gleiche waren 1987 mit 0,56 Mrd S deutl ich höher als 

1986 (0,52 Mrd S) 

Die Bundesbetr iebe erbrachten insgesamt 71,5 
M r d . S ( + 0,8%o) Die Entwicklung war recht unter
schiedl ich Nur die Post erzielte mehr Einnahmen als 
1986, in den übrigen Betr ieben stagnierten die Erträ
ge oder waren rückläufig Für den Rückgang der Ein
nahmen aus dem Glücksspie lmonopol waren inst i tu
tionelle Ursachen (Ausgl iederung des Toto) maßge
bend 

Die Einnahmen der Bahn waren mit 25,7 Mrd S um 
3% niedriger als 1986. Neben dem geringeren Abge l 
tungsbetrag blieben auch die Einnahmen aus dem 
Güterverkehr mit rund 9 Mrd S um mehr als 10% un
ter dem Ergebnis von 1986. Im Personenverkehr hin
gegen haben die Einnahmen leicht zugenommen 
( + 1 , 5 % ) . 

Die Mehreinnahmen der Post ( + 6,3%) stammen teils 
aus den Fernsprecheinnahmen, teils aus den Postge
bühren und anderen Betr iebszweigen Die Fern
sprecheinnahmen waren mit 22,3 Mrd S um 5,8% hö
her als 1986. Zu diesem Anst ieg hat auch die Erhö
hung der' Fernsprechgebühren mit 1 September 
1987 beigetragen. Neben dem Fernsprechbereich 
brachten die Gebühren für besondere Teilnehmerein
r ichtungen um 12% höhere Erträge, und auch die Ge
bühren aus dem Postverkehr st iegen um 5,2% auf 
10,4 Mrd. S. 

Die sonst igen Einnahmen, die 1987 57,3 Mrd. S bet ru
gen, sind durch zwei Faktoren geprägt. Der Bund hat 
seine Antei le an den Sondergesel lschaften (der Elek
tr izitätswirtschaft) an die Verbundgesel lschaft um 
8 Mrd S verkauft, wovon 6 Mrd S im Bundeshaushalt 
1987 enthalten sind. Die zweite Komponente ist der 
Rückersatz aus Haftungsinanspruchnahmen der Ex
por t förderung. Er war mit 9,3 Mrd S fast 2 , / 2mal so 
hoch wie 1986 (3,4 Mrd S) Schließlich brachten die 
hohen Kassenbestände Zinsen von 3,4 Mrd S (1986 
1,4 Mrd S). 

Finanzschuld verlagert sich weiter zur 
Inlandschuld 

Der Bund hat 1987 insgesamt Kredite von 109,1 
M r d . S aufgenommen, wovon 0,6 M r d . S nicht der 
Budgetf inanzierung, sondern der Einlösung von IDA-
Schatzscheinen dienten. Die Kreditaufnahme war hö
her als das Bruttodef iz i t Das läßt sich darauf zurück
führen, daß sich das Budgetergebnis erst in den letz
ten Monaten des Jahres besserte; zuvor war mit 
einem deutl ich höheren (Net to-)Abgang gerechnet 
worden. 

Der Großteil des Abgangs wurde wie in den Vorjah
ren im Inland finanziert. Die hohe Sparneigung und 
die schwache Kreditnachfrage des privaten Sektors 
ermögl ichte es, rund 88% der neuen Kreditaufnah
men des Bundes im Inland zu decken Der Antei l der 
Inlandschuld an der gesamten Finanzschuld des Bun
des erhöhte sich dadurch auf 82% (1986 80%), auf die 
Auslandschuld entfielen somit 1987 18%) (1986 20%), 
das ist der ger ingste Anteil seit 1973 Innerhalb der 
Inlandschuld setzte sich 1987 die Verlagerung zu den 
nichtt i tr ierten Krediten ( insbesondere Darlehen des 
Kreditapparates und der Versicherungen) fort. Ihr An
teil an der Inlandschuld stieg auf knapp 45%o (1986 
44%); damit hat sich auch jener Antei l der Finanz
schuld erhöht, der variabel verzinst ist. Neben den 
Darlehen des Kreditapparates und der Vers icherun
gen hat der Bund 1987 wieder verstärkt Bundesobl i 
gat ionen begeben. Ihr Antei l st ieg auf 16,7% (1986 
15,5%), die Anleihen verloren hingegen an Bedeu
tung . 

Im Ausland wurden für die Budgetf inanzierung 13,6 
Mrd S aufgenommen. Die Auslandschuld wurde in 
US-Dollar, DM, Schweizer Franken, Yen und australi
schem Dollar aufgenommen Erstmals nach mehreren 
Jahren wurden wieder verstärkt Dollarkredite aufge
nommen. 

Entwicklung der Finanzschuld 
S t a n d I n % d e r S t a n d I n % d e r V e r ä n d e 

3 1 . D e  G e s a m t  3 1 . D e  G e s a m t  r u n g 
z e m b e r s u m m e z e m b e r s u m m e 1 9 8 6 / 8 7 

1 9 8 6 1 9 8 7 

M r d S M r d S i n % 

I n l a n d s c h u l d 

A n l e i h e n 2 1 9 7 3 5 6 2 5 4 6 3 6 , 5 + 1 5 9 

S c h a t z s c h e i n e 5 3 5 8 7 6 1 1 8 , 8 + 1 4 2 

N o l e n b a n k s c h u l d 1 2 0 2 0 6 0 1 - 5 0 0 

S o n s t i g e . 2 1 7 , 9 3 5 , 3 2 5 6 . 5 3 6 , 7 + 1 7 , 7 

S u m m e I n l a n d 4 9 2 , 3 7 9 3 5 7 2 8 8 2 1 + 1 6 4 

A u s l a n d s c h u l d 

A n l e i h e n 8 2 , 5 1 3 4 9 2 9 1 3 3 + 1 2 6 

A u s l a n d s k r e d i t e 4 2 , 1 6 , 8 3 1 . 8 4 , 6 - 2 4 , 5 

S u m m e A u s l a n d . 1 2 4 . 6 2 0 , 2 1 2 4 , 7 1 7 , 9 + 0 , 1 

G e s a m t s u m m e 6 1 6 9 1 0 0 0 6 9 7 , 5 1 0 0 0 + 1 3 1 
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Insgesamt betrug die Finanzschuld des Bundes Ende 
1987 697,5 Mrd S (1986 616,6 Mrd .S) Neben der 
Neuverschuldung haben 1987 auch die starken Kurs
verluste zum Anst ieg der Finanzschuld beigetragen 
Sie erreichten 1987 2,9 Mrd. S, dem standen Kursge
winne von 0,2 Mrd S gegenüber. Aus diesen Bewer
tungsdif ferenzen ergab sich somit ein Anst ieg der Fi
nanzschuld von 2,7 Mrd. S; 1986 hatten die Bewer
tungsänderungen noch zu einer Verr ingerung der Fi-
nanzschuld um 0,3 Mrd . S geführt Die Bewertungs
verluste entstanden 1987 vor allem bei Schulden in 
Schweizer Franken und Yen, in ger ingerem Ausmaß 
auch bei Hollandgulden und DM Kursgewinne wur
den primär bei Dollarschulden erzielt. Neben den Be
wertungsänderungen haben auch Konversionen von 
4 Mrd S, die erst im nächsten Jahr (1988) geti lgt wer
den, die Finanzschuld erhöht. 

Gerhard Lehner 

Außenhandel 
D a z u S t a t i s t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 1 0 1 b i s 1 0 5 

Schwache Exportbelebung 

1987 erholte sich der österreichische Export wenig 
vom deut l ichen Rückschlag des Vorjahres. Die reale 
Entwicklung im Vorjahresvergieich ( + 2,6%) war nur 
in den Rezessionsjahren 1975 und 1982 sowie 1986 
noch ungünst iger gewesen Wie 1986 war diese Flau-

Entwicklung des Außenhandels 
Saisonbereinigt 

E X P O R T N O M I N E L L ( A R B E I T S T A E G I G B E R E I N I G T ) 
• G L E I T E N D E R V I E R M O N A T S D U R C H S C H N I T T 

I M P O R T N O M I N E L L ( A R B E I T S T A E G I G S E R E I N I G T ) 
2 0 0 0 - * ™ G L E I T E N D E R V I E R M O N A T S D U R C H S C H N I T T 

1 9 0 0 . 

H A N D E L S B I L A N Z 
_ 3 G L E I T E N D E R V I E R M O N A T S D U R C H S C H N I T T 

3 3 8 4 BS BS 8 7 

Entwicklung des Außenhandels 

M r d S 

A u s f u h r 

r t e D u r c h - R e a l ' ) 
s c h n i t t s -
p r e i s e 1 ) 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r 
i n % 

E i n f u h r H a n d e l s b i l a n z 

W e r t e D u r c h - R e a l J ) 
s c h n i t t s -
p r e i s e ' ) 

M r d S V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r M r d S 

T e r m s o f 
T r a d e 

V e r ä n d e r u n g g e g e n 
d a s V o r j a h r 

i n M r d S i n % 

1 9 8 5 U r s p r u n g s w e r t e 3 5 4 0 + 1 2 5 + 1 7 + 1 0 6 4 3 1 0 + 9 9 + 3 8 + 5 9 - 7 7 0 + 0 6 - 2 0 

A d a p t i e r t e D a t e n 3 5 4 0 + 1 2 5 + 3 5 + 8 7 4 3 1 0 + 9 9 + 3 2 + 6 , 5 - 7 7 0 + 0 6 + 0 3 

1 9 8 6 U r s p r u n g s w e r t e 3 4 2 5 - 3 2 - 3 7 + 0 , 5 4 0 8 0 - 5 , 3 - 9 2 + 4 2 - 6 5 . 5 + 11 5 + 6 1 

A d a p t i e r t e D a t e n 3 4 2 5 - 3 2 - 3 5 + 0 , 3 4 0 8 0 - 5 . 3 - 8 9 + 3 9 - 6 5 5 + 1 1 5 + 5 8 

1 9 8 7 U r s p r u n g s w e r t e 3 4 2 4 - 0 0 - 2 , 5 + 2 6 4 1 1 9 + 1 0 - 4 8 + 6 ! - 6 9 4 - 3 9 + 2 4 

A d a p t i e r t e D a t e n 3 4 2 4 - 0 0 - 2 2 + 2 2 4 1 1 9 + 1 0 - 4 2 + 5 4 - 6 9 4 - 3 9 + 2 2 

1 9 8 6 I Q u a r t a l a d a p t i e r t e D a t e n 8 4 . 3 - 3 2 - 0 . 8 - 2 4 9 9 2 - 3 6 - 5 4 + 1 9 - 1 4 9 + 0 9 + 4 9 

II Q u a r t a l a d a p t i e r t e D a t e n 8 8 1 - 3 1 - 4 2 + 1 1 1 0 4 4 6 , 3 - 8 8 + 2 8 - 1 6 , 3 + 4 1 + 5 0 

III Q u a r t a l a d a p t i e r t e D a t e n 8 3 1 2 5 - 4 4 + 2 0 1 0 2 7 - 5 7 - 1 0 1 + 4 9 - 1 9 6 + 4 1 + 6 3 

IV Q u a r t a l a d a p t i e r t e D a t e n 8 7 0 - 4 1 - 4 2 + 0 1 1 0 1 7 - 5 7 - 1 0 , 3 + 5 1 - 1 4 7 + 2 4 + 6 8 

1 9 8 7 I Q u a r t a l a d a p t i e r t e D a t e n 8 1 2 - 3 7 - 3 6 + 0 0 9 5 6 3 6 - 8 6 + 5 4 - 1 4 4 + 0 5 + 5 4 

II Q u a r t a l a d a p t i e r t e D a t e n 8 4 3 - 4 , 3 - 2 5 _ 1,8 1 0 2 0 _ 2 , 3 - 5 2 + 3 1 - 1 7 7 - 1 4 + 2 8 

III Q u a r t a l a d a p t i e r t e D a t e n 8 4 4 + 1 6 - 1 9 + 3 . 6 1 0 2 , 8 + 0 1 - 2 9 + 3 1 - 1 8 4 + 1 2 + 1 0 

IV Q u a r t a l a d a p t i e r t e D a t e n 9 2 , 5 + 6 4 - 1 1 + 7 5 1 1 1 5 + 9 6 - 0 2 + 9 . 8 - 1 8 9 - 4 2 - 0 9 

' ) D u r c h s c h n i t t s p r e i s i n d e x d e s Ö s t e r r e i c h i s c h e n S t a t i s t i s c h e n Z e n t r a l a m t e s ( 1 9 7 9 = 1 0 0 ) ; a d a p t i e r t e D a t e n : k o m b i n i e r t e r D u r c h s c h n i t t s - u n d E c h t p r e i s i n d e x — 

' ) V e r ä n d e r u n g s r a t e d e r W e r t e d e f l a t i o n i e r t m i t d e r V e r ä n d e r u n g s r a t e d e r D u r c h s c h n i t t s p r e i s e 
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te der realen Exporte von deutl ich sinkenden Export
preisen begleitet (—2,5%). Die Zunahme der Export
mengen konnte also die Preisrückgänge gerade kom
pensieren, sodaß die Exporte nominell stagnierten 1 ) 
im III und IV Quartal zeichnete sich eine Belebung 
der realen Exporte ab, die auch nominell zu Zuwäch
sen gegenüber den schwachen Vorjahreswerten 
führte 

Die regionale Streuung der Exportzuwächse und 
-rückgänge ist gegenüber dem Vorjahr geringer ge
worden Nach wie vor schrumpf ten die Exporte in die 
Oststaaten (—6,4%) und besonders in die Industrie
länder in Übersee (—7,3%)) sowie in die Schwel len-
und Entwicklungsländer (—4,4%, —10,6%; OPEC 
—24,3%o), die durch den fallenden Dollarkurs und zum 
Teil auch durch den fallenden Erdölpreis weitere 
Kaufkraftverluste erlitten und ihre Nachfrage ein
schränken mußten. Österreichs Exporte nach West
europa st iegen dagegen — wie auch im Vorjahr — 
um 3,9%, wobei jedoch einem Rückgang der Exporte 
in die EFTA (—5,4%o) s) eine Zunahme im Handel mit 
der EG ( + 5,4%) gegenüberstand. Die Erholung im 
2. Halbjahr ist regional ziemlich breit gestreut : Auch 
in die Oststaaten und in die EFTA wurde wieder mehr 
export iert . 

Nachfrage nach Importen stieg kräftig 

Die reale Zuwachsrate der Importe war 1987 mehr als 
doppel t so hoch wie die der Exporte ( + 6 , 1 % gegen
über + 2,6%, adaptiert + 5 , 4 % gegenüber +2,2%) 
Die reale Importquote (Anteil der Importe am Brut to
inlandsprodukt) erreichte bei Waren 40,2%, die reale 
Exportquote (Anteil der Exporte am Brutto-Inlands
produkt) 32,8% Während der Rückgang der Export
preise (—2,5%) durch die Mengensteigerungen gera
de kompensier t wurde, wirkte der Rückgang der Im
portpreise (—4,8%) besonders st imul ierend auf die 
Inlandsnachfrage: Die Preiselastizität der Importe 
(Relation zwischen der Veränderung der Mengen und 
der Preise) war mit I —1,31 deutl ich höher als jene 
der Exporte j (—1,0)1 In dieser überdurchschni t t l ich 
hohen Importpreiselastizität drückt sich auch eine 
verzögerte Reaktion der Nachfrage auf Importpreis
senkungen im Vorjahr aus. 

Einer Terms-of-Trade-Verbesserung von 2,4% (Rela
t ion zwischen Exportpreisveränderung und Import
preisveränderung) stand somit eine nominelle Ver-

1) Die Einbeziehung von Echtpreisen neben den Durchschnitts
preisen ändert das Ergebnis kaum: So adaptiert ist der Preis
rückgang etwas geringer (—2,2%), entsprechend geringer ist 
auch die Zuwachsrate der Exportmengen 
a) Dieser Rückgang der Exporte in die EFTA ist durch den über
höhten Wert von 1986 (illegale Golddukatenexporte) deutlich 
überzeichnet 

schlechterung der Handelsbilanz um 3,9 Mrd S ge
genüber Dies deutet darauf hin, daß die "Verbesse
rung" der Terms of Trade nicht Ausdruck einer Güter
struktur ist, in der preisunempfindl iche, weil hochwer
t ige Waren export iert und preisempfindl ichere, weil 
standardisierte Waren import iert werden. Eine "Ver
besserung" der Terms of Trade, die zugleich die Han
delsbilanz verschlechtert , scheint vielmehr Ausdruck 
mangelnder preisl icher Wettbewerbsfähigkei t zu 
se in: Während nämlich die Preissenkungen Österrei
chischer Exporteure nur zu einer kompensierenden 
Mengenauswei tung führ ten, gelang es ausländischen 
Unternehmen auf dem österreichischen Markt, mit 
größeren Preissenkungen eine so deutl iche Nachfra
gesteigerung anzuregen, daß sie auch nominell Zu 
wächse erzielten. In der Handelsbi lanzverschlechte
rung um 3,9 Mrd S schlägt somit — als Resultat aus 
Mengen- und Preisentwicklung der Exporte und Im
porte — der Mengeneffekt bei den Importen beson
ders durch (vgl Übersicht "Stat ist ische Zer legung 
des Handelsbi lanzdefizi ts"). 

A m deut l ichsten haben sich die Importe — wohl auch 
zu Lasten heimischer Produzenten — im Bereich 
konsumnaher Fert igwaren durchgesetz t : Während 
die Exporte österreichischer Produzenten real um 
8,9% zurückgingen, konnten ausländische Konsum
güterproduzenten in Österreich Zuwachsraten von 
11,5% erzielen Auch die Preise entwickelten s ich ge
gensätzl ich: Österreichs Exporteure versuchten 
Preissteigerungen durchzusetzen ( + 3,5%)}, was je
doch offenbar zu Nachfragerückgängen führ te, wäh
rend die Importeure mit Preissenkungen im gleichen 
Ausmaß (—3,3%) stärker in den Markt vordr ingen 
konnten Ein Großteil des Anst iegs der inländischen 
Nachfrage nach dauerhaften Konsumgütern von 5 , 1 % 
(ohne Pkw) kam somit ausländischen Lieferanten zu
gute Die Verr ingerung der Mehrwertsteuer auf ver-

Statistische Zerlegung des 
Handelsbilanzdefizits 

in Preis und Mengenkomponente 
I m p o r t e E x p o r t e B i l a n z 

B r e n n  S o n s t i g e I n s  I n s  I n s 
s t o f f e , W a r e n g e s a m t g e s a m t g e s a m t 

E n e r g i e 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n M r d S 

e s 
H a n d e l s b i l a n z i n s g e s a m t - 2 8 7 + 57 - 2 3 0 - 1 1 5 + 115 

P r e i s e f f e k t 1 ) - 2 8 9 - 93 - 3 8 2 - 1 2 5 + 25 7 
M e n g e n e f f e k t ' ) + 0,3 + 164 + 167 + 1 1 - 1 5 6 
M i s c h e f f e k t - 01 - 1 3 - 1 5 - 00 + 1 4 

1987 

H a n d e l s b i l a n z i n s g e s a m t - 5.5 + 9,5 + 39 - 00 - 39 
P r e i s e f f e k t ' ) . - 58 - 1 1 4 - 1 7 3 - 74 + 98 
M e n g e n e f f e k t ' l + 03 + 21 7 + 22 1 + 75 - 1 4 6 
M i s c h e f f e k t - 0 1 - 09 - 09 - 02 + o a 

' ) A d a p t i e r t e D a t e n 
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schiedene Luxusgüter, für die eine überdurchschni t t 
liche Importquote typisch ist, hat diesen Impor tboom 
sicher verstärkt. Weiters dürften zum Teil Warendi-
rekt importe durch Importe über den Handel ersetzt 
worden sein Im Außenhandel mit Maschinen, elektro
technischen und elektronischen Geräten sowie 
Transportmit te ln war die Entwicklung ähnlich asym
metr isch, wenn auch nicht so stark ausgeprägt: Einer 
realen Exportste igerung von 0,4% steht eine Import
ste igerung von 3 , 1 % gegenüber (Exportpreise 
+ 0,3%, Importpreise +0 ,7%) , ohne Transportmit tel 
sind beide Zuwachsraten höher. 

Verbesserung der Handelsbilanz der BRD 
durch stärkere Importverbilligung 

Die Exporte der Bundesrepubl ik Deutschland entwik-
kelten s ich 1987 real etwas günst iger als die Öster
reichs: Bei stärkeren Preissenkungen (—2,7% ge
genüber —2,2% in Österreich) 3 ) konnten die Exporte 
um 2,9% (gegenüber +2,2%) gesteigert werden. No
minell stagnierten sie wie in Österreich 1986 war die 
größere Dynamik der Exporte der BRD gegenüber je
nen Österreichs noch deutl icher ausgeprägt gewe
sen. 

Wie schon im Vorjahr sind in der BRD die Importprei 
se auch 1987 stärker gesunken als in Österreich 
(—6,4% gegenüber —4,2%) Trotz dieser stärkeren 
Importverbi l l igung entsprach der Importsog nur etwa 
dem in Österreich (real + 5 , 8 % gegenüber +5 ,5%) , 
nominell g ingen die Importe sogar zurück. Im Gegen
satz zu Österreich konnte somit in der BRD die Han
delsbilanz verbessert werden (um 5 Mrd . DM). 
Gleichzeit ig verbesserten sich aufgrund der starken 
Importpre issenkungen auch die Terms of Trade deut
licher als in Österreich ( + 3,8% gegenüber +2,2%) 

3) BRD: Jänner bis November 1988; für Österreich mit Echtprei
sen adaptierte Werte 

Außenhandel Österreichs und der 
Bundesrepublik Deutschland 

1 9 8 6 1 9 8 7 

Ö s t e r r e i c h B R D Ö s t e r r e i c h B R D 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

Exporte 

N o m i n e l l - 3 2 — 2 , 0 - 0 0 + 0 1 

P r e i s e — 3 5 — 3 , 3 - 2 2 - 2 7 ' ) 

R e a l + 0 3 + 1.4 + 2 2 + 2 9 1 ) 

Importe 

N o m i n e l l - 5 3 - 1 0 7 + 1 1 - 1 0 

P r e i s e - 8 9 — 1 6 0 - 4 2 - 6 4 ' ) 

R e a l + 3 9 + 6 3 + 5 5 + 5 8 ' } 

Terms of Trade + 59 + 15 1 + 22 + 38') 

' ) J ä n n e r b i s N o v e m b e r 

Importsog bei Konsumgütern, Exporterfolge 
bei Roh- und Brennstoffen 

Die Schwäche der Exporte besonders von konsum
nahen Fert igwaren — bei gleichzeit igem Importsog 
(Exporte real —8,9%, Importe real +11,6%) — ist in 
vielen Konsumgüterbere ichen festzustel len: Die Im
porte sowohl an Anlagen und Beleuchtung, Beklei
dung, Schuhen, photographischen Apparaten und Ju
wel ierwaren als auch an elektr ischen Haushaltsgerä
ten expandierten, während gleichzeit ig die Exporte 
sanken Die reale Wachstumsrate der Exporte von 
Möbeln betrug zwar 1,8%, dem steht jedoch eine Im
por twachstumsrate von 12% gegenüber. Pkw, Kraft-
und Fahrräder wiesen geringe Export- wie import-
wachstumsraten auf. Die insgesamt doch beachtl iche 
Steigerung der Konsumnachfrage brachte im Vorjahr 
also kaum Impulse für die In landsprodukt ion; die 
schwachen Exporte und die heftige Konkurrenz auf 
dem Inlandsmarkt ließen die Produkt ion österreichi
scher Konsumgütererzeuger um 2,4% (arbeitstägig 
bereinigt) unter das Vorjahresergebnis sinken (siehe 
dazu Aiginger, K, " Industr ie", in diesem Heft) 

Im Außenhandel mit Maschinen, e lektrotechnischen 
und elektronischen Geräten und Transportmit te ln 
setzten s ich insbesondere die Importe von Arbei ts
maschinen (Exporte +0 ,9%, Importe +12,6%) — be
sonders Papier-, Nahrungsmit tel- und Spezialmaschi-
nen — auf dem österreichischen Markt durch Die 
Exporteure von Nachr ichtengeräten konnten zwar re
lativ hohe reale Zuwächse erzielen ( + 11,2%)), diese 
reichten jedoch bei wei tem nicht an die Importsteige
rungen ( + 25%) heran. Umgekehrt (hohe Exportstei
gerungen, geringe Importsteigerungen) verlief die 
Entwicklung nur im Bereich der Kraftmaschinen 

Bearbeitete Waren wurden annähernd im gleichen 
Ausmaß mehr export iert und import iert ( + 5,7% bzw 

Wichtige Außenhandelsrelationen 1987 
A u s f u h r E i n f u h r 

N o m i n e l P r e i s e R e a l N o m i n e l P r e i s e R e a l 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n al 

N a h r u n g s m i t t e l - 1 1 9 - 1 0 6 - 1.5 - 5 8 - 1 1 6 + 6 6 

R o h s t o f f e + 0 7 - 5 7 + 6 8 - 4 4 - 7 , 5 + 3 4 

H o l z . + 0 8 - 1 6 + 2 4 + 1.9 - 3 6 + 5 7 

B r e n n s t o f f e + 4 5 , 5 + 3 5 + 4 0 6 - 1 5 7 - 1 6 5 + 1 0 

C h e m i s c h e 
E r z e u g n i s s e + 3 , 8 - 6 2 + 1 0 7 + 3 1 - 2 7 + 6 0 

B e a r b e i t e t e W a r e n + 0 , 3 - 5 1 + 5 7 + 0 7 - 5 1 + 6 1 

P a p i e r + 5 , 4 - 3 1 + 8 8 + 6 6 - 3 9 + 1 0 9 

T e x t i l i e n - 1 7 - 4 9 + 3 4 + 0 7 - 6 ,5 + 7 7 

E i s e n S t a h l - 3 0 - 1 0 7 + 8 6 - 1 0 1 - 1 1 1 + 1 1 

M a s c h i n e n V e r 
k e h r s m i t t e l + 0 7 + 0 , 3 ' ) + 0 4 + 3 8 + 0 7 ' ) + 3 1 

K o n s u m n a h e 
F e r t i g w a r e n - 5 7 + 3 5 - 8 9 + 7 9 - 3 . 3 + 1 1 6 

A l l e W a r e n - 0 0 - 2 2 ' ) + 2 2 + 1 0 - 4 2 ' ) + 5 4 

' ) A d a p t i e r t e P r e i s e 
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Aus- und Einfuhr nach Warenobergruppen 1987 

N o m i n e l l P r e i s e R e a l N o m i n e l l 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s S t r u k t u r 
V o r j a h r i n r n % 

Ausfuhr 

N a h r u n g s - u n d G e n u ß m i t l e l - 1 1 1 - 9 2 - 2 0 3 3 

R o h - u n d B r e n n s t o f f e + 8 . 5 - 3 4 + 1 2 3 6 9 

H a l b f e r t i g w a r e n + 1,3 - 8 6 + 1 0 9 2 0 4 

F e r t i g w a r e n - 0 6 - 0 1 - 0 5 6 9 4 

I n v e s t i t i o n s g ü t e r + 1 1 + 1 4 - 0 3 2 3 , 9 

K o n s u m g ü t e r - 1 4 - 1 0 - 0 4 4 5 5 

A l l e W a r e n - 0 0 - 2 , 5 + 2 6 1 0 0 0 

Einfuhr 

N a h r u n g s - u n d G e n u E m i l i e l - 4 3 - 1 2 4 + 8 7 5 2 

R o h - u n d B r e n n s t o f f e - 1 1 . 5 - 1 3 1 + 1 9 1 2 4 

H a l b f e r t i g w a r e n - 2 . 5 - 6 2 + 3 9 1 5 4 

F e r t i g w a r e n + 5 0 - 1 8 + 7 0 6 7 0 

I n v e s t i t i o n s g ü t e r + 7 . 5 - 2 4 + 1 0 1 2 2 0 

K o n s u m g ü t e r + 3 9 - 1 6 + 5 5 4 5 0 

P k w - 9 4 + 1 0 - 1 0 3 5 8 

S o n s t i g e K o n s u m g u t e r + 6 2 - 1.5 + 7 8 3 9 2 

A l l e W a r e n + 1 0 - 4 8 + 6 1 1 0 0 0 

+ 6,1%), auch die Preise von Exporten und Importen 
sanken gleich rasch (—5,1%) Die Steigerung der 
Net toexpor te von Eisen und Stahl sowie von Nichtei-
sen-Metal len war besonders hoch Bei chemischen 
Produkten war der Rückgang der Exportpreise deut
lich ausgeprägt (—6%; Importpreise —3%), entspre
chend kräftig expandierten die Expor tmengen 
( + 1 1 % ; Importe +6%) 

Die Exporte von Strom in die DDR waren ungewöhn
lich hoch , zudem konnten deutl ich höhere Preise er
zielt werden Auch Rohstoffe — besonders Häute, 
Felle, Wolle und andere Tierhaare — wurden verstärkt 
export iert ( + 6,8%, Importe +3 ,4%) Bei Nahrungs
mitteln überwogen die Importste igerungen (Importe 
+ 6,6%, Exporte —1,5%)); besonders hoch war der 
Zuwachs der Importe von Fleisch und Fleischwaren 
sowie Getreide. 

Erneute Verschlechterung der Handelsbilanz 

Während 1986 die deutl iche Importverbi l l igung 
(—8,9%o adaptiert) zu einer Verbesserung der Han
delsbilanz um 12 Mrd S geführt hatte — der Beitrag 
der Preiskomponente des Imports zur Veränderung 
der Handelsbilanz war mit —38,2 Mrd S größer als 
der Beitrag der Mengenkomponente mit +16 ,7 
Mrd S g e w e s e n — , überwog 1987 der Einfluß der 
Mengenkomponente des Imports ( + 22,1 Mrd S) ge
genüber der Preiskomponente (—17,3 Mrd .S) Ob
wohl die Importpreise schwächer sanken als im Vor
jahr (—4,2% adaptiert gegenüber —8,9%), st ieg die 
Importnachfrage real sogar stärker als 1986 ( + 5,4% 
gegenüber + 3 , 9 % adaptiert). Die im Preiseffekt ent
haltene Verbi l l igung der Importe aufgrund eines wei
teren Dollarkursverlustes um 17% — auch im abge
laufenen Jahr machte der Rückgang des Dollarkurses 
fast die Hälfte der Importverbi l l igung aus — reichte 
somit nicht, wie noch im Vorjahr, die Handelsbilanz zu 
entlasten. 

Da die Exporte — im Gegensatz zu den Importen — 
nicht expandierten (—0,0 Mrd S), verschlechterte 
sich die Handelsbilanz 1987 insgesamt um 3,9 Mrd. S. 
(Die Handelsbilanz der BRD verbesserte sich dage
gen, wie oben ausgeführt, um 4,9 Mrd DM.) 

Weniger Exporte in die USA 

Eine regionale Gl iederung der Handelsbilanz zeigt, 
daß — wie schon 1986 — die bilaterale Handelsbilanz 
mit der OECD-Übersee sich auch 1987 weiter ver
schlechter te (—2,9 Mrd .S) Während dies 1986 auf 
höhere Importe aus Japan zurückzufuhren war, war 
1987 ein deut l icher Rückgang der Exporte in die USA 
die Ursache Ihm stand nicht wie 1986 ein Importrück
gang, sondern eine Importsteigerung gegenüber Der 

Österreichs Handelsbilanz und ihre Veränderung nach Waren - und Ländergruppen 1987 

B r e n n s t o f f e R o h s t o f f e E r n ä h r u n g M a s c h i n e n < o n s u m n a h e B e a r b e i t e t e C h e m i s c h e I n s g e s a m t E r n ä h r u n g 
V e r k e h r s m i t t e l F e r t i g w a r e n W a r e n E r z e u g n i s s e 

M r d S 

O E C D - E u r o p a - 2 1 + 4 , 3 - 6 0 - 2 9 2 - 2 0 7 + 1 3 5 - 1 6 7 - 5 7 1 

O E C D - Ü b e r s e e - 0 , 6 - 2 , 0 - 0 1 - 1 5 7 + 0 8 + 5 1 - 1 5 - 1 3 8 

O s i s i a a t e n - 1 1 2 - 4 5 - 0 8 + 8 2 + 1 2 + 7 7 + 2 4 + 2 9 

E n t w i e k l u n g s la n d e r - 8 8 - f 0 - 4 , 8 + 5 6 - 4 2 + 5 7 + 2 6 - 4 9 

I n s g e s a m t - 2 3 6 - 3 1 - 1 2 9 - 2 8 , 6 - 2 3 3 + 3 4 0 - 1 1 7 — 6 9 4 

V e r ä n d e r u n g 1 9 8 6 / 8 7 i n M r d S 

O E C D - E u r o p a + 1 5 - 0 1 — 0 , 5 + 3 , 3 - 5 0 + 1 6 - 0 1 + 1.0 

O E C D - Ü b e r s e e + 0 2 - 0 2 - 0 . 3 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 0 1 — 2 9 

O s t S t a a t e n + 5 3 + 0 9 - 0 6 - 0 8 - 0 7 - 0 3 + 0 1 + 3 9 

E n t w i c k l u n g s l a n d e r + 0 6 + 0 3 + 1 4 - 4 , 3 - 1 9 — 1 4 - 0 , 3 - 5 .6 

I n s g e s a m t + 7 . 5 + 1 1 + 0 0 - 4 4 - 8 1 - 0 2 - 0 2 - 3 9 
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Österreichische Wirtschaft 1987 

Auswirkungen der Änderung des 
Dollar-Wechselkurses auf Importpreis und 

Handelsbilanz 

1 9 8 5 

1 9 8 6 

1 9 8 7 

W e c h s e l k u r s I m p o r t p r e i s B e i l r a g 
d e r D o l l a r -

Waren') 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s P r o z e n t -
V o r j a h r in % p u n k t e 

S j e S 

2 0 6 9 

15 2 7 

1 2 6 4 

+ 3 , 4 

- 2 6 2 

- 1 7 2 

+ 3 2 

- 8 9 

- 4 2 

+ 0 4 

- 2 9 

- 1 9 

H a n d e l s -
b i l a n z -
e t f e k t 

I n M r d S 

+ 1,5 

- 1 2 4 

- 7 7 

' ) Z u r V e r ä n d e r u n g d e s I m p o r t p r e i s e s ; u n t e r d e r A n n a h m e e i n e s k o n s t a n 

t e n W e c h s e l k u r s e s S j e S s o w i e e i n e r s o f o r t i g e n u n d v o l l s t ä n d i g e n Ü b e r 

w ä l z u n g e i n e r W e c h s e l k u r s ä n d e r u n g d e r i n D o l l a r f a k t u r i e r t e n W a r e n ( I m -

p o r i a m e i l e i n s c h l i e ß l i c h n i c h t i n W a r e n o d e r D i e n s t e u n t e r l e i l b a r e r L e i 

s t u n g e n u n d d e s T r a n s i l h a n d e l s s a l d o s 1 1 % ) a u f d e n I m p o r t p r e i s 

Dollarkursverfall drückt sich in einer geringeren preis
l ichen Wettbewerbsfähigkei t auf dem US-Markt und 
in einer höheren preisl ichen Wettbewerbsfähigkei t 
von amerikanischen Waren auf dem österreichischen 
Markt aus. Besonders gravierend scheint, daß auch in 
Produktgruppen, die weniger dem Preiswettbewerb 
als dem Qualitäts-, Innovations- und technologischen 
Wet tbewerb ausgesetzt sind (z B Maschinen und 
Verkehrsmit tel) , Exportrückschläge auf dem US-
Markt h ingenommen werden mußten ( — 16,7%) Zu
gleich gelang es Produzenten aus den USA, gerade 
in d iesem Bereich auf dem österreichischen Binnen
markt verstärkt Fuß zu fassen (Importe +16,4%) 

Kaufkraft der Entwicklungsländer gesunken 

Im Gegensatz zum vorangegangenen Jahr ver
schlechter te sich 1987 auch die Handelsbilanz mit 
den Entwicklungsländern (—5,6 Mrd .S ) , und zwar 
sowohl durch eine Zunahme der Importe als durch 
einen Rückgang der Exporte. Bedingt durch die ver
r ingerte Kaufkraft dieser Regionen, aber auch durch 
österreichische Marktantei lsverluste (Jänner bis Sep
tember —5%) sanken Österreichs Exporte in die Ent
wicklungsländer um 16,5% Während der Export rück
gang den Trend des Vorjahres for tsetzt (1986 
—27,3%), konnten die Entwicklungsländer 1987 ihre 
Exporte nach Österreich steigern (Importe Öster
reichs aus den Entwicklungsländern + 2 % ) ; die regio
nale Handelsbilanz verschlechter te sich um 5,6 
Mrd S 1986 hatte der ungewöhnl ich hohe Rückgang 
der Importe Österreichs aus diesen Ländern 
(—31,9%o) die Exporteinbußen in dieser Region aus
gegl ichen, die regionale Handelsbilanz zwischen 
Österreich und den Entwicklungsländern hatte sich 
um 2,5 Mrd . S verbessert 

Die Passivierung der Handelsbilanz gegenüber den 
Entwicklungsländern im Jahr 1987 betrifft alle Berei

che der verarbei tenden Industrie (besonders Maschi
nen, elektr ische Waren und Verkehrsmit tel —4 
Mrd S, konsumnahe Fert igwaren —2 Mrd S), im 
Außenhandel mit Nahrungsmitteln, Rohstoffen sowie 
Brennstoffen und Energie verbesserte sich der Sal
do Die Exporte von Fert igwaren in Entwicklungslän
der etwa schrumpften um 17%, während die Importe 
dieser Produkte um 30% zunahmen (konsumnahe 
Fert igwaren + 3 7 % ; Maschinen u a +35%) 

Verbesserung der Handelsbilanz mit OECD-
Europa und den Oststaaten 

Im Handel mit den Oststaaten gingen die Importe 
( — 17,7%) viel deutl icher zurück als die Exporte 
(—6,4%); die Handelsbilanz mit den Oststaaten ver
besserte sich besonders in den Posit ionen Rohstof
fe, Brennstoffe und Chemieprodukte. 

Das Handelsbilanzdefizit Österreichs mit der EG ver
ringerte sich von 67 Mrd. S auf 63 Mrd S (besonders 
Rohstoffe, Brennstoffe, bearbeitete Waren, Maschi
nen und Verkehrsmit tel) , wobei das Handelsbi lanzde
fizit mit der BRD ebenfalls von 67 M r d . S auf 63 
Mrd. S gesenkt werden konnte (vor allem bei 
Brennstoffen, bearbeiteten Waren, Maschinen und 
Verkehrsmitteln) Der Überschuß gegenüber den 
EFTA-Ländern sank von 9 Mrd S auf 6 Mrd S Dies 

Regionalstruktur des Außenhandels 
1987 

A u s f u h r E i n f u h r 

V e r ä n d e ' A n t e i l a n V e r ä n d e  A n t e i l a n 
r u n g g e  d e r G e  r u n g g e  d e r G e 
g e n d a s s a m t a u s  g e n d a s s a m t e i n 
V o r j a h r f u h r 

I n 

V o r j a h r 

% 

f u h r 

W e s t l i c h e I n d u s t r i e s t a a t e n ' ) + 3 0 8 1 2 + 2 8 8 4 5 

W e s t e u r o p a 2 ) + 3 9 7 5 2 + 2 6 7 6 2 

E G 8 6 + 5 4 6 3 4 + 2 6 6 8 0 

B R D + 6 . 4 3 4 8 + 1 4 4 4 2 

I t a l i e n + 1 1 7 1 0 4 + 6 0 9 4 

G r o ß b r i t a n n i e n + 2 3 4 6 + 5 7 2 4 

F r a n k r e i c h + 4 2 4 . 5 + 4 4 4 1 

E F T A 8 6 - 5 4 11 1 + 2 9 7 8 

S c h w e i z - 5 4 7 4 - 1 8 4 7 

I n d u s t r i e s t a a t e n Ü b e r s e e 3 ) - 7 3 6 2 + 3 7 8 6 

U S A - 1 1 7 3 6 + 8 6 3 5 

J a p a n + 0 9 1 2" + 0 4 4 4 

O s t s t a a t e n - 6 4 9 0 - 7 7 6 8 

U d S S R - 1 8 9 2 5 - 3 2 0 2 1 

O s t e u r o p a - 0 6 6 5 - 9 4 4 7 

J u g o s l a w i e n - 1 1 6 2 0 - 1 2 1 0 

O P E C . . . - 2 4 , 3 2 9 - 5 6 2 1 

E n t w i c k l u n g s l ä n d e r o h n e O P E C - 1 0 6 4 6 + 5 5 5 . 3 

Schwellen/ander') . - 4,4 5,9 - 12,9 5,5 

A l l e L ä n d e r - 0 0 1 0 0 0 + 1 0 1 0 0 0 

') O E C D - L ä n d e r - ' ) E u r o p ä i s c h e O E C D - L ä n d e r - J ) O E C D - L ä n d e r i n 

Ü b e r s e e u n d R e p u b l i k S ü d a f r i k a - ' ) B r a s i l i e n G r i e c h e n l a n d H o n g k o n g 

J u g o s l a w i e n K o r e a M e x i k o P o r t u g a l S i n g a p u r S p a n i e n T a i w a n 
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Außenhandel 

geht vor allem auf einen Rückgang der Exporte in die 
nordischen Länder und auch in die Schweiz zurück, 
die Importe aus Finnland, Norwegen und Schweden 
waren zugleich höher als 1986 

Neuerlich reale Marktanteils Verluste 

Wie schon im Vorjahr st iegen die Exportpreise Öster
reichs 1987 rascher als die Exportpreise der OECD 
("relative Exportpreise" in einheit l icher Währung 
+ 8,9%) Dies spiegelt die nominelle Aufwertung des 
Schil l ings gegenüber dem Durchschni t t der OECD-
Währungen wider Österreichs relative Preissteige
rungsrate war eine der höchsten, überboten nur 
durch die der Schweiz 

Die realen Marktantei le werden jedoch vor allem kurz
fr ist ig nicht nur durch relative Preisverschiebungen 
best immt Sie sanken 1987 um 2,9%; noch größere 
Marktantei lsverluste mußten Japan (—6,5%), die 
Schweiz (—4,9%)) und Dänemark (—3,0%) hinneh
men.. In der BRD waren sowohl die relative Export
preissteigerung gegenüber der OECD ( + 6,0%) als 
auch die realen Marktantei lsverluste (—1,9%) ger in
ger als in Österre ich 

Die nominel len Marktantei le spiegeln das Verhältnis 
von relativer Preisentwicklung und realen Marktan
tei lsverschiebungen wider: Einige Länder mit hohen 
relativen Exportpreisste igerungen (Dänemark, 
Schweiz, BRD, Österreich) konnten ihre nominellen 
Marktantei le ebenso deutl ich vergrößern wie Länder 
mit ger ingeren relativen Exportpreisste igerungen, je
doch höheren realen Marktantei lsgewinnen (Großbri-

Marktanteile im internationalen Vergleich 
M a r k t a n t e i l e R e l a t i v e E x p o r t 

p r e i s e ' ) 

R e a l N o m i n e l l 

1 9 8 6 1 9 8 7 * ) 1 9 8 6 1 9 8 7 2 ] 1 9 8 6 1 9 8 7 * ) 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n *K 

Ö s t e r r e i c h - 2 7 — 2 9 + 1 2 3 + 3 , 0 + 1 5 4 + 8 9 

S c h w e i z - 0 . 3 - 4 9 3 } + 1 7 4 + 3 7 + 1 7 , 8 + 9 2 3 ) 

B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d - 1 1 — 1 9 + 1 3 8 + 4 0 + 1 5 0 + 6 0 

D ä n e m a r k - 3 , 8 - 3 0 J ) + 7 2 + 5 2*) + 1 1 4 + 8 5 a ) 

G r o ß b r i t a n n i e n - 4 , 8 + 22 — 9 1 + 5 1 - 4 , 5 + 2 8 

N i e d e r l a n d e + 0 9 - 2 1 + 2 . 0 - 4 2 + 1 1 - 2 1 

F r a n k r e i c h + 5 7 + 1 1 

I t a l i e n - 0 , 3 - 2 . 6 + 6 9 + 2 2 + 7 2 + 4 , 9 

B e l g i e n + 4 9 + 2 1 + 1 0 2 + 3 5 + 5 1 + 1,3 

S c h w e d e n - 0 , 3 — 0 9 3 ) + 5 2 + 1 9 + 5 5 - 1 5 » ) 

U S A — 1 1 + 6 4 - 1 2 , 3 — 1 9 - 1 1 4 - 7 , 8 

J a p a n - 3 0 - 6 , 5 + 2 , 3 - 6 9 + 5 5 - 0 . 3 

' ) V e r ä n d e r u n g s r a t e d e r E x p o r t p r e i s e d e s L a n d e s d i v i d i e r t d u r c h d i e V e r 

ä n d e r u n g s r a t e d e r E x p o r t p r e i s e d e r O E C D (a l l e D a t e n a u f D o l l a r b a s i s ) . — 
2 ) J ä n n e r b i s O k t o b e r — 3 ) J ä n n e r b i s S e p t e m b e r — *) J ä n n e r b i s J u l i 
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tannien, Belgien) 4) Gingen die relativen Exportpreise 
zurück, ohne jedoch sofort reale Marktantei lsgewinne 
auszulösen, dann schlägt die Preisentwicklung auch 
auf die nominellen Marktanteile negativ durch (z B 
nominelle Marktantei lsverluste von Japan und den 
Niederlanden). Der Rückgang der relativen Export
preise der USA aufgrund der Abwer tung induzierte 
1987 noch nicht eine hinreichend hohe reale Expan
sion, sodaß die nominel len Marktanteile nach wie vor 
leicht sanken (—1,9%) 

Österreichs Wet tbewerbspos i t ion hat sich besonders 
in den Entwicklungsländern verschlechtert (Jänner 
bis September 1987 nominelle Marktantei lsverluste 
von 4,6%; OPEC —10,4%, NOPEC —1,6%), w o eben
so wie in den USA (—2,2%) der deutl iche Anst ieg der 

4) Aufgrund des kurzfristig losen Zusammenhangs zwischen re
lativen Preisen und realen Marktanteilen — im Idealfall müßten 
die Marktanteile unmittelbar auf Verschiebungen der relativen 
Preise und der Wechselkurse reagieren — können nominelle 
Marktanteilssteigerungen die Folge von relativen Preiserhöhun
gen sein, wenn (solange) die Nachfrage noch nicht flexibel rea
giert, d. h. zurückgeht, sie können aber ebenso die Folge von 
relativen Preissenkungen sein, wenn (sobald) die Nachfrage auf 
diese Preissignale sehr stark reagiert, d. h steigt Der erste Ef
fekt überwiegt kurzfristig der zweite tritt meist mit zeitlicher 
Verzögerung ein 

Erdöl- und Erdgaseinfuhr 
1 9 8 5 1 9 8 7 1 9 3 5 1 9 8 6 1 9 8 7 

A b s o l u t V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s 
V o r j a h r i n % 

R o h ö l ' ) 

M i l l . t 6 2 6 2 + 5 1 - 0 3 + 0 7 

M r d S 2 6 8 1 0 9 + 4 4 - 5 7 6 - 3 5 

P r e i s 1 ) 4 3 1 . 3 1 7 5 5 - 0 6 - 5 7 5 - 4 2 

H e i z ö l 

M i l l . t 0 9 0 , 9 + 1 9 + 2 5 , 8 — 1 6 , 8 

M r d S 3 , 3 1,3 + 0 7 - 4 8 , 8 - 2 3 . 5 

P r e i s " ) 3 6 8 3 1 3 8 1 1 2 - 5 9 , 3 - 8 0 

B e n z i n 

M i l l t 0 6 0 5 - 4 1 - 8 6 - 3 4 

M r d S 3 3 1,3 + 0 1 - 5 5 7 - 1 2 4 

P r e i s 2 ) 5 8 7 1 2 5 8 4 + 4 4 - 5 1 5 - 9 3 

S o n s t i g e E r d ö l p r o d u k t e 3 ) 

M i l l . t 1 6 2 1 - 1 4 + 15 1 + 1 8 3 

M r d S 6 2 5 1 + 4 8 - 3 9 5 + 2 3 

P r e i s ' ) 5 2 6 . 8 2 3 9 4 + 6 3 - 4 7 4 - I 3 5 

E r d ö l u n d - p r o d u k t e * 

M r d S 4 1 6 1 8 6 + 3 3 - 5 3 2 - 4 4 

E r d g a s 

M r d m 3 4 2 3 9 + 3 0 - 3 , 5 - 2 9 

M r d S 1 2 2 4 , 5 + 1 7 . 3 - 3 8 9 - 3 9 9 

P r e i s 2 ) 2 9 1 , 1 1 1 4 , 0 + 1 3 , 9 - 3 6 , 7 - 3 8 , 1 

B r e n n s t o f f e E n e r g i e 5 

R e a l 6 ) , M r d S 3 2 5 3 2 9 + 2 9 + 0 , 5 + 1 0 

M r d S 6 4 1 2 9 8 + 8 2 - 4 4 8 - 1 5 7 

P r e i s 7 ) . . 1 9 7 4 9 0 5 + 5 2 - 4 5 1 - 1 6 5 

In % des BIP 47 20 + 01") - 2 3") - 0 5') 

H a n d e l s s t a t i s t i s c h e N u m m e r 2 7 0 9 1 0 . — ' ) S je 1 0 0 k g { b e i E r d g a s S | e 
1 0 0 m J ) . - 3 ) S I T C 3 3 4 + 3 3 5 a b z ü g l i c h H e i z ö l u n d B e n z i n - ' ) S I T C 3 3 
- 5 ) S I T C 3 . - 6 ) Z u P r e i s e n v o n 1 9 7 9 - ' ) I n d e x 1 9 7 9 = 1 0 0 - B ) In 
P r o a e n t p u n k t e n 
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Österreichische Wirtschaft 1987 

Schil l ing-Dollar-Relation Wettbewerbsnachtei le für 
österreichische Exporteure bedeutete Dem standen 
nominelle Marktantei lsgewinne österreichischer Ex
porteure in den Oststaaten ( + 3,1%), in den anderen 
Industrieländern in OECD-Übersee (Kanada + 1 6 % , 
Japan +13%) , in der EFTA ( + 1%) sowie in EG-Län
dern gegenüber (besonders in der BRD +8 ,8%, in 
den Niederlanden +11,8%) 

Claudia Pichl 

Reiseverkehr 
D a z u S t a t i s t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 9 1 b i s 9 4 

Erholung im Welttourismus 

Die internationale tour ist ische Nachfrage in Europa 
erholte sich 1987 — gemessen an den realen interna
tionalen Zahlungsströmen — nach dem Rückschlag 
im Jahr 1986 deut l ich. 

Eine der Hauptursachen dieses Rückschlags war der 
Einbruch der Nachfrage aus Nordamerika gewesen, 
verschiedene Ereignisse wie das Ende des stei len 
Wir tschaftsaufschwungs in Übersee und der Dollar
hausse im Jahr 1985, die Angst vor mögl ichen Terror
anschlägen in Europa und die Katastrophe von 
Tschernobyl hatten hier zusammengewirk t Real — 
nach Ausschal tung der Preis- und Wechselkursver
schiebungen — sanken die Einnahmen Europas aus 
dem internationalen Reiseverkehr 1986 um 2 1 / 2 %; im 
langfrist igen Vergleich war damit der Einbruch des 
Jahres 1986 in Europa der t iefste seit den Auswi rkun
gen der Energiepreiskrise im Jahr 1974 Mit der Dol
larabwertung seit 1985 setzte eine massive Umlen-
kung der Reiseströme ein (zur Preis- und Wechsel 
kurselastizität der tour ist ischen Nachfrage bzw der 
Touristen aus Nordamerika 1 ) . Für nordamerikanische 
Touristen wurden die im Dollarraum gelegenen aus
ländischen Reiseziele (wie etwa Mexiko, Karibik, pazi
f ische Inseln u s w ) , aber auch der Inlandsaufenthalt 
im Vergleich zu Europa vom Preis her attraktiver. A n 
dererseits erhielt die tour ist ische Nachfrage der Eu
ropäer und auch der Japaner (wegen der Yen-Auf
wertung gegenüber dem Dollar) von der relativen 
Verbi l l igung des tour ist ischen Angebotes in Nord
amerika deutl iche Impulse. Im Zusammenhang mit 
der Entwicklung des Dollarkurses stehen auch die 
Realeinkommensgewinne aus der wechse lkursbe
dingten Terms-of-Trade-Verbesserung in vielen w ich
t igen europäischen Herkunftsländern und auch in Ja-

') Vgi. Smeral E , Wechselkurseinflüsse im österreichischen 
Reiseverkehr' Wirtschaftspolitische Blätter 1988 (1) 

Reiseverkehr 
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 6 1 9 8 7 

A b s o l u t V e r ä n d e r u n g 
g e g e n das V o r j a h r 

i n % 

U b e r n a c h t u n g e n 

I n l a n d i n 1 0 0 0 2 8 . 2 2 8 2 7 9 9 3 + 2 6 - 0 8 

A u s l a n d i n 1 0 0 0 8 5 3 9 3 8 5 6 9 2 + 0 4 + 0 . 3 

I n s g e s a m t i n 1 0 0 0 1 1 3 6 2 1 1 1 3 6 8 5 + 0 9 + 0 1 

a h l u n g s s t r ö m e 1 ) 

E i n n a h m e n i n M i l l S 1 0 2 1 9 2 1 0 4 9 3 0 - 0 1 + 2 7 

A u s g a b e n m M i l l S 6 0 0 5 2 6 4 6 1 6 + 4 2 + 7 6 

S a l d o i n M i l l S 4 2 1 4 0 4 0 3 1 4 - 5 6 - 4 , 3 

' ) V o r l a u f i g r e v i d i e r t e Z a h l e n It W I F O 

pan, die der tour is t ischen Nachfrage in Europa im 
Jahr 1987 Auftr ieb gaben. Das Wiederauf leben der 
Nachfrage von Gästen aus Nordamerika nach dem 
Wegfall der 1986 wirksamen Sondereffekte in Europa 
(Terrorangst, Tschernobyl) leistete einen weiteren 
wicht igen Beitrag zur Erholung des Tour ismus in 
Europa. Zu einem guten Teil wurde die Belebung vom 
Städtetour ismus getragen 

Der Zuwachs der realen Einnahmen im internationa
len Reiseverkehr im Jahr 1987 konnte den Rückgang 
des Jahres 1986 mehr als ausgleichen Im Durch
schnit t der Periode 1985 bis 1987 wurde in Europa 
pro Jahr eine Wachstumsrate von durchschni t t l ich 
1 1 / 2 % realisiert Im Durchschni t t der Industrieländer 
betrug die jährl iche Wachstumsrate 3%%) und über
traf damit die durchschni t t l iche Wachstumsrate des 
BIP der OECD insgesamt deut l ich (etwa 2%% pro 
Jahr), die Einnahmen Europas aus dem Reiseverkehr 
blieben (zum Teil wegen der Umlenkungseffekte) er
hebl ich unter jener des gesamteuropäischen BIP. 

Trend zum Qualitätstourismus im österrei
chischen Reiseverkehr 

Ähnl ich wie im europäischen grenzüberschrei tenden 
Tour ismus hat sich — wenn auch nicht in einem so 
deut l ichen Ausmaß — die internationale tour ist ische 
Nachfrage in Österreich erholt. So sind im Jahres
durchschni t t 1987 die Einnahmen im internationalen 
Reiseverkehr real um etwa 2% über das Vorjahresni
veau gest iegen, wodurch der Rückgang im Jahr 1986 
annähernd ausgegl ichen wurde. Zu laufenden Preisen 
berechnet betrug der Anst ieg 2 1 / 2%, nach einer Sta
gnation im Jahr 1986 

Im Jahresverlauf entwickel te sich der Tour ismus in 
Österreich sehr unterschiedl ich. 

Entsprechend der in den letzten Jahren beobachte
ten Tendenz einer Verschiebung der Nachfrage von 
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Reiseverkehr 

Nächtigungsentwicklung nach der Herkunft 
Kalenderjahre 

1 9 8 5 1 9 S 6 1 9 8 7 1 9 8 8 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s A n t e i l e 
V o r j a h r i n i n % 

I n s g e s a m t - 1 8 + 0 9 + 0 1 1 0 0 0 

I n l ä n d e r _ 1 4 + 2 . 6 - 0 . 3 2 4 6 

a u s W i e n 4 2 + 1 2 - 3 6 8 7 

a u s d e n ü b r i g e n B u n d e s l ä n d e r n + 0 ,3 + 3 4 + 0 . 8 1 5 9 

A u s l ä n d e r - 1 9 + 0 4 + 0 , 3 7 5 4 

a u s d e r B R D - 3 4 + 1 1 - 2 0 4 8 , 3 

a u s d e n N i e d e r l a n d e n - 1 9 - 0 0 + 1 6 8 2 

a u s G r o ß b r i t a n n i e n - 2 4 + 1 5 - 1 1 3 7 

a u s F r a n k r e i c h + 4 9 + 9 0 - 1 3 2 , 3 

a u s B e l g i e n / L u x e m b u r g - 4 3 - 3 6 + 4 4 2 0 

a u s d e r S c h w e i z + 6 5 + 6 5 + 1 1 8 2 0 

aus I t a l i e n + 1 5 + 2 0 1 + 2 2 1 1 5 

a u s d e n U S A + 7 9 - 4 0 7 + 1 1 3 1 5 

a u s S c h w e d e n + 8 , 3 + 8 5 + 7 6 1 3 

a u s J u g o s l a w i e n + 5 9 + 1 4 3 + 1 2 6 0 3 

a u s d e n ü b r i g e n L ä n d e r n + 4 4 1 5 + 9 1 4 2 

Nächtigungsentwicklung nach Unterkunftsarten 
Kalenderjahre 

1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 7 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s 
V o r j a h r i n % 

A n t e i l e 
i n % 

H o t e l s , G a s t h ö t e . P e n s i o n e n , 
E r w a c h s e n e n - E r h o l u n g s h e i m e - 1,5 + 0 5 + 1 2 6 4 2 

K a t e g o r i e A + 2 1 + 2 . 5 + 5 5 1 7 4 

K a t e g o r i e B - 0 4 + 0 8 + 2 1 2 1 1 

K a t e g o r i e C / D - 4 8 - 1 4 - 2 , 3 2 2 9 

P r i v a t q u a r t i e r e - 7 3 - 1 2 - 6 2 1 7 4 

K i n d e r - u n d J u g e n d e r h o l u n g s 
h e i m e - 0 2 - 2 7 - 1 9 2 5 

J u g e n d h e r b e r g e n - g ä s t e h ä u s e r + 1 3 . 8 + 0 8 + 8 3 1 0 

S c h u t z h ü t t e n + 7 2 - 3 7 + 2 3 0 4 

C a m p i n g p l ä t z e + 0 , 3 - 1 1 - 0 4 5 4 

H e i l - u n d P f l e g e a n s t a l t e n 
S a n a t o r i e n - 0 4 + 1 2 . 5 + 6 7 0 3 

S o n s t i g e F r e m d e n u n t e r k ü n f t e + 7 6 + 1 2 8 + 5 2 8 7 

d a v o n F e r i e n w o h n u n g e n 
- h ä u s e r + 1 2 5 + 1 5 8 + 5 1 7 1 

I n s g e s a m t - 1 8 + 0 9 + 0 1 1 0 0 0 

der Sommersaison in die Wintersaison st iegen im 
Winterhalbjahr 1986/87 die Einnahmen im internatio
nalen Reiseverkehr real mit knapp + 5% deutl ich stär
ker als in der Sommersa ison, wenngleich die Einnah
men im Sommer erstmals seit 1981 fühlbar gesteigert 
werden konten ( + 1/3%) Die Zahl der Nächt igungen 
erhöhte sich in der Wintersaison um 2 1 / 2 % und sank 
im Sommerhalbjahr um '/•>% Im Jahresdurchschni t t 
1987 stagnierten die Ausländerübernachtungen ähn
lich wie 1986 auf einem Niveau von 85 1 / a Mil l ionen; der 
seit 1981 beobachtete Schrumpfungsprozeß setzte 
sich damit im Jahresdurchschni t t nicht fort (1987 
blieb die Zahl der Ausländernächt igungen um 6,8 Mil
l ionen unter dem Spitzenwert des Jahres 1981) 

Die Nachfrage nach den einzelnen Unterkunftsarten 
entwickel te sich ebenso unterschiedl ich: Während 
die Anbieter im Bereich der gehobenen Hotellerie 
(A + B) deut l iche Erfolge erzielten, mußten im Bill ig
bereich empfindl iche Einbußen h ingenommen wer
den, Die günst igere Entwicklung in der gehobenen 
Hotellerie hängt zum Teil mit der kräft igen Expansion 
im Städtetour ismus zusammen: Der Städtetour ismus 
brachte in der Sommersaison 1987 (entgegengesetzt 
zum gesamten Ausländerreiseverkehr} zum Teil dank 
der regen Nachfrage von US-Amerikanern und Italie
nern große Zuwächse So war die Zahl der Ausländer
übernachtungen in der Wintersaison um 1,5% und in 
der Sommersaison um 13,9% höher als im Vorjahr; im 
Jahresdurchschni t t wurde eine Wachstumsrate von 
9,8% (Wien +12,2%) erreicht. Im Gegensatz zur Ent
wicklung des Tour ismus in den Städten ging in der 
Sommersaison die Auslandsnachfrage in den ländli
chen Gebieten ( insbesondere in den reiseverkehrsin
tensiven Zonen) insgesamt um 1,9% zurück, anderer
seits erzielten die reiseverkehrsextensiven Zonen im 
Osten Österreichs deut l iche Zuwächse. Auch die 

Nachfrage aus den einzelnen Herkunftsländern war 
sehr unterschiedl ich: 

Unter den im internationalen Reiseverkehr wicht igen 
Herkunftsmärkten gingen die Ubernachtungen der 
Gäste aus der Bundesrepubl ik Deutschland 1987 
trotz der kräft igen Steigerung des gesamten Aus
landsreisevolumens ( insbesondere der Flugreisen) 
mit — 2 % am stärksten zurück, ihr Nächt igungsvolu-
men erreichte damit 54,9 Mill ionen und blieb um etwa 
17% unter dem Spitzenwert des Jahres 1981 Rück
läufig waren ferner im Jahresdurchschni t t die Über
nachtungen von Briten und Franzosen Die Zahl der 
Übernachtungen der Holländer stieg leicht, die 
Nachfrage von US-Amerikanern, Belgiern, Schwei
zern, Schweden und Italienern war deut l ich größer als 
1986 

Die Gegenüberstel lung der höheren Einnahmen aus 
dem internationalen Reiseverkehr und der stagnie
renden Zahl der Ausländerübernachtungen im Jahr 
1987 weist auf einen höheren Aufwand je Übernach
tung (einschließlich aller Nebenausgaben) hin. Mögl i 
che Ursachen für diese Steigerung des Nächt igungs-
aufwands können sein: 

— Mit der Steigerung des al lgemeinen Wohlstands 
nimmt auch die Qualität der tour ist ischen Nachfra
ge und damit der Aufwand je Übernachtung zu 
Die ständige Verbesserung des Angebotes unter
stützt diese Tendenz 

— Die tour ist ische Nachfrage verschiebt sich zur 
qualitativ höherwert igen Wintersaison: Der typi
sche Wintergast ist ein "Zwei t " - bzw "Mehrfachur
lauber" und gehört einer höheren Einkommens
und Bi ldungsschicht an, seine Urlaubsausgaben 
(für Unterkunft, Restaurant, Shopping, Transport 

Monatsber ichte 4/1988 209 



Österreichische Wirtschaft 1987 

u s w ) sind damit höher als die des Sommerga
stes. 

— Der qualitativ hochwert ige Städtetour ismus expan
diert kräft ig: Die zunehmende Bedeutung von Kul
tur- und Bi ldungsaspekten in der tour is t ischen 
Nachfrage läßt, weil der Städtetour ismus ein w ich
tiger Träger dieser speziellen Nachfrageform ist, 
die Nachfrage nach Städteaufenthalten besonders 
kräftig expandieren 

— Die Nachfrage der e inkommensstarken Urlauber 
aus den USA erholte sich 1987 vom Rückschlag im 
Vorjahr 

Österreicher bevorzugen Reiseziele im 
Ausland 

Die Zahl der Übernachtungen der Österreicher im In
land hatte 1986 zugenommen, in der Winter- wie in 
der Sommersaison 1987 war sie rückläuf ig. Vor allem 
die Übernachtungen von Wienern gingen deut l ich zu 
rück. Die Übernachtungen von Gästen aus den ande
ren Bundesländern st iegen dagegen leicht; davon 
profi t ierte insbesondere die Bundeshauptstadt Wien 
In den einzelnen Unterkunftskategorien war die Ent
wick lung ähnlich wie im Ausländerreiseverkehr: Zu
wächsen in der gehobenen Hotellerie (Inländerüber
nachtungen in A- und B-Quartieren + 2 , 9 % ; A-Quar-
tiere +5 ,9%) ' s tanden Rückgänge im "Bi l l igbereich" 
gegenüber (—4,8%) 

Im Gegensatz zur sinkenden Nachfrage nach Inlands
urlauben st iegen die Ausgaben der Österreicher im 
internationalen Reiseverkehr mit real + 8 1 / 2 % kräft ig. 
Die deutl ichen Realeinkommensgewinne in den Vor
jahren, aber auch eine (zum Teil demographisch be
dingte) Veränderung der Reisegewohnheiten und die 
relative Verbi l l igung von Auslandsaufenthalten und 
Fernreisen mögen für die anhaltende Verschiebung 
zu ausländischen Reisezielen die Hauptgründe sein 

Nächtigungsentwicklung nach Bundesländern 
Kalenderjahre 

1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 7 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s 
V o r j a h r i n % 

A n t e i l e 
i n % 

W i e n + 4 6 - 5 4 + 1 2 2 5 2 

N i e d e r ö s t e r r e i c h - 1 9 - 1 7 + 1 6 5 3 

B u r g e n l a n d + 1 2 - 4 8 + 6 4 1 8 

S t e i e r m a r k - 3 1 + 1 6 + 0 3 7 6 

K ä r n t e n - 0 7 + 4 4 - 0 4 1 4 4 

O b e r ö s t e r r e i c h - 2 8 - 1 1 - 2 6 6 3 

S a l z b u r g - 2 8 + 2 2 - 1 2 1 8 , 3 

T i r o l . - 2 , 5 + 0 6 - 0 , 5 3 4 2 

V o r a r l b e r g - 0 2 + 1 2 - 1 4 6 9 

Ö s t e r r e i c h - 1 3 + 0 9 + 0 1 1 0 0 0 

Eine forcierte Werbung um den Inlandsgast müßte 
sich — auch um den Verlust auf dem Reisemarkt der 
Österreicher zumindest abzuschwächen — an wicht i 
ge Zielgruppen wenden, eine Globalstrategie scheint 
wegen der "Verdünnungsgefahr" der Werbemit te l nur 
wenig erfo lgversprechend 

Egon Smeral 

Konsum und Handel 
D a z u S t a t i s t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 7 1 b i s 7 3 

Weiterer Anstieg der Sparquote 

Die Sparquote ist in Österreich bis zu Beginn der 
siebziger Jahre kontinuierl ich gest iegen, und zwar 
von 5,1%o im Durchschni t t der Jahre 1955/1959 auf 
9,0% in der Periode 1965/1969, Seither schwankte sie 
bis Mitte der achtziger Jahre um einen Wert von 
9,4%, Ökonometr ische Analysen 1 ) bestät igen, daß es 
nach der ersten Energiekrise zu einer Entkoppelung 
von Wir tschafts- und Sparquotenentwick lung gekom
men ist 

1986 hat die Sparquote deutl ich zugenommen (um 
2,7 Prozentpunkte) 1987 folgte ein weiterer Anst ieg 
(um 1,2 Prozentpunkte). Innerhalb von zwei Jahren 
ist somit die Sparquote um nahezu 4 Prozentpunkte 
gest iegen. 

Diese Entwicklung kann mehrere Ursachen haben. 
Zunächst ist mögl ich, daß die privaten Haushalte die 
vom Verfall der Erdölpreise und vom Rückgang des 
Dollars ausgehenden Einkommensgewinne nur als 
vorübergehend und nicht als permanent ansehen, 
und daß der Effekt der Lohnsteuersenkung von den 
Konsumenten bereits vorweggenommen wurde Zu
dem könnten die hohen Realzinsen das Ansteigen 
der Sparquote bewirkt haben Eine weitere Erklärung 
bietet die Trägheit im Konsumverhal ten: Die Haushal
te reagieren verzögert auf die Änderung ökonomi
scher Rahmenbedängungen. Außerdem können eine 
zunehmende Unsicherheit und pessimist ischere Zu
kunftserwartungen ("Saving for the rainy days") zum 
Anst ieg der Sparquote beigetragen haben. 

Ökonomische Tests 2 ) zeigen, daß den letzten zwei 
Hypothesen der größte Erklärungsgehalt zuzuspre
chen ist. Z insbewegungen dürf ten insgesamt nur 
einen geringen Einfluß gehabt haben, Erdölpreis- und 

1) Wüger, M , "Der private Konsum im Strukturwandel WIFO-
Monatsberichte 1985 58(11) 
z) Jäger, A , Neusser, K Die moderne aggregierte Theorie des 
Konsum- und Sparverhaltens: eine empirische Studie für Öster
reich. Studie im Auftrag des Österreichischen Forschungsinsti
tuts für Sparkassenwesen Wien 1987 
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Privater Konsum, Masseneinkommen, 
Finanzierungssaldo des privaten Sektors und 

Konsumkredite 
P r i v a t e r N e t t o e i n - F i n a n z i e - K o n s u m -

K o n s u m 1 } 2 ) k o m m e n d e r r u n g s s a l d o k r e d i t e * ) 
U n s e l b s t a n - d e s p r i v a t e n 

d i g e n 1 ) 3 ) S e k t o r s 3 ) 
V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s A b s o l u t e V e r ä n d e r u n g g e 

V o r j a h r i n % g e n d i e V o r p e r i o d e i n 
M r d . S 

0 1 9 6 4 / 1 9 8 5 + 8 4 + 8 7 + 1 2 . 5 8 

1 9 8 6 + 3 5 + 5 8 + 5 3 2 0 + 1 6 11 

1 9 8 7 + 3 6 + 5 6 + 4 9 1 9 + 2 0 7 0 

1 9 6 7 IV Q u a r t a l + 6 0 + 5 5 + 1 3 8 1 + 7 1 7 

A u f g r u n d d e r Z w i s c h e n r e v i s i o n d e r V G R d e s Ö s t e r r e i c h i s c h e n S t a t i s t i 

s c h e n Z e n t r a l a m t e s — 2 ) V o r l ä u f i g e Z a h l e n — J ) G e l d v e r m ö g e n s b i l d u n g 

d e s p r i v a t e n S e k t o r s o h n e V e r s i c h e r u n g e n m i n u s A u S e n f i n a n z i e r u n g d e s 

p r i v a t e n S e k t o r s — ' ) K r e d i t e a n u n s e l b s t ä n d i g E r w e r b s t ä t i g e u n d P r i v a t e 

m i n u s B a u s p a r l c r e d i t e a n d e n s e l b e n P e r s o n e n k r e i s 

Dollarvertall höchstens eine verstärkende Wirkung 
Das Verhalten der österreichischen Konsumenten 
kann somit durch das Bestreben charakterisiert wer
den, ein mittelfr ist iges Konsumziei zu realisieren, das 
aufgrund von Erwartungen revidiert w i rd Gedämpfte 
Einkommenserwartungen haben (zum Teil auch in Zu
sammenhang mit der steigenden Arbeitslosigkeit) da
zu geführt, daß das "mittelfr ist ige Konsumziei" von 
gut 3% in der zweiten Hälfte der siebziger Jahre auf 
rund 2% in der ersten Hälfte der achtziger Jahre her
abgesetzt wurde 

Mit diesem Verhaltensmuster lassen sich sowohl das 
Sparparadoxon 1975, der Rückgang der Sparquote 
nach der zweiten Erdölkrise als auch der jüngste An
stieg nahezu bruchlos erklären. 

Der Rückgang der Konsumneigung im Jahr 1987 hat
te zur Folge, daß die Ausgaben der privaten Haushal
te das reale Vorjahresniveau um nur 2,6% übertrafen 
(nominell +3 ,6%) Im Jahresverlauf hat sich die Nach
frage nicht zuletzt infolge der Aufhebung des dr i t ten 
Mehrwertsteuersatzes für die meisten betroffenen 
Waren deut l ich verstärkt Im IV Quartal überschr i t ten 
die realen Ausgaben der privaten Haushalte das Ni
veau des Vorjahres um 5,4% Das ist der größte A n 
stieg seit dem IV. Quartal 1983, als Vorkäufe wegen 
der Erhöhung der Mehrwertsteuer einen Konsum
boom ausgelöst hatten Saisonbereinigt waren die 
Ausgaben der privaten Haushalte zu Jahresende real 
um 3,7%o höher als im Durchschni t t der ersten drei 
Quartale. 

Die angekündigte und mit 1 April wirksame Senkung 
der Mehrwertsteuer für viele Luxusgüter (ausgenom
men hauptsächl ich Pkw und Boote) ließ zu Jahresan
fang ein Nachfrageioch entstehen, das durch die 
Konsumentwick lung im II. Quartal bereits gefüllt wur
de 3 ) . Die weitere Nachfragebelebung in der zweiten 
Jahreshälfte ließe den Schluß zu, daß die Konsumnei
gung zumindest kurzfr ist ig durch diese f iskal ische 
Maßnahme positiv beeinflußt wurde Ökonometr ische 
Analysen 4 ) zeigen jedoch , daß die langfristige Kon-
sumneägung von Änderungen der Mehrwertsteuer 
kaum Impulse bekommt . 

Das persönlich verfügbare Einkommen der privaten 
Haushalte nahm 1987 nominell um 5% zu, die Mas
seneinkommen (das sind die Net toeinkommen der 
Unselbständigen) um 5,6%. Für den Jahresdurch
schnit t ergibt sich, gemessen am persönl ich ver füg
baren Einkommen eine Steigerung der Sparquote 
von 1,2 Prozentpunkten Mit 12,4% erreichte die Spar
quote 1987 einen Höchstwer t Dieser Anst ieg dürfte 
u. a auch im Zusammenhang mit einer Verschlechte-

3) Wüger, M., Senkung der Mehrwertsteuer für einige Luxus
güter" WIFO-Monatsberichte, 1987 60(10) 
4) Thury G., "Intervention Analysis of Consumer Expenditure in 
Austria" Empirica, 1987 14(2) (erscheint demnächst) 

rung der Konsumentenstimmung s tehen Nach Erhe
bungen des IFES (Institut für empir ische Sozialfor
schung) lag der Index der Einkommenserwartungen 
im Durchschni t t des Jahres 1987 um 2,6% unter dem 
Vorjahresniveau, der "Vertrauensindex" (ari thmeti
sches Mittel aus der Einschätzung der gegenwärt i 
gen finanziellen Lage, der erwarteten künft igen Ein
kommens- und Wir tschaf tsentwickiung sowie der be
absicht igten Käufe von Konsumgütern) sank sogar 
um 3,7%. 

Im Jahresverlauf hat sich die Konsumneigung jedoch 
— nicht zuletzt wegen der erwähnten f iskal ischen 
Maßnahme — deut l ich gebessert Das zeigt eine Ge
genüberstel lung von Masseneinkommen und Kon
sumausgaben (unterjährige Daten für das persönl ich 
verfügbare Einkommen gibt es nicht) Die Wachs
tumsdif ferenz zwischen Masseneinkommen und Kon
sumausgaben hat s ich vom I bis zum III. Quartal kon
tinuierl ich verr ingert Im IV Quartal wuchsen die Kon
sumausgaben erstmals seit 1985 stärker als die Mas
seneinkommen 

Die Abschwächung der Sparneigung zeigt sich auch 
in der Entwicklung des Bankensparens. Die Spar-, 
Sicht- und Termineinlagen der Wir tschaftsunterneh
mungen und Privaten, die jedoch nur zum Teil den 
privaten Haushalten zuzurechnen sind, haben im 
IV. Quartal zwar um rund 50 M r d . S zugenommen 
Der Zuwachs war jedoch um etwa ein Viertel geringer 
als im Vorjahr, im Durchschni t t der drei vorangegan
genen Quartale war er dagegen noch über dem Vor
jahresniveau gelegen. Auch die Veränderung des Fi
nanzierungssaldos des privaten Sektors (Geldvermö
gensbi ldung des privaten Sektors ohne Vers icherun
gen minus Außenfinanzierung des privaten Sektors) 
war gegen Jahresende deutl ich niedriger als im Vor
jahr 
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Entwicklung des privaten Konsums 
Gleitende Dreiquartalsdurchschnitte 
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Die Importquote des privaten Konsums ist 1987 ge
st iegen. Nach einer groben Berechnung 5 ) (Inländer
konzept) lag die Importquote im Jahresdurchschni t t 
um rund % Prozentpunkt über dem Niveau des Jah
res 1986. Für den stärkeren Abfluß inländischer Kauf
kraft ins Ausland waren vor allem die Auslandsurlau
be maßgebend; der Antei l dieser Konsumausgaben 

s) Uber Inhalt und Methode dieser Berechnung siehe Handel 
und Verbrauch" WIFO-Monatsberichte 1977 50(6) S 298 

ist von 4,8% im Jahr 1986 auf 5,0% im Jahr 1987 ge
st iegen. Gemessen am inländischen Angebot wurden 
1987 vor allem mehr Mopeds, Fahrräder, Kühlschrän
ke und Vorhangstoffe import iert , hingegen weniger 
Motorräder, Farbfernseher und Staubsauger. 

Weniger Pkw-Käufe, großer Zuwachs bei 
übrigen dauerhaften Konsumgütern 

Die Nachfrage nach dauerhaften Konsumgütern 
nahm 1987 entgegen dem langfristigen Trend unter
durchschni t t l ich zu Die Ausgaben für diese Güter 
übertrafen das Vorjahresniveau im Durchschni t t um 
1,8% Im Jahresverlauf hat sich die Nachfrage deut
lich belebt, nicht zuletzt infolge der Aufhebung des 
dr i t ten Mehrwertsteuersatzes für die meisten betrof
fenen Waren (ausgenommen vor allem Pkw und Boo
te) Im IV. Quartal lagen die Ausgaben für diese Güter 
real um 7,3% über dem Vorjahresniveau Saisonberei
nigt war die reale Nachfrage nach diesen Gütern zu 
Jahresende um 6% höher als im Durchschni t t der drei 
vorangegangenen Quartale Die Ausgaben für nicht
dauerhafte Konsumgüter und für Dienst leistungen 
übertrafen das Vorjahresniveau im Jahresdurch
schnit t um 2,8%, im IV Quartal um 5 , 1 % 

Unter den dauerhaften Konsumgütern g ingen die rea
len Ausgaben für Pkw als Folge der Vorkäufe im Vor
jahr wegen der ersten Etappe der Katalysatorpfl icht 
(für neue benzinbetr iebene Pkw mit einem Hubraum 
über 1.500 c m 3 zurück. Im Jahresdurchschni t t betrug 
der Rückgang 5,5%, im IV. Quartal sogar 9,6% (nicht 
zuletzt aufgrund der Katalysatorpfl icht für neue ben
zinbetr iebene Pkw mit einem Hubraum unter 
1 500 c m 3 Die Nachfrage nach den übr igen dauerhaf
ten Konsumgütern war dagegen sehr lebhaft 
( + 5,1%), zum Teil infolge der Senkung der Mehrwert
steuer für viele "Luxusgüter" mit 1 Apri l Im I Quartal 
lagen die realen Ausgaben für dauerhafte Konsumgü
ter (ohne Pkw) unter dem Vorjahresniveau (—4%), im 
IV. Quartal übertrafen sie es erhebl ich ( + 11,5%) 
Noch deutl icher wi rd die Änderung im Konsumverhal
ten anhand der Entwicklung der Nachfrage nach je
nen dauerhaften Konsumgütern, die von der Senkung 
der Mehrwertsteuer mit 1 Apri l prof i t ierten So gin
gen die Einzelhandelsumsätze von Uhren und 
Schmuckwaren (real —0,8%), opt ischen und fe inme
chanischen Erzeugnissen (—3,5) sowie elektrotech
nischen Erzeugnissen (—5,9%) zu Jahresanfang zu
rück, gegen Jahresende zogen sie außergewöhnl ich 
kräftig an ( + 18,8%, +28 ,8%, +11,4%) Auch die Um
sätze mit Möbeln und Heimtexti l ien lagen 1987 deut
lich über dem Vorjahresniveau ( + 8,5%, IV Quartal 
+ 17,0%), während jene von Haushalts- und Küchen
geräten (—10,1%, IV Quartal —13,5%) zurückgingen 
Auch die Ausgaben der privaten Haushalte für Motor-

Entwicklung des privaten Konsums1) 
0 1 9 6 4 / 1 9 8 6 2 ) 1 9 8 7 J ) 1 9 8 7 = ) 

1 9 8 5 ! ) IV Q u 

R e a l e V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s 
V o r j a h r i n % 

N a h r u n g s m i t t e l u n d G e t r ä n k e + 1 5 + 1 9 + 1 9 + 5 0 

T a b a k w a r e n + 2 7 + 2 , 5 - 1 9 - 1 9 

K l e i d u n g + 3 4 + 0 2 + 1 2 + 7 8 

W o h n u n g s e i n r i c h t u n g u n d 
H a u s r a t 3 ) + 3 , 3 + 1 .0 + 3 3 + 8 4 

H e i z u n g u n d B e l e u c h t u n g + 3 6 + 1 1 + 4 8 + 3 2 

B i l d u n g U n t e r h a l t u n g E r h o l u n g + 4 7 + 5 6 + 7 1 + 1 2 2 

V e r k e h r + 5 5 - 0 1 + 0 2 + 0 0 

W a r e n d i r e k t i m p o r t e + 8 1 - 1 2 + 9 0 + 2 3 

S o n s t i g e G ü t e r u n d L e i s t u n g e n . . . + 3 , 6 + 1,8 + 2 , 9 + 3 . 1 

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

Dauerhafte Konsumgüter 

+ 3 , 3 

+ 44 

+ 1 5 

+ 31 

+ 2 . 6 

+ 18 

-t-

+ 
5 , 4 

7.3 

' ] A u f g r u n d d e r Z w i s c h e n r e v i s i o n d e r V G R d e s Ö s t e r r e i c h i s c h e n S t a t i s t i 

s c h e n Z e n t r a l a m t e s — ! ) V o r l ä u f i g e Z a h l e n — 3 ) E i n s c h l i e ß l i c h H a u s 

h ä l t s t h t u n g 
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räder und Roller (real —3,3%, IV. Quartal —6,5%) so
wie insbesondere Mopeds (—26,8%, IV Quartal 
— 13,7%)) waren geringer als vor einem Jahr, jene für 
Fahrräder ( + 5 ,1%, IV Quartal +8,4%) dagegen hö
her. 

Unter den übrigen Waren und Dienstleistungen prof i
tierte der Einzelhandel mit kosmet ischen Erzeugnis
sen von der Aufhebung des dr i t ten Mehrwertsteuer
satzes für Luxusgüter mit 1 Apr i l : Im I.Quartal g in
gen die Umsätze noch um 1,4% zurück, im IV Quartal 
hingegen waren sie um 3,8% höher als im Vorjahr. 
Deutlich gest iegen sind die Urlaubsausgaben (Über
nachtungen). Sie übertrafen das Vorjahresniveau um 
7,5% (IV. Quartal +13,5%). Die günst ige Entwicklung 
beschränkte sich jedoch auf Auslandsurlaube 
( + 8,8%, IV Quartal +14 ,3%) . Die Ausgaben für In
landsurlaube (—3,0%, IV. Quartal +4 ,1%) bl ieben un
ter dem Vorjahresniveau Infolge des strengen Win
ters st iegen die Ausgaben für Heizung und Beleuch
tung real um 4,8% Dank den rückläuf igen Preisen wa
ren sie jedoch nominell um 2,3% geringer als vor 
einem Jahr Die Nachfrage nach den einzelnen Ener
gieträgern war recht unterschiedl ich Holz (—3,0%) 
wurde weniger verheizt, St rom ( + 4,1%o) sowie Gas 
( + 3,8%o) und Heizöl ( + 9,4%) bei großen Preisrück
gängen mehr; auch der Verbrauch von Kohle nahm 
zu ( + 6,9%) Die Kinobesuche (—6,6%) gingen zu

rück, Theaterbesuche ( + 2,5%) nahmen zu Für Be
tr ieb und Erhaltung von Pkw, Motorrädern, Rollern 
sowie Mopeds wurde um 2,3% mehr ausgegeben als 
vor einem Jahr, öffentl iche Verkehrsmit tel (—0,5%) 
wurden etwas weniger benützt 

Geschäftsgang des Einzelhandels von 
fiskalischen Maßnahmen beeinflußt 

Der Einzelhandel setzte 1987 real um 2 , 1 % mehr um 
als vor einem Jahr, nominell um 2,9%. Der Geschäfts
gang hat sich im Lauf des Jahres belebt, nicht zuletzt 
wegen der Aufhebung des dr i t ten Mehrwertsteuer
satzes für die meisten der betroffenen Waren (ausge
nommen vor allem Pkw und Boote) Im IV Quartal be
t rug der Vorjahresabstand schon + 5 % Die Belebung 
im Jahresverlauf dürfte von der amtl ichen Statist ik je
doch überzeichnet werden Unplausibel hohe Zu
wächse des Einzelhandels mit Nahrungs- und Genuß
mitteln ( + 7,9%) sowie Texti lwaren ( + 8,5%) gegen 
Jahresende (nach mäßiger Umsatzentwick lung in der 
ersten Jahreshälfte +0 ,6%, — 2,6%) deuten auf Ab
st immungsschwier igkei ten zwischen alter und neuer 
St ichprobe hin, die durch die vom Österre ichischen 
Stat ist ischen Zentralamt berechneten Korrektur fakto
ren nicht ganz ausgeräumt werden konnten. Erhe-

Einzelhandelsumsätze nach Branchen1) 
0 1 9 7 3 / 1 9 8 5 1 9 6 6 1 9 8 7 1 9 8 7 0 1 9 7 3 / 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 3 7 

IV Q u IV Q u 

N o m i n e I R e a l 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

Nahrungs- und G e n u S m i i t e l + 3 3 - 1 8 + 3 7 + 7 . 6 + 1 S - 4 1 + 3 9 + 7 9 

T a b a k w a r e n + 7 , 3 + 6 6 + 2 7 - 3 6 + 1 4 + 3 2 + 1 2 - 4 , 3 

T e x t i l w a r e n u n d B e k l e i d u n g + 6 5 + 0 8 + 3 7 + 1 1 , 3 + 2 7 - 2 4 + 1 4 + 8 5 

S c h u h e + 5 1 + 7 1 0 8 + 4 2 + 1 2 + 3 9 - 1 2 + 2 4 

L e d e r - u n d L e d e r e r s a t z w a r e n + 3 . 3 + 8 6 - 2 6 - 3 7 - 1 7 + 5 7 - 3 1 - 4 5 

H e i l m i t t e l + 7 7 + 6 4 + 5 2 + 5 4 + 4 6 + 4 3 + 3 , 3 + 2 9 

K o s m e t i s c h e E r z e u g n i s s e W a s c h m i t t e l u a + 5 8 - 3 6 + 1,3 + 4 0 + 1 6 - 5 2 + 0 8 + 3 8 

M ö b e l u n d H e i m t e x t i l i e n + 5 9 + 4 3 + 9 , 5 + 1 7 , 3 + 2 , 3 + 0 , 5 + 8 5 + 1 7 0 

H a u s h a l t s - u n d K ü c h e n g e r a t e + 5 4 + 2 4 - 9 8 - 1 3 3 + 0 4 - 0 6 - 1 0 1 - 1 3 , 5 

G u m m i - u n d K u r t s I s t o r f w a r e n + 0 6 + 0 9 + 5 7 - 2 2 - 3 9 - 2 4 + 2 . 5 - 4 5 

F a h r z e u g e + 7 5 + 1 5 7 + 3 7 + ! 8 + 3 8 + 1 2 7 - 1 a - 5 3 

N ä h - , S t r i c k - u n d B ü r o m a s c h i n e n + 6 1 + 6 7 - 0 8 + 1 9 + 3 , 4 + 4 5 + 7 7 + 1 2 , 3 

O p t i s c h e u n d f e i n m e c h a n i s c h e E r z e u g n i s s e + 1 0 0 + 1 7 + 5 . 5 + 2 0 6 + 7 2 + 2 0 + 1 2 1 + 2 8 8 

E l e k t r o t e c h n i s c h e E r z e u g n i s s e + 4 D + 4 9 + 4 6 + 1 0 1 + 2 6 + 3 0 + 5 1 + 1 1 4 

P a p i e r w a r e n u n d B ü r o b e d a r f + 5 3 - 0 1 + 2 8 + 3 . 8 + 0 4 - 0 . 3 + 2 1 + 3 0 

B ü c h e r Z e i t u n g e n Z e i t s c h r i f t e n + 6 7 + 5 4 + 7 1 + 8 7 + 0 1 - 1 2 + 5 5 + 7 5 

U h r e n u n d S c h m u c k w a r a n + 4 4 + 7 6 + 1 7 1 + 1 9 5 - 4 3 + 1 2 9 + 1 7 , 3 + 1 8 8 

S p i e l w a r e n S p o r t a r t i k e l u n d M u s i k i n s t r u m e n t e + 6 3 + 8 6 + 9 1 + 6 6 + 4 1 + 6 3 + 4 4 + 1 5 

B r e n n s t o f f e + 9 1 - 7 1 - 5 0 - 3 8 + 0 6 - 6 1 - 6 0 + 0 1 

T r e i b s t o f f e . . + 6 6 - 2 5 - 5 4 - 1 2 - 1 6 + 7 4 - 1 a - 4 1 

B l u m e n u n d P f l a n z e n + 9 1 + 11 7 + 4 4 + 7 , 5 

W a r e n - u n d V e r s a n d h ä u s e r + 5 6 + 1 4 + 4 0 + 1 6 + 1 8 - 1 5 + 2 6 - 0 1 

G e m i s c h l w a r e n h a n d e l + 7 9 - 0 0 - 2 , 3 - 0 3 + 3 5 - 2 7 - 2 6 - 0 6 

Ü b r i g e W a r e n . . + 4 , 4 - 4 , 5 - 2 , 4 + 1 9 , 6 

E i n z e l h a n d e l i n s g e s a m t + 6 5 + 0 7 + 3 1 + 6 3 + 2 1 - 0 . 5 + 2 1 + 5 0 

D a u e r h a f t e K o n s u m g ü t e r + 5 8 + 3 0 + 4 , 6 + 7 4 + 2 , 8 + 5 2 + 2 3 + 5 , 5 

N i c h t d a u e r h a f t e K o n s u m g ü t e r + 6 7 1 5 + 2 . 6 + 5 7 + 1 8 - 2 6 + 2 0 + 4 7 

' ) N a c h d e n I n d i z e s d e s Ö s t e r r e i c h i s c h e n S t a t i s t i s c h e n Z e n t r a l a m t e s ( 0 1 9 7 3 = 1 0 0 ) B r u t t o w e r t e ( e i n s c h l i e ß l i c h M e h r w e r t s t e u e r ) 
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Umsätze des Großhandels nach Branchen1) 
ö 1 9 7 3 / 1 3 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 7 0 1 9 7 3 / 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 7 

IV Q u IV Q u 

N o m i n e l l R e a l 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

L a n d w i r t s c h a f t l i c h e P r o d u k t e + 7 4 - 3 2 - 2 0 - 2 , 3 + 4 7 + 3 9 - 4 4 - 8 0 

T e x t i l i e n + 7 5 - 1 4 8 5 4 + 3 , 3 + 2 2 - 1 7 0 - 6 8 + 0 8 

H ä u t e F e l l e , L e d e r + 7 5 - 7 9 - 6 , 3 + 0 1 + 1 8 + 8 1 2 6 - 1 2 

H o l z u n d H o l z h a l b w a r e n + 4 3 + 1 4 4 - 0 4 + 4 6 + 1 1 + 1 3 5 - 1 4 + 2 7 

B a u m a t e r i a l i e n u n d F l a c h g l a s + 3 2 + 2 6 + 2 2 + 7 4 + 2 4 + 0 6 + 0 9 + 6 1 
E i s e n u n d N E - M e t a l l e + 4 . 5 - 7 7 - 4 1 + 6 8 - 0 2 - 6 0 + 3 3 + 1 3 1 

F e s t e B r e n n s t o f f e + 6 7 - 2 1 8 - 1 8 7 - 1 4 4 - 0 6 - 2 1 0 - 9 6 - 6 3 

M i n e r a l ö l e r z e u g n i s s e + 9 , 3 - 1 8 9 - 7 5 + 7 , 8 - 0 1 + 7 9 + 2 0 + 7 , 5 

Ü b r i g e R o h s t o f f e u n d H a l b w a r e n + 1 0 7 - 1 2 7 + 0 5 + 5 7 + 6 0 - 3 7 + 6 4 + 4 2 

N a h r u n g s - u n d G e n u 8 m i t t e l + 6 , 5 + 9 , 4 + 1 5 + 3 4 + 1 9 + 9 , 3 + 4 4 + 5 , 8 

W e i n u n d S p i r i t u o s e n + 3 1 - 4 0 + 9 , 3 + 4 , 5 + 0 7 - 9 1 + 4 9 - 0 9 

T a b a k w a r e n . - 0 2 - 7 6 - 6 0 - 9 1 - 5 8 - 1 0 4 - 7 5 - 9 8 

B e k l e i d u n g S t i c k w a r e n u n d B e t t w ä s c h e + 7 5 + 6 0 - 5 6 + 2 2 + 2 9 + 3 6 - 5 9 + 2 8 

S c h u h e u n d L e d e r w a r e n + 1 2 6 - 1 2 0 4 7 + 4 5 + 9 3 - 1 1 9 - 5 2 + 3 0 

H e i l m i t t e l . + 8 , 8 + 1 7 1- 5 7 + 8 6 + 6 7 + 1 4 + 6 8 + 1 0 7 

K o s m e t i s c h e E r z e u g n i s s e W a s c h m i t t e l u a + 8 3 + 4 3 + 1 2 , 3 + 1 3 9 + 4 7 + 2 6 + 1 2 2 + 1 5 2 

L a n d w i r t s c h a f t l i c h e M a s c h i n e n + 5 2 + 1 4 + 7 . 8 + 2 1 6 - 0 9 0 0 + 8 1 + 2 4 2 

E l e k t r o t e c h n i s c h e E r z e u g n i s s e + 5 1 + 2 4 7 + 2 2 + 1 6 + 3 0 + 2 4 6 + 2 2 - 0 8 

F a h r z e u g e . . . . + 7 2 + 9 9 + 1 9 + 7 9 + 2 6 + 5 , 3 - 2 4 + 0 9 

M a s c h i n e n f e i n m e c h a n i s c h e E r z e u g n i s s e + 1 1 1 + 3 2 + 5 , 3 + 8 , 5 + 9 0 + 3 6 + 0 2 + 1 4 6 

M ö b e l u n d H e i m t e x t i l i e n + 7 3 + 5 3 - 0 1 - 0 2 + 4 0 + 3 4 1 6 - 2 5 

M e t a l l w a r e n H a u s h a l t s - u n d K ü c h e n g e r ä t e + 6 6 + 2 1 + 3 0 + 3 7 + 0 2 - 0 5 + 3 1 + 3 t 

P a p i e r w a r e n u n d B ü r o b e d a r f + 1 0 0 - 2 0 8 + 4 , 3 + 6 8 + 5 0 - 2 0 2 + 4 . 8 + 7 0 

V e r m i t t l u n g v o n H a n d e l s w a r e n + 7 0 + 1 0 9 - 0 7 - 0 7 

B ü c h e r , Z e i t u n g e n Z e i t s c h r i f t e n + 5 5 + 3 7 + 2 9 + 4 0 + 1 4 + 2 3 + 2 0 + 2 6 

Ü b r i g e W a r e n + 3 0 , 8 + 8 0 , 1 + 0 , 3 + 4 1 , 7 + 2 6 , 6 - 8 0 , 1 + 0 , 9 + 4 3 , 6 

G r o ß h a n d e l i n s g e s a m t + 9 8 - 2 3 7 - 0 2 + 6 9 + 5 8 - 2 0 , 5 + 1 7 + 6 1 

A g r a r e r z e u g n i s s e . L e b e n s - u n d G e n u ß m i t t e l + 5 9 + 2 0 - 0 2 + 0 7 + 3 5 + 4 5 - 0 7 - 2 2 

F l o h s t o f f e u n d H a l b e r z e u g n i s s e + 7 9 - 1 3 7 - 5 0 + 5 6 + 1 0 + 1 1 + 1 0 + 5 9 

F e r t i g w a r e n + 7 6 + 3 8 + 3 . 5 + 7 1 + 4 6 + 2 a + 4 0 + 7 4 

' ) M a c h d e n I n d i z e s d e s O s t e r r e i c h i s c h e n S l a t i s t i s c h e n Z e n t r a l a m t e s ( 0 1 9 7 3 = 1 0 0 ) N e t t o w e r t e ( o h n e M e h r w e r t s t e u e r ) 

bungen des Instituts für Handelsforschung zeigen 
eine deut l ich geringere Belebung des Geschäfts
gangs des Einzelhandels im Jahresverlauf. 

Uberdurchschni t t l ich sind 1987 wieder die Umsätze 
einschlägiger Branchen des Einzelhandels mit dauer
haften Konsumgütern gest iegen ( + 2,3%) Die Nach
frage nach diesen Gütern wurde am stärksten von 
Ankünd igung und vom Inkrafttreten der f iskal ischen 
Maßnahmen beeinflußt, weil der Großteil der Waren, 
die von der Aufhebung des drit ten Mehrwertsteuer
satzes per 1 Apri l betroffen waren, den dauerhaften 
Konsumgütern (Uhren- und Schmuckwaren, opt ische 
und fe inmechanische sowie elektrotechnische Er
zeugnisse) zuzurechnen ist. Die Umsätze des Einzel
handels mit dauerhaften Konsumgütern blieben im 
I. Quartal insgesamt um 2,8% unter dem Vorjahresni
veau (Uhren und Schmuckwaren —0,8%, opt ische 
und feinmechanische Erzeugnisse —3,5%, elektro
technische Erzeugnisse —5,9%), in den übr igen 
Quartalen übertrafen sie es deut l ich, im IV Quartal 
schon um 5,5% (Uhren und Schmuckwaren +18 ,8%, 
opt ische und feinmechanische Erzeugnisse +28 ,8%, 
elektrotechnische Erzeugnisse +11,4%). Saisonbe
reinigt war das Umsatzniveau dauerhafter Konsumgü

ter gegen Jahresende um 6,4% höher als zu Jahres
anfang 

Die Umsätze einschlägiger Branchen des Einzelhan
dels mit nichtdauerhaften Konsumgütern übertrafen 
1987 das Vorjahresniveau real um 2% Der Geschäfts
gang des Einzelhandels mit kosmet ischen Erzeugnis
sen, der ebenfalls von der oben behandel ten fiskali
schen Maßnahme betroffen wurde, hat sich im Jah
resverlauf erwartungsgemäß deutl ich belebt Lagen 
seine Umsätze zu Jahresanfang noch um 1,4% unter 
dem Vorjahresniveau, so übertrafen sie es zu Jahres
ende um 3,8% 

Nach Erhebungen des Instituts für Handelsforschung 
hat die Ankünd igung, den drit ten Mehrwertsteuersatz 
mit 1 Apri l für viele Luxusgüter aufzuheben, bei den 
betroffenen Unternehmungen zu Jahresbeginn einen 
Umsatzausfall von durchschni t t l ich knapp 19% be
wirkt Durch den günst igen Geschäftsgang im 
II Quartal (also nach Inkrafttreten der f iskal ischen 
Maßnahme) wurde dieses Loch wieder aufgefüllt. 

Der Großhandel setzte 1987 bei s inkenden Preisen 
real um 1,7% mehr um als 1986, nominell um 0,2%o we
niger. Der Geschäftsgang hat sich im Laufe des Jah-
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Industrie 

Entwicklung der Umsätze und Wareneingänge 
im Groß- und Einzelhandel') 

0 1 9 7 3 / 1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 7 
1 9 8 5 IV Q u 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

G r o ß h a n d e l 

U m s ä t z e + 9 8 - 2 3 7 - 0 2 + 6 9 

W a r e n e i n g a n g e + 1 0 6 - 2 6 8 - 1 0 + 5 5 

E i n z e i h a n d e l 

U m s ä t z e + 6 5 + 0 7 + 2 9 + 6 1 

W a r e n e i n g ä n g e + 6 4 + 1 0 + 2 9 + 6 9 

' ] N a c h d e n I n d i z e s d e s Ö s t e r r e i c h i s c h e n S t a t i s t i s c h e n Z e n t r a l a m t e s 

( 0 1 9 7 3 = 1 0 0 t N e t t o w e r t e ( o h n e M e h r w e r t s t e u e r ) 

res belebt, weil sich sowohl das Wachstum des priva
ten Konsums als auch die Warenexporte im 2. Halb
jahr ( insbesondere im IV Quartal) beschleunigten. 
Gegen Jahresende waren die Umsätze real um 6 ,1% 
höher als im Vorjahr (bereinigt um das Kompensa
t ionsgeschäft + 3,7%) Am günst igsten war der Ge
schäftsgang im Großhandel mit Fert igwaren ( + 4,0%, 
IV. Quartal +7 ,4%) . Auch die Umsätze des Großhan
dels mit Rohstoffen und Halberzeugnissen ( + 1,0%, 
IV Quartal +5 ,9%) übertrafen das Vorjahresniveau 
zum Teil deshalb, weil sich die Industr ieprodukt ion im 
Grundstof fbereich relativ günst ig entwickel te Der 
Großhandel mit Agrarprodukten (—0,7%, IV Quartal 
—2,2%) setzte dagegen 1987 weniger um als vor 
einem Jahr 

Die Lager haben sich 1987 im Einzelhandel nur wenig 
verändert, im Großhandel wurden sie ger ingfügig ab
gebaut Die Wareneingänge nahmen im Einzelhandel 
(nominell +2,9%) gleich stark zu wie die Umsätze, im 
Großhandel ( — 1%) gingen sie stärker zurück. 

Michael Wüger 

Industrie 
D a z u S t a t i s t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 4 1 b i s 4 6 

Industrieproduktion um 1 % % zurückgegangen 

Nach einer Periode von vier Jahren der Expansion 
sank 1987 die Produkt ion der österreichischen Indu
strie (ohne Energieversorgung) um 1,2% (je Arbei ts
tag um 1,6%) Der Rückgang der Industr ieprodukt ion 
wurde vorwiegend durch die internationale Konjunk
turschwäche verursacht, verstärkend wirkten die Sa
nierungsbemühungen großer österreichischer Indu
str ieunternehmungen In der ersten Jahreshälfte sank 
die Industr ieprodukt ion saisonbereinigt deut l ich, erst 
in den letzten Monaten löste eine Belebung von Pro-

Produktion'), Beschäftigung, Produktivität 2) 
1 9 6 4 / 1 9 7 3 1 9 7 3 / 1 9 8 6 1 9 8 7 3 ) 1 9 8 ? 

IV Q u 3 ) 

D u r c h s c h n i t t l i c h e V e r ä n d e r u n g 
j ä h r l i c h e g e g e n d a s 

V e r ä n d e r u n g i n % V o r j a h r i n % 

P r o d u k t i o n o h n e 
E n e r g i e v e r s o r g u n g + 6 , 3 + 2 3 - 1 6 + 0 8 

B e s c h ä f t i g t e + 0 8 - 1 5 - 2 8 - 3 2 

P r o d u k t i v i t ä t + 5 5 + 3 8 + 1 3 + 4 1 

' ) N a c h A r b e i t s t a g e n b e r e i n i g t — 2 ) P r o d u k t i o n o h n e E n e r g i e v e r s o r g u n g 

j e B e s c h ä f t i g t e n — '' V o r l ä u f i g e E r g e b n i s s e (2 A u f a r b e i t u n g ) 

dukt ion und Nachfrage diesen Trend ab Im IV Quar
tal lag die Industr ieprodukt ion saisonbereinigt um 
3,3% über dem Herbstquartal 

Die Industr iebeschäft igung wurde im Vorjahresver
gleich um 2,8% verr ingert und blieb mit 536.708 Be
schäft igten im Jahresdurchschni t t 1987 um 20% unter 
dem bisherigen Höhepunkt im Jahr 1973 Die Produk
tivität der Industrie stieg um nur 1,3% gegenüber 
+ 3,8% im langjährigen Durchschni t t (1973 bis 1986). 
Erst im IV. Quartal entsprach der Produkt iv i tätszu
wachs mit 4,2% wieder langjährigen Vergleichswer
ten 

Die Arbe i tskosten der Industrie st iegen um 2%, wo 
bei jedoch die Steigerung innerhalb des Jahres zwi
schen 4,7% im I Quartal und 0 ,1% im IV. Quartal sehr 
stark wechsel te Die Preise von Industr iegütern konn
ten um 0,7% angehoben werden, ohne den Preisrück
gang in der Erdölindustrie hätte der Preisanstieg 
1,2% betragen. Auch der Produkt ionswert , der den 
Industr ieumsätzen nahekommen sol l te, ist vom star
ken Rückgang der Produkt ion der Erdöl industr ie 
( — 16,7%) verzerrt Ohne Erdöl industr ie wäre der Pro
dukt ionswert der Industrie 1988 um nur 0,2% gesun
ken. 

Ein Teil der Verschlechterung kommt von der Aus
landsnachfrage, die Exporte der Österreichischen In

Indikatoren der Ertragsentwicklung 
1 9 8 7 

I Q u II Q u III Q u IV Q u 1 b i s 
IV Q u 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

P r e i s i n d e x I n d u s t r i e 1 ) + 1.3 + 0 1 + 0 4 + 2 7 + 1 1 

G r o ß h a n d e l s p r e i s i n d e x - 5 4 - 3 5 - 1 7 - 0 6 - 2 8 

E x p o r t p r e i s e 2 ) - 2 6 - 1 9 - 2 . 3 - 3 2 - 2 5 

A r b e i t s k o s t e n + 4 7 + 1 4 + 2 , 3 + 0 1 + 2 0 

I n d u s t r i e r o h s t o f f p r e i s e 3 ) - 1 1 8 - 9 0 - 0 7 + 4 8 - 4 4 

Prime Rate in % 88 87 85 85 86 

' ) E r r e c h n e t a u s d e r R e l a t i o n P r o d u k t i o n s w e n z u P r o d u k t i o n s i n d e x o h n e 

E r d ö l i n d u s t r i e — ! ) D u r c h s c h n i t t s w e r t e d e r W a r e n e x p o r t e ( S j e t ) — 

' ) W I F O - R o h s t o f f p r e i s i n d e x 
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Entwicklung der Industrieproduktion 

- I N D U S T R I E INSGESAMT 
-BERGBAU UND GRUNDSTOFFE 
- I N V E S T E T I Q N S G U E T E R 
-KONSUMGUETER 

-BERGBAU U.ND GRUNDSTOFFE 
- BERGBAU UND M A G N E S I T 
-GRUNDSTOFFE 

- I N V E S T I T I O N 5 B U E T E R 
-VORPRODUKTE 
-BAUSTOFFE 
• F E R T I G E I N V E S T I T I O N S G U E T E R 
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dustrie s ind um 0,7% auf 322 Mrd S gesunken Da 
gleichzeit ig die Importe um 1,2% auf rund 382,5 
M r d . S gest iegen sind, ergibt sich ein Handelsbilanz
defizit von rund 60,5 Mrd S. Auch ohne die Bilanzen 
der Bergwerke und der Erdölindustrie, die beide tra
ditionell hohe Importüberschüsse aufweisen, ergibt 
sich ein Defizit an Industr ieprodukten von 36 1 / 2 

Mrd S, das größer ist als 1986 

Der einzige Sektor, der 1987 seine Produkt ion erhö
hen konnte, war der Bergbau- und Grundstof fsektor : 
+ 3%. Die Magnesit industr ie erzielte hier den höch
sten Produkt ionszuwachs, auch die Chemieindustr ie 
konnte wieder an ihre frühere Rolle als Wachstums
branche anschließen. Innerhalb des Investi t ionsgüter
sektors erreichte die Baustof fprodukt ion mit einem 
Anst ieg von 3,2% im Zuge der Belebung der Baukon
junktur einen ihrer höchsten Zuwächse seit über 
10 Jahren. Die Vorprodukte konnten nach der kr isen
haften Entwicklung im Jahr zuvor ihre Produkt ion um 
4% erhöhen, gegen Jahresende wurden sogar zwei
stell ige Zuwachsraten erreicht Der Produkt ionsrück-

Marktanteile Österreichs 
In % 
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Industrie 

Entwicklung des Inlandsmarktanteils der 
österreichischen Industrieproduktion 

I n l a n d s m a r k l a n t e i l ' ) V e r ä n d e r u n g g e g e n 
d a s V o r j a h r 

I n % I n P r o z e n i p u n k t e n 

1 9 7 5 5 8 5 + 0 6 

1 9 7 6 5 5 , 3 - 3 3 

1 9 7 7 5 3 4 - 1 9 

1 9 7 8 5 4 2 4 - 0 , 8 

1 9 7 9 5 2 5 - 1 , 8 

1 9 8 0 5 1 7 - 0 , 8 

1 9 8 1 5 0 9 - 0 8 

1 9 8 2 5 1 5 + 0 6 

1 9 8 3 4 9 7 - 1 , 8 

1 9 8 4 4 7 8 - 1 9 

1 9 8 5 4 5 7 - 2 1 

1 9 8 6 4 6 2 + 0 5 

1 9 8 7 ' ) 4 5 7 - 0 6 

Q : E i g e n e B e r e c h n u n g e n — ^ Z u l a u f e n d e n P r e i s e n — 2 ) V o r l ä u f i g e E r 

g e b n i s s e 

gang von 7,5% bei fert igen Investi t ionsgütern war 
einerseits auf die nicht allzu lebhafte Invest i t ionskon
junktur in Österreich zurückzuführen, auch die Expor
te der Maschinenindustr ie waren niedriger als im Vor
jahr, gleichzeit ig haben auch Reorganisationsmaß
nahmen in einzelnen Unternehmungen die Entwick
lung mitverursacht 

Industrieproduktion 
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Die Produkt ion von Konsumgütern ging um 2,5% zu
rück, sie steht im Gegensatz zur Belebung des Kon
sums im Jahr 1987 (real +2 ,6%) , Die einzige Gruppe, 
die das Vorjahresergebnis übertreffen konnte, war 
der Bereich der Verbrauchsgüter, (hier besonders 
die Papierindustrie) Die Nahrungs- und Genußmit tel
industrie produzierte um 1,5%, der Bekleidungssek
tor um 6,6% weniger als im Vorjahr. Ein besonders 
deut l icher Indikator der Strukturschwächen der 
österre ichischen Konsumgüterprodukt ion ist der Be
reich der langlebigen Konsumgüter, der t rotz der 
Konsumbelebung seine Produkt ion um 10,2% ein
schränken mußte. 

Schwächere Industriekonjunktur als im 
Ausland 

Wie schon im Vorjahr entwickelte sich die Industr ie
produkt ion in Österreich 1987 im internationalen Ver
gleich ungünst iger Während die österreichische In
dustrie ihre Produkt ion um 1 1 / 2 % einschränken mußte, 
konnte die BRD einen geringfügigen Zuwachs der In-

Industrieproduktion in den EG-Staaten 
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Österreichische Wirtschaft 1987 

dustr ieprodukt ion erreichen, die EG insgesamt sogar 
einen Anst ieg um 1 1 / 2 % . Ebenso groß war die Zunah
me im Durchschni t t der europäischen OECD-Länder, 
noch stärker wuchs die Produkt ion in der gesamten 
OECD. Damit hat sich der langfristige Auf hol- und 
Überholprozeß Österreichs in den letzten zwei Jah
ren nicht for tgesetzt . Zwischen 1970 und 1985 war 
die Industr ieprodukt ion in Österreich um durch
schnit t l ich 3,2% gest iegen, um 1,6 Prozentpunkte ra
scher als in der BRD und 1,4 Prozentpunkte rascher 
als in der EG. In den letzten zwei Jahren wurden die 
Bemühungen, die österreichischen Industr ieunter
nehmungen von einem teilweise umsatzorient ierten 
auf einen gewinnorient ierten Kurs umzustel len, inten
siviert Das stärkt langfristig die Konkurrenzfähigkeit , 
führt aber kurzfr ist ig zu Verlusten in Wachstum und 
Beschäft igung 

Beurteilung der Exportauftragsbestände im 
Konjunkturtest 

I n d u s t r i e G r u n d - i n v e s t i - K o n s u m -
i n s g e - Stoffe tions- g u t e r 
s a m t g u t e r 

S a l d e n a u s d e n P r o z e n t a n t e i l e n d e r 
F i r m e n , d i e h o h e b z w n i e d r i g e 
E x p o r t a u f t r a g s b e s t ä n d e m e l d e n 

0 1 9 8 6 - 3 2 - 2 8 - 4 3 - 1 9 

0 1 9 8 7 - 3 8 - 6 4 - 4 4 - 2 9 

1 9 8 7 J ä n n e r - 3 7 - 8 6 - 4 5 - 2 2 

A p r i l - 4 0 - 8 2 - 4 4 - 3 3 

Ju l i - 3 5 - 4 3 - 4 1 - 2 7 

O k t o b e r - 3 9 - 4 3 - 4 4 - 3 2 

1 9 8 8 l ä n n e r - 3 4 - 1 1 - 4 1 - 2 7 

A n m e r k u n g : + = H o h e E x p o r t a u f t r a g s b e s t ä n d e 

— = N i e d r i g e E x p o r t a u f t r a g s b e s t ä n d e 

Besserung der Konjunktur im Jahresverlauf 

Die Besserung des Konjunkturbi ldes im Laufe des 
Jahres 1987 zeigt sich besonders deutl ich an den 
Auft ragseingängen. Im I Quartal war die Zahl der Auf
tragseingänge nominell niedriger als ein Jahr zuvor 
Die Lage besserte sich von Quartal zu Quartal, im 
IV. Quartal 1987 wurde mit einer Steigerung um 
+ 5,3% ein vorläufiger Höhepunkt erreicht Dabei be
lebte sich der Auftragseingang aus dem Ausland 
( + 8 , 1 % im IV. Quartal) deutl ich stärker als jener aus 
dem Inland ( + 2%). Die gesamten Auft ragsbestände 
waren zu Jahresende um 6,6% höher als vor einem 
Jahr (Bestand an Auslandsaufträgen + 1 4 % und an 
Inlandsaufträgen 2 1 % , jeweils ohne Maschinen) 

Der Konjunktur test vom 31 Jänner 1988 zeigt, daß 
sich die Erholung auch über die Jahreswende for tge
setzt hat Während der Überhang der Unternehmun

gen, die ihren Auf t ragsbestand als unbefr iedigend 
betrachteten, vor einem Jahr bei 30% der Meldungen 
gelegen war und sich dann bis Apri l noch einmal er
höht hatte, sank er nun auf 2 1 % (saisonbereinigt) 
Dies gilt auch für die Auslandsauftragseingänge, die 
ursprüngl ich besonders pessimist isch eingeschätzt 
worden waren. Der Überhang der Unternehmungen, 
die ihre Fert igwarenlager als zu hoch ansehen, ist auf 
11%o gesunken Al lerdings hat sich der Auslastungs
grad der Unternehmungen kaum verändert 76% der 
Unternehmungen meldeten im Jänner, daß sie mit 
den verfügbaren Kapazitäten mehr produzieren könn
ten, wenn die Nachfrage größer wäre Die Produkt ion 
in den nächsten drei bis vier Monaten wird ungefähr 
konstant eingeschätzt, es wird mit einem Anziehen 
der Verkaufspreise gerechnet. 

Einen Uberhang von Unternehmungen, die ihren Auf
t ragsbestand als groß betrachten, gibt es in der Holz
verarbei tung, aber auch die Hüttenwerke bezeichnen 

Beurteilung der Auftragslage im 
Konjunkturtest 

I n d u s t r i e G r u n d - I n v e s t i - K o n s u m -
i n s g e - Stoffe t i o n s - guter 
s a m t g u t e r 

S a l d e n a u s d e n P r o z e n t a n t e i l e n d e r 
F i r m e n , d i e h o h e b z w . n i e d r i g e 

A u f t r a g s b e s t ä n d e m e l d e n 

0 1 9 8 6 - 2 2 - 3 0 - 3 2 - 1 1 

0 1 9 3 7 - 2 9 - 5 3 - 3 7 - 1 8 

1 9 8 7 J ä n n e r - 3 0 - 7 2 - 4 0 - 1 6 

A p r i l - 3 2 - 7 0 - 3 8 - 2 1 

J u l i - 2 4 - 3 1 - 3 0 - 1 8 

O k t o b e r - 2 8 - 3 9 - 3 8 - 1 6 

1 9 8 8 J ä n n e r - 2 1 - 2 - 2 8 - 1 4 

A n m e r k u n g : 4- = H o h e A u f t r a g s b e s t ä n d e 

— = N i e d r i g e A u f t r a g s b e s t ä n d e 

Beurteilung der Fertigwarenlager im 
Konjunkturtest 

I n d u s t r i e G r u n d - I n v e s t i - K o n s u m -

i n s g e - Stoffe t i o n s - g u t e r 

s a m t g u t e r 

S a l d e n a u s d e n P r o z e n t a n t e i l e n d e r 

F i r m e n , d i e h o h e b z w . n i e d r i g e 

L a g e r b e s t ä n d e m e l d e n 

0 1 9 8 6 + 2 0 + 8 + 3 0 + 1 4 

0 1 9 8 7 + 1 7 + 1 9 + 1 8 + 1 6 

1 9 8 7 J ä n n e r + 1 7 + 3 1 + 1 8 + 1 4 

A p r i l + 2 3 + 2 7 + 2 7 + 2 0 

J u l i + 1 6 + 1 0 + 1 6 + 1 9 

O k t o b e r + 1 0 + 9 + 1 2 + 9 

1 9 8 8 J ä n n e r + 9 - 2 + 1 2 + 8 

A n m e r k u n g . + = H o h e L a g e r b e s t ä n d e 

— = N i e d r i g e L a g e r b e s t ä n d e 
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Beurteilung der Produktionserwartungen im 
Konjunkturtest 

I n d u s t r i e G r u r i d - I n v e s t i - K o n s u m -
i n s g e - Stoffe t i o n s - g u t e r 
s a m t g u t e r 

S a l d e n a u s d e n P r o z e n t a n t e i l e n d e r 
F i r m e n d i e s t e i g e n d e b z w f a l l e n d e 

P r o d u k t i o n e r w a r t e n 

0 1 9 8 6 + 7 - 2 + 1 + 1 4 

0 1 9 8 7 - 4 + 2 - 8 + 2 

1 9 8 7 J ä n n e r - 2 - 3 - 7 + 4 

A p r i l - 5 _ i - 1 0 + 1 

J u l i + 2 + 1 3 ± 0 + 4 

O k t o b e r - 9 + 1 - 1 6 - 3 

1 9 8 8 J ä n n e r 0 + 1 - 2 + 5 

A n m e r k u n g + = S t e i g e n d e P r o d u k t i o n 

— = F a l l e n d e P r o d u k t i o n 

Beurteilung der Kapazitätsauslastung im 
Konjunkturtest 

I n d u s t r i e G r u n d - I n v e s t i - K o n s u m -
i n s g e - Stoffe t i o n s - g u t e r 
samt g u t e r 

.% d e r m e l d e n d e n F i r m e n k o n n t e n m i t 
d e n v o r h a n d e n e n P r o d u k t i o n s m i t t e l n 

m e h r p r o d u z i e r e n 

0 1 9 8 6 7 6 8 D 7 8 7 4 

0 1 9 8 7 7 8 7 6 7 7 7 8 

1 9 8 7 J ä n n e r 7 6 3 6 7 9 8 0 

A p r i l 8 0 9 2 7 8 8 0 

J u l i 7 7 9 2 7 4 7 6 

O k t o b e r 7 7 8 4 7 5 7 7 

1 9 8 6 J ä n n e r 75 7 9 7 3 75 

erstmals seit langer Zeit den Auf t ragsbestand als 
hoch oder zumindest ausreichend Eine Produkt ions
ausweitung erwarten die Bergwerke, die chemische 
Industr ie, die Holzverarbeitung, die Fahrzeugindu-
strte, die Eisen- und Metal lwarenindustr ie und der ge
samte Bereich der Konsumgüter industr ie. Dieses Er
gebnis des Konjunktur tests s t immt auch mit den Er
gebnissen der Invest i t ionsbefragung überein, wo -

Konjunkturbeurteilung der Unternehmer im 
I Quartal 1988 

A u f - E x p o r t  F e r t i g  K a p a z i  P r o d u k 
t r a g s - a u f t r a g s - w a r e n  t ä t s a u s  t i o n s -
l a g e ' ) l a g e ' ) l a g e r ' ) l a s t u n g 1 ] e r w a r t u r 

g e n 3 ) 

B e r g b a u u n d M a g n e s i t 
i n d u s t r i e - 3 6 - 5 + 5 2 + 7 2 + 9 

E r d ö l i n d u s t r i e 0 0 0 + 9 3 0 

E i s e n h ü t t e n + 1 + 1 + 2 + 3 9 + 2 

M e t a l l h ü t t e n - 2 7 - 2 4 + 2 7 + 3 4 + 6 

S t e i n - u n d k e r a m i s c h e 
I n d u s t r i e - 8 - 3 1 + 2 4 + 7 5 + 1 3 

G l a s i n d u s t r i e - 1 2 - 1 4 + 2 1 + 9 6 - 9 

C h e m i s c h e I n d u s t r i e - 2 - 1 5 + 1 + 6 5 + 1 3 

P a p i e r e r z e u g u n g - 3 + 1 + 5 + 1 3 + 4 6 

P a p i e r v e r a r b e i t u n g - 3 9 - 5 4 + 14 + 7 1 + 11 

H o l z v e r a r b e i t u n g + 8 - 3 1 + 6 + 7 9 + 3 7 

N a h r u n g s - u n d G e n u ß 
m i t t e l i n d u s t r i e - 1 9 - 3 6 + 4 + 8 6 + 1 2 

L e d e r e r z e u g u n g - 3 9 - 4 9 + 1 4 + 6 1 - 1 7 

L e d e r v e r a r b e i t u n g - 3 4 - 4 0 + 2 9 + 4 5 - 2 9 

T e x t i l i n d u s t r i e . - 2 5 - 2 7 + 1 6 + 6 5 + 3 

B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e - 2 5 - 1 9 + 3 0 + 4 4 - 1 3 

G i e ß e r e i i n d u s t r i e - 1 6 - 2 3 + 1 7 + 5 8 + 7 

M a s c h i n e n i n d u s t r i e - 3 2 - 2 5 + 18 + 7 2 + 1 

F a h r z e u g i n d u s t r i e - 5 2 - 3 3 + 1 + 6 6 + 7 

E i s e n - u n d M e t a l i w a r e n -
i n d u s t r i e - 1 0 - 2 0 + 1 4 + 7 4 + 1 8 

E l e k t r o i n d u s t r i e - 2 1 - 5 5 + 8 + 8 4 - 2 0 

I n d u s t r i e i n s g e s a m t - 2 1 - 3 4 + 9 + 7 5 0 

Q 1 K o n j u n k t u r t e s t d e s Ö s t e r r e i c h i s c h e n I n s t i t u t e s f ü r W i r t s c h a f t s f o r -

s e h u n g — ' ) S a l d e n a u s d e n P r o z e n t a n t e i l e n d e r F i r m e n d i e h o h e b z w 

n i e d r i g e B e s t ä n d e m e l d e n ( + = h o h e B e s t ä n d e , — = n i e d r i g e B e 

s t ä n d e ) — *) % d e r m e l d e n d e n F i r m e n k ö n n t e n m i t d e n v o r h a n d e n e n 

P r o d u k t i o n s m i t t e l n m e h r p r o d u z i e r e n — 3 ) S a l d e n a u s d e n P r o z e n t a n t e i 

l e n d e r F i r m e n , d i e s t e i g e n d e b z w f a l l e n d e P r o d u k t i o n e r w a r t e n 

1 + = s t e i g e n d e P r o d u k t i o n — = f a l l e n d e P r o d u k t i o n ) 

nach die Unternehmer eine Umsatzausweitung für 
das gesamte Jahr 1988 von 4 ' / 2 % erwarten 

Die Entwicklung nach Sektoren und Branchen 

Die Produkt ion des Basissektors stieg 1987 um nur 
0,8% Dieses Ergebnis wird vor allem durch die Erdöl
industrie gedrückt , deren Produkt ion nominell um 

Auftragseingänge und Auftragsbestand von Komm erzwalz wäre 
1 9 8 7 

Q u I Q u II Q u IV Q u I. b i s IV. Q u 

1 0 0 0 1 V e r ä n d e r u n g 1 0 0 0 t V e r ä n d e r u n g 1 0 0 0 t V e r ä n d e r u n g 1 0 0 0 t V e r ä n d e r u n g 1 0 0 0 t V e r ä n d e r u n g 

g e g e n d a s g e g e n d a s g e g e n d a s g e g e n d a s g e g e n d a s 
V o r j a h r i n % V o r j a h r i n % V o r j a h r i n % V o r j a h r i n % V o r j a h r i n % 

A u f t r a g s e i n g ä n g e 

I n s g e s a m t 8 7 3 5 - 6 4 9 1 3 4 + 9 , 5 8 8 0 4 + 1 8 . 5 9 8 0 9 + 1 6 7 3 6 4 8 2 + 8 9 

I n l a n d 2 7 8 7 - 1 9 3 1 8 6 + 4 5 2 9 6 6 + 1 1 8 3 3 0 8 + 2 0 1 1 2 2 4 7 + 3 4 

E x p o r t 5 5 6 7 - 6 6 5 6 6 7 + 1 5 6 5 5 6 0 + 2 7 , 4 6 2 1 0 + 1 5 6 2 3 0 0 4 + 11 7 

A u f t r a g s b e s t a n d 1 ) 

I n s g e s a m t 6 8 7 0 - 3 9 7 0 0 8 - 4 1 7 5 0 9 + 2 1 2 7 6 4 3 + 2 9 2 7 2 5 8 + 9 3 

I n l a n d 2 0 4 3 - 1 0 3 2 0 6 2 - 7 7 2 1 3 2 + 8 4 2 1 7 4 + 2 2 3 2 1 0 , 3 + 1 9 

E x p o r t 4 8 2 7 - 0 9 4 9 4 6 - 2 , 5 5 3 7 6 + 2 7 2 5 4 6 9 + 3 2 1 5 1 5 5 + 1 2 . 6 

Q : W a l z s t a h l b ü r o - ' ) D u r c h s c h n i t t d e r A u f t r a g s b e s t ä n d e z u d e n M o n a t s e n d e n 
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Österreichische Wirtschaft 1987 

Inlandbezug und Export von 
Edelstahlwalzmaterial 

1 9 8 7 

I Q u II Q u III Q u IV Q u I. b i s 
IV Q u 

I n t 

I n l a n d b e z u g 7 . 5 2 9 7 1 3 5 6 5 6 8 6 4 4 8 2 7 6 8 0 

E x p o r t 2 2 1 7 8 2 0 8 4 4 2 3 7 3 4 2 4 1 0 8 9 0 8 6 4 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n 0 

I n l a n d b e z u g - 2 1 0 - 2 2 5 - 1 9 6 - 7 5 - 1 8 3 

E x p o r t - 1 0 7 - 8 7 + 0 1 + 6 2 - 3 4 

Q : W a l z s t a h l b ü r o 

16,7% und real um 2,2% schrumpfte Der Bergbau
sektor konnte um 3% mehr produzieren, wobei be
sonders die Produkt ion von Magnesit stark expan
dierte Im Bergbausektor wurde der Beschäft igten
stand um 8,5%, in der Erdöl industr ie um 11,2% verr in
gert. Die Produkt ion der Eisenhütten sank um 1,8%, 
im Jahresverlauf besserte sich aber die Konjunktur, 
was auch aus der Auftragsstat ist ik hervorgeht Die 
Zahl der Beschäft igten wurde im Rahmen der Struk
turprogramme um 10,4%o verr ingert, daraus ergibt 
sich eine rechnerische Produkt iv i tätssteigerung von 
9,6% Infolge der schwachen Preisentwicklung st ieg 
der nominelle Produkt ionswert der Eisenhüttenindu
strie um nur 0,6% Die Produkt ion in der Metall indu
strie wurde um 5 , 1 % ausgeweitet, die Beschäft igung 
ging um 2 , 1 % zurück, sodaß es auch hier zu einer 

Industrieproduktion nach Gruppen 
und Untergruppen 

(Nach Arbeitstagen bereinigt) 

1 9 6 4 / 1 9 7 3 / 1 9 8 7 ' ) 1 9 8 7 
1 9 7 3 1 9 8 6 IV Q u ' ) 

D u r c h s c h n i t t l i c h e V e r ä n d e r u n g 
j ä h r l i c h e V e r ä n d e r u n g 

i n % 
g e g e n d a s V o r j a h r 

i n % 

I n d u s t r i e i n s g e s a m t + 6 2 + 2 4 + 0 4 + 2 0 

I n d u s t r i e i n s g e s a m t 
o h n e E n e r g i e v e r s o r g u n g + 6 3 + 2 3 - 1 6 + 0 8 

B e r g b a u u n d G r u n d s t o f f e + 5 , 8 + 0 6 + 3 . 0 + 4 6 

B e r g b a u u n d M a g n e s i t ± 0 0 - 0 , 3 + 3 0 + 2 2 

G r u n d s t o f f e + 7 , 5 + 0 9 + 3 0 + 5 0 

E n e r g i e v e r s o r g u n g + 3 2 + 11 9 + 9 7 

E l e k t r i z i t ä t s w i r t s c h a f t + 4 9 + 3 2 + 1 2 , 3 + 9 9 

G a s - u n d F e r n w ä r m e w e r k e + 3 7 + 8 4 + 8 2 

i n v e s t i t i o n s g ü t e r + 6 0 + 3 1 - 2 1 + 2 4 

V o r p r o d u k t e + 4 2 + 2 2 + 4 . 0 + 1 2 7 

B a u s t o f f e + 6 2 + 0 , 5 + 3 2 + 5 1 

F e r t i g e I n v e s t i t i o n s g ü t e r + 7 2 + 4 4 - 7 5 - 3 9 

K o n s u m g ü t e r + 6 7 + 2 0 - 2 5 - 2 5 

N a h r u n g s - u n d G e n u B m i t t e l + 4 4 + 2 . 5 - 1,5 - 3 1 

B e k l e i d u n g + 5 1 - 0 7 - 6 6 - 6 4 

V e r b r a u c h s g ü t e r + 8 2 + 4 2 + 4 4 + 6 8 

L a n g l e b i g e K o n s u m g ü t e r + 9 6 + 1 2 - 1 0 2 - 1 1 9 

' ) V o r l ä u f i g e E r g e b n i s s e ( 2 A u f a r b e i t u n g ] 

Die Produktion in 24 Industriezweigen 
(Nach Arbeitstagen bereinigt) 

1 9 6 4 / 
1 9 7 3 

1 9 7 3 / 
1 9 8 6 

1 9 8 7 1 ) 1 9 8 7 
IV Q u ' 

D u r c h s c h n i t t l i c h e 
j ä h r l i c h e V e r ä n d e 

r u n g i n % 

V e r ä n d e r u n g 
g e g e n d a s 

V o r j a h r i n % 

I n d u s t r i e i n s g e s a m t + 6 2 + 2 4 + 0 4 + 2 0 

I n d u s t r i e o h n e E n e r g i e v e r 
s o r g u n g + 6 3 + 2 , 3 - 1 6 + 0 8 

B e r g w e r k e - 1 2 + 2 2 - 5 9 - 1 0 2 

M a g n e s i t i n d u s t r i e + 2 0 - 3 2 + 1 6 2 + 2 2 8 

E r d ö l i n d u s t r i e + 4 9 - 3 6 - 2 2 - 5 , 3 

E i s e n h ü t t e n + 3 4 + 0 1 - 1 8 + 1 5 , 3 

M e t a l l h ü t t e n + 5 , 3 + 3 3 + 5 1 + 1 8 . 8 

S t e i n - u n d k e r a m i s c h e I n d u s t r i e + 5 7 ± 0 0 + 1 1 + 3 7 

G l a s i n d u s t r i e + 5 0 + 6 2 + 3 2 + 0 9 

C h e m i s c h e I n d u s t r i e + 9 7 + 4 0 + 5 4 + 9 4 

P a p i e r e r z e u g u n g + 6 7 + 3 4 + 5 0 + 9 4 

P a p i e r v e r a r b e i t u n g + 7 7 + 3 7 + 9 0 + 1 2 , 3 

H o l z v e r a r b e i t u n g + 9 0 + 1 8 + 2 5 + 2 , 5 

N a h r u n g s - u n d G e n u ß m i t t e l 
i n d u s t r i e . + 4 6 + 2 7 - 1 4 - 1 7 

T a b a k i n d u s t r i e + 3 0 + 0 7 - 2 2 - 1 3 4 

L e d e r e r z e u g u n g - 1 8 + 0 8 - 1 2 , 3 - 2 1 5 

L e d e r v e r a r b e i t u n g + 4 2 + 0 9 - 1 2 2 - 6 4 

T e x t i l i n d u s t r i e + 5 7 - 1 1 - 5 , 3 - 3 5 

B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e + 3 6 - 0 1 - 3 1 - 7 , 5 

G i e ß e r e i i n d u s t r i e + 2 4 + 0 5 + 1 0 + 8 , 4 

M a s c h i n e n i n d u s t r i e + 7 2 + 2 9 - 8 1 - 7 6 

F a h r z e u g i n d u s t r i e + 5 7 + 3 , 3 - 1 2 2 - 4 , 9 

E i s e n - u n d M e t a l l w a r e n i n d u s t r i e + 7 4 + 3 0 - 0 5 + 6 1 

E l e k t r o i n d u s t r i e + 1 0 7 + 5 8 - 2 2 - 2 0 

E l e k t r i z i t ä t s w i r t s c h a f t + 4 9 + 0 0 + 1 1 + 3 7 

G a s - u n d F e r n w ä r m e w e r k e + 4 0 + 5 4 + 9 4 

' ) V o r l ä u f i g e E r g e b n i s s e (2 A u f a r b e i t u n g ) 

Produkt iv i tätssteigerung von 7,3% kam. Der Produk
t ionswert ging um 2,4% zurück Insgesamt konnte 
der Basissektor seine Arbei tskosten gegenüber dem 
Vorjahr um 5% verr ingern, der Produktivi tätsanstieg 
im gesamten Sektor betrug 8%. 

Die Chemieindustr ie erlangte 1987 wieder ihre Posi
t ion als rasch wachsende Branche Nach dem Rück
schlag im Vorjahr konnte die Produkt ion real um 5,4% 
und nominell um 2,7%> erhöht werden. Die rechne
risch negative Preisentwicklung zeigt die Strukturpro
bleme und den noch immer zu hohen Antei l von 
Grundstof fen in diesem Sektor Die Beschäft igung 
sank um 1,1%, sodaß auch hier die Produktivität sehr 
stark erhöht werden konnte (6,5%). Exporte und Im
porte der Chemieindustr ie st iegen jeweils um rund 
3% 

Die Produkt ion der Baubranchen expandierte 1987 
um 2%>, ebenso rasch wuchs die nominelle Produk
t ion, die Beschäft igung ging um 0,2%o zurück. Die Er
zeugung der Steine-Keramik-Industr ie stieg um 1,1%, 
die Glasprodukt ion um 3,2% und die Holzverarbei
tung um 2,5% 

Im Bereich der technischen Verarbei tungsprodukte 
nahm die Erzeugung entgegen dem längerfrist igen 
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Industrie 

Kennzahlen zur Konjunkturlage der Industriebranchen 1987 
P r o d u k t i o n j e A r b e i t s t a g B e s c h ä f t i g u n g P r o d u k t i v i t ä t * ) B r u t t o - L o h n - A r b e i t s k o s t e n 1 ) 

u n d - G e h a l t s s u m m e 

0 1 9 8 1 V e r ä n d e r u n g P e r s o n e n V e r ä n d e r u n g 0 1 9 8 1 V e r ä n d e r u n g M i l l S V e r ä n d e r u n g 0 1 9 8 1 V e r ä n d e r u n g 
=> 100 g e g e n d a s 

V o r j a h r i n % 
g e g e n d a s 

V o r j a h r i n % 
= 1 0 0 g e g e n d a s 

V o r j a h r i n % 
g e g e n d a s 

V o r j a h r i n % 
- 1 0 0 g e g e n d a s 

V o r j a h r i n <K 

S e r g b a u u n d M a g n e s i t 9 9 2 + 3 . 0 1 0 2 7 0 - 8 5 1 2 5 5 + 1 2 5 3 1 5 0 8 - 6 5 1 0 7 2 - 9 7 

E r d ö l i n d u s t r i e 8 4 5 - 2 2 6 7 5 3 - 1 1 2 1 1 0 1 + 1 0 1 3 0 2 1 0 - 7 6 1 2 9 9 - 5 6 

E i s e n h ü t t e n 9 8 5 - 1 8 2 8 7 3 0 - 1 0 4 1 3 4 6 + 9 6 8 2 7 0 8 - 7 2 9 6 9 - 5 9 

M e t a l l h ü t t e n 1 2 6 6 + 5 1 7 5 5 2 - 2 1 1 3 4 , 3 + 7 3 2 1 0 5 7 + 0 9 1 0 3 4 - 4 2 

S t e i n - u n d k e r a m i s c h e I n d u s t r i e 9 8 4 + 1 1 2 2 112 - 0 8 1 1 4 6 + 1 9 5 8 9 2 4 + 2 4 1 1 5 , 3 + 0 . 9 

G l a s i n d u s t r i e . 1 3 8 3 + 3 2 7 7 6 2 - 1 6 1 3 7 , 4 + 4 9 2 0 0 0 9 - 0 2 9 6 6 - 3 9 

C h e m i s c h e I n d u s t r i e 1 2 0 2 + 5 4 5 5 4 1 5 - 1 1 1 3 3 6 + 6 5 1 5 6 5 4 . 6 + 1.5 1 0 1 0 - 4 0 

P a p i e r e r z e u g u n g 1 3 1 2 + 5 . 0 12 4 0 3 + 3 . 8 1 4 1 2 + 1 1 3 9 5 6 1 + 8 1 1 0 0 , 3 + 2 6 

P a p i e r v e r a r b e i t u n g 1 2 1 7 + 9 0 8 8 8 6 + 1.8 1 2 6 , 4 + 7 0 2 1 3 3 . 4 + 5 6 1 0 7 1 - 3 6 

H o l z v e r a r b e i t u n g 1 1 3 1 + 2 . 5 2 4 3 9 2 + 0 9 1 2 3 1 + 1 6 5 3 7 9 2 + 5 4 1 0 8 9 + 2 4 

N a r t r u n g s - u n d G e n u ß m i t t e l 
i n d u s t r i e 1 0 3 2 - 1.5 4 3 8 6 3 - 1 0 1 1 5 7 - 0 5 1 t 5 8 0 , 3 + 2 4 1 1 6 7 + 3 . 5 

L e d e r e r z e u g u n g 8 5 8 - 1 2 , 3 1 0 3 8 - 1 4 9 6 2 - 1 1 1 1 7 0 0 + 1 0 1 3 0 3 + 15 0 

L e d e r v e r a r b e i t u n g 8 2 0 - 1 2 2 11 5 5 2 - 1 3 , 4 1 0 4 , 3 + 1 4 1 9 1 2 8 - 9 4 1 3 1 0 + 2 , 8 

T e x t i l i n d u s t r i e 8 7 8 - 5 , 3 3 3 3 8 7 - 7 6 1 1 6 0 + 2 . 5 6 8 1 7 9 _ 1 4 1 2 1 7 + 3 8 

B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e 9 3 2 - 3 1 2 7 0 0 4 - 2 , 8 1 1 0 4 - 0 . 3 3 . 8 6 2 , 3 + 0 9 1 1 7 5 + 3 8 

G i e ß e r e i i n d u s t r i e 1 1 2 9 + 1 0 8 2 5 3 - 4 7 1 3 6 7 + 5 9 2 0 6 9 8 - 3.B 9 3 4 - 4 9 

M a s c h i n e n i n d u s t r i e 1 0 4 1 - 8 1 7 3 6 3 2 - 1 2 1 1 3 7 - 7 0 2 0 7 9 7 4 + 2 1 1 1 9 4 + 10,5 

F a h r z e u g i n d u s l r i e 1 1 5 6 - 1 2 2 2 9 6 6 3 - 4 6 1 2 6 7 - 7 . 9 7 8 6 9 7 - 1 2 1 0 8 5 + 122 
E i s e n - u n d M e t a l l w a r e n i n d u s t r i e 1 2 4 4 - 0 , 5 5 1 3 0 4 - 2 . 3 1 4 0 , 5 + 1.8 11 8 9 5 9 + 0 4 9 5 5 + 0 6 

E l e k t r o i n d u s t r i e 1 3 6 1 - 2 2 7 2 7 3 8 - 0 , 8 1 3 6 0 - 1 4 1 9 7 3 0 9 + 4 6 1 0 6 9 + 6 5 

I n d u s t r i e i n s g e s a m t o h n e 
E n e r g i e v e r s o r g u n g 1 1 0 1 - 1 6 5 3 6 7 0 8 - 2 , 8 1 2 4 7 + 1,3 1 3 8 . 2 7 1 8 + 0 8 1 0 9 6 + 2 0 

' ) V o r l ä u f i g e E r g e b n i s s e ( 2 A u f a r b e i t u n g ) — ' ) P r o d u k t i o n j e B e s c h ä f t i g t e n — a ) Je P r o d u k t i o n s e i n h e i t 

Trend real um 5 , 1 % ab Al lerdings zeigt der viel ger in
gere nominelle Rückgang (—2,2%), daß die reale 
Rechnung in d iesem technologieintensiven Sektor 
die Entwicklung wahrscheinl ich überzeichnet. So war 
auch hier der Beschäf t igungsrückgang mit 1,8% ge
ringer als im Industr iedurchschnit t , und der ausge
wiesene Produkt iv i tätsrückgang von 3,4% dürfte we
niger die realen Verhältnisse als die ungenügende Er
fassung in der Statist ik wiedergeben Die Lohn- und 
Gehal tssumme stieg in d iesem Sektor mit 2 , 1 % über
durchschni t t l ich. Al lerdings weisen die zunehmenden 
Importe bei gleichzeit ig abnehmenden Exporten auch 
auf St rukturprob leme in diesem Sektor hin. Die Pro
dukt ion der Maschinenindustr ie sank um 8 ,1%, noch 
stärker mußte die Produkt ion in der Fahrzeugindu
strie (—12,2%)) zurückgenommen werden. Die Eisen-
und Metal lwarenindustr ie verfehlte das Vorjahreser
gebnis nur knapp, die Elektroindustr ie produzierte 
um 2,2% weniger als im Vorjahr. Nur in der Fahrzeug
industrie war der Beschäf t igungsrückgang mit 4,6% 
höher als im Industr iedurchschnit t , hier überlagern 
sich Struktur- und Konjunkturprobleme 

Im Bereich der Erzeugung tradit ioneller Konsumgüter 
sank die Produkt ion um 2,5% Auch nominell war sie 
um 1,3%) niedriger als im Vorjahr. Der Beschäft igten
stand wurde um 4,3% verr ingert Langfristig ist der 
Beschäft igtenabbau in d iesem Sektor mit 2,7%o pro 
Jahr der stärkste aller Sektoren (Durchschnit t 1973 

bis 1986) Selbst die Nahrungs- und Genußmittel indu
strie konnte 1987 entgegen ihrer langjährigen Stabil i
tät das Vorjahresniveau ihrer Produkt ion nicht halten 
( — 1,4%o). Ledererzeugung und lederverarbeitende In
dustr ie produzierten um 12%o weniger als im Vorjahr. 
Die Texti l industr ie mußte einen Rückgang der Pro
dukt ion von 5,3% und die Bekleidungindustr ie von 
3 , 1 % hinnehmen Die Exporte des Sektors tradit ionel
ler Konsumgüter sanken um 3,7%, die Importe st ie
gen dagegen noch um 1 % . Dadurch erhöhte sich das 
Handelsbilanzdefizit dieses Sektors erheblich Im 
längerfr ist igen Vergleich war der Beschäft igtenabbau 
in den Bekle idungsbranchen besonders drast isch: In 
der Texti l industrie sank die Beschäft igung von 65 740 
(1973) auf 33.387 (1987), der Beschäft igtenstand wur
de also halbiert In der Bekleidungsindustr ie verr in
gerte sich der Beschäft igtenstand von 39.755 auf 
27 004 In beiden Lederbranchen zusammen 
schrumpfte der Beschäft igtenstand von 18 596 auf 
12 590, das ist eine Verr ingerung um ein Drittel Der 
Prozeß der Strukturberein igung hat in den Beklei
dungsbranchen schon in den sechziger Jahren be
gonnen, aus betr iebl icher Sicht sind viele Unterneh
mungen dieses Bereichs auch in den Industrielän
dern heute wieder konkurrenzfähig, in volkswirt
schaft l icher Sicht ist der Beschäft igtenabbau um gut 
40%o gravierend 

Karl Aiginger 
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Österreichische Wirtschaft 1987 

Gewerbe 

1987 günstigere Entwicklung als in der 
Industrie 

Das Gewerbe hat in den vergangenen zwei Jahren — 
gemessen an der Produkt ionsentwick lung — merk
lich besser abgeschni t ten als die Industrie Die gro
ßen Produkt ionsrückgänge einiger Industr iezweige 
(wie etwa Erdöl, Stahl- und Metal lerzeugung) haben 
im vergangenen Jahr das gesamte Produkt ionsergeb
nis der Industrie sehr gedämpft. Im Gewerbe hinge
gen spielen diese schrumpfenden Branchen keine 
nennenswerte Rolle 

Nach einer vier Jahre anhaltenden Wachstumsper io
de verringerte sich die Industr ieprodukt ion 1987 um 
1,2%, im Gewerbe hingegen hält die Wachstumspha
se —- wenn auch abgeschwächt — weiter an. Das ge
samte produzierende Großgewerbe konnte 1987 
einen realen Produkt ionszuwachs von 1,5% erzielen 
(nach + 2 , 2 % 1986). 

Von den Konjunkturschwankungen der vergangenen 
Jahre wurde das Gewerbe weniger als die Industrie 
erfaßt In den letzten fünf Jahren entwickel te sich das 
Wachstum im Gewerbe weniger ausgeprägt, aber 
stabiler als in der Industrie. Dafür sind im wesent l i 
chen zwei Faktoren maßgebend: 

— Von der Strukturkr ise der verstaatl ichten Industrie 
blieb das Gewerbe wei tgehend verschont . 

— Das Gewerbe ist mehr am privaten Konsum und 
an der Inlandsnachfrage orientiert und von den 
Einflüssen der Auslandsnachfrage weniger abhän
gig 

Auch der Arbei tsmarkt hat sich im Gewerbe in den 
vergangenen Jahren deut l ich besser entwickel t als in 
der Industr ie: Seit Anfang der achtziger Jahre hat das 
produzierende Gewerbe deutl ich weniger Arbei ts-

Beschäftigungsentwicklung im Bereich der 
Sachgüterproduktion 

U n s e l b s t ä n d i g B e s c h ä f t i g t e 

1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 ' } 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

S a c h g ü t e r p r o d u k t i o n 2 ) ± 0 , 0 — 0 1 — 2 0 

I n d u s t r i e 3 ) + 0 2 — 0 7 — 2 , 8 

G e w e r b e — 0 6 + 0 4 — 0 4 

Q : H a u p t v e r b a n d d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n S o z i a l v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r . G r u n d 

z ä h l u n g , S t a n d E n d e J u l i ; Ö s t e r r e i c h i s c h e s S t a t i s t i s c h e s Z e n t r a l a m t ; 

e i g e n e B e r e c h n u n g e n — ' ) V o r l ä u f i g e W e r t e — 2 ) I n d u s t r i e G e w e r b e 

B e r g b a u o h n e W a s s e r v e r s o r g u n g u n d o h n e B a u w e s e n — 3 ) L a u t I n d u s t r i e 

s t a t i s t i k o h n e B a u - u n d S ä g e i n d u s t r i e u n d o h n e W a s s e r - u n d E l e k t r i z i t ä t s 

w e r k e 
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Produktion, Beschäftigung und Produktivität 
G r o ß g e w e r b e ' ) I n d u s t r i e 2 ) 

1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 6 1 9 8 7 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n "Zu 

P r o d u k t i o n 

N o m i n e l l + 3 5 + 3 , 8 — 4 , 4 - 1 0 

R e a l 3 ) . + 2 2 + 1 5 + 1 2 - 1 2 

B e s c h ä f t i g u n g 4 ) - 0 4 - 0 , 6 — 0 7 - 2 , 8 

P r o d u k t i v i t ä t + 2 6 + 2 1 + 1 9 + 1.6 

Q : Ö s t e r r e i c h i s c h e s S t a t i s t i s c h e s Z e n t r a l a m t e i g e n e B e r e c h n u n g e n — 

' ) G r o G g e w e r b e s t a t i s t i k ( b a u b e r e i n i g t ) : 1 9 8 7 v o r l ä u f i g e W e r t e , k u m u l i e r t 

a u s d e r q u a r t a l s w e i s e n G e w e r b e s t a t i s t i k . — ! ) I n d u s t r i e s t a t i s t i k ( o h n e T a 

b a k i n d u s t r i e u n d E n e r g i e v e r s o r g u n g ) ; 1 9 8 7 v o r l ä u f i g e W e r t e — 3 ) P r e i s b e 

r e i n i g u n g f ü r d a s G e w e r b e m i t d e m I n d e x d e r I n d u s t r i e p r o d u k t i o n b z w 

d e m G r o ß h a n d e l s p r e i s i n d e x f ü r d i e I n d u s t r i e m i t d e m I n d e x d e r I n d u s t r i e 

p r o d u k t i o n — * | J a h r e s d u r c h s c h n i t t e 

kräfte abgebaut Im Juli 1987 waren (laut Grundzäh
lung des Hauptverbands der österre ichischen Sozial
versicherungsträger) im produzierenden Gewerbe 
um rund 20.000 Beschäft ige weniger tätig als 1980, in 
der Industrie mit einem etwa doppel t so großen Be
schäft igtenstand fiel hingegen der Abbau im gleichen 
Zeitraum mit rund 80 000 viel stärker aus. 1986 konn
te das Gewerbe den Beschäft igungsabbau zum Stil l
stand br ingen. 1987 wurde die Zahl der Arbeitskräfte 
im Jahresdurchschni t t nur wenig verr ingert (—0,4%). 
In der Industrie beschleunigte sich der Abbau erst
mals seit fünf Jahren wieder kräftig (—2,8%). 

Dank der relativ günst igen Produkt ionsentwick lung 
gegenüber einem geringen Beschäft igungsabbau hat 
sich auch die Produktivität günst iger als in der Indu
strie entwickelt . Die Produkt iv i tätssteigerung war 
1987 im Großgewerbe mit 2 , 1 % um 1/ 2 Prozentpunkt 
höher als in der Industrie (mit dem besonders kleinen 
Zuwachs von 1,6%). 

In einem Vergleich nach Beschäft igtenklassen 
schneidet das Kleingewerbe etwas ungünst iger ab 
als das Großgewerbe Über das Kleingewerbe gibt es 
keine der amtl ichen Statistik entsprechenden Daten; 
allerdings führt das Institut für Gewerbeforschung 

Beurteilung der Entwicklung von Umsätzen und 
Auftragseingängen im Gewerbe 

S a l d e n a u s d e n P r o z e n t a n t e i l e n d e r F i r m e n 
d i e e i n e Z u n a h m e b z w . e i n e n R ü c k g a n g 

e r w a r t e n 

U m s ä t z e ' ) A u f t r a g s e i n g ä n g e 

0 1 9 8 3 + 2 2 - 1 9 , 0 

0 1 9 8 4 + 1,6 - 3 . 3 

0 1 9 8 5 + 2 7 + 0 5 

0 1 9 8 6 + 3 . 0 ± 0 0 

0 1 9 8 7 + 2 8 — 6 0 

Q : I n s t i t u t f ü r G e w e r b e f o r s c h u n g ; Q u a r t a l s e r h e b u n g — + E r w a r t u n g 

e i n e r Z u n a h m e — E r w a r t u n g e i n e s R ü c k g a n g s — ' ) J a h r e s e r h e b u n g 
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Gewerbe 

Konjunkturbeobachtung im Gewerbe 

r 1 r- t B E S C H Ä F T I G T E 
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O. Institut für Generbeforschung. Prozentanteile der Betriebe, die einen 

Anstieg bzw. einen Rückgang der Umsätze erwarten, nach Beschäftigten

größenklassen 

seit einigen Jahren vierteljährlich Umfragen zur Kon
junkturbeurtei lung im Gewerbe durch, die die Infor
mationslücke einigermaßen schließen. In dieser Be
fragung meldeten vor allem die kleineren Betr iebe 
1987 deutl ich geringere Umsatzzuwächse als 1986 
Von Betr ieben mit 5 bis 20 Arbei tskräf ten wurde die 
Produkt ionsentwick lung ähnlich wie im Vorjahr beur
teilt Das Großgewerbe mit mehr als 20 bzw mehr als 
50 Beschäft igten schätzte das Wachstum 1987 nur 
wenig schwächer als 1986 ein Für das Großgewerbe 
werden diese Ergebnisse von der Produkt ionsstat i 
st ik des Österreichischen Stat ist ischen Zentralamtes 
wei tgehend bestätigt. 

Holzverarbeiter und Chemiebetriebe schnitten 
am besten ab 

Holzverarbeitung und Chemie verzeichneten im Groß
gewerbe überdurchschni t t l ich gute Ergebnisse Das 
holzbe- und -verarbeitende Gewerbe ( + 5,3%) prof i 
t ierte von der regen Baunachfrage (Adaptierung und 
Althausrenovierung), die besonders in Wien durch 
die günst igen Förderungsbedingungen kräftige Im
pulse erhielt Auch das chemische Gewerbe erzielte 
nach einigen deut l ich ver langsamten Jahren 1987 
wieder etwas höhere reale Umsatzzuwächse ( + 4 , 1 % 
nach + 3 , 2 % 1986; 1984 noch +12 ,6%) ; ebenso 
konnte die Chemieindustr ie nach den Produkt ions-

Produktion in zusammengefaßten 
Branchengruppen 

G r o ß g e w e r b e I n d u s t r i e 

P r o d u k t i o n s w e r t 1 ) P r o d u k t i o n s m -
d e x 1 ) 

R e a l 1 9 8 1 = 1 0 0 

1 9 8 6 1 9 8 7 1 8 6 1 9 8 7 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

B e r g b a u - 6 3 + 3 , 5 

E r d ö l — — 1 5 - 2 1 

E i s e n h ü t t e n — 8 7 - 1 4 

M e t a l l h ü t t e n — + 3 5 + 5 . 3 

S t e i n e - E r d e n - K e r a m i k + 7 , 0 - 1,0 + 1 0 + 1 5 

G l a s + 3 , 5 — 3 , 0 + 4 3 + 3 .B 

C h e m i e + 3 2 + 4 1 - 2 8 + 5 7 

P a p i e r u n d G r a p h i s c h e s 
G e w e r b e + 4 0 - 0 1 + 1 9 + 6 , 6 

H o l z . . + 1,8 + 5 . 3 + 3 6 + 3 0 

N a h r u n g s - u n d G e n u f i m i t t e l + 2 5 + 1.3 + 3 1 - 1 0 

L e d e r - 6 , 8 + 3 , 3 — 8 3 - 1 1 9 

M e t a l l e + 2 , 3 + 2 , 0 + 4 3 - 4 5 

T e x t i l i e n + 0 , 3 - 5 1 + 0 1 - 5 0 

B e k l e i d u n g - 7 1 - 6 , 5 + 0 8 — 2 8 

I n s g e s a m t + 2 2 + 1 5 + 1 2 — 1 2 

Q : Ö s t e r r e i c h i s c h e s S t a t i s t i s c h e s Z e n t r a l a m t — ' ) Q u a r t a l s a u f a r b e i l u n g 

p r e i s b e r e i n i g t v o r l ä u f i g e W e r t e — ' ) U n b e r e i n i g t 1 9 8 7 v o r l ä u f i g e W e r t e 

einbüßen von 1986 (—2,8%) 1987 ihre Position als 
wachsende Branche wieder fest igen ( + 5,7%) 

Überdurchschni t t l ich wuchs 1987 auch das lederver
arbeitende Gewerbe ( + 3,3%). In den vergangenen 
Jahren hatte diese Branche zu den Problemberei
chen gezählt, 1986 war ihre Produkt ion um 6,8% ge
schrumpft Die Belebung dürfte vor allem dem Mode
t rend zur Lederbekleidung zu danken sein. Das me-

Produktionswert im Großgewerbe und 
in der Industrie 

Nominell 

G r o ß g e w e r b e 1 ) I n d u s t r i e 2 ) 

1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 6 1 9 8 7 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

B e r g b a u - 4 5 + 7 0 

E r d ö l — 4 6 0 - 1 6 7 

E i s e n h ü t t e n - 7 5 + 0 6 

M e t a l l h ü t t e n . - 1 3 , 6 - 2 4 

S t e i n e - E r d e n - K e r a m i k + 9 2 + 0 0 + 3 1 + 2 6 

G l a s + 6 6 - 2 9 + 6 2 - 5 5 

C h e m i e + 3 2 + 5 3 - 8 5 + 2 7 

P a p i e r u n d G r a p h i s c h e s 
G e w e r b e + 3 2 + 1 4 - 4 2 + 4 6 

H o l z + 5 0 + 7 9 + 6 . 8 + 4 7 

N a h r u n g s - u n d G e n u ß m i t t e l + 3 8 + 3 , 3 + 1.3 + 1 1 

L e d e r - 2 7 + 5 8 - 4 . 3 - 1 2 0 

M e t a l l e + 3 7 + 5 , 5 + 3 .3 - 2 2 

T e x t i l i e n - 0 7 - 2 0 - 0 9 - 1 9 

B e k l e i d u n g - 5 6 - 2 7 + 2 4 + 1 2 

I n s g e s a m t + 3 , 5 + 3 8 - 4 , 4 - 1 0 

Q : Ö s t e r r e i c h i s c h e s S t a t i s t i s c h e s Z e n t r a l a m t e i g e n e B e r e c h n u n g e n — 

' ) GroßgewerbeSta t i s t i k ( b a u b e r e i n i g t ) ; 1 9 8 7 v o r l ä u f i g e W e r t e , k u m u l i e r t 

a u s d e r q u a r t a l s w e i s e n GroßgewerbeSta t i s t i k . — 2) I n d u s t r i e s t a t i s t i k ( o h n e 

T a b a k i n d u s t r i e u n d E n e r g i e v e r s o r g u n g ) ; 1 9 8 7 v o r l ä u f i g e W e r t e 
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tal lbearbeitende und -verarbeitende Gewerbe stei
gerte seine Produkt ion gegenüber dem Vorjahr um 
2%. Diese Branche hat wie in den vorangegangenen 
Jahren vor allem von der ständig ste igenden Nachfra
ge nach Service- und Reparaturleistungen des Kraft
fahrzeugmechanikergewerbes profit iert 

Die Lebensmit teibranche gehört zu den stabi lsten 
Sparten des Gewerbes; 1987 wuchs ihre Produkt ion 
um 1,3%. Die typischen schrumpfenden Branchen 
hingegen, das Texti l- und das Bekle idungsgewerbe, 
mußten wie in den vergangenen Jahren empfindl iche 
Einbußen hinnehmen (—5,1%, —6,5%) 

Margarete Czerny 

Bauwirtschaft 
D a z u S t a t i s t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 6 1 u n d 6 2 

1987: Relativ gute Konjunkturentwicklung im 
Bausektor 

Nach einem empfindl ichen Schrumpfungsprozeß A n 
fang der achtziger Jahre hat sich die Baukonjunktur 
erst seit 1985 langsam erholt 1986 wurde die Bau
wirtschaft dank der Belebung der privaten Nachfrage 
erstmals wieder eine deutl iche Stütze der Gesamt
wirtschaft Diese posit ive Entwicklungstendenz hielt 
1987 in etwas abgeschwächtem Maße an Die reale 
Bauprodukt ion erhöhte s ich im abgelaufenen Jahr im 
Durchschni t t um 2,5% nach + 3 , 6 % im Jahr 1986 Das 
Wachstum war deutl ich höher als das des gesamten 
Brut to- In landsproduktes (1986 +1,7%o, 1987 +1,3%o). 

Träger der guten Baukonjunktur waren 1987 die priva
ten Investoren, insbesondere im Wirtschaftsbau. 
Auch die Nachfrage im Wohnungsneubau hat sich 
nach jahrelangen starken Rückgängen in der ersten 
Hälfte der achtziger Jahre wieder etwas belebt, und 
der Adapt ierungs- und Sanierungssektor entwickel te 
sich dank der regen Förderungstät igkei t in der Alt-

Beitrag der Bauwirtschaft zum realen 
Brutto-Inlandsprodukt 
(Zu Preisen von 1976) 

I Q u II Q u III Q u IV Q u J a h r e s 
d u r c h 
s c h n i t t 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n " 

1 9 8 4 - 2 1 - 3 1 - 3 6 - 0 1 - 2 2 

1 9 8 5 - 1 0 6 + 2 , 3 + 5 1 - 0 9 + 0 5 

1 9 8 6 + 4 5 + 5 2 + 2 0 + 3 6 + 3 6 

1 9 8 7 + 1 1 + 3 1 + 3 6 + 1,3 + 2 5 

Realer Beitrag der Bauwirtschaft zum 
Brutto-fnlandsprodukt 

-aEifn°o N äi ! j * ;nrsS!nFr z™ BIP 

haussparte in Wien weiterhin günst ig . Auch der U-
Bahnbau sowie der Kanalbau waren infolge der Auf
t ragsvergaben des Wasserwir tschaf tsfonds gut aus
gelastet, im Straßen-, Brücken- und Kraftwerksbau 
kam es hingegen zu deut l ichen Produkt ionsein
schränkungen, die vor allem die größeren Baufirmen 
zu spüren bekamen Insgesamt konnte die Bauindu
strie infolge des Fehlens von Großbauprojekten 1987 
keinen realen Produkt ionszuwachs erzielen; das Bau
hauptgewerbe schnitt deutl ich besser ab Auch das 
Ausbau- , Bauhilfs- und Instal lat ionsgewerbe profit ier
te deutl ich von den Adapt ierungs- und Sanierungs
aufträgen. 

Im Laufe des Jahres 1987 hat sich die Baukonjunktur 
unterschiedl ich entwickelt . Infolge des außergewöhn
lich st rengen Winters wurden im Jänner zahlreiche 
Baustellen eingestellt, die fo lgenden Monate waren 
dann aber von mildem Wetter begünst igt , und die 
Bausaison begann relativ f rüh. Seit dem Frühjahr hat 
die Baukonjunktur zunehmend an Dynamik gewon
nen Im Herbst 1987 erreichte die Bauwirtschaft ihren 
Konjunkturhöhepunkt , und seither zeichnet sich eine 
merkl iche Abschwächung ab Trotz guten Bauwetters 
in den Wintermonaten hat sich die Bauprodukt ion ge
gen Jahresende deut l ich verr ingert (realer Produk
t ionszuwachs I Quartal 1,1%, II. Quartal 3 ,1%, 
IM. Quartal 3,6%, IV. Quartal 1,3%). 

Umsatzsteigerung etwas geringer als 1986 

Die Umsätze im Hoch- und Tiefbau sind im Jahres
durchschni t t 1987 nominell mit + 5 , 1 % nur etwas 
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Bauwirtschaft 

Umsatzentwicklung in der Bauindustrie und im 
Bauhauptgewerbe 
(Hoch- und Tiefbau) 

1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 7 

O k t o b e r N o v e m - D e z e m 

b e r b e r 

M i l l S o h n e M e h r w e r t s t e u e r 

I n s g e s a m t 7 8 9 4 3 8 3 0 0 5 8 9 1 0 8 1 8 5 6 6 5 7 

d a v o n H o c h b a u 3 6 3 5 9 3 8 9 8 9 4 1 2 5 3 7 4 9 3 2 2 9 

T i e f b a u 3 5 2 5 4 3 6 6 5 3 4 0 4 2 3 7 2 6 2 8 2 7 

A d a p t i e r u n g e n 7 3 2 9 7 3 6 3 7 1 7 7 0 9 6 0 0 

d a v o n B a u i n d u s t r i e 3 2 4 7 7 3 3 . 5 4 0 3 6 6 8 3 . 3 9 5 2 7 2 8 

B a u g e w e r b e 4 6 4 6 5 4 9 4 6 5 5 2 4 2 4 7 9 0 3 9 2 9 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r n % 

I n s g e s a m t + 6 0 + 5 1 + 2 . 8 + 1 .3 + 2 , 3 

d a v o n H o c h b a u + 9 2 + 7 2 + 9 7 + 3 6 + 3 6 

T i e f b a u + 1 7 + 4 0 - 0 6 - 0 9 + 0 1 

A d a p t i e r u n g e n + 1 2 6 + 0 , 5 - 1 1 7 + 1 4 + 6 6 

d a v o n B a u i n d u s t r i e + 4 3 + 3 . 3 + 4 1 + 2 5 + 8 3 

B a u g e w e r b e + 7 . 3 + 6 5 + 2 0 + 0 4 - 1 4 

Q : Ö s t e r r e i c h i s c h e s S t a t i s t i s c h e s Z e n t r a l a m t 

Auftragslage im Hoch- und Tiefbau 
A u f t r a g s b e s t ä n d e 

I n s g e s a m t I n n e r h a l b v o n 

6 M o n a t e n 1 2 M o n a t e n 

a u f z u a r b e i t e n d e A u f t r a g s b e s t ä n d e 

M i l l S V e r ä n d e  M i l l S V e r ä n d e  M i l l S V e r ä n d e 
r u n g g e  r u n g g e  r u n g g e 
g e n d a s g e n d a s g e n d a s 

V o r j a h r V o r j a h r V o r j a h r 
in% i n % i n % 

1 9 8 6 I Q u 5 0 7 2 6 + 6 . 6 2 6 0 0 1 + 1 2 0 4 0 . 0 5 5 + 7 4 

II Q u 5 2 5 0 1 + 4 2 2 8 7 4 1 + 7 . 5 4 0 5 4 9 + 4 4 

III Q u 5 0 4 7 5 - 3 9 2 9 3 0 9 + 1 2 . 3 4 1 9 7 8 + 6 2 

IV Q u 4 7 1 8 1 - 4 8 2 8 4 9 8 + 1 5 . 4 3 9 3 1 0 + 4 . 0 

1 9 8 7 I Q u 5 5 2 9 5 + 9 0 3 0 5 5 7 + 1 7 , 5 4 5 3 1 8 + 1 3 1 

Ii Q u 5 4 5 0 7 + 3 8 3 0 7 2 2 + 6 9 4 4 7 0 9 + 1 0 . 3 

III Q u 4 8 . 0 0 4 - 4 9 2 7 . 8 3 3 - 5 0 4 2 0 2 7 + 0 1 

IV Q u 4 4 7 6 9 - 5 1 2 5 4 8 2 - 1 0 6 3 6 2 2 9 — 7 8 

Q ; V i e r t e l j ä h r l i c h e A u f t r a g s s l a l i s t i k d e s Ö s t e r r e i c h i s c h e n S t a t i s t i 

s c h e n Z e n t r a l a m t e s 

schwächer gest iegen als 1986 ( + 6,0%). Dieser Zu
wachs war überwiegend auf die hohe Investi t ionsbe
reitschaft der privaten Investoren zurückzuführen 
Die Bauprodukt ion für private Auf t raggeber st ieg no
minell um 11%, jene in öffent l ichem Auftrag verr inger-

Entwicklung der Umsätze im Hoch- und Tiefbau 

H O C H B A U 

te sich um knapp 1 1 / 2 % Besonders stark erhöhte sich 
die Bauprodukt ion im privaten Wir tschaftsbau 
( + 15,2%o), der durch das Auslaufen der vorzeit igen 
Abschre ibungsmögl ichkei t mit Jahresende 1987 
deutl iche Impulse erhielt. 

Die Umsätze im gesamten Hochbau st iegen mit 
+ 7,2% stärker (Wohnungsneubau + 5 , 1 % , sonst iger 
Hochbau +8,3%, landwirtschaft l icher Nutzbau 
+ 12,1%) als jene im Tiefbau ( + 4,0%). Während der 
sonst ige Tiefbau ( + 10,7%) von den Auftragsverga
ben des Wasserwir tschaftsfonds und vor allem vom 
U-Bahnbau prof i t ierte, mußten Kraftwerksbau 
(—12,7%), Straßenbau (—2,2%) und Brückenbau 
( — 1,2%)) einen deut l ichen Umsatzrückgang hinneh
men Infolge des Fehlens von Großbauaufträgen und 
durch Verzögerungen von Großbauvorhaben sowohl 
im Straßen- als auch im Kraftwerksbau kam es in die
sen Bausparten zu erhebl ichen Auslastungsschwie
rigkeiten Insgesamt konnte die Bauindustr ie 1987 
nur einen geringen nominellen Zuwachs der Umsätze 
von 3,3% erzielen, das Bauhauptgewerbe hingegen 
expandierte im Jahresdurchschni t t um 6,5%. 

Beschäftigungsabbau gestoppt — hohes 
Niveau der Arbeitslosigkeit 

Dank der Nachfragebelebung in der Bauwirtschaft 
konnte 1987 erstmals seit zehn Jahren der Abbau der 
Baubeschäft igung gestoppt werden Mit 214.000 lag 
der Jahresdurchschni t tswert der Baubeschäft igung 
etwa auf dem Niveau des Vorjahres Während die 
Bauwirtschaft in der ersten Jahreshälfte noch ihren 
Beschäft igtenstand verr ingern mußte, konnten im 
2 Halbjahr um mehr als Y2% mehr Arbei tskräf te ein
gesetzt werden. Trotz der Stabil isierung der Beschäf-
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Beschäftigung in der gesamten Bauwirtschaft1) 
A r b e i t s k r ä f t e V e r ä n d e r u n g g e g e n d a 

i n s g e s a m t V o r j a h r 

P e r s o n e n A b s o l u t I n % 

1 9 8 6 0 I Q u 1 7 5 3 7 0 + 1 0 9 + 0 1 

0 II Q u 2 2 2 8 5 8 + 5 8 9 + D 3 

0 III Q u 2 3 5 9 3 4 - 1 1 7 3 - 0 5 

0 IV Q u 2 2 0 7 0 0 - 3 4 3 - 0 2 

0 1 9 8 6 2 1 3 7 1 6 - 2 0 4 - 0 1 

1 9 8 7 0 I Q u 1 7 2 0 2 1 - 3 3 4 9 - 1 9 

0 II Q u 2 2 3 . 2 3 3 + 3 7 5 + 0 2 

0 III Q u 2 3 7 7 7 7 + 1 8 4 3 + 0 8 

0 IV Q u 2 2 1 7 1 2 + 1 0 1 2 + 0 5 

0 1 9 8 7 2 1 3 6 8 6 - 3 0 - 0 0 

Q - B u n d e s m i n i s t e r i u m t ü r s o z i a l e V e r w a l t u n g — ' ) E i n s c h l i e ß l i c h 

B a u n e b e n g e w e r b e 

Arbeitsuchende1) und offene Stellen 
in der Bauwirtschaft 

A r b e i t s u c h e n d e 

P e r s o n e n V e r ä n d e r u n g 

1 9 8 6 / 8 7 

1 9 8 6 1 9 8 7 A b s o l u t In % 

IV Q u a r t a l 2 5 9 3 2 2 5 0 3 5 - 8 7 9 - 3 5 

O k t o b e r 1 0 4 0 9 1 0 1 5 6 - 2 5 3 - 2 4 

N o v e m b e r 1 6 8 0 8 1 5 6 2 6 - 1 1 8 2 - 7 0 

D e z e m b e r 5 0 5 7 9 4 9 3 2 4 - 1 2 5 5 - 2 . 5 

O f f e n e S t e l l e n 

IV Q u a r t a l 1 9 5 6 2 5 0 3 + 5 4 6 + 2 7 9 

O k t o b e r 3 1 3 7 3 5 3 6 + 3 9 9 + 12 7 

N o v e m b e r 1 7 6 8 2 4 2 4 + 6 5 6 + 3 7 1 

D e z e m b e r 9 6 4 1 5 4 8 + 5 8 4 + 6 0 6 

' ! Z u l e t z t i n e i n e m B e t r i e b d e s B a u w e s e n s b e s c h ä f t i g t g e w e s e n e A r b e i t s 

l o s e 

t igung gab es in der Bauwirtschaft allerdings um etwa 
40 000 Arbeitskräfte weniger als zu Beginn der acht
ziger Jahre 

Dank der regen Nachfrage nach Sanierungs- und 
Adapt ierungsle istungen infolge der intensiven Förde
rungspol i t ik konnte das Baunebengewerbe, insbe
sondere das Instal lat ionsgewerbe, zusätzl ich Arbei ts
kräfte beschäft igen ( + 0,8%) Die Zahl der Beschäf
t igten auf den Baustellen (laut Österre ichischem Sta
t is t ischem Zentralamt) war in Bauindustrie und Bau
hauptgewerbe insgesamt um 1,9% größer als 1986. 

Der beschäft igungsintensivere Hochbau konnte an
gesichts der regen Nachfrage im Wohnungs- und 
Wirtschaftsbau Arbeitskräfte aufnehmen, auch im 
sonst igen Tiefbau (U-Bahn- und Wasserwir tschafts
bau) ist die Zahl der Beschäft igten gest iegen Im 
Kraftwerks-, Straßen- und Brückenbau hingegen hat 
sie deutl ich abgenommen 

Das außergewöhnl ich milde Winterwetter Anfang des 
Jahres 1988 veranlaßte die Bauunternehmer nach 

einiger Verzögerung, ihre Auf t ragsbestände abzubau
en Das zog in den ersten Monaten 1988 eine deut l i 
che Zunahme der Baubeschäft igung nach sich Die 
Zahl der in der Bauwirtschaft Beschäft igten war im 
Jänner 1988 mit 172 826, um 6.872 oder 4 , 1 % höher 
als vor einem Jahr, als allerdings infolge der extremen 
Kälte das Niveau besonders niedrig war. 

Entsprechend der Erholung der Konjunktur hat sich 
im Lauf des Jahres 1987 auch das Stel lenangebot der 
Bauwirtschaft erhöht. Insgesamt übertraf die Zahl der 
offenen Stellen im Jahresdurchschni t t den Vorjahres
stand mit rund 3.200 um 760 oder + 3 1 % . Dem stand 
allerdings ein relativ hohes Niveau der Arbei ts los ig
keit (zuletzt in einem Baubetr ieb Beschäft igte) von 
rund 29 000 gegenüber (1986 27 300) Damit war die 
Arbei ts losigkei t in der Bauwirtschaft im vergangenen 
Jahr im Durchschni t t nahezu dreimal so hoch wie An
fang der achtziger Jahre (knapp 10.000) Zu Jahres
beginn 1987 erreichte die Winterarbeitslosigkeit infol
ge der extremen Kälte einen Spitzenwert von 73.600, 
in den Sommermonaten sank die Zahl der arbeitslo
sen Bauarbeiter auf 9 0 0 0 bis 10.000, im Dezember 
1987 erhöhte sie sich — trotz milden Wetters — wie
der auf rund 49 300. 

Die seit einigen Jahren zu beobachtende Tendenz, 
die Bautätigkeit auf die Sommermonate zu konzen
tr ieren und im Winter zunehmend Arbei tskräf te abzu
bauen, hat sich 1987 verstärkt Die Zunahme der Win
terarbeitslosigkeit hat neben wi t terungsbedingten 
Faktoren sowohl kurzfr ist ig-konjunkturel le als auch 
längerfr ist ige Ursachen: 

— Obgleich die Baukonjunktur insbesondere im ab
gelaufenen Jahr bis in den Winter hinein befr iedi
gend war, sind die Auf t ragsbestände nicht so 
groß, daß es erforderl ich scheint, die Arbei tskräf te 
zumindest über den Jahreswechsel zu halten und 
erhöhte Baukosten in Kauf zu nehmen 

Beschäftigung in der Bauindustrie und im 
Bauhauptgewerbe 

(Hoch- und Tiefbau) 

i n s g e s a m t 

d a v o n H o c h b a u 

T i e f b a u 

A d a p t i e r u n g e n 

d a v o n B a u i n d u s t r i e 

B a u g e w e r b e 

I n s g e s a m t 

d a v o n H o c h b a u 

T i e f b a u 

A d a p t i e r u n g e n 

d a v o n B a u i n d u s t r i e 

B a u g e w e r b e 

0 1 9 8 6 1 9 8 7 

9 4 9 0 2 

5 0 4 6 3 

3 2 191 
1 2 2 4 7 

2 5 7 0 6 

6 9 1 9 6 

9 6 7 0 9 

5 1 0 5 6 

3 2 8 2 7 

1 2 8 2 6 

2 4 9 9 9 

7 1 7 1 0 

V e r ä n d e r u n g 

+ 0 2 + 1 9 

+ 5 9 

- 6 5 

- 3 2 

+ 0 1 

+ 0 2 

+ 1 2 

+ 2 0 

+ 4 7 

- 2 8 

+ 3 6 

1 9 8 7 

O k t o b e r N o v e m 

b e r 

1 0 6 3 3 4 1 0 3 9 7 9 

5 5 5 3 7 5 4 2 9 6 

3 7 4 9 4 3 6 5 0 4 

1 3 3 0 3 1 3 0 7 9 

2 8 5 3 0 2 7 6 4 5 

7 7 8 0 4 7 6 2 3 4 

g e g e n d a s V o r j a h r 

- 1 1 - 1 4 

- 2 1 - 2 7 

+ 0 5 - 0 6 

- 1 6 + 1 5 

- 1 1 - 2 2 

- 1 2 - I 2 

D e z e m 
b e r 

9 1 3 9 7 

4 7 8 0 3 

3 2 0 6 5 

11 5 2 9 

2 4 3 2 3 

6 7 0 7 4 

i n % 

- 1 9 

- 3 3 

+ 0 1 

- 1 1 

- 1 4 

- 2 0 
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Arbeitsuchende und offene Stellen in der 
Bauwirtschaft 

ARBEITSUCHENDE 
2 0 0 0 OFFENE S T E L L E N 

<3 0 0 

§ - 5 0 0 

- 1 0 0 o I 

30 81 82 A3 
äS BS 8 7 

— Die Tendenz, angesichts des bevorstehenden 
Winters Baustellen zu schließen, um so Mehrko
sten zu vermeiden, hat sich offenbar infolge der 
längerfrist igen Abschwächung der Baunachfrage 
in den achtziger Jahren verstärkt Sie stützt sich 
auf die bisherige Regelung, einen Teil des f inan
ziellen Ausfalls zu überbrücken 

Obwohl die Arbei ts losigkei t Ende 1987 und Anfang 
1988 relativ hoch war (Dezember 49.300, Jänner 
68 400, Februar 62.800), blieb sie unter den jeweils 
besonders hohen Werten des Vorjahres (Dezember 
—2,5%, Jänner —7,0%, Februar —9,9%). Auch dürf
ten die neuen Maßnahmen, nach denen das Arbei ts
losengeld im Lohnsteuer-Jahresausgleich nicht mehr 
steuerl ich geltend gemacht werden kann, auch dazu 
beigetragen haben, daß die zu Winterbeginn freige

setzten Bauarbeiter — begünst igt durch das milde 
Wetter — früher als sonst ihre Arbei t an den Baustel
len aufnahmen. 

Mäßige Preissteigerungen 

Die Belebung der Baukonjunktur im vergangenen 
Jahr schlug sich nur in ger ingem Maß in den Preisen 
nieder Insgesamt st iegen die Baupreise nur wenig 
über das Niveau von 1986. Der Preisindex im gesam
ten Hochbau erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 
1 Prozentpunkt. Die Preissteigerung im Wohnhaus
und Siedlungsbau betrug 1987 3% (nach 2% 1986), im 
Tiefbau 4%. Kostensteigerungen konnten offenbar in 
der Bauwirtschaft nur zu einem kleinen Teil überwälzt 
werden Die am WIFO-Konjunktur test mitarbeitenden 
Baufirmen rechnen auch künft ig mit einem eher mäßi
gen Preisauftrieb. 

Deutliche Zunahme der Baustoffproduktion 

Die rege Baunachfrage insbesondere der privaten In
vestoren führte zu einer realen Zunahme der Bau-
stof fprodukt ion um 3,6%. Vor allem in der zweiten 
Jahreshälfte wurde dank der steigenden Baunachfra
ge im Wohnungs- und Wir tschaftsbau im Vergleich 
zum Vorjahr erheblich mehr an Baustoffen produziert 
als noch zu Beginn des Jahres (1 Halbjahr +1 ,2%, 
2 Halbjahr +5 ,6%) Die Produkt ion an indikator-
baustoffen für den Hochbau wie Hohlziegel, Beton
mauersteine u.a. ist merkl ich gest iegen Die Nachfra
ge nach Baumaterial für Ausbau- , Adapt ierungs- und 
Sanierungsarbeiten war wegen der sehr regen Bautä
t igkeit im Al tbausektor lebhaft. 

Auch hat sich die Auftragslage der Stein- und kerami
schen Industr ie, einer der bedeutendsten Zulieferin
dustr ien für die Bauwirtschaft, vor allem gegen Jah
resende deut l ich gebessert Die am Konjunktur test 
der Industrie mitarbeitenden Firmen dieser Branche 

Baupreisentwicklung 
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 6 1 9 8 7 

I Q u II Q u 1 Q u IV Q u Q u II Q u III Q u I V Q u 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

H o c h b a u . . . + 2 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 

d a v o n W o h n h a u s - u n d S i e d l u n g s b a u + 2 + 3 + 1 + 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 4 + 3 

S o n s t i g e r H o c h b a u + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 

T i e f b a u + 2 + 4 + 4 + 3 + 2 + 2 + 3 + 3 + 5 + 4 
d a v o n S t r a B e n b a u +1 + 1 + 5 + 1 - 1 - 1 - 2 ±0 + 2 + 1 

B r ü c k e n b a u + 3 + 4 + 4 + 4 + 2 +2 + 3 + 3 + 4 + 4 

G Ö s t e r r e i c h i s c h e s S t a t i s t i s c h e s Z e n t r a l a m t 
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Baustoffproduktion1) 
1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 6 1 9 8 7 

I Q u II Q u III Q u IV Q u . I Q u II Q u III Q u IV Q u 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n °A 

I n s g e s a m t + 3 , 3 + 3 6 + 4 1 + 4 , 3 + 1 6 + 3 , 8 + 1 6 + 1 0 + 6 , 4 + 4 , 6 

A u s g e w ä h l t e B a u s t o f f e 

Z e m e n t + 0 2 - 1 0 + 4 2 - 1 7 - 2 7 + 5 4 - 1 3 2 - 0 2 + 1 8 + 0 1 

S a n d u n d B r e c h e r p r o d u k t e + 0 1 + 3 1 - 1 4 - 5 6 - 0 6 + 8 3 - 9 6 - 5 0 + 9 1 + 8 8 

H o h l z i e g e l - 1 3 + 3 1 - 1 1 3 + 1,3 + 2 0 - 2 8 - 4 9 - 0 2 + 1 5 + 1 3 8 

B e t o n m a u e r s t e i n e + 6 3 + 0 2 + 1 6 9 - 1 0 + 0 1 + 9 7 - 1 5 , 5 + 0 5 + 2 9 + 3 , 5 

' ) P r o d u k t i o n s i n d e x B a u s t o f f e ( I n v e s t i t i o n s g ü t e r ) V o r l ä u f i g e E r g e b n i s s e u n b e r e i n i g t e W e r t e ( 2 A u f a r b e i t u n g ) — 2 ) A u s g e w ä h l t e B a u s t o f f e 

meldeten im Vergleich zu früheren Erhebungen A n 
fang 1988 relativ günst ige Produkt ionsaussichten 

Die Inlandslieferungen an Baustahl haben sich 1987 
etwas erhöht, der Importanteil von Betonbeweh
rungsstahl ist im Jahresdurchschni t t vom Spi tzen
wert 40% (1986) ger ingfügig zurückgegangen (1987 
38%). 

Vorsichtige Konjunktureinschätzung für 1988 

Die am WIFO-Konjunktur test mitarbeitenden Bauun
ternehmer beurtei l ten die Konjunkturentwicklung zu 
letzt unterschiedl ich, Entsprechend der Abschwä-
chung der Baukonjunktur gegen Ende 1987 haben 
auch die Bauunternehmer in der jüngsten Umfrage 
die derzeit ige Geschäftslage etwas ungünst iger beur
teilt als bei der vorangegangenen Befragung, Auch 
meldeten die Baubetr iebe deutl ich geringere Auf
t ragsbestände als in den vorangegangenen Monaten 
Die Konjunkturerwartungen für das 1. Halbjahr s ind 
jedoch durchwegs etwas opt imist ischer als noch bei 
der letzten Befragung. Offenbar rechnen die Bauun-

Importanteil von Baustahl 
(Betonbewehrungsstahl) 

I m p o r t e I n l a n d  I m p o r t a n t e i l 
l i e f e r u n g e n 

1 0 0 0 M o n a t s t o n n e n I n % 

1 9 8 6 0 I Q u 4 0 8 0 3 3 6 

0 II Q u 8 9 1 2 9 4 0 9 

0 III Q u 8 1 1 3 6 3 7 4 

0 IV Q u 7 1 11 8 3 7 4 

0 1 9 8 6 ) 7 1 1 0 , 5 4 0 2 

1 9 8 7 0 I Q u 7 1 8 4 4 5 7 

0 II Q u 11 9 1 3 1 4 7 6 

0 III Q u 7 8 1 3 4 3 6 8 

0 I V Q u 6 8 1 9 1 2 6 1 

0 1 9 8 7 8 4 1 3 5 3 8 , 3 

Q : A u ß e n h a n d e l s s t a t i s t i k , W a l z s t a h l b ü r o — ' ) J a h r e s w e r t k o r r i g i e r t ( d e s 

h a l b k e i n e Ü b e r e i n s t i m m u n g m i t d e n e i n z e l n e n Q u a r t a l e n ) 

Konjunkturtest-Ergebnisse in der Bauwirtschaft 
Auftragsbestände 

B a u h a u p t - d a v o n 
g e w e r b e 

i n s g e s a m t H o c h b a u T i e f b a u 
S a l d e n a u s d e n P r o z e n t a n t e i l e n d e r 
F i r m e n , d i e h o h e b z w z u n i e d r i g e 

A u f t r a g s b e s t ä n d e m e l d e n 

0 1 9 8 6 - 2 7 - 2 1 - 4 0 

0 1 9 8 7 - 3 4 - 2 3 - 5 2 

1 9 8 7 J ä n n e r - 4 3 - 3 7 - 5 6 

A p r i l - 3 2 - 2 2 - 4 9 

Ju l i . - 2 4 - 1 2 - 4 0 

O k i o b e r - 3 8 - 1 9 - 6 2 

1 9 8 8 J ä n n e r - 4 3 - 2 9 - 6 5 

A n m e r k u n g : + = H o h e A u f t r a g s b e s t ä n d e 

— = N i e d r i g e A u f t r a g s b e s t ä n d e 

te rnehmungen, insbesondere im Hochbau, am Be
ginn der Bausaison 1988 mit zusätzl ichen Bauaufträ
gen. Aber auch im Tiefbau erwarten die Unternehmer 
t rotz derzeit sinkender Auf t ragsbestände im Straßen-
und Kraftwerksbau weitere Aufträge, vor allem im U-
Bahnbau und im Kanalbau. Eventuell rechnet man 
auch mit einer rascheren Realisierung von Auf t rags-

Zukünftige Preisentwicklung 
B a u h a u p t - d a v o n 
g e w e r b e 

i n s g e s a m t H o c h b a u T i e f b a u 

S a l d e n a u s d e n P r o z e n t a n t e i l e n 

d e r F i r m e n , d i e f ü r d i e n ä c h s t e n 
3 b i s 4 M o n a t e s t e i g e n d e b z w . f a l l e n d e 

e r z i e l b a r e B a u p r e i s e e r w a r t e n 

0 1 9 8 6 - 2 0 - 1 5 - 2 8 

0 1 9 8 7 - 2 2 - 1 3 - 3 5 

1 9 8 7 J ä n n e r - 2 5 - 2 3 - 3 0 

A p r i l - 2 0 - 5 - 4 3 

J u l i . - 1 3 - 8 - 2 3 

O k t o b e r - 2 8 - 1 6 - 4 3 

1 9 8 8 J ä n n e r - 2 6 - 2 1 - 3 7 

A n m e r k u n g : + = S t e i g e n d e B a u p r e i s e 

— = F a l l e n d e B a u p r e i s e 
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Derzeitige Geschäftslage 
B a u h a u p t - d a v o n 

g e w e r b e 

i n s g e s a m t H o c h b a u T i e f b a u 

S a l d e n a u s d e n P r o z e n t a n t e i l e n d e r 

F i r m e n , d i e d i e G e s c h ä f t s l a g e g ü n s t i g e r 

o d e r u n g ü n s t i g e r a l s s a i s o n ü b l i c h b e u r t e i l e n 

0 1 9 8 6 - 3 4 - 2 7 - 4 6 

0 1 9 8 7 - 2 8 - 2 5 - 3 4 

1 9 8 7 J ä n n e r - 3 1 - 3 5 - 2 3 

A p r i l - 3 7 - 2 6 - 5 8 

J u l i . - 2 1 - 2 0 - 2 4 

O k t o b e r - 2 2 - 1 9 - 2 9 

1 9 8 8 J ä n n e r - 3 4 - 2 7 - 4 3 

A n m e r k u n g + = G ü n s t i g e r a l s s a i s o n ü b l i c h 

— = U n g ü n s t i g e r a l s s a i s o n ü b l i c h 

Zukünftige Geschäftslage 
B a u h a u p t - d a v o n 
g e w e r b e 

i n s g e s a m t H o c h b a u T i e f b a u 

S a l d e n a u s d e n P r o z e n t a n t e i l e n d e r 

F i r m e n , d i e i m n ä c h s t e n h a l b e n J a h r m i t 
e i n e r g ü n s t i g e r e n o d e r u n g ü n s t i g e r e n 

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

0 1 9 8 6 - 2 7 - 2 2 - 3 5 

0 1 9 8 7 - 3 1 - 2 6 - 3 8 

1 9 8 7 J ä n n e r - 2 7 - 3 0 - 2 1 

A p r i l - 3 3 - 2 4 - 4 8 

J u l i - 3 0 - 2 2 - 4 1 

O k t o b e r - 3 3 - 2 9 - 4 0 

1 9 8 8 J ä n n e r - 2 7 - 2 5 - 2 9 

A n m e r k u n g : + = G ü n s t i g e r a l s s a i s o n ü b l i c h 

— => U n g ü n s t i g e r a l s s a i s o n ü b l i c h 

vergaben im Rahmen des Konzepts "Neue Bahn" und 
mit Impulsen aus den zu erwartenden Sonderf inanzie
rungsmaßnahmen für das Straßenausbauprogramm. 

Margarete Czerny 

Arbeitsmarkt 
D a z u S t a t i s t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 1 2 1 b i s 1 2 1 0 

Relativ günstige Lage auf dem Arbeitsmarkt 

In Anbetracht des geringen Wir tschaf tswachstums 
von real 1,3% bot der Arbei tsmarkt ein vergleichswei
se günst iges Bi ld: Die Beschäft igung nahm im Jah
resdurchschni t t sogar um 5 200 Personen oder 0,2% 
zu Die sich daraus ergebende eher schwache Stei
gerung der Produktivität je Unselbständigen von 1,1% 
läßt sich in erster Linie auf den Umstand zurück füh

ren, daß 1987 immerhin für mehr als 400.000 Beschäf
t igte Arbei tszei tverkürzungen wirksam wurden. Da
durch ist die durchschni t t l iche Arbeitszeit in der Indu
strie mit —1,5% (arbeitstägig bereinigt —1,9%) am 
stärksten seit 1975 gesunken Für die Gesamtwir t 
schaft — außerhalb der Industrie gab es nur in be
schränktem Ausmaß Arbei tszei tverkürzungen — er
gibt sich ein Rückgang der Arbeitszeit von 0,5% Die 
Stundenprodukt iv i tät wuchs damit um 1,6%. Die Ar
beitslosenzahl übertraf mit 164500 den Vorjahres
stand um 12.500 oder 0,4% des Angebotes an un
selbständigen Arbei tskräf ten, die Arbei ts losenrate er
höhte sich im Jahresdurchschni t t von 5,2% auf 5,6%. 
Sie ist damit noch immer etwa halb so hoch wie im 
OECD-Durchschni t t ; in Europa wird sie nur von der 
Schweiz, Norwegen und Schweden unterboten. 

Der relativ geringe Anst ieg der Arbei ts losigkei t in 
Österreich geht jedoch weniger auf die Beschäft i 
gungsentwick lung zurück als darauf, daß sich der Zu-

Der Arbeitsmarkt 1987 

A N G E B O T A N U N S E L B S T A E N D I G E N 
A N G E B O T A N U N S E L B S T A E N D I G E N S A I S O N B E H E I N I G T 
U N S E L B S T A E N P I G 8 E S C H A E F T I G T E 

3 0 0 0 — U N S E L B S T A E N D I G 8ESCHAEFT I G T E S A I S O N S E H E I N I G T 

— — • A R B E I T S L O S E 
A R B E I T S L O S E E A I S O M 8 E H E I N I Q T 
O F F E N E S T E L L E N 

2SQ — O F F E N E S T E L L E N S A I S O N 8 E R E I N I G T 

A U S L A S N O I S C H E A R B E I T S K U A E F T E 
I S 5 A U S L A E N P I S C H E A R B E I T S K R A E F T E 5 A I S O N B E R E I N I G T 

cro 
.•CD 
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Der Arbeitsmarkt 1987 
U n s e l b s t ä n d i g B e s c h ä f t i g t e A r b e i t s l o s e O f f e n e S t e l l e n 

S t a n d V e r ä n d e r u n g 
g e g e n d a s 

V o r j a h r 

S t a n d V e r ä n d e r u n g 
g e g e n d a s 

V o r j a h r 

S t a n d V e r ä n d e r u n g 
g e g e n d a s 

V o r j a h r 

0 1 9 8 3 2 7 3 4 7 0 0 - 3 1 6 0 0 1 2 7 4 0 0 + 2 2 0 0 0 1 5 . 2 0 0 - 2 1 0 0 

0 1 9 3 4 2 7 4 4 5 0 0 + 9 8 0 0 1 3 0 5 0 0 + 3 1 0 0 1 7 . 2 0 0 + 2 0 0 0 

0 1 9 8 5 2 7 5 9 7 0 0 + 1 5 2 0 0 1 3 9 4 0 0 + 9 0 0 0 2 2 3 0 O + 5 1 0 0 

0 1 9 8 6 2 7 8 0 2 0 0 + 2 0 5 0 0 1 5 2 0 0 0 + 1 2 5 0 0 2 4 7 0 0 + 2 4 0 0 

0 1 9 8 7 2 7 8 5 4 0 0 + 5 2 0 0 1 6 4 5 0 0 + 1 2 5 0 0 2 6 8 0 0 + 2 1 0 0 

1 9 8 7 0 I Q u 2 7 2 5 0 0 0 + 5 0 0 0 2 2 1 3 0 0 + 2 4 7 0 0 2 4 8 0 0 + 2 6 0 0 

0 II Q u 2 7 8 1 7 0 0 + 7 6 0 0 1 4 3 2 0 0 + 15 4 0 0 3 1 4 0 0 + 3 5 0 0 

0 III Q u 2 8 5 0 3 0 0 + 4 8 0 0 1 2 1 8 0 0 + 7 9 0 0 2 6 8 0 0 + 1 0 0 0 

0 IV Q u 2 7 8 4 4 0 0 + 3 . 2 0 0 1 7 1 4 0 0 + 2 0 0 0 2 4 4 0 0 + 1 4 0 0 

Q : H a u p t v e r b a n d d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n S o z i a l v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r u n d B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r A r b e i t u n d S o z i a l e s 

wachs des Angebotes an Unselbständigen im Jahres
verlauf drast isch verr ingerte. Im Jahresdurchschni t t 
nahm das Angebot um 17.700 zu, vergl ichen mit 
+ 33.100 im vorangegangenen Jahr Die Abschwä-
chung im Zuwachs des Arbei tskräf teangebotes läßt 
sich zum geringen Teil aus der ste igenden Auswan
derung österreichischer Arbeitskräfte in die Bundes
republ ik Deutschland und die Schweiz erklären, die 
bis Jahresmit te knapp 5.000 erreichte. Dieser Effekt 
wurde durch einen leichten Anst ieg der Zahl ausländi
scher Erwerbspersonen ( + 2.700) wieder tei lweise 
kompensier t Darüber hinaus scheint sich vor allem 
die Zahl der im gewerbl ichen Bereich tät igen Selb
ständigen immer mehr zu stabil isieren. Die wesent l i 
chen Einflüsse gehen jedoch von konjunkturel len so
wie institutionellen Faktoren aus, die vorwiegend die 
Erwerbsbetei l igung der Jugendl ichen betreffen Die 
Zahl der Pensionierungen ist nicht außergewöhnlich 
stark gest iegen 

Im Jahresverlauf zeigte die Entwicklung der Arbei ts
marktaggregate einen recht unterschiedl ichen Ver
lauf, der zumindest teilweise durch kurzfr ist ige 
Schwankungen des Wir tschaf tsgeschehens be-

Beschäftigte ausländische Arbeitskräfte 
A u s l ä n d i s c h e V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s A n t e i l a n d e r 
A r b e i t s k r ä f t e V o r j a h r G e s a m t b e -

i n s g e s a m t s c h ä f t i g u n g 

A b s o l u t l n % l n % 

0 1 9 8 3 1 4 5 3 0 0 - 1 0 6 0 0 - 6 8 5 3 

0 1 9 8 4 1 3 8 7 0 0 - 6 6 0 0 - 4 6 5 1 

0 1 9 8 5 1 4 0 . 2 0 0 + 1 5 0 0 + 1 1 5 1 

0 1 9 8 6 1 4 6 0 0 0 + 5 8 0 0 + 4 1 5 3 

0 1 9 8 7 1 4 7 4 0 0 + 1 4 0 0 + 1 0 5 3 

1 9 8 7 0 l Q u 1 4 0 9 0 0 + 2 0 0 0 + 1 4 5 2 

0 II Q u 1 4 6 7 0 0 + 9 0 0 + 0 6 5 3 

0 III Q u 1 5 2 . 3 0 0 + 1 2 0 0 + 0 8 5 3 

0 IV Q u 1 4 9 6 0 0 + 1 6 0 0 + 1 1 5 4 

Q - B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r A r b e i t u n d S o z i a l e s 

st immt wurde. Der Zuwachs des Arbei tskräf teange
botes schrumpfte relativ stetig vom Höhepunkt im 
August 1986 mit 36.600 bis Jahresende 1987 auf 
prakt isch Null. Der Beschäft igungsanst ieg verr ingerte 
sich zwar von fast 27.000 im Mai 1986 auf wenige Tau
send im Jänner 1987, erholte sich aber bis zum Som
mer etwas und belebte sich zu Anfang 1988 neuer
lich. Die Zunahme der Arbei ts losigkei t spiegelte die
se Bewegung insofern wider, als die relativ konstante 
Steigerung in der Größenordnung von 11 000 zur Jah
resmitte 1986 zu Beginn des Jahres 1987 auf mehr 
als 20.000 emporschnel l te und sich dann stet ig ver
r ingerte 

In diesen Bewegungen schlug sich die Schwäche
phase nieder, in die die österreichische Wirtschaft im 
Winter 1986/87 geraten war Die Stagnat ionstenden
zen waren teils auf die ungünst ige Wit terung, teils auf 
Sondereinf lüsse zurückzuführen. Das kalte Wetter 

Die Komponenten der 
Arbeitsmarktveränderungen 

1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 

A b s o l u t e V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r 

I n l ä n d i s c h e E r w e r b s 
p e r s o n e n + 1 3 4 0 0 + 1 5 1 0 0 + 2 0 8 0 0 + 1 3 0 0 0 ' 

A u s l ä n d i s c h e E r w e r b s 
p e r s o n e n - 8 2 0 0 + 1 7 0 0 + 6 6 0 0 + 2 7 0 0 

Ö s t e r r e i c h i s c h e A r b e i t s 
k r ä f t e i m A u s l a n d * ) + 1 . 4 0 0 - 8 0 0 - 1 . 6 0 0 - 4 . 8 0 0 ' 

G e s a m t a n g e b o t i m I n l a n d + 6 6 0 0 + 1 6 0 0 0 + 2 5 . 8 0 0 + 1 0 9 0 0 

Selbständig Beschäftigte - 6300 - 8 100 - 7300 - 6 700 

L a n d w i r t s c h a f t - 5 3 0 0 - 7 1 0 0 - 7 3 0 0 - 8 8 0 0 

N i c h t l a n d w i r t s c h a f t - 1 0 0 0 - 1 0 0 0 - + 2 1 0 0 

Angebot an Unselb
ständigen + 12 900 + 24 100 + 33 100 + 17.700 

U n s e l b s t ä n d i g B e s c h ä f 
t i g t e + 9 8 0 0 + 1 5 2 0 0 + 2 0 5 0 0 + 5 2 0 0 

A r b e i t s l o s e + 3 1 0 0 + 9 0 0 0 + 1 2 5 0 0 + 1 2 5 0 0 

I n l ä n d e r + 4 7 0 0 + 8 8 0 0 + 11 7 0 0 + 1 1 2 0 0 

A u s l ä n d e r - 1 6 0 0 + 2 0 0 + 8 0 0 + 1 3 0 0 

' ) S c h ä t z u n g — 2 ) B R D u n d S c h w e i z 
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beeinträcht igte die Außenarbeiten in der Bauwirt
schaft und in der Industrie, der späte Ostertermin 
dämpfte im I.Quartal im Vorjahresvergleich die Um
sätze im Einzelhandel, und die Senkung des Mehr
wertsteuersatzes für einige Luxusgüter im Apri l führ
te zum Aufschub mancher Käufe Die Folgen dieser 
Einflüsse klangen seit Mai ab, und die Konjunktur 
konnte s ich stabil isieren. Neue Nachfrageimpulse, die 
im IV Quartal sowohl vom privaten Konsum wie vom 
Export ausgingen, bewirkten verbunden mit der Ab-
schwächung des Angebotszuwachses, daß die Ar
beitslosigkeit gegen Jahresende nicht mehr stieg und 
im Dezember infolge günst iger Witterungseinf lüsse 
sogar den Vorjahreswert unterschri t t 

Die Bewegungen auf dem Arbei tsmarkt für Männer 
und Frauen wichen 1987 wieder stärker voneinander 
ab als im vorangegangenen Jahr 1986 war das Ar
bei tskräfteangebot der Frauen nur um die Hälfte ra
scher gewachsen als jenes der Männer, 1987 wurde 
es mehr als doppel t so stark ausgeweitet Der Groß
teil dieser Frauen konnte Arbei t f inden Während die 

Beschäft igtenzahl der Männer stagnierte, nahm die 
der Frauen ständig zu , wenngleich der Abstand zum 
Vorjahr allmählich kleiner wurde ( + 5 200) 

Weiterhin expandierende Dienstleistungen 

Die unterschiedl iche Beschäft igungsentwicklung von 
Frauen und Männern wird zum Teil dadurch geprägt, 
daß die Dienst le istungen 1 ) nach wie vor die Stütze 

') Seit Jänner 1986 weist der Hauptverband der Österreichi
schen Sozialversicherungsträger die unselbständig Beschäftig
ten nach Wirtschaftskiassen monatlich aus. Dadurch ist es seit 
1987 möglich, Vorjahresvergleiche anzustellen und die Beschäf
tigungsentwicklung nach diesen Kriterien zu analysieren (siehe 
WIFO-Monatsberichte, 1987, 60(7). Seit 1987 publiziert das 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales auch die Arbeitslo
sigkeit nach Wirtschaftsklassen, genauer: nach dem Betrieb, in 
dem die Arbeitslosen zuletzt tätig waren. Damit können auch 
Arbeitslosenraten nach solchen Kriterien berechnet werden 
Das Institut bedient sich daher in seinen Strukturanalysen des 
Arbeitsmarktes nun dieser Daten, die mit den aggregierten Da
ten ein konsistentes Bild ergeben 

Der Arbeitsmarkt 1987 nach Wirtschaftsklassen 
U n s e l b s t ä n d i g B e s c h ä f t i g t e V o r g e m e r k t e A r b e i t s l o s e n -

A r b e i t s l o s e r a t e 

V e r ä n d e r u n g g e g e n 
d a s V o r j a h r 

A b s o l u t A b s o l u t l n % A b s o l u t l n % 

Land- und Forstwirtschaft 28800 - 998 - 3 ? 4 537 13 9 

Bergbau Industrie und Gewerbe 1033420 - 16 114 - 15 73 419 65 

E n e r g i e - u n d W a s s e r v e r s o r g u n g 3 3 3 6 1 4- 2 3 2 + 0 7 2 0 2 0 6 

B e r g b a u , S t e i n e u n d E r d e n . . 2 1 0 0 2 - 1 0 7 9 - 4 9 8 2 2 3 8 

N a h r u n g s m i t t e l G e t r ä n k e u n d T a b a k 9 8 0 3 7 - 9 1 7 - 0 9 4 2 4 0 4 1 

T e x t i l i e n . . . 4 0 6 5 3 - 2 7 4 7 - 6 3 2 1 0 1 4 9 

B e k l e i d u n g u n d S c h u h e 5 0 5 2 1 - 3 4 6 8 - 6 4 3 7 4 9 6 9 

L e d e r u n d - e r s a t z s t o f f e 3 5 2 0 - 2 5 2 - 6 7 3 7 1 9 5 

H o l z v e r a r b e i t u n g 8 1 4 7 0 - 5 3 0 - 0 . 6 5 3 4 2 6 1 

P a p i e r e r z e u g u n g u n d - V e r a r b e i t u n g 2 2 0 1 0 4 4 5 + 2 1 6 7 7 3 0 

G r a p h i s c h e s G e w e r b e V e r l a g s w e s e n 3 3 9 4 0 + 1 9 2 + 0 6 1 6 3 3 4 6 

C h e m i e 6 8 5 4 3 - 6 6 7 - 1 0 2 9 5 3 4 1 

S t e i n - u n d G l a s w a r e n 3 2 2 5 7 - 8 4 5 - 2 6 2 2 2 5 6 . 5 

E r z e u g u n g u n d V e r a r b e i t u n g v o n M e t a l l e n 3 6 4 4 2 1 6 4 4 8 - 1 7 1 7 3 1 9 4 5 

B a u w e s e n 2 1 3 6 8 6 - 3 0 - 0 0 3 1 7 8 6 1 3 0 

Dienstiels tungen / 646 382 + 23 157 + 14 73042 42 

H a n d e l 3 7 5 5 4 6 + 4 7 1 2 + 1.3 2 1 5 4 5 5 4 

B e h e r b e r g u n g s - u n d G a s t s t ä t t e n w e s e n 1 1 6 6 9 5 + 2 2 0 6 + 1 9 2 3 8 3 8 1 7 1 

V e r k e h r 2 1 0 . 5 7 1 1 5 0 7 + 0 7 4 9 9 4 2 , 3 

G e l d w e s e n u n d P r i v a t v e r s i c h e r u n g 1 0 0 6 2 2 1 4 0 4 + 1 4 1 7 1 7 1 7 

R e c h t s - u n d W i r t s c h a f t s d i e n s t e 7 5 9 9 7 + 2 5 1 9 + 3 4 3 1 1 0 3 9 

K ö r p e r p f l e g e u n d R e i n i g u n g 4 9 4 6 6 + 7 9 6 + 1 6 4 6 4 3 8 6 

K u n s t U n t e r h a l t u n g , S p o r t 2 3 4 0 9 + 4 2 2 + 1 8 2 0 0 0 7 9 

G e s u n d h e i t s - u n d F ü r s o r g e w e s e n 9 0 6 9 1 + 2 7 3 6 + 3 1 3 6 8 8 3 9 

U n t e r r i c h t u n d F o r s c h u n g 1 1 9 4 1 5 2 4 6 6 + 2 1 1 3 7 9 1 1 

Ö f f e n t l r c h e K ö r p e r s c h a f t e n 4 4 6 7 3 4 + 5 1 5 9 + 1 2 4 8 9 5 1 1 

H a u s h a l t u n g 5 9 2 0 - 3 1 8 - 5 1 
3 2 H a u s w a r l u n g 3 1 9 1 7 - 4 5 4 - 1 4 1 2 3 4 3 2 

Präsenzdiener 15 554 - 979 - 59 

Karenzurlaubsgeld-Bezieherinnen 30 602 + 88 + 03 

Schulabgänger. 5 005 

Sonstige Arbeitslose 8.465 

Insgesamt 2 785 358 + 5 154 + 0,2 164 468 56 

Q H a u p t v e r b a n d d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n S o z i a l v e r s i c h e r u n g s t r ä g e r u n d B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r A r b e i t u n d S o z i a l e s 
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Entwicklung der Industriebeschäftigung 
U n s e l b s t ä n d i g V e r ä n d e r u n g 

B e s c h ä f t i g t e i n d e r 1 9 8 6 / 8 7 

I n d u s t r i e 
i n s g e s a m t 

0 1 9 8 6 0 1 9 8 7 A b s o l u t l n % 

B e r g w e r k e 1 1 2 2 1 1 0 2 7 0 - 9 5 1 - 3 , 5 

E i s e n e r z e u g e n d e I n d u s t r i e 3 2 0 4 9 2 8 7 3 0 - 3 3 1 9 - 1 0 4 

E r d ö l i n d u s t r i e 7 6 0 6 6 7 5 3 - 8 5 3 - 1 1 2 

S t e i n - u n d k e r a m i s c h e 
I n d u s t r i e 2 2 2 9 5 2 2 1 1 2 - 1 8 3 - 0 , 8 

G l a s i n d u s t r i e . 7 8 8 6 7 7 6 3 - 1 2 4 - 1 6 

C h e m i s c h e I n d u s t r i e 5 6 0 3 9 5 5 4 1 5 - 6 2 4 - 1 1 

P a p i e r e r z e u g e n d e I n d u s t r i e 11 9 4 9 1 2 4 0 3 + 4 5 4 + 3 , 8 

P a p i e r v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e 8 7 2 5 8 8 8 6 + 1 6 1 + 1,8 

A u d i o v i s i o n s i n d u s t r i e 2 0 0 2 2 0 8 6 + 8 4 + 4 2 

H o l z v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e 2 4 1 7 7 2 4 3 9 2 + 2 1 6 + 0 9 

N a h r u n g s - u n d G e n u ß m i t t e l 
i n d u s t r i e . . 4 4 2 8 6 4 3 8 6 3 - 4 2 3 - 1 0 

L e d e r e r z e u g e n d e I n d u s t r i e 1 0 5 2 1 0 3 8 15 - 1 4 

L e d e r v e r a r b e i t e n d e I n d u s t r i e 1 3 3 3 5 11 5 5 2 - 1 7 8 3 - 1 3 4 

G i e ß e r e i i n d u s t r i e 8 6 5 8 8 2 5 3 - 4 0 6 - 4 7 

M e t a l l i n d u s t r i e 7 7 1 5 7 5 5 2 - 1 6 3 - 2 1 

M a s c h i n e n - u n d S t a h l b a u 
i n d u s t r i e 7 4 5 2 2 7 3 6 3 2 - 8 9 0 - 1 2 

F a h r z e u g i n d u s t r i e 3 1 1 0 4 2 9 6 6 3 - 1 4 4 1 - 4 6 

E i s e n - u n d M e t a l l w a r e n 
i n d u s t r i e 5 2 5 1 5 5 1 3 0 4 - 1 2 1 1 - 2 3 

E l e k t r o i n d u s t r i e 7 3 . 2 9 2 7 2 7 3 8 - 5 5 4 - 0 8 

T e x t i l i n d u s t r i e 3 6 1 3 9 3 3 3 8 7 - 2 7 5 2 - 7 6 

B e k l e i d u n g s i n d u s t r i e 2 7 7 7 9 2 7 0 0 4 - 7 7 5 - 2 8 

G a s w e r k e 4 . 4 7 8 4 . 8 1 2 + 3 3 4 + 7 , 5 

I n s g e s a m t 5 5 8 8 2 2 5 4 3 6 0 5 - 1 5 2 1 7 - 2 7 

M ä n n e r 3 9 0 0 9 8 3 8 2 3 0 5 - 7 7 9 4 - 2 0 

F r a u e n 1 6 8 7 2 4 1 6 1 3 0 1 - 7 4 2 3 - 4 4 

Q Ö s t e r r e i c h i s c h e s S t a t i s t i s c h e s Z e n t r a l a m t I n d u s t r i e i n s g e s a m t o h n e 

B a u i n d u s t r i e S ä g e i n d u s t r i e W a s s e r - u n d E l e k t r i z i t ä t s w e r k e 

des Arbei tsmarktes sind Der Sachgüterbereich ver
r ingerte seinen Beschäft igtenstand um 16,100 
(—1,5%) Davon war in erster Linie die Erzeugung tra
dit ioneller Konsumgüter betroffen, also die von Text i 
lien, Bekleidung und Leder (—6,500 oder —6,4%), 
sowie Bergbau, Steine und Erden (—1.100 oder 
—4,9%). Die Beschäft igung in der gesamten Metaller
zeugung und -Verarbeitung wurde unterdurchschni t t 

lich reduziert — wenngle ich im Jahresverlauf in zu
nehmendem Maß Die Bauwirtschaft hielt ihren Be
schäft igtenstand konstant Der Dienst leistungssektor 
erhöhte die Zahl der Arbeitskräfte um 23 200 oder 
1,4%, und zwar in fast allen seinen Zweigen, relativ 
am stärksten in den Wirtschaftsdiensten ( + 2 500 
oder +3,4%) Aber auch der öffentl iche Sektor wei te
te t rotz budgetärer Probleme seinen Beschäft igten
stand um 5 200 oder 1,2% aus 

Die Beschäft igung in der Industrie ging viel stärker 
zurück (—2,7%) als im übrigen gewerbl ichen Sektor 
(—0,3%) Wie im gesamten güterproduzierenden 
Sektor liegt der Schwerpunkt des Abbaus in den tra
dit ionellen Konsumgüter industr ien. Im Gegensatz 
zum gesamten sekundären Sektor steht die deutl iche 
Beschäft igungsredukt ion in der eisenerzeugenden In
dustr ie (—3.300 oder —10,4%) und in der Erdöl indu
strie (—900 oder —11,2%) Der Beschäft igungsrück
gang von 2,7% unterschätzt noch die sinkende Ar
beitskräftenachfrage der Industrie, weil auch die 
durchschni t t l iche Arbei tszei t um 1,5% verr ingert wur
de, sodaß das gesamte Arbei tsvolumen um 4,2% 
sank 

Obwohl die Beschäft igung der Frauen kräftiger zu
nahm als die der Männer, st ieg die Arbei ts losigkei t 
absolut etwa gleich stark (rund +6 .000) , al lerdings 
mit etwas abweichendem Jahresverlauf Die Zahl der 
arbeitslosen Männer st ieg insbesondere zu Jahres
beginn und war zum Jahresende sogar geringer als 
im Vorjahr, bei den Frauen war diese Entwicklung we
niger deut l ich ausgeprägt Offensichtl ich wirkten sich 
in der Männerbeschäft igung die Wit terungseinf lüsse 
(Bauwirtschaft} viel deutl icher aus. Bei gleich starkem 
absolutem Anst ieg der Arbei ts losigkei t von Frauen 
und Männern erhöhte sich infolge der unterschiedl i
chen Beschäft igtenzahl die Arbeits losenrate der 
Frauen kräftiger (auf 5,7%) als jene der Männer (5,5%; 
1986 5,2% und 5,1%) 

Die Arbeitszeit in der Industrie 
B e s c h ä f t i g t e G e l e i s t e t e A r b e i t e r s t u n d e n 

A r b e i t e r M o n a t l i c h Je A r b e i t e r A r b e i t s t a g - T ä g l i c h e 
e f f e k t 1 ] A r b e i t s z e i t 

I n 1 0 0 0 V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r 

A b s o l u t I n % In P r o z e n t p u n k t e n 2 ) 

0 1 9 8 3 3 8 9 3 3 7 5 6 1 7 9 1 4 4 , 3 - 0 , 5 - 0 3 + 0 1 - 0 4 

0 1 9 8 4 3 8 8 0 5 9 5 6 3 5 4 1 4 5 2 + 0 9 + 0 6 - 0 . 8 + 1 4 

0 1 9 8 5 3 8 9 . 3 5 1 5 6 4 0 1 1 4 4 9 - 0 . 3 - 0 2 + 0 4 - 0 6 

0 1 9 8 6 3 8 5 8 3 6 5 4 8 1 8 1 4 2 1 - 2 . 8 - 1 9 - 0 4 - 1 , 5 

0 1 9 8 7 3 7 2 . 2 4 3 5 2 0 8 3 1 3 9 , 9 - 2 1 - 1 5 + 0 4 - 1 9 

1 9 8 7 0 I Q u 3 7 3 2 1 7 5 2 8 5 6 1 4 1 , 6 - 1 5 - 1 0 + 1 8 - 2 , 8 

0 II Q u 3 7 1 4 6 8 5 2 1 3 2 1 4 0 4 - 4 3 - 3 0 - 1 6 - 1 4 

0 III Q u 3 7 5 0 3 9 5 0 5 0 6 1 3 4 7" - 2 0 - 1 4 + 1,3 - 2 7 

0 IV Q u 3 6 9 2 4 7 5 2 8 3 8 1 4 3 . 0 - 0 8 - 0 . 6 + 0 2 - 0 8 

Q Ö s t e r r e i c h i s c h e s S t a t i s t i s c h e s Z e n t r a l a m t I n d u s t r i e i n s g e s a m t o h n e B a u i n d u s t r i e S ä g e i n d u s t r i e . W a s s e r - u n d E l e k t r i z i t ä t s w e r k e ; o h n e H e i m a r b e i t e r — ' ) F a k t o r 

d e r a r b e i t s t ä g i g e n B e r e i n i g u n g d e s P r o d u k t i o n s i n d e x -- 2 ) 1 9 8 7 v o r l ä u f i g e E r g e b n i s s e ( 2 A u f a r b e i t u n g ) 
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Die Arbeitslosigkeit 1987 
V o r g e m e r k t e A r b e i t s l o s e 

M ä n n e r F r a u e n I n s g e s a m t 

S t a n d V e r ä n d e r u n g 
g e g e n d a s 

V o r j a h r 

S t a n d V e r ä n d e r u n g 
g e g e n d a s 

V o r j a h r 

S t a n d V e r ä n d e r u n g 
g e g e n d a s 

V o r j a h r 

0 1 9 8 3 7 9 8 0 0 + 1 4 7 0 0 4 7 6 0 0 + 7 . 3 0 0 1 2 7 4 0 0 + 2 2 0 0 0 

0 1 9 8 4 8 0 6 0 0 + 8 0 0 4 9 9 0 0 + 2 3 0 0 1 3 0 5 0 0 + 3 1 0 0 

0 1 9 8 5 8 4 2 0 0 + 3 6 0 0 5 5 3 0 0 + 5 4 0 0 1 3 9 4 0 0 + 9 0 0 0 

0 1 9 8 6 8 8 9 0 0 + 4 7 0 0 6 3 1 0 0 + 7 8 0 0 1 5 2 0 0 0 + 1 2 5 0 0 

0 1 9 8 7 9 5 0 0 0 + 6 2 0 0 6 9 5 0 0 + 6 3 0 0 1 6 4 5 0 0 + 1 2 5 0 0 

1 9 8 7 0 I Q u 1 5 0 0 0 0 + 1 4 0 0 0 7 1 4 0 0 + 1 0 6 0 0 2 2 1 3 0 0 + 2 4 7 0 0 

0 II Q u 7 6 4 0 0 + 7 5 0 0 6 6 8 0 0 + 7 9 0 0 1 4 3 2 0 0 + 15 4 0 0 

0 III Q u 6 0 4 0 0 + 3 3 0 0 6 1 4 0 0 + 4 6 0 0 121 8 0 0 + 7 9 0 0 

0 IV Q u 9 3 2 0 0 - 2 0 0 7 8 2 0 0 + 2 3 0 0 171 4 0 0 + 2 0 0 0 

Q B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r A r b e i t u n d S o z i a l e s 

Die Arbeitslage für Jugendl iche scheint sich allmäh
lich zu bessern Das geht in erster Linie auf die demo-
graphäsch bedingte Verknappung von Arbeitskräften 
zwischen 15 und 19 Jahren zurück Die Zahl der Lehr
stel lensuchenden ist 1987 gesunken, die der Arbei ts
losen in dieser Al terskategorie blieb konstant Unter 
den Jugendl ichen zwischen 19 und 25 Jahren hat 
zwar die Arbei ts losigkei t weiter zugenommen, jedoch 
unterdurchschni t t l ich, sodaß der Antei l aller Jugendl i 
chen an der Gesamtzahl der Arbei ts losen von 31,6% 
auf 29,9%o zurückgegangen ist 

Die Entwicklung der Arbei ts losigkei t nach Berufen 
entspr icht im sekundären Sektor der Branchenkon-

Die Arbeitslosigkeit in den wichtigsten 
Berufsobergruppen 

V o r g e m e r k t e A r b e i t s l o s e 

S t a n d V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r 

0 1 9 8 7 0 1 9 8 7 IV Q u 1 9 8 7 

A b s o l u t I n % A b s o l u t l n % 

L a n d - u n d f o r s t w i r t s c h a f t 
l i c h e B e r u f e 4 9 5 1 + 1 6 6 + 3 5 _ 8 4 - 1 6 

S t e i n a r b e i t e r 1 7 3 2 + 2 5 + 1 5 - 1 2 5 - 7 2 

B a u b e r u f e 2 4 0 9 5 + 3 4 6 + 1 5 - 9 4 7 - 4 3 

M e t a l l a r b e i t e r E l e k t r i k e r 1 7 7 0 5 + 2 2 2 6 + 1 4 4 + 3 1 8 + 1 9 

H o l z v e r a r b e i t e r 4 3 7 7 - 4 9 - 1 1 _ 5 9 0 - 1 3 . 6 

T e x t i l b e r u f e . . . 1 1 7 3 + 8 7 + 8 0 - 2 9 5 - 2 2 , 3 

B e k l e i d u n g s - u n d S c h u h 
h e r s t e l l e r 4 . 2 9 8 + 3 6 2 + 9 2 _ 1 1 6 - 2 8 

N a h r u n g s - u n d G e n u B -
m i t t e l h e r s t e l l e r 2 7 2 7 + 8 9 + 3 4 _ 6 2 - 2 5 

H i l f s b e r u f e a l l g e m e i n e r A r t 11 3 3 0 + 6 1 5 + 5 7 - 4 4 - 0 4 

H a n d e l s b e r u f e 1 4 1 8 5 + 1 3 5 2 + 1 0 5 + 1 4 5 + 1 0 

H o t e l - , G a s t s t ä t t e n - u n d 
K ü c h e n b e r u f e 2 1 2 0 1 + 1 173 + 5 9 + 6 2 8 + 2 0 

R e i n i g u n g s b e r u f e 6 3 3 0 + 6 1 1 + 1 0 7 + 3 1 5 + 4 9 

A l l g e m e i n e V e n v a J t u n g s -
u n d B ü r o b e r u t e 2 0 6 9 5 + 2 2 7 7 + 1 2 4 + 9 2 8 + 4 6 

S o n s t i g e 2 9 . 6 6 8 + 3 2 1 6 + 1 2 . 2 + 1 . 9 6 1 + 7,0 

I n s g e s a m t 1 6 4 4 6 8 + 1 2 4 9 6 + 8 2 + 2 0 3 3 + 1 2 

M ä n n e r 9 5 0 1 5 + 6 1 5 9 + 6 , 9 - 2 4 1 - 0 , 3 

F r a u e n 6 9 4 5 3 + 6 3 3 7 + 1 0 0 + 2 2 7 3 + 3 0 

Q B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r A r b e i t u n d S o z i a l e s 

junktur Besonders stark erhöhte sich die Zahl der 
Arbei ts losen unter den Metallarbeitern sowie unter 
den Bekleidungsherstel lern und Text i lberufen Es fällt 
auf, daß die relative Zunahme im expandierenden 
Dienst le istungssektor ebenso groß war wie im sekun
dären Bereich Im Dienst leistungsbereich nahm die 
Zahl der Arbei ts losen in den Büroberufen, Reini
gungsberufen und Handelsberufen ebenso stark zu 
wie im Sachgüterbereich 

Die Zahl der bei den Arbei tsämtern angebotenen of
fenen Stellen übertraf mit 26.800 den Stand des Jah
res 1986 um 2 100 oder 8,7% Der Abstand verringer
te sich bis zum III. Quartal, zu Jahresende wurde er 
wieder größer Aus der Vertei lung des Stel lenangebo
tes nach Berufsobergruppen geht hervor, daß die Re-

Das Stellenangebot 1987 in einzelnen 
Berufsobergruppen 

O f f e n e V e r ä n d e r u n g g e - O f f e n e S t e l l e n j e 
S t e l l e n g e n d a s V o r j a h r 1 0 0 A r b e i t s l o s e 

0 1 9 8 7 A b s o l u t I n % 0 1 9 8 6 0 196 

L a n d - u n d f o r s l w i r t 
s c h a f t l i c h e B e r u f e 4 8 0 + 1 4 0 + 4 1 2 7 1 0 

S t e i n a r b e i t e r 1 4 2 + 13 + 1 0 1 8 8 

B a u b e r u f e 3 2 3 7 + 7 6 2 + 3 0 8 1 0 1 3 

M e t a l l a r b e i t e r , E l e k t r i k e r 3 . 5 6 8 2 9 6 - 7 7 2 5 2 0 

H o l z v e r a r b e i t e r 1 0 2 2 + 1 6 5 + 1 9 3 1 9 2 3 

T e x t i l b e r u f e 1 2 8 - 2 - 1 5 1 2 11 

B e k l e i d u n g s - u n d 
S c h u h h e r s t e l l e r 1 2 7 6 2 0 - 1 5 3 3 3 0 

N a h r u n g s - u n d G e n u S -
m i t t e l h e r s t e l l e r 4 7 9 + 5 0 + 1 1 7 1 6 1 8 

H i l f s b e r u f e a l l g e m e i n e r 
A r t . 7 0 4 2 0 - 2 8 7 6 

H a n d e l s b e r u f e 3 4 1 1 + 2 3 1 + 7 3 2 5 2 4 

H o t e l - , G a s t s t ä t t e n - u n d 
K ü c h e n b e r u f e 5 4 3 7 + 8 5 8 + 1 8 7 2 3 2 6 

R e i n i g u n g s b e r u f e . 1 2 8 6 + 7 3 + 6 0 2 1 2 0 

A l l g e m e i n e V e r w a l t u n g s 
u n d B ü r o b e r u f e 1 4 5 1 + 7 + 0 5 8 7 

S o n s t i g e . . . . 4 . 2 1 7 + 1 8 4 + 4 , 6 15 1 4 

I n s g e s a m t 2 6 8 3 6 + 2 1 4 3 + 8 7 1 6 1 6 

Q : B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r A r b e i t u n d S o z i a l e s 
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lation von offenen Stellen zur Arbeitslosenzahl im all
gemeinen unverändert niedrig ist (auf 100 Arbei ts lose 
entfallen im Durchschni t t 16 offene Stellen. Nur im 
Bekle idungssektor mit einer Quote von 30 sowie im 
Fremdenverkehr mit 26 ist die Lage günst iger In die
ser letzten Berufsgruppe hat sie sich 1987 weiter ver
bessert . 

Felix Butschek 

Preise und Löhne 
D a z u S t a t i s t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 2 1 b i s 2 6 

Sinkender Dollarkurs dämpft Auswirkungen 
der Rohstoffpreisbelebung 

Mit der Belebung der Rohstoffpreise seit Mitte 1986 
kam der Abbau der Inflation weltweit zum Sti l lstand. 
Der Preisauftrieb hat sich im Lauf des Jahres 1987 in 
den meisten Ländern wieder verstärkt, obwohl der 
s inkende Dollarkurs dagegen wi rk te; die Lohnent
wick lung blieb jedoch weiter gedämpft . 

Nach dem Erdölpreisverfall 1986, der durch sinkende 
Not ierungen der übrigen Rohwaren, insbesondere 
der Nahrungs- und Genußmittel , noch verstärkt wur
de, haben die Dol larnot ierungen auf den internationa
len Rohstof fmärkten bis Ende 1987 wieder deutl ich 
angezogen: Gemessen am HWWA-Gesamtindex st ie
gen die Weltmarktpreise für Rohstoffe von Mitte 1986 
— dem letzten Tiefpunkt — bis Ende 1987 breit ge
streut um ein Dri t tel ; nur auf den Ernährungsgüter
märkten hielt die Baisse bis Mitte 1987 an Laut 
HWWA-lndex zogen im Jahresdurchschni t t 1987 die 
Dol larnot ierungen für nichtenerget ische Rohwaren 
um 6,6% und für Energie um 3 , 1 % an; während sich 
Industr ierohstoffe (agrarische +27,5%) und NE-Me
talle um knapp 21%o verteuerten, gingen die Preise für 
Nahrungs- und Genußmittel um 14,8% zurück. Der 
Rohwarengesamtindex, der im Vorjahr um 27,4% ge
sunken war, st ieg um 4,2%. 

Der weitere Verfall des Dollars, dem die Belebung der 
Weltmarktpreise großteils zugeschr ieben wird (siehe 
WIFO-Monatsber ichte, 1987, 60(12), S.733), hat je
doch für die meisten Volkswir tschaften (außerhalb 
des Dollarraums) die Rohwarenteuerung in nationaler 
Währung mehr als ausgegl ichen und preisdämpfend 
gewirkt : Der Schil l ing-Dollar-Kurs ist nach dem Rück
gang von 1986 um 26,2% 1987 weiter um 17,2% ge
sunken Der HWWÄ-Rohwarengesamt index ist da
durch auf Schil l ingbasis nach —46,0% (1986) im Be
richtszeitraum um 14,5% zurückgegangen. Energie 
war in heimischer Währung um 15,6%o und nichtener
get ische Rohwaren um 12,0% billiger 
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HWWA-Weltmarktpreis index 
Schillingbasis 

GESAMTINDEX 
GESAUTINDEX OHNE ENEf lGIEROHSTOFFE 

7 7 79 7 9 SO 81 8 2 8 3 SA SS SB 37 

NAHRUNGS-ÜND GENUSSWITTEL 
r 7 0 I N D U S T R I E R O H S T O F F E 

I 6 0 . / 
o 

- ISO _ 

7 7 7 8 7 9 SO BT S2 33 34 35 36 3 7 

Die österre ichischen Warenimporte verbil l igten sich 
1987 insgesamt um 4,2% (1986 —8,9%): Energie- und 
Brennstoffe —16,5%, Rohstoffe —7,5% und Indu
str iewaren —2,2% Die Preisdämpfung von der Im
portseite her übert rug sich auf die Großhandelsebe
ne. Der Index der Großhandelspreise, in dem nur Wa
ren erfaßt werden, aber keine Dienst leistungen, die 
sich stet ig verteuern, ging um 2% — ohne Saisonwa-
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Preise und Löhne 

Entwicklung der Preise 
(Übersicht) 

0 1 9 7 7 / 
1 9 8 7 

0 1 9 8 6 0 1 9 8 7 1 9 8 7 
IV Q u 

J ä h r l i 
c h e V e r 

ä n d e 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s 
V o r j a h r i n % 

r u n g 
i n % 

Weltmarktpreise 
Dollarbasis 

I n s g e s a m t ' ) + 2 4 - 2 7 4 + 4 2 + 13 1 

O h n e E n e r g i e r o h s t o f f e + 0 1 + 3 2 + 6 6 + 1 3 1 

N a h r u n g s - u n d G e n u ß m i t t e l - 4 1 + 0 3 - 1 4 8 - 2 . 5 

I n d u s t r i e r o h s t o f f e + 3 1 + 5 3 + 2 0 8 + 3 1 3 

A g r a r i s c h e I n d u s t r i e r o h s t o f f e + 3 9 + 1 6 5 + 2 7 5 + 2 8 6 

N E - M e t a l l e + 2 6 - 5 4 + 2 0 9 + 5 0 , 3 

E n e r g i e r o h s t o f f e + 3 6 - 3 5 5 + 3 1 + 1 7 9 

S t a h l e x p o r t p r e i s e ' ) + 3 1 + 1 1 9 + 1 2 1 + 2 2 5 

Schillingbasis 

I n s g e s a m t 1 ) - 0 3 - 4 6 0 - 1 4 5 + 0 4 

O h n e E n e r g r e r o h s t o f f e - 2 5 - 2 3 3 - 1 2 0 + 0 8 

N a h r u n g s - u n d G e n u ß m i t i e l - 6 6 - 2 5 . 8 - 2 9 9 - 1 7 2 

I n d u s t r i e r o h s t o f f e + 0 3 - 2 2 3 - 0 1 + 1 1 4 

A g r a r i s c h e I n d u s t r i e r o h s t o f f e + 1 2 - 1 4 1 + 5 7 + 9 2 

N E - M e t a l l e - 0 2 - 3 0 2 - 0 4 + 2 7 3 

E n e r g i e r o h s t o f f e + 0 8 - 5 1 9 - 1 5 6 + 0 2 

S t a h l e x p o r t p r e i s e 2 ) + 0 4 - 1 7 4 - 7 3 + 4 1 

Preisindex des Brutto
inlandsproduktes 

I n s g e s a m t + 4 5 + 4 0 + 2 5 + 1 3 

I m p o r t p r e i s e 3 ) + 2 0 - 8 7 - 4 4 - 0 ,3 

E x p o r t p r e i s e ' ) + 2 4 - 3 5 - 2 2 - 1 0 

P r e i s i n d e x d e s v e r l ü g b a r e n 
G ü t e r - u n d L e i s t u n g s v o l u m e n s + 4 3 + 1 7 + 1 5 + 1 3 

I n v e s t i t i o n s g ü t e r + 4 2 + 2 5 + 2 7 + 3 0 

B a u t e n + 4 8 + 2 6 + 3 1 + 3 2 

A u s r ü s t u n g s i n v e s t i t i o n e n + 3 5 + 2 , 3 + 2 2 + 2 9 

P r i v a t e r K o n s u m + 4 4 + 1 9 + 0 9 + 0 6 

Baupreisindex für Wohnhaus
und Siedlungsbau 

I n s g e s a m t + 4 7 + 1 7 + 3 6 + 2 9 

B a u m e i s t e r a r b e i t e n + 4 7 + 2 0 + 3 6 + 2 9 

S o n s t i g e B a u a r b e i t e n + 4 7 + 2 0 + 2 7 + 2 9 

' | H W W A - I n d e x d e s I n s t i t u t e s f ü r W i r t s c h a f l s f o r s c h u n g H a m b u r g N e u b e -

r e c h n u n g m i t B a s i s 1 9 7 5 - ! ] Q . S t a t i s t i s c h e s B u n d e s a m t W i e s b a d e n 

[ R e i h e 5 ) " e i g e n e B e r e c h n u n g e n — 3 I m e n g e r e n S i n n ( o h n e D i e n s t l e i -

s t u n g e n ) I n s t i t u t s s c h ä t z u n g l a u t V o l k s w i r t s c h a f t l i c h e r G e s a m t r e c h n u n g 

ren um 2 , 1 % — zurück; die Saisongüter zogen leicht 
an ( + 3,3%) Der Preisrückgang blieb jedoch auf Inve
st i t ionsgüter (—2,7%) und Zwischenprodukte 
(_4 f 8%) beschränkt, Konsumgüter verteuerten sich 
um 1,0% 

Weiterer Inflationsabbau auf Endverbrau
cherebene 

Die Verbi l l igung der Importe seit Beginn der Rohwa
renpreis- und Dollarbaisse hat sich in Österreich rela
tiv langsam auf der Verbrauchsebene durchgesetzt 
Ihre preisdämpfende Wirkung dürfte aber länger an
gehalten haben als in den meisten vergleichbaren 
Ländern: Während in mehreren Ländern die Jahresin-

Energiepreise 

— - — I M P O R T P R E I S E BRENNSTOFFE 
VERBRAUCHERPREISE ENERGIE 

B0 ~ - GROSSHANDELSPREISE E N E R G I E 

- 6 0 ! . . . I . . . I . . . I . . . I . . . I . . , I I , , 
7 7 7 9 7 9 8 0 8 t S2 8 3 Bl BS 86 3 7 

f iat ionsraten 1987 bereits wieder zu steigen began
nen, hat sich in Österreich der Preisauftrieb weiter 
leicht abgeschwächt 

Die Verbraucherpreise bl ieben im 1 Halbjahr fast sta
bil, zogen in den Sommermonaten deutl ich an und 
gaben im Herbst wieder merkl ich nach; im Jahres
durchschni t t lag die Inflationsrate bei 1,4% (1,7% 

Entwicklung der Großhandelspreise 
0 1 9 7 7 / 0 1 9 8 6 0 1 9 8 7 1 9 8 7 

1 9 8 7 IV Q u 

D u r c h s c h n i t t 
l i c h e j ä h r l i 

c h e V e r ä n d e 

V e r ä n d e r u n g g e g e n 
V o r j a h r i n % 

d a s 

r u n g i n % 

GroBhandelspreisindex + 24 - 53 - 20 - 0.5 

L a n d w i r t s c h a f t l i c h e P r o 
d u k t e u n d D u n g e m i t t e l + 2 1 - 9 1 + 3 9 + 0 9 

E i s e n S t a h l u n d H a l b z e u g + 1 8 - 1 0 - 7 0 3 , 9 

F e s t e B r e n n s t o f f e + 4 1 - 0 5 - 9 1 - 9 6 

M i n e r a l ö l e r z e u g n i s s e + 2 3 - 2 4 5 - 9 8 + 0 6 

N a h r u n g s - u n d G e n u S m i t t e l + 2 , 3 + 0 1 - 2 8 " - 2 4 

Gliederung nach 
Verwendungsart 

K o n s u m g ü t e r + 2 7 - 5 2 + 1 0 + 1 6 

I n v e s t i t i o n s g ü t e r + 1 2 + 1 3 - 2 7 - 3 . 5 

I n i e r m e d i ä r g ü t e r + 2 4 - 7 0 - 4 8 - 1 7 

Gliederung nach 
Saisonab hangigkeit 

S a i s o n w a r e n + 2 2 - 1 3 4 + 3 , 3 + 5 3 

Ü b r i g e W a r e n + 2 4 - 4 , 5 2 1 0 6 
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Österreichische Wirtschaft 1987 

Entwicklung der Verbraucherpreise 
0 1 9 7 7 / 0 1 9 8 6 0 1 9 8 7 1 9 8 7 

1 9 3 7 IV Q u 

D u r c h s c h n i t t  V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s 
l i c h e j ä h r l i  V o r j a h r i n % 

c h e V e r ä n d e 
r u n g i n % 

Index der Verbraucherpreise + 4 1 + 17 + 14 + 20 

S a i s o n w a r e n + 2 4 - 4 1 + 5 6 + 1 9 

N i c h t S a i s o n w a r e n + 4 1 + 1 8 + 1,3 + 7 4 

Verbra uchsgruppen 

E r n ä h r u n g u n d G e t r ä n k e -h 3 4 + 2 4 + 0 7 + 0 3 

T a b a k w a r e n + 4 7 + 3 2 + 1.5 + 0 5 

E r r i c h t u n g , M i e t e n u n d 
I n s t a n d h a l t u n g v o n 
W o h n u n g e n . . + 5 8 + 3 1 + 2 8 + 2 7 

B e l e u c h t u n g u n d B e h e i z u n g - i - 5 0 - 7 2 - 5 3 - 3 0 

H a u s r a t u n d W o h n u n g s 
e i n r i c h t u n g + 3 3 + 3 4 + 1 0 + 0 6 

B e k l e i d u n g u n d p e r s ö n l i c h e 
A u s s t a t t u n g . 4- 3 4 + 2 6 + 1 5 + 2 3 

R e i n i g u n g v o n W o h n u n g , 
W ä s c h e u n d B e k l e i d u n g + 4 3 + 3 0 + 2 1 + 1 1 

K ö r p e r - u n d G e s u n d h e i t s 
p f l e g e + 4 7 4- 4 4 + 2 6 + 2 8 

F r e i z e i t u n d B i l d u n g + 4 , 5 + 3 , 3 + 2 3 + 2 6 

V e r k e h r + 4 4 - 1,3 + 2 3 + 5 3 

Gliederung nach Warenart 

N a h r u n g s m i t t e l + 3 2 + 2 0 + 0 3 - 0 , 3 

T a b a k w a r e n + 4 7 + 3 2 + 1 5 + 0 , 5 

I n d u s t r i e l l e u n d g e w e r b l i c h e 
W a r e n + 3 3 + 2 8 + 1 0 4- 2 0 

D i e n s t l e i s t u n g e n , 
n i c h t p r e i s g e r e g e l t + 5 7 + 4 7 + 3 3 + 3 5 

T a r i f e o h n e S t r o m u n d G a s + 5 2 + 3 7 + 2 8 + 4 2 

E n e r g i e + 4 2 - 1 1 7 - 5 0 - 0 5 

M i e t e n + 6 6 + 3 9 + 3 4 + 2 8 

D i e n s t l e i s t u n g e n u n d S a c h 
g ü t e r i m B e r e i c h d e r 
W o h n u n g + 5 , 8 + 2 9 + 2 7 + 2 9 

1986) vom I. bis zum IV. Quartal st ieg sie — zum Teil 
aufgrund eines Basiseffekts — von 0,6% auf 2,0%. 
Die Saisonprodukte verteuerten sich um 5,6%, ohne 
Saisonwaren ergibt s ich eine Inflationsrate von 1,3% 

Wie im Vorjahr gingen auch heuer von den sinkenden 
Energiepreisen unmittelbar preisdämpfende Effekte 

Internationale Preis- und Lohnsteigerungen 
V e r b r a u c h e r p r e i s i n d e x 

1 9 8 5 

S t u n d e n l ö h n e i n d e r 
I n d u s t r i e 

1 9 8 6 1 9 8 7 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 1 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

B R D + 2 2 - 0 2 + 0 , 3 + 4 7 + 3 5 + 4 2 

F r a n k r e i c h . + 5 8 + 2 , 5 + 3 , 3 + 6 0 + 4 4 + 3 2 

G r o ß b r i t a n n i e n + 6 1 + 3 4 + 4 1 + 9 1 + 7 6 + 8 0 

I t a l i e n + 9 2 + 5 . 8 + 4 7 + 1 1 . 3 + 4 8 + 6 , 4 

J a p a n + 2 0 + 0 4 - 0 2 + 3 9 + 2 4 + 2 . 3 

N i e d e r l a n d e + 2 2 + 0 2 - 0 5 + 5 0 + 1 4 + 1 4 

S c h w e d e n + 7 3 + 4 3 + 4 2 + 7 4 + 7 4 + 6 4 

S c h w e i z + 3 4 + 0 8 + 1 4 + 3 1 + 3 6 + 3 0 

U S A + 3 6 + 1 9 + 3 7 + 3 9 + 2 2 + 1 8 

O E C D i n s g e s a m t + 4 4 + 2 5 + 3 4 + 5 0 + 3 . 3 + 3 0 

O E C D - E u r o p a + 6 , 5 + 3 7 + 4 0 + 7 , 5 + 5 4 + 5 2 

Ö s t e r r e i c h + 3 2 + 1 7 + 1 4 + 5 6 + 4 3 + 5 0 

Q : O E C D - ' ) T e i l w e i s e g e s c h ä t z t 

Preistendenzen im Groß- und Einzelhandel 

VERBRAUCHERPREIS INDEX 
a I N D U S T R I E L L E UND GEWERBLICHE WAREN 

G H O S S H A N O E L S P R E I S I N D E X 

77 7B 7 9 

OfTC 

auf die Verbraucherpreise aus: 1986 waren die Preise 
für Energie um 11,7% gesunken, 1987 gingen sie wei
ter um 5,0% zurück. 

Stärker inf lat ionsdämpfend wirkten aber 1987 die 
Preise für Industr iegüter, die zu einem großen Teil im
port iert werden. Im Vorjahr hatten die Preise nur sehr 
zögernd auf den Dollarverfall reagiert: Nach einer 
Steigerung von 2,9% bzw. 2,8% in den zwei Jahren 
davor ging die Teuerungsrate für Industr iegüter, de
nen im VPI mit 3 1 % das höchste Gewicht zukommt, 
1987 auf 1,0% zurück 

236 Monatsber ichte 4/1988 



Preise und Löhne 

Neben der Verbrauchsgruppe Beleuchtung und Be
heizung, die sich aufgrund der s inkenden Energieko
sten um 5,3% verbil l igte, entwickel ten sich die Ernäh-
rungs- und Getränkepreise deut l ich unterdurch
schnit t l ich ( + 0,7%) A m stärksten verteuerten sich 
Dienstleistungen ( + 3,2%) und der Wohnungsauf
wand ( + 3,4%) 

Höhe der Lohnabschlüsse weiter rückläufig 

Die anhaltend schwierige Lage auf dem Arbei tsmarkt 
und die sinkende Inflationsrate fanden zusammen mit 
der Verkürzung der Wochenarbei tszei t ihren Nieder
schlag in den Lohnabschlüssen. Die Kol lekt iwer-
t ragsabschlüsse gingen von einer Steigerung um 
knapp 3% bis 3 1/ 2% im Frühjahr auf + 2 5 / 4 % bis + 2 3 / 4 % 
im Herbst zurück 

Zu Beginn des Jahres wurde in der Vers icherungs
wirtschaft für die Gehälter der Angestel l ten im Innen
dienst eine Erhöhung von 3,5% plus 60 S vereinbart ; 
dies entspr icht einer Steigerung um 3,9% Die Ar
beitszeit wurde bereits im Oktober 1986 auf 38,5 Wo
chenstunden verkürzt. Die Bankangestel l ten erreich
ten mit 1 Jänner eine Anhebung der Gehälter um 
3,2% plus 40 S — das ergibt im Durchschni t t eine 
Steigerung um 3,45% — und eine Verkürzung der 
Wochenarbei tszei t auf 38,5 Stunden ab 1. September 
1988. 

Die Kol iekt iwer t ragslöhne der Erdölarbeiter wurden 
mit 1 Februar 1987 um 4,0% und die Ist-Löhne um 
3,0%) (Zulagen +3,5%o) angehoben Mit 1 März 

fo lgten die Arbei ter in der Schuhindustr ie: Ihre Min
dest löhne wurden um 3,3% und die Ist-Löhne um 
3,1%) erhöht Die Texti larbeiter vereinbarten mit 
1 Apr i l um 3,5% höhere Kol iekt iwert ragslöhne und 
um 2,8% höhere Ist-Löhne. 

Für die Arbei ter der Baustoff industr ie sieht der Kol
lektivvertrag eine Etappenlösung vor, die bis Ende 
Apri l 1989 gült ig ist: Mit 1 Apri l 1987 wurden die Kol
iekt iwer t ragslöhne um 3,55%o und die Ist-Löhne um 
2,9% erhöht Im Apri l 1988 sollen die Kol iekt iwer
tragslöhne um weitere 3,0% und die Ist-Löhne um 
2,4% angehoben werden, und am 1 November 1988 
tri t t eine Verkürzung der Arbeitszeit auf 38,5 Wochen
stunden in Kraft. 

Mit 1 Mai wurden die Kol iekt iwert ragslöhne der Bau
arbeiter um 3,4%) und die Mindestgehälter der Ange
stel l ten in der Bauwirtschaft um 3,2% erhöht Gleich
zeit ig traten für Holzarbeiter um 3,25% und im Hotel-
und Gastgewerbe um 3,4% (Lehrlinge um 5%) höhere 
Kollekt ivvertragslöhne in Kraft. Auch die Arbeiter der 
Chemieindustr ie erzielten mit 1 Mai eine Anhebung 
der Tariflöhne um 3,0% und der Ist-Löhne um 1,95% 
(Zulagen +3 ,0%) . 

Die Lohnrunde im Herbst 1987 stand neben den an
haltenden Schwier igkeiten in der verstaatl ichten Indu
strie vor allem unter dem Eindruck der verstärkten 
Bemühungen um die Konsol idierung der öffentl ichen 
Haushalte. Entsprechend gedämpft waren die Lohn
abschlüsse: Sie lagen im Öffentlichen Dienst um 
1% Prozentpunkte und in der übrigen Wirtschaft um 
% bis 1 Prozentpunkt unter der vorjährigen Rate. 

Das Gehal tsabkommen des öffentl ichen Dienstes, mit 
dem die Lohnrunde einsetzte, sieht eine Erhöhung 
der Schemagehälter mit 1 Juli 1988 um 330 S und der 
Zulagen um 1,2% vor Dies entspr icht im Jahres
durchschni t t einer Gehaltserhöhung um 0,9%, wobei 
aber die Pensionsbeiträge der Beamten um 0,5 Pro
zentpunkte auf 9,5% angehoben werden Die Koliek
t iwer t rags löhne der Metallarbeiter wurden mit 1. No
vember um 2,8% und die Ist-Löhne um 1,75% angeho
ben (Zulagen +2 ,5%) . Die Effektivgehälter der Indu
str ieangestel l ten wurden im gleichen Ausmaß erhöht, 
die Mindestgehälter um 2,5% Einige Branchen (Nah
rungsmit te l - , Glas- und Papierindustrie) konnten eine 
etwas höhere Steigerungsrate durchsetzen 

Der Lohnabschluß im Metal lgewerbe sieht neben 
einem Kol lekt iwertragsabschluß von 2,5% und einer 
Ist-Lohnanhebung von 1,75% mit 1. Jänner 1988 eine 
Verkürzung der Wochenarbei tszei t mit Jänner 1989 
auf 38,5 Stunden vor Schließlich wurde 1987 noch 
die Anhebung der Kol iekt iwert ragslöhne der Beklei
dungsarbeiter mit I . Jänner 1988 um 2,7% und der 
Ist-Löhne um 2,2%o vereinbart 

Die im Vergleich zum Vorjahr niedrigeren Lohnab
schlüsse spiegeln sich deutl ich in der Entwicklung 

Lohnrunde 1987 

W i c h t i g e A r b e i t n e h m e r g r u p p e n K o l l e k t i w e r t r a g s a b s c h l ü s s e 

Z e i t p u n k t n a c h . . . E r h ö h u n g 
M o n a t e n i n % 

Bedienstete 

B u n d J a n n e r 1 2 3 0 

Arbeiter 

H a n d e l J ä n n e r 1 2 3 5 

T e x t i l i n d u s t r i e M a i 1 2 3 5 

G r a p h i s c h e s G e w e r b e A p r i l 1 2 3 6 

S t e i n - u n d k e r a m i s c h e I n d u s t r i e A p r i l 1 2 3 6 

B a u g e w e r b e M a i 1 2 3 4 

G a s t - , S c h a n k - u n d 
B e h e r b e r g u n g s b e i r i e b e M a i 1 2 3 6 

C h e m i s c h e I n d u s t r i e M a i 1 2 3 1 

P a p i e r i n d u s t r i e J u l i 1 2 3 0 

M e t a l l i n d u s t r i e N o v e m b e r 1 2 2 8 

Angestellte 

H a n d e l J ä n n e r 1 2 3 5 

B a n k e n . J ä n n e r 1 2 3 6 

T e x t i l i n d u s t r i e 
( o h n e V o r a r l b e r g ] A p r i l 1 2 3 4 

B a u g e w e r b e M a i 1 2 3 1 

C h e m i s c h e I n d u s t r i e N o v e m b e r 1 2 2 5 

P a p i e r i n d u s t r i e N o v e m b e r 1 2 2 6 

M e t a l l i n d u s t r i e N o v e m b e r 1 2 2 4 
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Österreichische Wirtschaft 1987 

Tariflohnindex 86 
A r b e i t e r A n g e s t e l l t e B e s c h ä f t i g t e 

1 9 8 7 1 9 8 7 1 9 8 7 1 9 8 7 1 9 8 7 1 9 8 7 

0 IV Q u 0 IV Q u 0 IV Q u 

V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

T a r i f l o h n i n d e x i n s g e s a m t + 3 7 + 3 4 + 3 . 3 1 + 3 2 1 } + 3 , 5 + 3 2 

o h n e ö f f e n t l i c h e n D i e n s t + 3 7 + 3 , 4 + 3 5 ' + 3 , 3 ' ) + 3 6 + 3 4 

G e w e r b e + 3 8 + 3 , 5 + 3 6 + 3 4 + 3 7 + 3 4 

B a u g e w e r b e + 4 0 + 3 4 + 3 7 + 3 1 + 3 , 9 + 3 4 

I n d u s t r i e + 3 7 + 3 1 + 3 , 5 + 3 , 0 + 3 6 + 3 1 

H a n d e l + 3 , 5 + 3 5 + 3 5 + 3 5 + 3 5 + 3 , 5 

V e r k e h r + 3 4 + 3 3 + 3 0 ' + 3 0 ' ) + 3 1 + 3 0 

F r e m d e n v e r k e h r + 3 , 8 + 3 3 + 4 2 + 2 7 + 3 9 + 3 2 

G e l d - , K r e d i t - u n d V e r 
s i c h e r u n g s w e s e n + 3 6 + 3 6 + 3 6 + 3 6 

F r e i e B e r u f e + 5 3 + 5 6 + 5 , 3 + 5 6 

L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t + 3 3 + 3 0 + 3 4 + 3 0 + 3 , 3 + 3 0 

Ö f f e n t l i c h e r D i e n s t + 3 0 s + 2 9 ! ] + 3 0 + 2 9 

' ] A n g e s t e l l t e u n d B e d i e n s t e t e — ! ) B e d i e n s t e t e 

der kollektivvertraglichen Mindest löhne. Nach einer 
Steigerung um 5 , 1 % im Jahr 1986 erhöhte sich der 
gesamtwirtschaft l iche Tarif lohnindex 1987 um nur 
3,5% Die Entwicklung im öffentl ichen Dienst blieb mit 
einem Zuwachs von 3,0%o merkl ich hinter jener in der 
Privatwirtschaft ( + 3,6%) zurück; überdurchschni t t l i 
che Steigerungen erzielten insbesondere die Be
schäftigten freier Berufe ( + 5,3%), aber auch — 
wenngleich in ger ingerem Ausmaß — die Angestel l 
ten im Fremdenverkehr ( + 4,2%) und die Arbei ter im 
Baugewerbe ( + 4,0%) Die Arbei ter erzielten im 
Durchschni t t mit 3,7% eine etwas stärkere Anhebung 
der Mindest löhne als die Angestel l ten ( + 3,6%). 

Als Folge der Verkürzung der Wochenarbei tszei t für 
einen Großteil der Industriearbeiter zeigt die Entwick
lung der Stundenverdienste in der Industrie ein gün
st igeres Bild als im Vorjahr: Sie st iegen mit + 5 , 0 % 

Effektiwerdienste 

1 1 

Z 10 

BRUTTO-MONATSVERDIENSTE JE I N D U S T R I E B E S C H A E F T I G T E N 
LEISTUNGSEINKOMMEN J E UNSELBSTAENDIG B E S C H A E F T I G T E N 
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(1986 +4,3%o) je bezahlte und + 4 , 7 % je geleistete 
Arbei tsstunde deutl ich stärker als die Tari f löhne; die 
bezahlten Arbei tss tunden je Arbei ter gingen um 1,8% 
und die geleisten um 1,5% zurück Die Stundenver
dienste in der Bauwirtschaft entwickel ten sich mit 
einem Zuwachs von 3,6% wohl um 1 Prozentpunkt 
günst iger als im Vorjahr, weisen aber weiterhin wie 
stets in den letzten zehn Jahren eine negative Lohn
drift auf. 

Einkommenszuwächse werden schwächer 

Mit den Lohnabschlüssen haben sich auch die Stei
gerungsraten der Ef fekt iwerdienste deut l ich verrin
ger t : Die Monatsverdienste der Industr iebeschäft ig
ten sind 1987 mit + 3 , 8 % um 1 Prozentpunkt schwä
cher gest iegen als im Vorjahr. Die E inkommen der 
Baubeschäft igten erhöhten sich mit einer Zuwachsra
te von 3,5% wie in den vergangenen Jahren schwä
cher als die in der Industrie. 

Obwohl die Tariflöhne der Arbei ter etwas stärker an
gehoben wurden als die Mindestgehälter, blieb die 
Entwicklung der Ef fekt iwerdienste der Arbei ter we i 
terhin hinter jener der Gehälter zurück; die Gehälter 
nahmen in der Industrie um 3,9%), die Löhne der Ar
beiter um nur 3 , 1 % zu In der Bauwirtschaft betrug 
die Steigerung 3,6% (Arbeiter 3,3%) Wie schon im 
Vorjahr haben sich die Einkommensunterschiede zwi
schen Angestel l ten und Arbei tern deutl ich vergrö
ßert. 

Die gesamtwirtschaft l ichen Pro-Kopf-Einkommen wa
ren 1986 um 5,6%o gest iegen, 1987 nahmen sie um 
3,8% zu. Bei einer Teuerungsrate der Konsumenten-

Effektiwerdienste 
0 1 9 7 7 / 0 1 9 8 6 0 1 9 8 7 1 9 8 7 

1 9 8 7 IV Q u 

D u r c h s c h n i t t  V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s 
l i c h e j ä h r l i  V o r j a h r i n % 

c h e V e r ä n d e 
r u n g i n % 

Industrie 

B r u t t o - L o h n - u n d - G e h a l t s 
s u m m e + 4 3 + 4 1 + 1 0 + 1.3 

B r u t t o - M o n a t s v e r d i e n s t 
j e B e s c h ä f t i g t e n + 5 9 + 4 8 + 3 8 + 4 5 

O h n e S o n d e r z a h l u n g e n + 5 9 + 5 2 + 4 0 + 4 8 

N e t t o - M o n a t s v e r d i e n s t 
j e B e s c h ä f t i g t e n . + 5 1 + 4 1 + 4 7 + 5 1 

B r u t t o - S t u n d e n v e r d i e n s t 
j e A r b e i t e r + 5 5 + 4 3 + 5 0 + 4 9 

O h n e S o n d e r z a h l u n g e n + 5 5 + 4 7 + 5 2 + 5 1 

Bauwirtschaft 
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preise (Konsumdeflator) von 0,9% verbesserten sich 
damit die Brut to-Realeinkommen der Arbei tnehmer 
im Jahresdurchschni t t mit knapp + 2 , 8 % um 0,8 Pro
zentpunkte schwächer als im Vorjahr Berücksicht igt 
man allerdings die Lohnsteuerent lastung aufgrund 
der kleinen Lohnsteuerreform 1987, so entwickel ten 
sich nach den vorläufigen Daten die Netto-Realein-
kommen mit einem Zuwachs von etwa 3 3/ 4% günst iger 
als 1986 ( + 3,2%). 

Die Lohn- und Gehaltssumme nahm in der Gesamt
wir tschaft um 4,0%, im öffentl ichen Sektor um 3,5% 
und in der Privatwirtschaft um 4 , 1 % zu Da die Abzü
ge aufgrund der Steuersenkung um 1,1% st iegen, die 
Transferzahlungen mit einer Rate von 6,0% aber über
durchschni t t l ich, erhöhten sich die Net to-Massenein-
kommen mit nominell + 5 , 6 % etwa gleich stark wie im 
Vorjahr Aufgrund der geringeren Teuerungsrate 
nahm aber die reale Massenkaufkraft mit + 4 , 6 % 
deutl ich stärker zu als im Vorjahr ( + 3,8%) 

Internationale Lohnstückkostenposition 
weiter verschlechtert 

Die Lohnstückkosten der Österreichischen Industrie 
sind 1987 um 1,7% gest iegen Gemessen in einheitl i
cher Währung hat sich damit die Arbe i tskostenpos i 
t ion der österreichischen Industrie um 3,5% ver
schlechtert. Nachdem die österreichische Industrie 
seit 1978 ihre internationale Arbei tskostenposi t ion 
Jahr für Jahr verbessert hatte, konnte in den letzten 
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zwei Jahren, in denen weltweit die Lohnzuwachsraten 
stark gesunken sind, die effektive Aufwer tung des 
Schil l ings nicht mehr durch ein entsprechend höhe
res Produktivi täts- bzw. niedrigeres Lohnwachstum in 
der heimischen Industrie ausgegl ichen werden In der 
Bundesrepubl ik Deutschland, dem Haupthandelspart
ner Österreichs, st iegen die industriel len Arbei ts
kosten je Produkt ionseinheit mit + 3 , 4 % um rund 
1 % Prozentpunkte stärker In der deutschen Industrie 
dürfte sich die Arbei tszei tverkürzung mehr in der Be
schäf t igungsentwicklung niederschlagen: Bei gleich
falls s inkender Produkt ion steigt in der BRD die Indu
str iebeschäft igung, womit entsprechend niedrigere 
Produkt iv i tätszuwächse ausgewiesen werden Wie 
schon im Vorjahr sind die Lohnstückkosten in einheit
licher Währung stärker gewachsen als im gewichte
ten Durchschni t t der Handelspartner: Die internatio
nale Lohnstückkostenposi t ion der österre ichischen 
Industrie verschlechterte sich nach einer ständigen 
Verbesserung seit 1978 in den letzten zwei Jahren 
um 5%o und 3,5% 

Alois Guger 

Monetärer Bereich und Zahlungsbilanz 
D a z u S t a t i s t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 1 1 b i s 1 4 u n d 1 6 

Dollarverfall gebremst, international weiterhin 
Leistungsbilanzungleichgewichte 

Die Weltwirtschaft war 1987 von Anpassungsprob le
men gekennzeichnet, die sich aus den Leistungsbi
lanzungleichgewichten zwischen den USA und ande
ren Industr iestaaten, den Wertverlusten des Dollars 
und der Verschuldung der Entwicklungsländer erga
ben. In den USA wurde versucht, die ersten beiden 
Problembereiche durch eine Straffung der Geld- und 
Fiskalpolit ik zu beeinflussen Dabei erwies sich die 
Budgetpol i t ik als wenig f lexibles Steuerungsinstru
ment. Die Geldpolit ik wiederum bewirkte Zinssteige
rungen und begünst igte damit die Börsenkr ise vom 
Oktober 1987; sie mußte nach der Krise gelockert 
werden 

Der Dollarkurs hatte im März 1985 mit durchschni t t 
lich 23,25 S seinen Höhepunkt in den achtziger Jah
ren erreicht, im Jahresdurchschni t t al lerdings nur 
20,69 S betragen 1986 fiel er auf 15,27 S und 1987 
weiter auf 12,64S. Mit dieser Entwicklung wurde zu 
nächst die Dollarhausse der Jahre 1981 bis 1984 
kompensier t , die Passivierung der US-Leistungsbi
lanz wurde in der Folge nur gebremst Das Defizit 
selbst stabil isierte sich erst im Lauf des Jahres 1987 
allmählich und ging schließlich sogar etwas zurück. 

Spiegelverkehrt dazu begannen die Überschüsse Ja
pans und der BRD zu sinken 

Zwischen Jänner und Dezember 1987 verminderte 
sich der Dollarkurs (gemessen in Monatsdurchschni t 
ten) von 13,05 S auf 11,50 S. Um seinen Verfall und 
die damit verbundenen Unsicherheiten in Grenzen zu 
halten, vereinbarten die großen Wirtschaftsnat ionen 
im "Louvre-Akkord" vom Februar 1987, den Dollar
kurs zu stabi l isieren, ohne jedoch Intervent ionsgren
zen bekanntzugeben. Gemeinsam mit den Bemühun
gen der USA zur Budgetsanierung hat dies im 
2 Halbjahr 1987 den Dollar gefest igt 

Aktienturbulenzen 

Auch die internationale Krise der Akt ienmärkte im 
Oktober 1987 1) stand im Zusammenhang mit der 
Wirtschaftspol i t ik rund um den Dollar Die Akt ien
hausse der Jahre zuvor wurde unterbrochen, als die 
Anhebung des amerikanischen Zinsniveaus im Som
mer 1987 die Erwartungen auf weitere Kursste igerun
gen beendete. Da gleichzeitig das Zinsniveau in der 

^ Vgl Handler, H.. Kramer, H., Turbulenzen an den internatio
nalen Aktienbörsen" WIFO-Monatsberichte, 1987 60(11) 
S 668-672. 

Internationale Aktienkursentwicklung 
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BRD st ieg, sahen die US-Währungsbehörden ihre Be
mühungen um eine Stärkung des Dollars beeinträch
t igt, und sie drohten, ihre Kursstützungen auf den 
Devisenmärkten einzustellen Gemeinsam mit der 
Zinsentwicklung dürfte eine kurzfrist ige Dollarschwä
che viele Anleger in Dollaraktien bewogen haben, auf 
andere Anlageformen umzusteigen Technisch wurde 
diese Tendenz durch den computergestütz ten "Pro-
grammhandel" der institutionellen Anleger verstärkt. 

Von der Börsenkr ise wurde eine merkl iche Dämpfung 
der realen Entwicklung in der Weltwirtschaft erwartet : 
Negative Vermögensef fekte, erschwerte Investit ions
f inanzierung sowie höhere Unsicherheit hätten die 
Wir tschaf tsprobleme nicht nur in den USA, sondern 
in weiterer Folge auch in anderen Ländern verschär
fen können. Aufgrund solcher Über legungen nahm 
die OECD ihre Prognosen für 1988 und 1989 etwas 
zurück, Bisher haben sich allerdings die realen Aus
wi rkungen in engen Grenzen gehalten, weil die Ak
t ienturbulenzen rasch stabilisiert wurden und sich 
das Akt ienkursniveau derzeit auf einem realist ische
ren Niveau als vor der Krise befindet 

In Österre ich machte das Kursniveau an der Akt ien
börse die Oktoberkr ise nur abgeschwächt mit Seit
her schwankte es nur noch wenig 

Zinssenkungstendenz im 1. Halbjahr 1987 
unterbrochen 

Die seit Mitte 1984 anhaltende internationale Zinssen
kungstendenz wurde im 1, Halbjahr 1987 von steigen
den Zinssätzen in den USA unterbrochen Erst nach 
der Börsenkr ise gelang es, die Zinspol i t ik der großen 
Industr iestaaten zu koordinieren In der Folge sank 
das Zinsniveau wieder und stabil isierte sich Anfang 
1988 auf relativ niedrigem Niveau 

In Österre ich betrug der Zinsabstand zur BRD auf 
dem Rentenmarkt im 1 Halbjahr 1987 1 1 / 4 Pro
zentpunkte Da die deutschen Zinssteigerungen 
erst mit Verzögerung und nur abgeschwächt auf 
das österreichische Zinsniveau durchschlugen, ver
r ingerte sich der Abstand im 2 Halbjahr auf 
% Prozentpunkte Die Sekundärmarktrendi te betrug 
im Jahresdurchschni t t 1987 6,9%, zu Jahresbeginn 
1988 lag sie mit 6%% wieder knapp unter d iesem 
Wert. 

Die österreichische Zinspoli t ik orientierte sich 1987 
weiterhin in erster Linie an der Entwicklung in der 
BRD. Im Jänner nahm die Oesterreichische National
bank parallel zu einer vergleichbaren Maßnahme der 
Deutschen Bundesbank den Diskontsatz um 
y 2 Prozentpunkt auf 3 l / z % zurück Im Februar wurde 
der Eckzinssatz um 1/ 4 Prozentpunkt auf 3'/ 4% ge
senkt, gleichzeit ig gingen auch andere Habenzinssät

ze sowie die Prime Rate (von 9% auf 83/4%) zurück 
Um die Jahresmit te wurde die Prime Rate weiter auf 
8%%o herabgesetzt, der Eckzinssatz auf 2 7/8% Um 
den Ansprüchen der zu Jahresbeginn 1987 wirksam 
gewordenen Novelle zum Kredi twesengesetz nach 
Verbesserung der Bankenerträge zu entsprechen, 
senkten die Banken die Einlagenverzinsung im allge
meinen um 1/ a%, die Kreditverzinsung hingegen zu 
nächst um nur %%. Schon Anfang Juni waren die 
Bausparprämien von 13%) auf 8% herabgesetzt wor
den Nach Sol lz inssenkungen im Oktober folgte zum 
Jahreswechsel 1987/88 eine Z inssenkungsrunde, die 
durch die Verminderung des Diskontsatzes auf 3% 
eingeleitet wurde Noch im Dezember sank der Eck
zinssatz auf 2%%o, die Prime Rate wurde im Jänner 
1988 auf 8Y4% zurückgenommen 2 ) 

Sparneigung überschreitet Höhepunkt 

Die monetäre Entwicklung in Österreich war 1987 
durch fo lgende Merkmale best immt: 

— Das Geldbasiswachstum beschleunigte sich et
was, blieb aber niedrig, 

— das Wachstum der Bankbilanzen verlangsamte 
sich weiter, 

— die Sparneigung überschri t t ihren Höhepunkt, 

— die Einlagenstruktur verlagerte sich wegen niedri
ger Zinssätze zu liquiden Einlagen, und 

— das Kredi twachstum wurde weiterhin vom Bund 
dominiert 

Die erweiterte Geldbasis lag zum Jahresende 1987 
um 4,4 Mrd S unter dem Jahresendstand 1986, nach
dem sie während des Jahres 1986 um 10 Mrd S zu
genommen hatte Gemessen an Jahresdurchschni t 
ten aus Tageswerten (sie sind frei von den Zufäll igkei
ten der Jahresendstände und eignen sich besser für 
die makroökonomische Interpretation) st ieg jedoch 
die erweiterte Geldbasis im Berichtsjahr um 6,6% 
(nach + 4 , 5 % im Jahr 1986 und + 2 , 1 % 1985). Dieses 
Wachstum ging fast ausschließlich auf die Auslands
komponente zurück. 

Die Bankbilanzen wurden im Jahresdurchschni t t 1987 
noch etwas langsamer ausgeweitet ( + 6,2%) als 
schon 1986 ( + 6,6%). Das ist in erster Linie eine Fol
ge der Novell ierung des Kredi twesengesetzes, die 
unter Berücksicht igung einer mehrjährigen Über
gangsfr ist die Unter legung der Bankaktiva und Even-
tualverpf l ichtungen mit grundsätzl ich 4,5% Haftkapital 
vorsieht Ende 1987 betrug das Haftkapital aller Ban-

a) Diese Maßnahmen wurden in der Wirtschaftschronik im 
Heft 1/1988 der WIFO-Monatsberichte ausführlicher darge
stellt 
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Quellen der Geldbasis 
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ken 124,1 Mrd S, 3,8% der Bi lanzsumme jener Ban
ken, die zur Haltung von Haftkapital verpf l ichtet sind 

Wachstumsimpulse für die Bankbilanzen brachten die 
Einlagen von Nichtbanken. 1987 erhöhte sich die 
Sparquote der privaten Haushalte von 11,2% auf 
12,4%. Die Ursachen hiefür liegen teilweise im von 
den Konsumenten nicht (in diesem Ausmaß) voraus
gesehenen Verfall der internationalen Rohölpreise 
und dessen Konsequenzen für die heimische Infla
t ionsrate; die niedrige Inflation ermögl ichte den Wie
deraufbau der durch frühere Preissteigerungen ero
dierten realen Finanzvermögen Al lerdings über
schri t t das Einlagenwachstum während des Jahres 
1987 seinen Höhepunkt : Der Vorjahresabstand der 
Spareinlagen fiel zwischen Mai und Dezember von 

+ 8,9% auf +6 ,6%, gegen Jahresende ließ auch die 
Dynamik der anderen Einlagenkategorien nach. Im 
Jahresdurchschni t t 1987 wuchsen die Spareinlagen 
um 8,2%o, die Termineinlagen um 19,7% und die Sicht
einlagen um 13,2% Fremdwährungseinlagen wurden 
nach dem starken Abbau im Jahr 1986 auch im Be
richtsjahr weiter verr ingert. Die Mit telaufbr ingung 
über eigene Inlandsemissionen der Banken schwäch
te sich zwar etwas ab ( + 9 , 1 % nach + 1 2 , 5 % im Jahr 
1986), übertraf damit aber noch immer die Spareinla
genentwicklung Das niedrige Zinsniveau begünst igte 
sowohl die Veranlagungsformen mit relativ hoher Ver
zinsung als auch jene mit höherem Liquiditätsgrad 
Die Zuwächse und starken Schwankungen der Ter-
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S o n s t i g e ö f f e n t l i c h e 
E m i t t e n t e n ^ 6 6 3 0 5 8 5 . 5 3 8 

E l e k t r i z i t ä t s w i r t s c h a f t 3 6 0 0 0 . 3 3 0 4 4 

Ü b r i g e i n l ä n d i s c h e E m i t t e n t e n 4 0 2 0 1 0 1 0 0 3 

A u s l ä n d i s c h e E m i t t e n t e n 1 8 0 9 0 5 1 2 1 8 

B a n k a n i e i h e n 1 3 0 5 4 1 9 1 2 5 5 2 5 7 

B u n d e s o b l i g a t i o n e n 1 9 9 1 0 0 1 4 0 2 0 , 3 3 0 1 

D a u e r e m i s s i o n e n 3 ] . . . . 5 0 , 0 3 0 , 7 3 8 , 2 4 0 , 5 4 8 , 6 

E i n m a l - u n d D a u e r e m i s s i o n a n 
i n s g e s a m t 1 2 0 , 5 6 5 0 9 7 6 1 2 2 1 1 3 8 2 

T i l g u n g e n 5 3 , 7 4 1 , 5 4 7 , 5 6 2 , 3 6 9 , 8 

N e t t o b e a n s p r u c h u n g 6 6 8 2 3 5 5 0 0 5 9 9 6 8 4 

U m t a u s c h v o n W a n d e l a n l e i h e n 
i n A k t i e n . . . . 0 . 0 0 , 3 0 , 0 0 , 0 0 , 0 

U m l a u f e r h ö h u n g . 6 6 8 2 3 . 5 5 0 0 5 9 9 6 8 4 

U m l a u f z u m Q u a r t a l s e n d e 4 9 7 4 5 2 0 9 5 7 0 9 6 3 0 8 6 9 9 2 

' ) O h n e F r e m d w ä h r u n g s e m i s s i o n e n u n d N a m e n s c h u l d v e r s c h r e i b u n g e n 

— 2 ) E i n s c h l i e ß l i c h S o n d e r g e s e l l s c h a f t e n - 3 ) P f a n d b r i e f e K o m m u n a l -

b r i e f e K a s s e n o b l i g a i i o n e n u n d B a n k s c h u l d v e r s c h r e i b u n g e n 

Quellen der Geldmenge 
1 9 8 3 1 9 8 3 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 

V e r ä n d e r u n g d e r E n d s t ä n d e g e g e n d a s 
V o r j a h r i n M r d S 

A u s l a n d s t r a n s a k t i o n e n - 0 1 - 2 4 4 + 11 7 + 1 6 - 4 6 

Notenbank') - 84 + 20 - 27 + 77 + 36 

Banken1) + 84 - 263 + 14 4 - 6 1 - 82 

S c h i l l i n g - K r e d i t e + 6 6 1 + 1 1 0 , 3 + 1 0 7 7 + 1 4 2 9 + 1 3 5 0 

S c h i l l i n g - G e l d k a p i t a l b i l d u n g ( - ) + 7 6 , 5 + 7 5 1 + 9 6 9 + 1 4 1 1 + 1 3 0 0 

S o n s t i g e s + 2 8 , 9 - 6 , 0 - 1 7 . 2 + 5 , 9 + 2 0 , 3 

V e r ä n d e r u n g d e s G e l d 
v o l u m e n s ( M 1 ' ) 3 ) + 1 8 4 + 4 8 + 5 3 + 9 4 + 2 0 8 

Bargeld (ohne Gold-
und Silbermünzen! + 84 - 02 + 05 + 34 + 5 / 

Sichteinlagen bei den 
Banken . + 10 1 + 49 + 48 + 60 + 157 

M 2 ' ( M 1 ' + T e r m i n e i n l a g e n ] + 2 9 9 + 8 7 + 1 5 6 + 4 8 0 + 3 4 , 3 

M 3 ( M 2 + n i c h t g e l o r d e n e 
S p a r e i n l a g e n ) + 6 0 8 + 6 8 0 + 6 4 2 + 1 0 5 7 + 8 4 5 

' ) L i q u i d i t ä t s w i r k s a m e Ä n d e r u n g d e r o f f i z i e l l e n W a h r u n g s r e s e r v e n — 

' ) Ä n d e r u n g d e r N e t t o - A u s l a n d s p o s i t i o n — ] E n t h ä l t n i c h t d i e i n d a s 

G e l d v o l u m e n e i n z u r e c h n e n d e n V e r b i n d l i c h k e i t e n d e r O e s t e r r e i c h i s c h e n 

N a t i o n a l b a n k D i e s e R e i h e w i r d i n d e r h i e r v e r w e n d e t e n D e f i n i t i o n d e s 

G e l d v o l u m e n s a l s S u b s t i t u t f ü r d i e n i c h t z u r G e l d m e n g e g e h ö r i g e n S i c h t 

e i n l a g e n d e s B u n d e s b e i d e r N o t e n b a n k a u s d e r G e l d d e f i n i t i o n a u s g e -

k l a m m e r t D i e S i c h t e i n l a g e n d e s B u n d e s d ü r f e n v o n d i e s e r n i c h t v e r ö f -

f e n t l i c h t w e r d e n 
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Monetärer Bereich und Zahlungsbilanz 

Inländische Nichtbanken 
Kreditgewährung und Geldkapitalbildung 

in Schilling 

1 9 8 3 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 8 6 1 9 8 7 

V e r ä n d e r u n g d e r E n d s t ä n d e g e g e n d a s 

V o r j a h r i n M r d S 

D i r e k t k r e d i t e i n S c h i l l i n g + 5 2 6 + 1 0 7 6 + 1 0 0 6 + 1 2 4 1 + 9 8 5 

T i t r i e r t e K r e d i t e i n S c h i l l i n g 1 + 2 7 - 5 5 + 8 0 + 4 0 3 

0 f f e n m a r k t - K o s t g e s c h ä f t e + 1 2 , 6 + 1 0 , 8 - 3 , 9 

S c h i l l i n g - K r e d i t e + 6 6 1 + 1 1 0 , 3 + 1 0 7 7 + 1 4 2 9 + 1 3 5 0 

S i c h t e i n l a g e n + 1 0 1 + 4 9 + 4 8 + 6 0 + 1 5 7 

T e r m i n e i n l a g e n u n d K a s s e n 

s c h e i n e + 11 5 + 4 0 + 1 0 2 + 3 8 6 + 1 3 5 

S p a r e i n l a g e n + 2 7 , 7 + 5 2 2 + 5 3 8 + 6 7 8 + 5 9 3 

E i g e n e I n l a n d s e m i s s i o n e n * ! . + 2 7 , 3 + 1 4 , 0 + 2 8 , 1 + 2 8 , 6 + 4 1 , 5 

S c h i l l i n g - G e l d k a p i l a l b i l d u n g + 7 6 5 + 75 1 + 9 6 9 + 1 4 1 1 + 1 3 0 0 

' ] B i s D e z e m b e r 1 9 8 6 e i n s c h l i e ß l i c h t i t r i e r t e r K r e d i t e i n F r e m d w a h r u n g — 

; ) S c h i l l i n g w e r t e i m B e s i t z d e s P u b l i k u m s 

mineinlagen sind eine Folge der Gest ion des Bundes, 
der im Jahresdurchschni t t 1986 29,3 Mrd. S, 1987 hin
gegen 44,3 Mrd S an Termingeldern bei den Banken 
hielt Die Geldmenge M3' weitete sich um 9,6% aus, 
die Schil l ing-Geldkapitalbi ldung um 11,2% Der Unter
schied erklärt sich vor allem aus den bei Nichtbanken 
placierten Bankschuldverschreibungen (1987 
+ 16,3%), die in M3' nicht enthalten sind 

Unter den Bankaktiva wuchs besonders das Wertpa
pierportefeuil le kräftig (festverzinsliche Wertpapiere 
+ 13,4%, Antei lswerte und Betei l igungen +35,7%) 
Die Direktkredite expandierten mit + 9 , 3 % zwar etwas 

Entwicklung der aushaftenden Direktkredite 
1 9 8 7 1 9 8 4 1 9 8 5 1 3 8 6 1 9 8 7 

E n d 
s l a n d 

M r d S 

V e r ä n d e r u n g d e r E n d s t ä n d e g e g e n 

d a s V o r j a h r i n % 

Unternehmenssektor 8042 + 74 + 5 7 + 60 + 54 

I n d u s t r i e 1 9 3 1 + 1 2 + 9 4 - 1 9 - 0 4 

G e w e r b e 1 2 3 9 + 8 1 - 1 7 + 9 3 + 9 3 

H a n d e l 1 2 5 0 + 1 7 9 + 4 9 + 2 1 + 5 3 

F r e m d e n v e r k e h r 6 5 4 + 6 1 + 9 7 + 6 1 + 6 9 

L a n d - u n d F o r s t w i r t 

s c h a f t 5 6 4 + 6 1 + 5 1 + 0 9 - 1 4 

V e r k e h r 2 6 1 + 0 9 - 1 7 2 + 5 1 + 8 6 

W o h n u n g s - u n d S i e d 
l u n g s v e r e i n i g u n g e n 5 6 9 + 3 2 - 0 2 + 4 1 + 5 1 

F r e i e B e r u f e u n d s e l b 
s t ä n d i g E r w e r b s t ä t i g e 5 3 2 + 8 0 + 6 5 + 8 6 + 7 5 

S o n s t i g e 1 0 4 2 + 2 0 1 + 2 3 0 + 3 5 2 + 1 4 3 

Öffentlicher Sektor 350 3 + 253 + 15 6 + 208 + 110 

B u n d 2 5 7 1 + 4 1 9 + 3 0 6 + 3 1 1 + 1 5 8 

L ä n d e r , G e m e i n d e n , 

s o n s t i g e ö f f e n t l i c h 

r e c h t l i c h e K ö r p e r 

s c h a f t e n 9 3 2 + 8 4 - 4 7 + 1 8 - 0 5 

Unselbständig Erwerbs

tätige und Private 282.2 + 11,0 + 112 + 10.5 + 10.7 

I n s g e s a m t 1 4 3 6 6 + 1 1 3 + 8 7 + 1 0 1 + 7 7 

Q : M o n a t l i c h e K r e d i i s l a I i s l i k d e r O e s t e r r e i c h i s c h e n N a t i o n a l b a n k v o r l ä u -

f i g e W e r t e 

Einlagen und Kredite 
Saisonbereinigt, Veränderung gegen den Vormonat 

in Mrd S 

- - - S I C H T E I N L A G E N 
G L E I T E N D E R V I E R M O N A T S D U R C H S C H N I T T 

• - - T E R M I N E I N L A G E N 
T 5 G L E I T E N D E R V I E R M O N A T S D U R C H S C H N I T T 

- - - S P A R E I N L A G E N 
3 G L E I T E N D E R V I E R M O N A T S D U R C H S C H N I T T 

' ' ' ' I I I ' 

- - E I G E N E E M I S S I O N E N 
G L E I T E N D E R V I E R M O N A T S D U R C H S C H N I T T 

- - D I R E K T K f l E D I T E 
G L E I T E N D E R V I E R M O N A T S D U R C H S C H N I T T 

W E R T ' A P I E R K P E D I T E 
, j G L E I T E N D E R V I E R M O N A T S D U R C H S C H N I T T 

10 . . 
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Osterreichische Wirtschaft 1987 

Zahlungsbilanz1) 

1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 
M r d S 

H a n d e l s b i l a n z 2 ] - 6 8 , 5 - 7 7 , 6 - 6 5 3 - 6 3 0 - 6 4 5 

D i e n s t l e i s l u n g s b i l a n z + 3 7 , 5 + 4 5 2 + 4 4 6 + 4 0 1 + 3 8 6 

Reiseverkehr + 400 + 46 3 + 447 + 43 1 + 39.0 

Kapitalerträge . . - 6,7 - 7,2 - 5,3 - 9,9 - 10,6 

H a n d e l s - u n d D i e n s t 
l e i s t u n g s b i l a n z . - 3 1 1 - 3 2 , 5 - 2 0 6 - 2 2 9 - 2 5 9 

N i c h t i n W a r e n o d e r D i e n s t e 
u n t e r t e i l b a r e L e i s t u n g e n + 2 8 9 + 2 0 7 + 1 8 7 + 2 4 7 + 2 4 9 

B i l a n z d e r T r a n s f e r l e i s t u n g e n . . + 0 , 8 + 0 , 9 - 0 , 1 + 0 , 8 - 0 , 1 

L e i s t u n g s b i l a n z - 1,3 - 1 0 8 - 2 0 + 2 6 - 1 1 
K a p i t a l b i l a n z + 0 6 + 1 3 7 - 1 3 2 + 1 6 4 + 2 , 3 

Langfristiger Kapitalver
kehr - 2 3 4 - 6.8 - 40 + 98 + 21 1 

Kurzfristiger nichtmonetä
rer Kapitalverkehr + 2 1 + 16 - 04 - 3 1 - 7,8 

Kurzfristiger Kapitalver
kehr der Banken + 219 + 189 ~ 89 + 98 - 1 1 0 

R e s e r v e s c h ö p f u n g 3 ) + 6 , 5 + 4 7 - 7 6 - 7 0 - 4 8 

S t a t i s t i s c h e D i f f e r e n z , - 7 , 1 - 1 ,2 + 1 2 , 0 - 1 0 , 6 + 3 . 5 

V e r ä n d e r u n g d e r o f f i z i e l l e n 
W ä h r u n g s r e s e r v e n - 1 3 + 6 , 3 - 1 0 8 + 1,5 - 0 1 

' ) V o r l ä u f i g e Z a h l e n — 2 ) E i n s c h l i e ß l i c h d e r n i c h t m o n e t ä r e n G o l d t r a n s a k 

t i o n e n , T r a n s i t g e s c h ä f t e u n d A d j u s t i e r u n g e n — 3 | S o n d e r z i e h u n g s r e c h t e 

B e w e r t u n g s ä n d e r u n g e n M o n e t i s i e r u n g v o n G o l d 

kräftiger als 1986 ( + 8,5%), dieses Wachstum wird 
aber nach wie vor einseitig vom Bund dominiert 
( + 24,1%o), Der günst igen Liquiditätslage der privaten 
Unternehmungen steht keine entsprechende Investi
t ionstät igkeit gegenüber, sodaß vor allem die Indu
strie ihre Kredi tverschuldung verr ingerte (—1,7%). Im 
Gewerbe und im Handel erhöhten sich die aushärten
den Kreditstände um 7,8% bzw 6,4%. Etwas stärker 
st ieg die Kreditnachfrage der unselbständig Erwerbs
tät igen und Privaten ( + 10,3%) Nach zwei Jahren der 
Stagnat ion nehmen 1987 die t i tr ierten Schil l ingkredite 
der Banken um 18,3%o zu ; sie dienen in erster Linie 
ebenfalls der Bundesf inanzierung. 

Leistungsbilanz in den letzten Jahren 
praktisch ausgeglichen 

Obwohl die Leistungsbilanz 1987 in vorläufiger Rech
nung mit einem kleinen Defizit von 1,1 Mrd S schloß, 
war sie über die letzten drei Jahre gesehen mehr 
oder weniger ausgegl ichen. Dazu hat die kleiner ge
wordene Erdölrechnung gegenüber dem Ausland 
ebenso beigetragen wie die gedämpfte Inlandskon
junktur Das Handelsbilanzdefizit von 64,5 Mrd S (in 
der Nationalbankdefinit ion) war zwar um 1,5 Mrd S 
höher als ein Jahr zuvor, in Prozent des BIP (4,3%) 
aber niedriger als alle Werte seit Beginn der siebziger 
Jahre. Die nominelle Außenhandelsentwicklung war 
1986 vom starken Rückgang der Außenhandelspreise 
geprägt. Seit Anfang 1987 haben sie sich auf niedri
gem Niveau stabilisiert, im Jahresdurchschni t t lagen 
sie deut l ich unter den Indexwerten von 1986 Der 
Preisrückgang wurde durch reale Export- und Import
ste igerungen kompensier t , sodaß die nominellen 
Handelsströme (einschließlich Transithandel und A d 
just ierungen) stagnierten Der Überschuß im Transit

handel, der 1985 noch 13,8 Mrd S betragen hatte, fiel 
in den fo lgenden beiden Jahren auf 9,5 M r d . S und 
7,1 Mrd S, 

In der Dienstleistungsbilanz setzte sich der Rück
gang der Nettoeingänge aus den vorangegangenen 
zwei Jahren 1987 (um 1,5 Mrd. S auf 38,6 Mrd. S) wei 
ter for t Insbesondere im Reiseverkehr st iegen die 
Ausgaben der Österreicher im Ausland viel rascher 
( + 14,8%) als die Einnahmen Österreichs im Auslän
derreiseverkehr ( + 3,6%o), Sinkende Zinssätze und 
die Abschwächung des Dollars bewirkten schon 1986 
und auch im Berichtsjahr einen absoluten Rückgang 
der Brut togrößen in der Kapitalertragsbilanz, das De-

Langfristiger Kapitalverkehr') 

1 9 8 6 1 9 8 7 

E i n g ä n g e A u s g ä n g e S a l d o E i n g ä n g e A u s g ä n g e S a l d o 

M r d S 

F o r d e r u n g e n 

D i r e k t i n v e s t i t i o n e n 0 5 4 9 - 4 . 5 1,3 5 0 - 3 6 

D i r e k t k r e d i t e . 3 7 2 2 0 0 + 1 7 2 3 1 4 2 5 1 + 6 2 

A u s l ä n d i s c h e f e s t v e r z i n s l i c h e W e r t p a p i e r e 5 6 6 6 0 7 - 4 1 4 2 1 5 1 3 - 9 2 

S o n s t i g e 1 9 0 3 5 8 - 1 6 7 3 9 3 3 0 5 + 8 8 

V e r p f l i c h t u n g e n 

D i r e k t i n v e s t i t i o n e n 5 4 2 4 + 3 0 6 5 1 8 + 4 7 

D i r e k t k r e d i t e . 7 , 3 2 1 . 6 - 1 4 , 3 2 2 . 5 2 1 0 + 1,5 

davon an öffentliche Stellen 03 • 58 - 55 67 10 7 - 40 

Ö s t e r r e i c h i s c h e f e s t v e r z i n s l i c h e W e r t p a p i e r e 8 4 . 5 5 8 0 + 2 6 5 8 7 7 7 9 . 3 + 8 4 

davon öffentliche Stellen 362 160 + 202 327 179 + 14 8 

S o n s t i g e 1 0 , 0 7 , 2 + 2 , 8 1 1 , 9 7 , 6 + 4 , 2 

S a l d o 2 2 0 5 2 1 0 7 + 9 8 2 4 2 8 2 2 1 7 + 2 1 1 

' ] V o r l ä u f i g e Z a h l e n R u n d u n g s f e h l e r 
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Landwirtschaft 

Auslandsvermögensposition Österreichs 
nach Sektoren 

(Periodenendstände) 

1 9 8 3 1 9 8 4 1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 

M r d S 

F o r d e r u r i g e n 

O e s t e r r e i c h i s c h e 
N a t i o n a l b a n k 1 2 9 9 1 3 7 6 1 2 6 0 1 2 6 , 3 1 2 5 9 

B a n k e n 1 ] 4 9 7 9 5 8 4 7 6 3 5 1 6 7 0 4 6 6 3 2 

Ö f f e n t l i c h e S t e l l e n 8 4 1 0 0 9 5 1 3 4 1 2 4 

W i r t s c h a f t s Unter
n e h m u n g e n u n d 

P r i v a t e 5 ) 1 0 0 , 1 1 2 6 , 6 1 5 1 . 2 1 6 3 , 4 1 7 8 , 4 

S u m m e 7 3 6 , 3 8 5 8 . 3 9 2 1 8 9 7 3 6 9 7 9 9 

V e r p f l i c h t u n g e n 

O e s t e r r e i c h i s c h e 
N a t i o n a l b a n k 0 6 1 1 0 4 0 5 0 3 

B a n k e n 1 ) 5 0 9 7 6 2 0 8 6 5 7 1 6 9 7 7 7 0 3 0 

Ö f f e n t l i c h e S t e l l e n 1 0 4 7 1 0 9 1 1 1 6 9 1 3 1 6 1 3 5 7 

W i r t S c h a f t s u n t e r 
n e h m u n g e n u n d 

P r i v a t e 3 ] 1 8 7 , 6 1 9 5 , 7 2 1 2 , 6 2 1 7 , 3 2 1 3 , 4 

S u m m e 8 0 2 7 9 2 6 7 9 8 7 1 1 0 4 7 1 1 0 5 2 4 

N e t t o p o s i t i o n 

O e s t e r r e i c h i s c h e 
N a t i o n a l b a n k + 1 2 9 3 + 1 3 6 4 + 1 2 5 6 + 1 2 5 8 + 1 2 5 6 

B a n k e n 1 ) - 11 8 - 3 6 1 - 2 2 0 - 2 7 3 - 3 9 8 

Ö f f e n t l i c h e S t e l l e n - 9 6 4 - 9 9 1 - 1 0 7 5 - 1 1 8 2 - 1 2 3 , 3 

W i r t s c h a f t s Unter
n e h m u n g e n u n d 

P r i v a t e 5 ) - 8 7 , 5 - 6 9 , 2 - 6 1 , 4 - 5 4 0 - 3 5 , 0 

S u m m e - 6 6 4 - 6 8 0 - 6 5 3 - 7 3 6 - 7 2 5 

V e r ä n d e r u n g d e r 
N e t t o p o s i t i o n - 1 9 - 1 6 + 2 7 - 8 3 + 1 1 

V e r ä n d e r u n g d e r 
H a n d e l s k r e d i t e + 4 , 9 + 6 . 1 - 2 , 9 + 0 , 5 

S u m m e + 3 0 + 4 5 - 0 2 - 7 8 

Q : O e s t e r r e i c h i s c h e N a t i o n a l b a n k für 1 9 8 7 F o r t s c h r e i b u n g m i t Z a h l u n g s 

b i l a n z - S t a t i s t i k ( v o r i ä u f i g e J a h r e s s u m m e a u s d e n z w ö l f M o n a t s w e r t e n ) — 

' ) L a u t A u s l a n d s s t a t u s d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n B a n k e n i n d e r m i t J a h r e s e n d e 

1 9 8 3 r e v i d i e r t e n V e r s i o n — 2 ) O h n e H a n d e l s k r e d i t e 

fizit erhöhte sich nur wenig auf 10,6 Mrd . S Es wurde 
von der starken Zunahme des Uberschusses im Han
del mit sonst igen Dienst leistungen (in der VGR-Def i -
nit ion von 8,8 Mrd S auf 12,1 Mrd S) mehr als kom
pensiert. 

Im Kapitalverkehr verr ingerte sich der Net tozust rom 
von 16,4 Mrd . S im Jahr 1986 auf 2,3 Mrd . S im darauf
fo lgenden Jahr. Zu einem guten Teil geht dies auf die 
unterschiedl iche Ausnützung von Jahresul t imoswaps 
durch die Banken zurück: Sie betrugen Ende 1986 
10,2 Mrd . S, Ende 1987 aber nur 2,3 Mrd. S. Der ge
samte kurzfr ist ige Kapitalverkehr drehte sich von 
einem Zust rom im Jahr 1986 ( + 6,6 Mrd .S) zu einem 
Abfluß im Jahr 1987 (—18,8 Mrd . S). "Finanziert" wur
de diese Drehung teilweise durch eine Steigerung 
der Netto-Kapital importe (von 9,8 M r d . S auf 21,1 
Mrd S) im langfrist igen Kapitalverkehr 

Die Net toverschuldung Österreichs im Ausland be
t rug Ende 1987 in vorläufiger Rechnung 72,5 Mrd . S 
(4,9% des BIP) und lag damit um 1,1 Mrd. S niedriger 
als ein Jahr vorher. Die Nettoverschuldung der Ban

ken stieg um fast 13 Mrd S, jene des öffentl ichen 
Sektors um 5 Mrd S, die privaten Nichtbanken ver
r ingerten dagegen ihre Auslandsverschuldung um 
19 Mrd S 

Heinz Handler 

Landwirtschaft 
D a z u S t a t i s t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 3 1 b i s 3 5 

Agrarproduktion nur schwach gestiegen 

Die Land- und Forstwirtschaft erzielte im Jahr 1987 
dem Volumen nach nur geringe und unterdurch
schnit t l iche Zuwächse. Die agrarische Produkt ion 
und die Wer tschöpfung bl ieben damit wie schon 1985 
und 1986 real deutl ich unter dem mittelfr ist igen 
Trend Dem Wert nach und gemessen an der ger in
gen gesamtwirtschaft l ichen Dynamik sind die Ergeb
nisse günst iger einzustufen 

Nach den vorläufigen Ergebnissen der Volkseinkom
mensrechnung nahmen 1987 die agrarische Produk
t ion und die Wer tschöpfung real nur schwach zu. 
Auch die nominelle Rechnung ergab bloß mäßige Zu
wächse Der Wert der Endprodukt ion war um etwa 
1%o höher als im Vorjahr. Die Ausgaben für Vor le istun
gen nahmen dank sinkenden Preisen ab, Etwas höhe
re Erträge und geringere Aufwendungen für Betr iebs
mittel ließen den Beitrag der Land- und Forstwir t
schaft zum Brut to- In landsprodukt um etwa 
2 / 2 Prozentpunkte auf 48,6 Mrd. S ste igen Der Antei l 
des Agrarsektors am BIP war leicht rückläufig. Die 
Einkommen aus Land- und Forstwirtschaft nach der 
Abgrenzung der Volkse inkommensrechnung waren 
insgesamt mit rund 35,3 Mrd S um etwa 2 1 / 2 % J höher 
als 1986 und erreichten wieder das Niveau des guten 
Jahres 1984 (Für eventuelle Rückschlüsse auf die 
Einkommen in der Land- und Forstwirtschaft ist der 
sinkende Arbeitskräfteeinsatz im Agrarsektor mit zu 
berücksicht igen.) 

Die reale Endproduktion der Land- und Forstwirt
schaft nahm erwartungsgemäß nur schwach zu. Im 
Pflanzenbau ( + 4%>) behinderten Frostschäden im 
Wein- und Obstbau die Erholung vom sehr schwa
chen Ergebnis 1986 entscheidend. Die Tierproduk
t ion stagnierte Es wurden etwas mehr Rinder und 
Schweine vermarktet . Der Bestand an Rindern wurde 
kräftig reduziert, die Schweinehaltung hingegen aus
geweitet Geflügel wurde mehr angeboten, Eier weni 
ger Die Milchanlieferung wurde eingeschränkt Der 
Holzeinschlag (—3%) blieb deutl ich unter dem mehr
jährigen Durchschni t t Die agrarischen Erzeugerprei-
se waren im Mittel um etwa 1 1 / 2 % höher als im Vorjahr 
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Reale Wertschöpfung, Beschäftigung und 
partielle Produktivitäten der Land- und 

Forstwirtschaft 
1 9 8 5 1 9 8 7 ' ] 1 9 8 6 1 9 8 7 ' ] 

0 1 9 7 5 / 1 9 7 7 = 1 0 0 V e r ä n d e r u n g g e g e n 
d a s V o r j a h r i n % 

E n d p r o d u k t i o n ( R o h e r t r a g ] 

P f l a n z l i c h e 1 1 4 0 1 1 8 7 - 2 2 + 4 1 

T i e r i s c h e 1 1 6 , 2 1 1 6 , 4 + 0 , 5 + 0 . 1 

S u m m e L a n d w i r t s c h a f t 1 1 5 , 5 1 1 7 1 - 0 , 3 + 1,3 

F o r s t l i c h e 1 0 2 , 1 9 8 , 6 + 2 , 2 - 3 , 5 

S u m m e L a n d - u n d F o r s t 
w i r t s c h a f f 1 1 3 1 1 1 3 7 + 0 1 + 0 5 

M i n u s V o r l e i s t u n g e n 1 0 5 , 6 1 0 6 , 7 - 3 , 2 + 1,0 

S e i t r a g z u m B r u t t o i n l a n d s 
p r o d u k t ( z u M a r k t p r e i s e n ] 1 1 6 7 2 ) 1 1 7 1 + 1 5 S ) + 0 3 

F u t t e r m i t t e l i m p o r t 1 4 6 5 1 5 8 , 3 - 4 0 + 8 1 

I m p o r t b e r e i n i g t e E n d p r o d u k 
t i o n d e r L a n d w i r t s c h a f t 1 1 4 1 1 1 5 2 - 0 2 + 1 0 

B e s c h ä f t i g t e i n d e r L a n d -
u n d F o r s t w i r t s c h a f t 7 3 5 7 0 9 - 3 2 - 3 6 

A r b e i t s p r o d u k t i v i t ä t 3 ] 1 5 8 7 1 6 5 2 + 4 8 + 4 1 

L a n d w i r t s c h a f t l i c h e N u t z 
f l ä c h e . . . 9 3 , 3 9 3 4 - 0 6 + 0 1 

F l ä c h e n p r o d u k t i v i t ä t n e t t o 1 } 1 2 2 , 3 1 2 3 4 + 0 5 + 0 9 

Q : E i g e n e B e r e c h n u n g e n — ' ] V o r l ä u f i g e W e r t e — 2 ) K o r r i g i e r t — 
3 ] B e i t r a g d e r L a n d - u n d F o r s t w i r t s c h a f t z u m B I P j e B e s c h ä f t i g t e n — 
ä ] I m p o r t b e r e i n i g t e E n d p r o d u k t i o n d e r L a n d w i r t s c h a f t j e H e k t a r 

Der Preisanstieg geht zu einem guten Teil auf eine 
Mißernte an Obst zurück, die die Erzeugerpreise 
hochtr ieb. Auch die Weinpreise zogen dem knappen 
Angebot entsprechend weiter an. Die Getreidepreise 
stagnierten, Zuckerrüben waren wegen geringerer Di
gest ion billiger. Auf den Viehmärkten standen etwas 

Nominelle Endproduktion und Wertschöpfung 
der Land- und Forstwirtschaft 

1 9 8 6 1 9 8 7 ' ] 1 9 8 6 1 9 8 7 1 ] 

Z u j e w e i l i g e n V e r ä n d e r u n g g e g e n 

P r e i s e n d a s V o r j a h r i n % 

M i l l S 

E n d p r o d u k t i o n ( R o h e r t r a g ] 

P f l a n z l i c h e 1 8 3 1 8 1 9 3 5 0 + 1 2 + 5% 

T i e r i s c h e . . . . 4 1 . 6 1 3 4 1 . 3 5 0 + 1,0 — 14 

S u m m e L a n d w i r t s c h a f t 5 9 9 3 1 6 0 7 0 0 + 1 1 + Vk 

F o r s t l i c h e . . . . 1 1 . 9 0 3 1 1 . 6 5 0 + 3 , 2 - 2 

S u m m e L a n d - u n d F o r s t 
w i r t s c h a f t 7 1 8 3 4 7 2 3 5 0 + 1 4 + 1 

M i n u s V o r l e i s t u n g e n . . . . 2 4 . 3 6 4 2 3 , 7 5 0 - 5 . 7 -2% 

B e i t r a g z u m B r u t t o - I n l a n d s 
p r o d u k t { z u M a r k t p r e i s e n ) 4 7 4 7 0 2 ) 4 8 6 0 0 + 5 . 5 * ) + 2 ' / , 

P l u s S u b v e n t i o n e n , 
M i n u s i n d i r e k t e S t e u e r n 3 ) . + 2 . 3 2 0 + 2 . 3 0 0 

B e i t r a g z u m B r u t t o - I n l a n d s 
p r o d u k t ( z u F a k t o r k o s t e n ] 4 9 7 9 0 5 0 9 0 0 + 7 3 + 2V2 

M i n u s A b s c h r e i b u n g e n . . . . 1 5 . 3 2 8 1 5 . 6 5 0 + 1,9 + 2 

B e i t r a g z u m V o l k s 
e i n k o m m e n 3 4 4 6 2 3 5 2 5 0 + 1 0 0 + 254 

B e i t r a g d e r L a n d - u n d F o r s t 
w i r t s c h a f t z u m B r u t t o 
i n l a n d s p r o d u k t i n % 3 5 3 4 

Q : E i g e n e B e r e c h n u n g e n ; n e t t o o h n e M e h r w e r t s t e u e r — ' ) V o r l ä u f i g e 

W e r t e — ' ) K o r r i g i e r t — 3 ) E i n s c h l i e ß l i c h N e t t o - Z a h l l a s t d e r L a n d - u n d 

F o r s t w i r t s c h a f t a n M e h r w e r t s t e u e r 

höheren Schweine- und Geflügelpreisen deutl iche 
Einbußen bei den Rinderpreisen gegenüber Die 
durchschni t t l ichen Erlöse für Milch und Eier waren 
knapp höher als im Vorjahr. Die Holzpreise zogen et
was an. Höheren Erzeugerpreisen standen Preisein
bußen auf den Betr iebsmit telmärkten gegenüber Da
mit haben sich nach leichten Gewinnen 1986 auch 
1987 die Austauschrelat ionen zugunsten der Land-
und Forstwirtschaft verschoben Dieses Entwick-
iungsmuster steht im Widerspruch zu den längerfr ist i
gen Tendenzen Die Verbi l l igung der Betr iebsmit tel 
geht primär auf den sinkenden Dollarkurs und den 
dadurch ausgelösten Rückgang der Preise von Ener
gie und verschiedenen Rohstoffen zurück 

Dem Wert nach war die agrarische Endprodukt ion mit 
72,4 Mrd S um etwa 1 % höher als im Vorjahr Im 

, Pflanzenbau fielen insbesondere höhere Roherträge 
für Obst und Zuckerrüben ins Gewicht In der Tier
produkt ion wurden die Einbußen der Rinderhalter 
durch Zuwächse aus der Schweinehaltung etwa auf
gewogen. Auch Milch brachte geringere Roherträge; 
Prämien für freiwill ige Lieferrücknahme und Milchlie
ferverzicht gl ichen den Verlust allerdings zum Teil aus 
(diese Prämien werden in der Volkse inkommensrech
nung als Subvent ionen an die Land- und Forstwirt
schaft und nicht als Rohertrag verbucht) 

Endproduktion der Land- und Forstwirtschaft 
1 9 8 5 1 9 8 6 1 9 8 7 ' ) 

Z u l a u f e n d e n P r e i s e n V e r ä n d e 
r u n g g e 
g e n d a s 

M i l l S 
V o r j a h r 

i n % 

Pflanzlicht Endprodukiion 
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W e i n 1 6 5 9 3 3 4 6 3 5 0 0 
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S o n s t i g e s 1 ] 1 3 6 9 1 2 6 3 1 2 0 0 

S u m m e t i e r i s c h e E n d 
p r o d u k t i o n 4 1 1 9 1 4 1 6 1 3 4 1 . 3 5 0 - % 

Endproduktion Landwirt
schaft 5 9 2 8 6 5 9 9 3 1 6 O 7 0 O + VA 

Forstliche Endproduktion 11 5 3 1 11 9 0 3 1 1 6 5 0 - 2 

Endproduktion Land- und 
Forstwirtschaft 7 0 8 1 7 7 1 8 3 4 7 2 3 5 0 + 1 

Q - E i g e n e B e r e c h n u n g e n ; n e t t o , o h n e M e h r w e r t s t e u e r — ' ) V o r l ä u f i g e 

W e r t e . — ! ) E i n s c h l i e ß l i c h G a r t e n b a u u n d B a u m s c h u l e n — 3 ) S c h l a c h t u n 
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246 Monatsber ichte 4/1988 



Landwirtschaft 

3 1/ 2% weniger Beschäftigte in der Landwirt
schaft 

Die Ergebnisse der Volkszählung 1981 erforderten 
eine Revision der bisherigen jährl ichen Fortschrei
bung des Arbei tskräf tebestands im Agrarsektor . Das 
WIFO hat diese Arbei t 1987 abgeschlossen und kon
sistente Zeitreihen gemäß den Definit ionen der Volks
zählung 1981 für den Zeitraum 1951 bis 1986 vorge
legt 1 ) . In den Aggregaten sind die Abweichungen von 
den bisher publizierten vorläufigen Daten ger ing. 

Die Fortschreibung der revidierten Volkszählungser
gebnisse 1981 mit Hilfe von Sozialversicherungsda
ten und Angaben des Bundesminister iums für Arbei t 
und Soziales ergibt für 1987 243 600 Beschäft igte in 
der Land- und Forstwirtschaft , um 3,6% weniger ais 
im Vorjahr. Die im Vergleich zu den letzten Jahren 
merkl ich beschleunigte Abnahme ist vor allem auf de
mographische Faktoren (geburtenstarke Jahrgänge 
erreichen das Pensionsalter) zurückzuführen. Der 
Berufswechsel kam mit zunehmenden Problemen auf 
dem Arbei tsmarkt wei tgehend zum Erliegen. Die Pro
duktivität der im Agrarsektor Beschäft igten nahm wie 
üblich überdurchschni t t l ich zu 

Frostschäden dämpfen Erholung im 
Pflanzenbau 

Die Endprodukt ion aus dem Pflanzenbau war 1987 
real um 4% höher als im Vorjahr Sie unterschri t t aller-

j) Schneider, M., 'Arbeitskräfte in der Land- und Forstwirt
schaft" WIFO-Monatsberichte, 1988, 61(2) 61(3) 

dings deut l ich den mittelfr ist igen Trend Der Wert der 
pflanzlichen Endprodukt ion erreichte rund 19,4 
Mrd . S ( + 51/2%) 

Die Getreideernte (4,96 Mill. t einschließlich Körner
mais) war um 2,8% geringer als im Vorjahr. Die leichte 
Abnahme geht auf eine Verr ingerung der Anbauflä
che zurück (auf 1,00 Mill ha, —5,5%) Die Hektarer
träge waren etwas höher als im Vorjahr (ausgenom
men Sommergerste und Hafer). Im Durchschni t t blie
ben sie leicht unter dem mittelfr ist igen Trend Brotge
treide fiel um 3,5% mehr, Futtergetreide um 6% weni 
ger an, und zwar vor allem weil die Anbauf lächen von 
Futtergetreide ( insbesondere Sommergerste) verr in
gert wurden In mitt leren und späten Lagen kam es 
wi t terungsbedingt zu Qualitätseinbußen. Rund 
66.000 t geschädigter Mahlweizen (Auswuchs, Min-
der-Hektol i tergewicht) wurden im Rahmen einer 
eigenen Akt ion aufgekauft und für Futterzwecke ab
gegeben bzw. export iert Die Markt leistung an Brot
getreide ist viel höher als im Vorjahr Nach Angaben 
des Getreidewir tschaftsfonds müßten zur Markträu
mung rund 1,06 Mill. t Getreide export iert werden, vor 
allem Weizen und Mais (Aus Qual i tätsgründen ist der 
Import von rund 60.000 t Braugerste erforderl ich.) Die 
Ausfuhrs tü tzungen werden auf etwa 3,65 Mrd. S ver
anschlagt 

Die Lage auf den Exportmärkten hat sich seit Anfang 
1985 ständig verschlechtert . Wachsende Vorräte lie
ßen die Not ierungen sinken Die europäischen Anbie
ter wurden vom Verfall des Dollarkurses zusätzl ich 
betrof fen. Auch die Exporter löse der österreichi
schen Getreidewirtschaft schrumpften rasch, die be
nöt igten Stützungen mußten kräftig aufgestockt wer-

Berufstätige in der Land- und Forstwirtschaft 
Jahresdurchschnitte 
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den. Für Mahlweizen ist derzeit frei Grenze nur etwa 
1 S je kg zu erzielen, die Ausfuhrstützung erreichte 
einen Rekordwert von etwa 4 S je kg Hohe volkswirt
schaftl iche Verluste und Finanzierungsprobleme sind 
die Folge Die FAO meldet für 1987/88 einen Rück
gang der Weltgetreideernte um etwa 4% Die Lager 
dürften nach drei Jahren der Zunahme deutl ich ver
ringert werden. Die Exportpreise haben sich aller
dings trotz dieser Marktent lastung bisher nur ger ing
fügig gefest igt und verbl ieben auf einem sehr tiefen 
Niveau. 

Die Agrarpol i t ik hat vorerst versucht, den Getreide
markt durch forcierten Anbau von Ölsaaten, Körnerle
guminosen und sonst igen "Alternat iven" und Förde
rung der Grünbrache zu entlasten (für 1987/88 wur
den die Kontraktf lächen für alternative Kulturen auf 
etwa 125 000 ha aufgestockt ; 20 000 ha können als 
"Ökologief lächen" gefördert werden) In Bruck a d. 
Leitha wird eine Ölmühle gebaut, die ab 1989 rund 
120 000 t inländischer Ölsaaten jährlich verarbeiten 
soll . Die Alternativkulturen haben bisher primär den 
Anbau der weniger rentablen Futtergerste verdrängt 
Da in den letzten Jahren auch die Preise für Ölsaaten 
verfielen, brachte die Flächenumlenkung nicht die er
hoffte Entlastung in der Überschußfinanzierung Ihre 
ökologischen Vortei le und ihr Beitrag zur Stärkung 
der Ernährungssicherheit sind davon nicht berührt. 
Als gravierender weiterer Schri t t wurde ab dem lau
fenden Wirtschaftsjahr 1987/88 der gesamte Anbau 
von Brotgetreide über Kontrakte geregelt Die Ver
tragsfläche (bzw Übernahmemenge) wurde mit 
197.000 ha (876.0001) Weizen und 60 000 ha 
(222 000 t) Roggen begrenzt. Damit soll der Weizen
export um etwa 200 000 t reduziert werden Zur Fi
nanzierung des Bauernantei ls an der Getreideverwer
tung und den Alternat ivkulturen einschließlich Ökolo
gieflächen wurde der Verwertungsbei t rag für Getrei
de der Ernte 1987 angehoben. Weiters wurde die Ab
gabe auf Handelsdünger mit I . A u g u s t 1987 erhöht 
und eine Abgabe auf Saatgut von Hybridmais neu ein
geführt (2. Marktordnungsgesetz-Novel le 1987) 

Die Dynamik auf dem Getreidemarkt (tendenziell 
wachsende Flächenerträge, stagnierender Inlandsab
satz, wachsende Importe an preiswertem Eiweißfutter 
und der tiefe Einbruch der Weltmarktpreise für Ge
treide) erfordert immer neue Maßnahmen, um die 
Überschüsse zu begrenzen und ihre Finanzierung ab
zusichern. Die von der Landwirtschaft gewünschte 
Abgabe auf alle Futtermittel (Bodenschutzabgabe) 
konnte bisher nicht realisiert werden Derzeit wird 
u. a eine Abgabe auf Acker land diskutiert, die von je
nen Bauern zu entr ichten wäre, die weniger als z. B. 
ein Viertel ihrer Flächen für alternative Kulturen und 
als Grünbrache nutzen. Über legenswert wären Maß
nahmen zur generel len Senkung der Produkt ionsin

tensität, wobei der Preispolit ik eine wicht ige Rolle zu
fällt 

Ölsaaten brachten 1987 sehr gute, Körnerlegumino
sen mitt lere Erträge. Die Zuckerrübenernte war mit 
2,13 Mill t um 35% höher als im Vorjahr. Die Anbau
kontrakte waren etwa im gleichen Maße ausgeweitet 
worden Es wurden 359 000 t Zucker erzeugt (Weiß
wert) . Der Zuckerabsatz ist seit Jahren rückläufig Die 
Zucker industr ie ist bemüht, durch Fusion und Schlie
ßung zweier Werke (Enns, Siegendorf) die Struktur 
zu bereinigen und die Kosten zu senken Der Welt
zuckermarkt ist durch hohe Vorräte belastet, die No
t ierungen bleiben niedrig Weißzucker wird an der Pa
riser Börse zu etwa 2,70 S je kg gehandelt. Für 1988 
haben Rübenbauern und Industrie eine leichte Verrin
gerung der Zuckerrübenerzeugung vereinbart. Die 
Kartoffelernte war mit 879.000 t um 10,5% geringer 
als im Vorjahr. Der Markt für Speisekartoffeln war für 
die Erzeuger zufr iedenstel lend Feldgemüse brachte 
etwas höhere Erträge, die Erzeugerpreise gerieten 
teils unter Druck. 

Die Obst- und Weinkulturen wurden durch harte Frö
ste im Winter 1986/87 geschädigt Auch das Wetter 
zur Blütezeit war ungünst ig. Nach Schätzungen des 
Stat ist ischen Zentralamtes war die Obsternte der 
Menge nach um fast ein Drittel ger inger als im Vorjahr 
und damit die schwächste seit 1981 Ertragseinbußen 
gab es insbesondere bei Kernobst Auch die Stein
obsternte war unterdurchschni t t l ich Das Beerenobst 
hat hingegen den harten Winter gut überstanden und 
brachte mitt lere Erträge Das geringe Angebot konn
te zu guten Preisen verkauft werden. Dem Wert nach 
übertraf der Rohertrag aus dem Obstbau das niedri
ge Ergebnis des Vorjahres (Strahlenschäden) um et
wa ein Fünftel. Mit 2,18 Mill. hl (—2,1%o) wurde schon 
das vierte Jahr eine unterdurchschni t t l iche Weinernte 
eingebracht. Die Rekordlager der Jahre 1982 und 
1983 sind inzwischen abgebaut Ende November la
gen einschließlich der neuen Ernte nur 3,75 Mill. hl 
Wein auf Lager Das heimische Angebot wird durch 
Importe ergänzt Dadurch wurden die Erzeugerpreise 
Anfang 1988 auf einem hohen Niveau stabilisiert Die 
Winterfröste 1986/87 haben zum Teil die Stämme der 
Reben geschädigt ; regional mußten Kulturen gerodet 
werden. Diese schweren Schäden beeinträcht igen 
auch die Ernteerwartungen für 1988 

Tierproduktion stagniert seit 1984 

Die Tierprodukt ion erreichte 1984 real ihr bisher be
stes Ergebnis Seither stagniert sie. Eine leicht stei
gende Markt leistung wurde durch den Abbau des 
Viehbestands (er erreichte im Jahr 1984 einen Spit
zenwert) aufgewogen Der Wert der t ier ischen End
produkt ion war 1987 mit rund 41,4 Mrd . S etwas nied-
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riger als im Vorjahr Das Ergebnis des Jahres 1984 
wurde um rund 1,4 Mrd S unterschr i t ten 

Mehr Fleisch 

Das Angebot an Vieh und Fleisch nahm 1987 leicht 
zu. Insgesamt wurden etwa 707 600 t Fleisch ver
marktet ( + 1,3%). Rindfleisch wurde etwas weniger, 
Schweinefleisch etwas mehr angeboten als im Vor
jahr. Die Markt leistung an Schlachtgef lügel st ieg kräf
t ig . Der kalkulierte Inlandsabsatz an Fleisch war um 
etwa 2% höher als 1986, die Ausfuhr stagnierte auf 
hohem Niveau. 

Der Rinderbestand ist seit dem zykl ischen Höchst
wert im Jahr 1984 rückläufig. Die Vol lerhebung vom 
3 Dezember 1987 ergab 2,59 Mill Stück Rinder 
( — 1,9%o) Die Abnahme konzentr ierte sich auf Kälber 
und jüngere Al tersklassen Das Angebot an Rindern 
nahm noch zu Im gesamten Kalenderjahr 1987 wur
den mit 765 300 Stück um 1,6% mehr Rinder vermark
tet als im Vorjahr. Im 1 Halbjahr war infolge eines un
gewöhnl ich starken Bestandsabbaus das Angebot 
besonders hoch ( + 11%) Seit Jahresmitte nahm der 
Marktdruck rasch ab Die Inlandsnachfrage war vor

Entwicklung auf dem Fleischmarkt 
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erst leicht rückläuf ig; gegen Jahresende belebten 
günst ige Angebote und Werbeakt ionen den Absatz 
insgesamt konnte nur wenig mehr Rindfleisch im In
land verkauft werden als im Vorjahr. Der Angebotszu
wachs mußte überwiegend und unter schwier igen 
Bedingungen im Export verwertet werden 1987 wur
den 345 000 Stück Rinder (einschließlich Rindfleisch) 
export iert und 5.000 Stück import iert (meist Speziali
täten). Die Nettoausfuhr war mit 340 000 Stück um 
3,6% höher als im Vorjahr Mit 44,5% des gesamten 
Angebotes ergab sich ein neuer Rekordwert. Es wur
den viel mehr Zucht- und Nutzrinder und etwas mehr 
Schlachtr inder und Fleisch export iert . Die Erlöse im 
Export gaben erneut leicht nach Das hohe Angebot 
brachte — besonders zur Jahresmitte — die Preise 

Rindermarkt 
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unter Druck. Im Jahresdurchschni t t waren nach An
gaben des Österreichischen Stat ist ischen Zentralam
tes die Erzeugerpreise für Schlachtst iere um 3,8%, 
für Schlachtkühe um 3,3% geringer als im Vorjahr. 

Für 1988 ist mit einem weiteren leichten Abbau des 
Bestands und deutl ich sinkender Markt leistung an 
Rindern zu rechnen Die Bundesanstalt für Agrarwirt-
schaft erwartet für das Viehzählungsjahr 1988 ein A n 
gebot von etwa 705 000 Stück (—45 000 Stück) . Das 
Exporterfordernis sinkt; nachdem die Preise über 
zwei Jahre unter Druck standen, ist eine Entspan
nung des Marktes zu erwarten 

Die Markt leistung an Kalbfleisch war um 2,7%o höher, 
die Erzeugerpreise sanken unter das Vorjahresniveau 
( - 6 % ) 

Der Schweinebestand wurde 1987 kräftig aufge
stockt Die Zahl der t rächt igen Sauen nimmt seit 
Herbst 1986 ständig zu Am 3. Dezember 1987 wur-

Schweinemarkt 

ZUCHTSAUEN T P A E C H T I G S A I S O N B E H E I N I G T 

2;S I , , , i , , , i , , , l , , , i , , , l , , , j , , , I , , , I , , 

7 9 6 0 31 3 2 8 3 B4 BS 3G 8 7 

Ios MARKTLEISTUNG S C H W E I N E F L E I S C H & A E 5 0 N B E R E I N I G T 

. . . 

r 

, , , 
73 BÜ 3 1 B2 aa 84 8S 35 

ERZEUGERPREISE t ] SCHLACHTSCHWEINE LSD OESTZ 

79 SO S l 32 3 3 34 BS SS B7 

250 

den 3,93 Mill Stück Schweine gezählt ( + 3,5%). Die 
Markt leistung an Schweinef leisch erreichte zur Jah
resmitte 1987 den zykl ischen Tiefpunkt und steigt 
seither wieder. Im Jahresmittel wurde nur knapp 
mehr Schweinef leisch angeboten ( + 0,3%) Die Er
zeugerpreise waren parallel zur Angebotsentwick lung 
im 1 Halbjahr hoch und gerieten ab Jahresmit te unter 
Druck, der sich gegen Jahresende verstärkte Im Jah
resdurchschni t t erzielten die Mäster 20,64 S je kg le
bend ( + 0,8%)). Die Verbraucherpreise st iegen um 
2,4%. Der Inlandsabsatz ( + 0,3%) nahm leicht zu und 
entsprach etwa dem Angebot . 1988 steht ein neuer 
Schweineberg bevor Die Bundesanstal t für Agrar-
wir tschaft prognost iz ier te einen Überschuß von rund 
74 000 Stück Schweinen, der den Markt belasten 
dürfte 

Schlachtgefiügel stieß bei stabilen Preisen auf eine 
lebhafte Nachfrage. Die Inlandserzeugung wurde 
kräftig angehoben, und auch die Importe waren viel 
höher. Die Eierproduktion wurde parallel zur schwä
cheren Nachfrage etwas verr ingert, die Erzeugerprei
se haben sich vom Einbruch im Vorjahr nur zum Teil 
erholt. Für 1988 ist mit einem weiteren Anst ieg der 
Schlachtgef lügelprodukt ion zu rechnen. Die Entwick
lung auf dem Eiermarkt läßt leichte Produkt ionseinbu
ßen erwarten 

Weniger Milch 

1987 wurde die Kuhzahl kräftig reduziert A m 3 De
zember wurden 963 000 Kühe gezählt, um 2,6% weni 
ger als im Vorjahr Die Milchanlieferung (—4,9%) wur-

Kennzahlen der Milchwirtschaft 
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Milchmarkt 
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de noch stärker eingeschränkt Einerseits macht sich 
allmählich bemerkbar, daß der Bund seit 1985 laufend 
Lieferrechte aufkauft. Viel stärkeren Einfluß hatte al
lerdings die den Bauern im Wirtschaftsjahr 1987/88 
erstmals angebotene Mögl ichkeit , ihre Milchanliefe
rung freiwil l ig zurückzunehmen Teilnehmer, die ihre 
Anl ieferung um mindestens 5% verr ingern, haben A n 
spruch auf eine Prämie, die den Ausfall an Milchgeld 
etwa ausgleicht (solange die Lieferrücknahme 10% 
nicht übersteigt) Ihre Einzelr ichtmenge bleibt erhal
ten Rund ein Drittel der Lieferanten mit einer Aus
gangsmenge von 1,03 Mill t beteil igt sich an dieser 
Akt ion Als Folge davon fiel die Anl ieferung zu Jah
resmitte um rund 10% ab Der Erzeugererlös betrug 
mit Zu - und Abschlägen im Jahresdurchschni t t 4,42 S 
je kg Milch (im Jahr 1986: 4,38 S je kg) Der Inlands
absatz war nach den vor l iegenden spärl ichen Infor
mationen etwas höher als im Vorjahr Die Ausfuhren 
konnten wegen der geringeren Anl ieferung verringert 
werden, wodurch auch die Verwer tungsrechnung 
entlastet wird 

Neue Abgabe drückt den Düngemitteleinsatz 

Nach deutl icher Kaufzurückhaltung im Vorjahr haben 
die Bauern 1987 real etwas mehr Betr iebsmit tel ge
kauft und mehr investiert Weil wicht ige Güter (Ener
gie, Dünger, Eiweißfutter, Pflanzenschutzmittel) billi
ger wurden, waren die Ausgaben der Land- und 
Forstwirtschaft t ro tzdem geringer als im Vorjahr 

Nach ersten Berechnungen und Schätzungen hat die 
Land- und Forstwirtschaft 1987 rund 23,7 Mrd S für 
Vorleistungen ausgegeben (—2,5%). Infolge der an
geführten Verbi l l igungen sank der Preisindex agrari
scher Vor leistungen um 3 1 / 3%, nachdem er schon 
1986 um 2,3% nachgegeben hatte. Eiweißfutter wurde 
um 9% billiger angeboten, die Importe st iegen leicht 
und konkurrenzieren zunehmend inländisches Futter
getreide. Die Energierechnung des Agrarsektors 
(Brenn-, Treib- und Schmierstof fe, Strom) war mit 
rund 3,81 Mrd S dank s inkenden Preisen etwas nied
riger als im Vorjahr Der Düngermarkt war durch die 
im Apri l 1986 eingeführte Abgabe, die mit 1 August 
1987 noch erhöht wurde, geprägt Der Menge nach 
(Reinnährstoffe) wurden 1987 um 8% weniger Han
delsdünger ausgeliefert; die Ausgaben der Bauern 
waren mit 2,53 Mrd S (ohne Düngemittelabgabe) um 
20%o geringer, weil die Preise verfielen. Die Boden
schutzabgabe brachte 1987 Einnahmen von 967 
Mill S (die in der Volkse inkommensrechnung als indi
rekte Steuer verbucht werden). Bedenkt man den 

Entwicklung auf dem Betriebsmittelmarkt 
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Einbruch der Preise für Handelsdünger, der die neu 
eingeführte Abgabe zu einem guten Teil aufwog, 
dann hat die Reaktion der Bauern auf diese Abgabe 
bisher die Erwartungen bei wei tem übertroffen Nach 
diesen Erfahrungen ist der Abgabe auf Handeisdün
ger neben der Finanzierungsfunkt ion, posit iven öko
logischen Nebenwirkungen u. a ein gewisser Einfluß 
auf die Flächenerträge und damit das pflanzliche A n 
gebot nicht abzusprechen 

Der Landmaschinenmarkt ist gesätt igt Nach drei Jah
ren Kaufzurückhaltung hat die, Land- und Forstwirt
schaft 1987 wieder etwas mehr in Ausrüstungen inve
stiert 

AgrarmarktOrdnung in Diskussion 

Der Staat greift massiv in die Agrarmärkte ein. Wicht i
ge gesetzl iche Grundlagen der österre ichischen 
Agrarmark tordnung, wie insbesondere das Landwirt
schaftsgesetz, Marktordnungsgesetz und Viehwirt
schaftsgesetz, sind in ihrer Gült igkeit mit 30 Juni 
1988 befristet. Die anstehende Verlängerung forder t 
zu agrarpol i t ischer Grundsatzdiskussion heraus. Sie 
bietet zugleich Gelegenheit, in zentralen Sparten der 
landwirtschaft l ichen Erzeugung (Milch, Getreide, 
Vieh) und in den nachgelagerten Bereichen der Be-
und Verarbei tung und Vermarktung die Weichen ih 
Richtung höherer Wirtschaft l ichkeit und besserer 
Durchschaubarkei t zu stellen und damit die Ernäh
rungswir tschaft auf den wet tbewerbsor ient ier ten 
europäischen Markt vorzuberei ten Das WIFO hat zur 
Problematik auf dem Milchmarkt in Heft 3/1988 der 
Monatsber ichte Stellung genommen. 

Matthias Schneider 

Forst- und Holzwirtschaft 
D a z u S t a t i s t i s c h e Ü b e r s i c h t 3 6 

Belebung des internationalen Holzmarktes 

Die internationale Holzkonjunktur hat sich im Jahr 
1987 dank der lebhaften Bautätigkeit in den west l i 
chen Industr iestaaten deutl ich gebessert . Am stärk
sten stieg die Nachfrage im Pazifischen Raum, vom 
Bauboom in Japan haben besonders die nordameri 
kanischen Schnit tholzanbieter prof i t iert Die Arbei ts
gruppe Rohstoff preise der AIECE (Vereinigung Euro
päischer Konjunktur forschungsinst i tute) schätzt, daß 
sich Schnit tholz auf dem Weltmarkt auf Dollarbasis 
gegenüber 1986 um 23% verteuert hat (1986 + 3 4 % ) . 
Die schwedischen Produzenten meldeten ebenfalls 
Preissteigerungen ( + 10% im Jahresvergieich in na

tionaler Währung, +25%o in Dollar). Auf den tradit io
nellen österreichischen Exportmärkten war die Nach
f ragebelebung nicht so stark, die Bautätigkeit in den 
Erdölländern stagnierte auf niedr igem Niveau. Die 
österreichischen Exportpreise für Nadelschnit tholz 
waren im Durchschni t t des Jahres 1987 gleich hoch 
wie 1986, in Dollar ergab sich eine Steigerung um 
17%. Für 1988 rechnet die AIECE mit einem nur noch 
geringfügigen Anziehen der Schnit tholzpreise ( + 4%o 
in Dollar gegenüber 1987) Die österreichischen Ex
portpreise haben sich im 1 Halbjahr 1987 gefest igt , 
bei konstanter Schii l ing-Dollar-Relation könnte 1988 
in Schil l ing eine Preissteigerung um 4% realisierbar 
sein. Der heimische Hochbau konnte 1987 seine Um
sätze wieder kräftig ausweiten ( + 7,2%o gegen 1986), 
die Auft ragsbestände waren im Herbst um 6,3% hö
her als vor einem Jahr und lassen auch für 1988 eine 
gute Baukonjunktur erwarten Die inländischen Rund
holzpreise erreichten im Sommer ihren Tiefpunkt, ge
gen Jahresende waren sie bereits um 3,4%) höher als 
im Vorjahr. Im Jahresdurchschni t t lagen die Preise 
nur wenig über dem Niveau von 1986, aber noch um 
19% unter dem Wert von 1980 

Die Hausse auf den internationalen Zel lstoffmärkten 
hat sich 1987 noch verstärkt, die AIECE meldet einen 
Anst ieg der Zellstoff preise auf Dollarbasis gegenüber 
1986 um 26%), 1988 werden die Preise nochmals um 
10% anziehen In Schil l ing s ind die österre ichischen 
Exportpreise für Sulfitzellstoff gegenüber 1986 um 
5,6% gest iegen, die Exportpreise für Druck- und 
Schreibpapier um 2,9%) gefallen. Die heimische pa
piererzeugende Industrie produzierte 1987 um 5,0% 

Holzpreise 
I n i a n d p r e i s A u s f u h r 

p r e i s 

S ä g e r u n d -
h o l z ' ) 5 ) 

K l a s s e B 
M e d i a 2 b 

S c h l e i f 
h o l z 1 ] 2 ] 

1 a / b 

S c h n i t t h o l z ' ) 
0 — I I I B r e i t w a r e 

s ä g e f a l i e n d 

S t e i e r m a r k 3 ) 

N a d e l -
s c h n i t t -

h o l z 1 ] 

S j e f m S j e m 3 S j e m 3 

0 1 9 8 5 1 0 3 1 5 9 4 2 3 8 2 2 0 9 3 

0 1 9 8 6 1 0 0 2 6 0 0 2 3 2 1 2 0 3 6 

0 1 9 8 7 1 0 0 7 5 9 6 2 2 7 2 2 0 3 4 

1 9 8 6 ! Q u 1 0 1 0 6 0 3 2 3 6 3 1 9 8 5 

II Q u 1 0 1 6 6 0 1 2 3 7 0 2 0 6 3 

III Q u 9 9 0 5 9 9 2 2 5 0 2 0 7 5 

IV Q u 9 9 5 5 9 8 2 . 3 0 0 2 0 1 8 

1 9 8 7 I Q u 1 0 0 3 5 9 6 2 2 7 7 2 0 0 6 

II Q u 1 0 0 1 5 9 9 2 2 6 7 2 0 3 2 

III Q u 1 0 0 2 5 9 8 2 2 6 0 2 0 4 4 

IV Q u 1 0 2 1 5 9 1 2 2 8 3 2 0 4 4 

Q P r e i s m e l d u n g e n d e s L a n d e s h o l z w i r t s c h a f t s r a t e s S t e i e r m a r k Ö s t e r r e i 

c h i s c h e s S t a t i s t i s c h e s Z e n t r a l a m t ( o h n e M e h r w e r t s t e u e r ] — ' ) F i c h t e 

T a n n e . — ! ) A b b e f e s t i g t e r W a l d s t r a ß e — 3 ] W a g g o n - b z w L k w - v e r l a d e n 

— 4 ] D u r c h s c h n i t t l i c h e r E r l ö s f r e i G r e n z e 

252 Monatsber ichte 4/1988 



Forst- und Holzwirtschaft 

Holzpreise 
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mehr als im Vorjahr Saisonbereinigt nimmt die Pro
dukt ion seit dem III. Quartal 1986 zu, im IV. Quartal 
1987 ergab sich eine besonders starke Steigerung. 
Die Auft ragsbestände waren Ende 1987 um 30% hö
her als Ende 1986. Die AIECE rechnet für 1988 mit 
einer Steigerung der Zellstoffpreise auf Dollarbasis 
um 10%o Die Zellstoff industrie zahlte für inländisches 
Nadelschleifholz um 0,7%, für import iertes Schleifholz 
um 5,9% weniger als 1986. Die holzverarbeitende In
dustr ie erhöhte die Produktion gegenüber 1986 um 
2,5% Die Spanplat tenprodukt ion ( + 5,8%) erreichte 
mit 1,31 Mill m 3 ihren bisher höchsten Wert Die 

Einschnitt, Absatz und Vorräte an Holz 
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durchschni t t l ichen Exportpreise für Spanplatten wa
ren etwa gleich hoch wie 1986, die Tendenz war das 
Jahr über gleichbleibend Die Auf t ragsbestände der 
holzverarbeitenden Industrie waren Ende 1987 um 
14,3% höher als Ende 1986. 

Holzeinschlag auf niedrigem Niveau 

1987 wurden 11,76 Mill fm Holz geschlägert, um 3 , 1 % 
weniger als 1986 Das Einschlagsvolumen lag damit 
deut l ich unter dem längerfrist igen Trend. Die mäßige 
Industr ieholznachfrage führte zu einer erhebl ichen 
Einschränkung der Schwachholznutzung ( — 10,5%) 
Starknutzholz und Brennholz fielen fast gleich viel an 
wie im Vorjahr An Schadholz mußte um fast 20% we
niger aufgearbeitet werden als 1986, der Antei l am 
Gesamteinschlag ist auf weniger als 23% gefallen Die 
Schadholzmengen stehen mit dem Phänomen Waid
sterben derzeit noch in keinem unmit telbaren Zusam
menhang. Die bisherigen Spitzen im Schadholzauf
kommen wurden durch die Sturmkatastrophen in den 
Wintern 1966/67 und 1975/76 ausgelöst Tendenziel l 
nahm der Schadholzantei l bis Anfang der achtziger 
Jahre zu Während in den sechziger Jahren und A n 
fang der siebziger Jahre in Normaijahren der Antei l 
unter 15% lag, überschri t t er zwischen 1974 und 1983 
durchwegs die 25%—Marke Im Durchschni t t der 
letzten vier Jahre erreichte er knapp 25% Infolge der 
ungünst igen Kosten-Ertrags-Relat ion setzten die 
Waldbesitzer ihre Arbeitskapazitäten vermehrt in die 
Endnutzung ein, die Durchforstung (Vornutzung 
— 12%) wurde eingeschränkt Der Antei l des Ein
schlags durch Fremdwerber (Schlägerungsunterneh
men, Stockkäufer) ist auf 28% gesunken Die geringe 
Schneelage gegen Jahresende erleichterte den Ab
transport des gesch lagenen Holzes, die Lager der 
Forstwir tschaft waren zu Jahresende um 7% niedri
ger als Ende 1986 Der Einschlag entwickelte sich 
nach Besitzkategorien recht unterschiedl ich: im 
Kleinwald wurde um 2,8% mehr, im privaten Großwald 
um 8,6% und in den Österreichischen Bundesforsten 
um 4,8% weniger geschlägert als 1986 Die Großwald
besitzer und die Bundesforste schränkten die Durch-
forstungsarbei ten stark ein. Die regionale Einschlags-

Holzeinschlag 
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Holzversorgung 
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entwicklung wurde zum Teil durch Veränderungen im 
Schadholzanfal l geprägt. Viel mehr Schadholz mußte 
in Oberösterre ich aufgearbeitet werden, hier war da
von besonders der Kleinwald betroffen Außer in 
Oberösterre ich ( + 5,9%) hat die Holznutzung auch im 
Burgenland ( + 2,4%) zugenommen In Niederöster
reich ( — 12,8%) ist der Einschlag stark zurückgegan
gen Mit 1 Jänner 1988 ist eine Novelle zum Forstge
setz in Kraft getreten. Schwerpunkte dieser Novelle 
s ind: Neuaufgeforstete Kurzumtr iebswälder zur Ge
wännung von Bioenergiemasse unterl iegen nicht 
mehr dem Forstzwang, Rodungen und Fällungen sind 
damit jederzeit ohne behördl iche Bewil l igung zuläs
sig Verschiedene Best immungen über Waldverwü
stungen wurden erweitert und verschärft So sind das 
Lagern von Klärschlamm und die unsachgemäße Aus
br ingung von Dünger im Wald verboten. Die Organe 
des Forstaufsichtsdienstes sind nunmehr verpf l ich
tet, waldgefährdende Wildschäden nicht nur zu mei
den, sondern auch Vorschläge zu ihrer Abste l lung zu 
erstatten Die Effizienz der vorgesehenen Verfahren 
zum Schutz des Waldes gegen waldverwüstende 
Wildschäden wird davon abhängen, inwieweit sich 
der Forstdienst gegen die Jagdbehörde durchsetzen 
kann Die wei teren Best immungen betreffen das Ver
bot des Schifahrens im Wald im Bereich von Auf
st iegshi l fen, die Verbesserung der Vollziehung von 
Best immungen über forstschädl iche Luftverunreini

gungen, die Lösung des Konfl ikts zwischen Forst-
und Almwirtschaft im Bereich der Kampfzone des 
Waldes, die Bereitstel lung öffentl icher Mit tel für die 
Waldsanierung sowie die Meldepfl icht für langfristige 
Forstsperren 

Schnittholzexport hat Talsohle durchschritten 

Die österreichische Sägeindustr ie erzeugte im Be
richtsjahr 5,89 Mill m 3 Schnit tholz, um 1,9% mehr als 
1986 Dank der günst igen Baukonjunktur konnten im 
Inland 3,01 Mill m 3 ( + 3,2%) abgesetzt werden. Die 
Schni t tholzexporte erreichten saisonbereinigt bereits 
im I Quartal 1987 die Talsohle, der Jahreswert lag mit 
3,78 Mill m 3 um 1,7% über dem Vorjahresergebnis 
Trotz der schwachen Holzkonjunktur führ ten die Sä
gewerke 1,52 Mill fm Nadelrundholz ein, um fast 40% 
mehr als im Vorjahr Die Schnittholzlager sanken sai
sonbereinigt Ende des IN Quartals auf ihren Tief
punkt , zu Jahresende waren sie um 1 1 ' / 2 % niedriger 
als Ende 1986 Entsprechend dem üblichen Konjunk
turmuster haben die Sägewerke die Rundholzvorräte 
aufgestockt ( + 2%) Im Jahresdurchschni t t waren 

1987 9.659 Personen in den Sägewerken beschäft igt , 
fast gleich viele wie 1986 Der Produkt ionswert der 
Sägeindustr ie und Forstsägen erreichte 1987 13,88 
M r d . S , um 2% mehr als 1986 Fast 65% der Nadel
schni t tholzexporte gingen nach Italien ( + 4%), die 
Ausfuhr in die BRD und in die Schweiz ist leicht zu
rückgegangen Weitere empfindl iche Einbußen muß
ten in den Exporten nach Nahost h ingenommen wer
den (—13%), das Jahresergebnis lag bereits um 36% 
unter dem Durchschni t t der letzten fünf Jahre Die 
gesamten Exporte an Holz und Holzwaren waren mit 

Volumen des Holzaußenhandels 
(Rohholzbasis) 
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Schnittholzmarkt 
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16,9 Mrd S um 5% höher als 1986. Im Gegensatz zur 
Sägeindustr ie hat die Papier- und Plattenindustrie 
ihre Rohholz importe stark eingeschränkt ( — 17,5% 
gegen 1986). 

Wilfried Puwein 

Energie 
D a z u S t a t i s t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 5 1 b i s 5 5 

1987: Kräftige Zunahme des Energiever
brauchs trotz mäßigen Wirtschaftswachstums 

Der Energieverbrauch Österreichs nahm 1987 kräftig 
zu ( + 3,8%), wiewohl die gesamtwirtschaft l iche Pro

dukt ion nur wenig wuchs (BIP real +1 ,3%) ; er war 
höher als je zuvor und überschri t t deutl ich den bishe
rigen Höchstwert des Jahres 1979. Die kräft igen 
Energieverteuerungen 1973/74 und 1979/81 hatten 
zur Folge, daß stets unmittelbar nach einem Preis
sprung der Energieeinsatz stark rationalisiert wurde 
und wegen der gleichzeit ig schrumpfenden gesamt
wirtschaft l ichen Produkt ion auch absolut weniger 
Energie verbraucht wurde Sobald der Preisanstieg 
jedoch zum Stil lstand kam und die Wirtschaft wieder 
wuchs, nahm auch der Energieverbrauch wieder zu 
1983 begann der jüngste Konjunkturaufschwung in 
Österreich, und seither steigt der Energieverbrauch. 
Rasch sinkende Energiepreise schmälerten zuneh
mend die Rentabilität energiesparender Investit ionen 
Der Energieverbrauch war 1987 um 1 1 % höher als 
1983, das BIP wuchs in der gleichen Zeit um nur 8% 
(BIP real) Entgegen den längerfrist igen Prognosen 
erhöhte sich die Energieintensität (Energieverbrauch 
je Einheit des realen BIP), und das Tempo des Ver
brauchszuwachses war deutl ich rascher, als auf län
gere Sicht erwartet. Österreich hat in den achtziger 
Jahren den Energieeinsatz etwa gleich stark rationali
siert wie die anderen westeuropäischen Industr ie
staaten 1987 dürfte die Entwicklung allerdings unter
schiedl ich verlaufen sein Nach ersten Schätzungen 
stagnierte in den EG-Staaten der Energieverbrauch, 
obschon dor t die Wirtschaft rascher wuchs als in 
Österreich 

Die kräftige Zunahme des Energieverbrauchs im Jahr 
1987 (Gesamtenergieverbrauch +3 ,8%, Endenergie
verbrauch + 2,7%) erklärt sich aus den hohen Real
e inkommenste igerungen (Masseneinkommen net to 
real + 4 % ) , aus der weiteren Energieverbil l igung (Ver
braucherpreise für Energie —5%) und aus den be
sonders niedrigen Temperaturen zu Jahresbeginn. 
Die ungunst ige Auftragslage für Produzenten von 
Sachgütern ( Industr ieprodukt ion —1%), die mäßigen 
Ergebnisse im Reiseverkehr (Zahl der Ubernachtun
gen + 0%) und Energieeinsparungen der Elektrizi
tätswir tschaft infolge der sehr günst igen Produk
t ionsverhältnisse für Wasserkraftwerke druckten den 
Verbrauchszuwachs. Erste Ergebnisse zeigen, daß 
1987 der Energieverbrauch der Industrie und der Ver
brauch für Verkehrsmit tel stagnierten (Industrie 
— 1%, Verkehr + 1 % ) , dagegen dürf ten der Bedarf 
der Kleinabnehmer ( + 7%) und der Energieversor
gungsunternehmen ( + 7%) sowie die Verwendung 
von Energieträgern für n ichtenerget ische Zwecke 
( + 8%) kräftig zugenommen haben. Die Energiever-
bilügung scheint bisher nur wenig zum Mehrver
brauch angeregt zu haben Wiewohl die Treibstoff
preise weiter sanken, belebte sich der Absatz kaum 

In der Industrie dürften die Bemühungen zur Verbes
serung des Energieeinsatzes auch 1987 for tgesetzt 
worden sein. Der Energieverbrauch für Produkt ions-
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Entwicklung des Energieverbrauchs 
Tatsächliche Werte und gleitende 
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zwecke nahm etwa im gleichen Maß ab wie die Pro
dukt ion Überraschend stark st ieg der Energiebedarf 
der Kleinabnehmer Zwar war es zu Jahresbeginn und 
im Frühjahr sehr kalt, in der zweiten Jahreshälfte blie
ben die Temperaturen aber weit über dem langjähri
gen Durchschnit t . Per Saldo übertraf die Heizgrad
summe 1987 die des Vorjahres nur wenig ( + 2%) An
gesichts höherer Einkommen und niedrigerer Brenn
stoffpreise dürften die Konsumenten weniger bei der 
Heizung gespart haben Auch das erklärt aber nur 
einen Teil des Mehrbedarfs Unsicherheiten über die 
weitere Entwicklung der Erdölpreise auf dem Welt
markt dürften zu Lagerkäufen angeregt haben Ende 
1987 müssen die Brennstoffvorräte der Haushalte 
deut l ich größer gewesen sein als Ende 1986 Die 
Mögl ichkeit , elektr ische Energie zu einem ungewöhn
lich großen Teil in Wasserkraftwerken zu gewinnen, 
t rug viel dazu bei, daß der Gesamtenergieverbrauch 
nicht noch stärker gest iegen ist. 1986 führten die 
Flüsse sehr wenig Wasser, 1987 sehr viel (1986 blieb 
die Stromerzeugung der Wasserkraftwerke um 7% 
unter der bei durchschnit t l icher Wasserführung mög
lichen Produkt ion, 1987 lag sie um 6% darüber ) Lauf
und Speicherkraf twerke lieferten daher 1987 viel 
mehr elektr ischen Strom Hätten die Wasserkraftwer
ke 1987 nur die gleiche St rommenge produziert wie 
1986 und hätte der zusätzliche Strombedarf aus Wär
mekraf twerken gedeckt werden müssen, dann hätte 
bei sonst gleichen Bedingungen der Gesamtenergie
verbrauch nicht um knapp 4%, sondern um fast 7% 
zugenommen 

Energie wurde 1987 neuerlich billiger, weil auf dem 
Weltmarkt der Druck auf die Energiepreise anhielt 
und die Wechselkursgewinne des Schil l ings die Ener
gieimporte zusätzl ich verbil l igten 1986 waren die 
Energiepreise um 12% (Verbraucherpreise für Ener
gie einschließlich Treibstoffe) gesunken, 1987 sanken 
sie um 5%. Mit einer Verzögerung von mehr als einem 
Jahr reagierten auch die Preise fester Brennstoffe auf 
den Sturz der Mineralölpreise Dennoch hat sich die 
Wet tbewerbspos i t ion der Kohlenwasserstoffe weiter 
verbessert Die für Heizzwecke verwendeten Kohlen
wasserstof fe kosteten 1987 um 16% (Heizöle —18%, 
Erdgas —-14%) weniger als ein Jahr zuvor, feste 
Brennstoffe dagegen um nur 8% weniger (Koks 
— 12%, Steinkohle —6%, Briketts —4%). Billiger wur
de auch das Heizen mit Fernwärme (—8%) Nur die 
Preise für elektr ischen Strom ( + 0%) und für Brenn
holz ( + 1%) reagierten bisher nicht auf die Preissen
kungen der Subst i tu t ionskonkurrenten Treibstoffe 
kosteten im Jahresdurchschni t t 1987 um 5% weniger 
(Superbenzin — 4 % , Normalbenzin — 6 % , Dieseltreib
stoff — 11%)) als 1986. 

Trotz der neuerl ichen deutl ichen Veränderung der re
lativen Energiepreise verschob sich die Verbrauchs
struktur nur wenig. Es kam 1987 zu keiner Resubst i-
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Energiebilanz für die Jahre 1986 und 1987 
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tut ion des Erdöls Die Treibst off nachfrage belebte 
sich kaum, auf dem Wärmemarkt wurde der zusätzl i
che Bedarf vor allem durch Erdgas und Kohle ge

deckt , und dank reichlichen Niederschlägen stand 
viel mehr Wasserkraft für die St romerzeugung zur 
Verfügung. Die Endverbraucher schränkten per Saldo 
den Einsatz der festen Brennstoffe zugunsten der re
lativ bil l igeren Energieträger Erdgas und Fernwärme 
ein Nur die Elektr iz i tätsversorgungsunternehmen 
verfeuerten mehr Kohle und weniger Kohlenwasser
stoffe Das erklärt sich vor allem mit der Inbetr iebnah
me der neuen großen Kohlenkraftwerke 

Ausgaben für Energieimporte weiter 
gesunken 

Die Energiel ieferungen im Inland ( + 2%) st iegen we
niger rasch als der Auslandsabsatz ( + 9%) Der 
Rückgang der Lagerkäufe dämpfte die Inlandsnach
frage, Produzenten und Großkonsumenten verringer
ten ihre Vorräte an Erdgas und Mineralöl, nur die Koh
lenlager bei den Bergwerken und den Wärmekraft
werken wuchsen weiter Die Mineralölwirtschaft 
konnte ihre großen Exporterfolge der Jahre 1985 und 
1986 nicht wiederholen, hingegen ist es der Elektrizi
tätswir tschaft gelungen, große St rommengen an die 
DDR zu verkaufen (Erlöse aus St romexpor ten insge
samt 1986 2,3 Mrd S, 1987 4,6 Mrd S, davon DDR 1,8 
Mrd S) In der DDR kam es nach einem Unfall in 
einem Wärmekraf twerk vorübergehend zu Kapazitäts
engpässen 

Preisentwicklung bei Mineralölprodukten 
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11 D e z e m b e r 

1 2 D e z e m b e r 

1 9 8 6 8 J ä n n e r 

2 8 J ä n n e r 

1 9 F e b r u a r 

6 M a r z 

2 A p r i l 

3 1 M a i 

2 0 J u n i 

11 J u l i 

7 N o v e m b e r 

1 9 8 7 2 4 J ä n n e r 

1 A p r i l 

10 A p n l 

1 7 D e z e m b e r 

1 9 8 8 1 4 J ä n n e r 

B e n z i n G a s ö l 
Steuer-

N o r m a l S u p e r b e g ü n s t i g t 

S c h i l l i n g j e L i t e r a n d e r P u m p e 

11 6 0 

11 7 0 

11 5 0 

11 3 0 

11 1 0 

1 0 9 0 

1 0 7 0 

1 0 6 5 

1 0 4 0 

1 0 1 0 

9 8 0 

9 4 0 

9 2 0 

8 9 0 

8 6 0 

8 4 0 

9 , 5 0 

8 6 0 

3 4 0 

8 2 0 

1 2 1 0 

1 2 2 0 

1 2 0 0 

11 8 0 

11 6 0 

11 4 0 

11 3 0 

11 2 5 

11 0 0 

1 0 7 0 

1 0 4 0 

1 0 0 0 

9 8 0 

9 5 0 

9 2 0 

9 0 0 

9 1 0 

9 4 0 

9 2 0 

9 0 0 

6 6 0 

6 8 0 

6 7 0 

6 5 0 

6 2 0 

6 0 0 

5 8 0 

5 6 0 

5 3 0 

5 1 0 

4 8 0 

4 6 0 

4 3 0 

4 2 0 

4 0 0 

' ) P r e i s f r e i g a b e ; e r h o b e n e H ö c h s t p r e i s e 
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Österreichische Wirtschaft 1987 

Trotz der lebhaften Nachfrage nach Energie vergrö
ßerte sich die Importabhängigkeit 1987 nicht, die Net-
to- lmport tangente sank sogar merkl ich Das war vor 
allem dem höheren St romangebot der Wasserkraft
werke infolge reichlicher Niederschläge zu danken 
Längerfristig ist aber damit zu rechnen, daß ein weiter 
steigender Energiebedarf nicht aus heimischen Vor
kommen gedeckt werden kann. Gemessen am Wär
mewert wurde 1987 etwa gleich viel Energie impor
tiert wie 1986, die Kosten dafür verr ingerten sich je
doch um 16% Am meisten verbil l igten sich Erdgas 
(—38%) und Kohle (—23%), weniger stark Erdöl 
(—4%) und Erdölprodukte (—8%). Die internationalen 
Kohle- und Gaspreise reagierten mit Verzögerung auf 
den Sturz der Erdölpreise im Jahr 1986. Die Energie
verbi l l igung im Jahr 1987 war vor allem den Wechsel 
kursgewinnen des Schil l ings zu danken (der Dollar 
kostete um 17% weniger als im Jahr davor), die Welt
marktpreise für Erdöl haben 1987 wieder kräftig ange
zogen Die Nettobelastung der Handelsbilanz durch 
Energieimporte verr ingerte sich von 31 M r d . S (Im
porte 35 Mrd . S, Exporter löse 4 Mrd. S) auf 24 Mrd S 
(30 M r d . S , 6 Mrd .S ) . Die "Energierechnung" wurde 
innerhalb von zwei Jahren um 33 Mrd . S billiger Ge
messen an der gesamtwir tschaft l ichen Produkt ion 
mußten 1987 nur noch 1,6% für Energieimporte auf
gewendet werden (1986 2,2%, 1981 5,5%), etwa 
gleich viel wie 1973, vor dem ersten "Erdölpreis
schock" 

Auf dem Weltmarkt standen die Energiepreise auch 
1987 unter großem Druck Die Bemühungen der 
OPEC um eine Anhebung der Erdölpreise durch Kon
t ingent ierung der Förderung und Preisabsprachen 
waren nur zeitweise erfolgreich. Die Erdölpreise — 
sie waren Mit te 1986 auf 9 $ je Barrel gesunken — er
holten sich bis zur Jahresmitte 1987 auf 20 $ je Bar
rel Weil sich weltweit die Erdölnachfrage aber weiter

hin nur wenig belebte und große Förderländer außer
halb der OPEC ihre Produkt ion steigerten, gaben in 
der Folge die Erdölpreise wieder nach. Sie lagen En
de 1987 bei 16 $ je Barrel und sanken bis zum Früh
jahr 1988 auf knapp unter 15 $. Dabei ist zu beachten, 
daß der Zusammenbruch der Erdölpreise zunehmend 
Grenzproduzenten vom Markt verdrängt Insbeson
dere die USA steigerten 1986 und 1987 ihre Erdöl im
porte kräftig (Erdöl importe der USA aus OPEC-Staa
ten 1986 + 5 5 % , 1987 + 6 % ) . Nach ersten Schätzun
gen war die Wel terdöl förderung 1987 nur etwa gleich 
groß wie 1986. Die OPEC, die USA und Großbri tan
nien förderten weniger Erdöl, dagegen erreichte die 
Förderung in Norwegen, China und in der UdSSR 
neue Höchstwerte Im Jahresdurchschni t t 1987 ko
stete Erdöl auf dem Weltmarkt 18 ,5$ je Barrel, um 
18% mehr als im Jahr davor Der österreichische Im
portpreis für Erdöl betrug 18,9 $ je Barrel ( + 16%) In 
Schil l ing verbil l igte sich import iertes Erdöl jedoch 
dank den Wechselkursgewinnen um 4% auf 1.755 S 
j e t 

Hohe Strömproduktion der Wasserkraftwerke 

Trotz mäßiger Konjunktur nahm der Stromverbrauch 
um 4%) zu Infolge der schwachen Nachfrage nach 
Verkehrsle istungen auf der Schiene stagnierte zwar 
der Bedarf der Bahn, Industr iebetr iebe ( + 3%), Haus
halte und sonst ige Kleinabnehmer ( + 4%) benöt igten 
aber deut l ich mehr elektr ischen St rom. In der Wirt-
schaftsf laute zu Beginn der achtziger Jahre wuchs 
der Stromverbrauch um nur knapp 1%> pro Jahr. Seit 
dem jüngsten Konjunkturaufschwung im Jahr 1983 
betrug die durchschni t t l iche jährl iche Zunahme fast 
3%%t und lag damit weit über den längerfr ist igen Ver
brauchsprognosen . 

Energieimporte nach Herkunftsländern 
I n s g e s a m t O s t s t a a t e n 1 ! Ü b r i g e S t a a t e n 

1 9 8 6 1 9 8 7 V e r ä n d e r u n g 1 9 8 6 1 9 8 7 V e r ä n d e r u n g 1 9 8 6 1 9 8 7 V e r ä n d e r u n g 
1 9 8 6 / 8 7 1 9 8 6 / 8 7 1 9 8 6 / 8 7 

T J i n % T J i n % T J i n % 

K o h l e 1 4 3 5 0 7 1 5 0 9 6 4 + 5 2 1 0 2 9 2 5 1 1 2 9 7 5 + 9 8 4 0 5 8 2 3 7 9 8 9 - 6 4 

E l e k t r i s c h e r S t r o m 2 1 4 6 3 1 4 3 8 9 - 3 3 0 1 0 4 2 6 4 8 0 9 - 5 3 9 11 0 3 7 9 5 8 0 - 1 3 2 

R o h ö l . 2 6 2 9 7 3 2 6 2 8 1 3 + 0 7 2 6 8 8 6 2 3 6 3 9 - 1 2 1 2 3 6 0 8 7 2 4 1 1 7 4 + 2 2 

M i n e r a l ö l p r o d u k t e 1 3 8 8 1 5 1 4 2 9 0 2 + 2 9 6 6 3 5 1 7 7 5 2 6 + 1 6 8 7 2 4 6 4 6 5 3 7 6 - 9 8 

E r d g a s 1 4 7 . 2 0 1 1 4 2 . 9 6 9 - 2 , 9 1 4 3 . 6 0 8 1 3 9 . 0 3 2 - 3 , 2 3 . 5 9 3 3 . 9 3 7 + 9 , 6 

I n s g e s a m t 7 1 3 9 5 9 7 1 6 0 3 7 + 0 , 3 3 5 0 1 9 6 3 5 7 9 8 1 + 2 2 3 6 3 7 6 3 3 5 8 0 5 6 - 1 6 

A n t e i l e i n % 

K o h l e 1 0 0 0 1 0 0 0 7 1 7 7 4 8 2 8 3 2 5 2 

E l e k t r i s c h e r S t r o m 1 0 0 0 1 0 0 0 4 8 6 3 3 4 5 1 4 6 6 6 

R o h ö l . . 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 8 9 8 9 8 9 1 1 

M i n e r a l ö l p r o d u k t e 1 0 0 0 1 0 0 0 4 7 8 5 4 3 5 2 2 4 5 7 

E r d g a s 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 9 7 . 6 9 7 . 2 2 . 4 2 , 8 

I n s g e s a m t 1 0 0 0 1 0 0 0 4 9 0 5 0 0 5 1 0 5 0 0 

' ' l O h n e J u g o s l a w i e n - 2 ) D a v o n O P E C - S t a a t e n 1 9 8 6 : 1 8 7 3 1 8 T J 1 9 8 7 : 1 7 9 5 2 2 T J - 3 ) D a v o n O P E C - S t a a t e n 1 9 8 6 : 7 9 3% 1 9 8 7 : 7 4 4 % 
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Energie 

Elektrischer Strom 
1 9 8 6 1 9 8 7 V e r ä n d e 

r u n g g e 
g e n d a s 
V o r j a h r 

1 9 8 7 
IV Q u 

V e r ä n d e 
r u n g g e 
g e n d a s 
V o r j a h r 

G W h i n % G W h i n % 

E r z e u g u n g 4 4 6 5 3 5 0 5 0 3 + 13 1 1 1 5 7 1 + 1 0 5 

W a s s e r k r a f t 3 1 6 8 0 3 6 7 1 9 + 1 5 9 6 9 5 2 + 3 0 8 

W ä r m e k r a f t 1 2 9 7 3 1 3 7 8 4 + 6 , 3 4 6 1 9 - 1 0 5 

E i n f u h r 5 9 6 2 3 9 9 7 - 3 3 0 1 6 4 9 - 2 2 7 

A u s f u h r 7 4 2 6 9 5 9 3 + 2 9 2 1 3 4 7 + 1 8 8 

V e r b r a u c h 4 3 1 8 9 4 4 9 0 7 + 4 0 1 1 8 7 3 + 3 5 

Q - 8 urt des las t u e r t e i / e r 

1987 nahm das St romangebot kräftig zu , weil die 
Wasserkraf twerke dank reichlicher Wasserfracht der 
Flüsse um 16% mehr Strom lieferten als im Trocken
jahr 1986, und weil große neue Wärmekraftwerke 
(Riedersbach II, Dürnrohr, Mellach) den Vollbetr ieb 
aufnahmen. In der Regel br ingt die Inbetr iebnahme 
von Großkraftwerken vorübergehend Überkapazitä
ten Diesmal wurden aber gleichzeit ig alte, teuer und 
mit größerem Schadstoffausstoß arbeitende Anlagen 
sti l lgelegt Außerdem gelang es, große St rommengen 
mit Gewinn an das Ausland zu verkaufen In Europa 
gibt es Überkapazitäten, und der Konkurrenzdruck 
billiger Anbieter ist groß. Künft ig werden solche Ex
porterfo lge nur schwer zu erzielen sein 

Die Kapazität der neuen Kohlenkraftwerke konnte be
reits im ersten Betr iebsjahr gut ausgelastet werden 
Die Struktur des Brennstoffeinsatzes in der Elektrizi
tätswirtschaft verlagerte sich deutl ich zugunsten der 
Kohle und zu Lasten der übr igen Energieträger 1986 
kamen 22% der thermischen Stromerzeugung aus 
Kraftwerken mit Kohlenfeuerung, 1987 bereits 3 1 % . 
Die Brennstoffvorräte der Wärmekraftwerke sind 
1987 neuerl ich gewachsen Gemessen am Wärme
wert waren sie mit 95 TJ um 17% größer als im Jahr 
davor Sie hätten gereicht, um mehr als den Jahres
verbrauch 1987 zu decken. 

Höherer Kohlenverbrauch trotz Verschlech
terung der Wettbewerbsposition 

Kohle wurde zwar 1987 billiger, bei wei tem aber nicht 
so sehr wie ihre Konkurrenten auf dem Wärmemarkt. 
Dennoch nahm der Kohlenverbrauch zu ( + 5%, ge
messen in Gewichts tonnen + 1 % ) , und der Ver
brauchsantei l der festen Brennstoffe ist sogar etwas 
gest iegen Die Verbrauchsste igerung erklärt sich 
aber nur damit, daß die Elektrizitätswirtschaft ent
sprechend ihrem längerfr ist igen Bauprogramm neue 
Kohlenkraftwerke in Betr ieb nahm (Kohlenverbrauch 
der Wärme- und Fernheizkraftwerke + 2 8 % ) . Die Koh
lenbezüge der Endverbraucher bl ieben um 2% unter 

Kohle 
1 9 8 6 1 9 8 7 V e r ä n d e - 1 9 8 7 V e r ä n d e 

r u n g g e - IV Q u r u n g g e 
g e n d a s g e n d a s 
V o r j a h r V o r j a h r 

1 0 0 0 t i n % 1 0 0 0 t i n % 

E r z e u g u n g 4 7 1 3 4 5 1 2 - 4 . 3 1 2 5 3 + 1 0 1 

E i n f u h r 5 3 2 8 5 4 9 1 + 3 1 1.366 + 4 9 

A u s f u h r 11 9 - 1 4 8 2 - 2 3 9 

L a g e r + S t a t i s t i s c h e 
D i f f e r e n z - 1 , 2 5 8 - 1 0 9 6 - 8 1 

V e r b r a u c h 3 7 7 2 8 9 9 8 + 1 4 2 5 3 5 + 3 3 

S t e i n k o h l e 3 3 5 7 3 7 6 7 + 1 2 2 9 7 5 + 1 1 
S r e m k o h l e n k o k s 2 5 0 9 2 4 7 9 - ! 2 6 1 1 + 1 4 3 

B r a u n k o h l e , 2 5 0 3 2 2 5 8 - 9 8 8 5 2 + 0 5 

B r a u n k o h l e n b r i k e t t s 4 0 3 3 9 5 - 2 1 9 7 - 9 6 

Q : B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r H a n d e l G e w e r b e u n d I n d u s t r i e 

dem bereits sehr niedrigen Wert des Vorjahres 
(1985/86 —15%) Die Elektrizitätswirtschaft hat für 
die Versorgung der neuen Kohlenkraftwerke langfri
st ig Steinkohlenl ieferungen mit Polen vereinbart 
Zwar sanken 1987 entsprechend der festgelegten 
Preisgleitklausel auch die Preise der polnischen 
Steinkohle, dennoch war es für die E-Werke zei twei
se günst iger, die Kohle zu lagern und bill igere Koh
lenwasserstoffe zu verfeuern 

Auch die heimische Braunkohle litt unter dem Preis
druck von Heizöl und Erdgas Die größten Abnehmer, 
die Kraftwerke, schränkten ihre Braunkohlenbezüge 
ein, und t rotz Drosselung der Förderung wuchsen bei 
den Bergwerken die Halden 

Nur schwache Belebung der Erdölnachfrage 
— lebhafte Nachfrage nach Erdgas 

Der Sturz der Erdölpreise in den Jahren 1986 und 
1987 (1985/1987 Treibstoffpreise —23%, Heizölpreise 
—40%) führte bisher zu keiner deut l ichen Belebung 
der Erdölnachfrage (Erdölverbrauch 1986 + 4 % , 1987 
+ 2%) Anfang der achtziger Jahre getroffene Investi
t ionsentscheidungen zugunsten der Kohle wirken 
sich jetzt aus, und die verschärften Umwel tschutzbe
st immungen begünst igen zunehmend den Erdgasein
satz. Aber auch der Individualverkehr wurde bisher 
kaum durch höhere Einkommen und niedrigere Prei
se spürbar angeregt Dazu mag beigetragen haben, 
daß die st rengeren Abgasvorschr i f ten für neue Kraft
fahrzeuge die Anschaf fungskosten stark verteuerten 
und außerdem die Kosten der Kraftfahrzeughaltung 
kräftig gest iegen sind. 1987 nahm die Nachfrage so
wohl nach Heizölen ( + 2%) als auch nach Treibstof
fen ( + 2%)) nur wenig zu Infolge des rasch steigen
den Antei ls von Kraftfahrzeugen mit Katalysator än
derte sich die Nachfrage nach den einzelnen Benzin
sorten stark In den vergangenen Jahren wurde zu
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Österreichische-Wirtschaft 1987 

Mineralölprodukte 
1 9 S 6 1 9 8 7 V e r ä n d e 

r u n g g e 
g e n d a s 
V o r j a h r 

1 9 8 7 
IV Q u 

V e r ä n d e 
r u n g g e 
g e n d a s 
V o r j a h r 

1 0 0 0 t i n % 1 0 0 0 t i n % 

E r z e u g u n g 9 6 3 9 8 7 6 1 + 1 4 2 1 0 6 - 1 2 6 

E i n f u h r 3 3 5 3 3 4 5 5 + 3 1 8 9 6 - 1 0 

A u s f u h r 4 9 0 4 0 4 - 1 7 6 3 0 + 9 3 

L a g e r + S t a t i s t i s c h e 
D i f f e r e n z - 6 2 + 1 0 + 2 7 9 

V e r b r a u c h 11 4 4 0 11 8 2 2 + 3 3 3 2 0 1 + 0 6 

F l ü s s i g g a s 1 3 6 1 3 7 + 0 8 4 1 + 1 3 1 

N o r m a l b e n z i n 5 6 2 6 6 7 + 1 8 5 1 6 9 + 1 3 4 

S u p e r b e n z i n 1 8 9 4 1 8 3 5 - 3 1 4 5 0 - 2 9 

L e u c h t p e t r o l e u m 1 4 3 3 + 1 3 9 4 1 3 + 2 3 7 5 

F l u g p e t r o l e u m 2 2 9 2 3 4 + 2 5 6 5 + 1 0 9 

D i e s e l t r e i b s t o f f 1 6 3 4 1 7 1 3 + 4 9 4 7 5 + 6 2 

G a s ö l f ü r 
H e i z z w e c k e 1 1 6 5 1 2 5 3 + 7 6 3 0 1 + 1 5 3 

H e i z ö l e 2 9 9 3 2 9 4 5 - 1 6 7 0 4 - 2 2 9 

S o n s t i g e P r o d u k t e 1 6 5 0 1 7 8 4 + 8 1 4 8 8 + 8 9 

P r o d u k t e f ü r d i e 
W e i t e r v e r a r b e i t u n g 1 1 6 3 1 2 2 1 + 5 0 4 9 4 + 2 3 8 

Q : B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r H a n d e l G e w e r b e u n d I n d u s t r i e 

nehmend mehr Superbenzin getankt, 1987 ging erst
mals der Verbrauch von Superbenzin spürbar zurück 
(—3%), und die Nachfrage nach Normalbenzin nahm 
kräftig zu ( + 19%) Dieser neue Trend wird sich in 
den kommenden Jahren for tsetzen. 

Die Nachfrage nach den einzelnen Heizölsorten ent
wickel te sich 1987 unterschiedl ich. Der Bedarf an De
sti l latheizölen nahm stark zu (Heizöl extra leicht 
+ 8%), jener an Rückstandsheizölen ab ( — 1%). Im 
Vorjahresvergleich ist zu berücksicht igen, daß da
mals größere Mengen Heizöl zur Auffül lung von stati
s t isch nicht gesondert erfaßten Lagern bezogen wur
den. Heizöl ist derzeit der bill igste Brennstoff : Heizöl 
extra leicht kostete im Jahresdurchschni t t 1987 um 
gut ein Drittel weniger (—36%) als zwei Jahre zuvor, 
zum Jahresbeginn 1988 nur noch gleich viel wie vor 
neun Jahren. 

1987 wurde mehr Erdgas verbraucht als je zuvor. Der 
Absatz war um 5% höher als 1986 und um 1 % höher 
als 1985, in dem Jahr mit dem bisher höchsten Ver
brauch Viel mehr Erdgas benöt igten 1987 die Indu
strie (Petrochemie + 7 % , übrige Industrie + 5 % ) , die 
Kleinabnehmer ( + 12%) und die Energieversorgungs
unternehmen ( + 11%) Nur die E-Werke bezogen we
niger Gas (Wärme- und Fernheizkraftwerke —5%), 
weil reichlich Strom aus Wasserkraft zur Verfügung 
stand und für die thermische Erzeugung der Einsatz 
der neuen Kohlenkraftwerke forciert wurde Die deut
liche Verbi l l igung von Erdgas (1986 —10%, 1987 
— 14%o) und der Vorteil geringerer Schadstof femissio
nen förderten die Nachfrage, zum erhebl ichen Teil 
auch zu Lasten anderer Energieträger. Neuorganisa
t ion und Produktumstel lungen in der pet rochemi-

Erdgas 
1 9 8 6 1 9 8 7 V e r ä n d e  1 9 8 7 V e r ä n d e 

r u n g g e 
g e n d a s 
V o r j a h r 

IV Q u r u n g g e 
g e n d a s 
V o r j a h r 

M i l l i n % M i l l m 3 i n % 

F ö r d e r u n g 1 1 1 2 1 1 6 7 + 4 9 2 9 5 + 8 , 5 

E i n f u h r . 4 0 5 5 3 9 3 9 - 2 9 1 2 7 9 + 1 1 2 

L a g e r + S t a t i s t i s c h e 
D i f f e r e n z — 6 1 2 5 6 + 9 4 - 3 0 7 

V e r b r a u c h 5 1 0 6 5 3 6 2 + 5 0 1 6 6 7 + 7 1 

Q : B u n d e s m i n i s t e r i u m f ü r H a n d e l G e w e r b e u n d I n d u s t r i e 

sehen Industrie ließen die nichtenerget ische Erdgas
verwendung 1985 und 1986 stark schrumpfen (je 
— 16%) Die Produkt ionskapazität chemischer Mas
senprodukte mit hohem Rohstoffeinsatz wurde zu 
gunsten höherwert iger Produkte reduziert 1987 
nahm die Verwendung von Erdgas als Rohstoff in der 
chemischen Industr ie wieder spürbar zu ( + 7%) Zur 
Deckung der lebhaften Erdgasnachfrage wurden die 
Ende 1986 sehr großen Lagerstände etwas abgebaut 
Ende 1987 lagerten noch 1,4 Mrd m 3 Erdgas in den 
Speichern, gemessen am Verbrauch 1987 ein Vorrat 
für 96 Tage 

Karl Musil 

Verkehr 
D a z u S t a t i s t i s c h e Ü b e r s i c h t e n 8 1 b i s 8 9 

Güterverkehr etwas lebhafter 

Verschiedene Indikatoren weisen darauf hin, daß sich 
der Güterverkehr 1987 wieder leicht belebt hat Das 
Wachstum der Transportnachfrage wurde vom Han
del (Einzelhandelsumsätze real + 2 , 1 % gegenüber 
1986), von der Baukonjunktur und vom Außenhandel 
(Volumen +2,5%) getragen. Die Industr ieprodukt ion 
nahm (einschließlich Energieerzeugung ) um nur 0,7% 
zu, einige transport intensive Branchen, wie Papierer
zeugung ( + 5,3%), Sägeindustr ie ( + 1,9%)) und 
Baustoff industr ie ( + 3,6%), meldeten aber eine relativ 
günst ige Produkt ionsentwick lung Die Produkt ion der 
Eisenhütten ( — 1,4%)), der Erdöl industr ie (—2,1%) 
und der Nahrungsmit tel industr ie (—1,0%) ging dage
gen zurück Die Transport le istungen im stat ist isch er
faßten Güterverkehr (ohne Straßengüterverkehr) er
reichten 1987 17,4 Mrd . n-t-km und waren damit 
gleich hoch wie 1986. Kräftig erhöht hat sich der 
Durchsatz in den Erdölrohrlei tungen ( + 5,7%). Die 
Schiffahrt konnte dank den günst igen Bedingungen 
auf der Donau im 2. Halbjahr die Verluste des I Quar-
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Verkehr 

Güterverkehr nach Verkehrsträgern 
(Auf Inlandstrecken) 

T r a n s p o r l l e i s t u n g 1 9 8 7 i 3 1 9 8 2 / 1 9 8 7 1 9 8 6 1 9 8 7 

M i l l n - t - k m V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

S a t i n 11 0 0 7 0 + 1 7 - 5 , 3 - 2 4 

Transit 28900 + 19 - 98 - 4 1 

S c h i f f 1 5 6 0 0 + 2 8 + 4 6 - 0 8 

Transit 4260 + 28 + 96 + 10 0 

R o h r l e i t u n g e n 2 ! 4 8 6 3 5 - 0 9 - 72 + 5 7 

Transit 1.960,4 -3,5 - 19,6 + 16,0 

I n s g e s a m t 1 7 4 3 0 5 - 1 1 - 5 2 - 0 1 

Transit 52764 - 1 4 - 1 2 7 + 37 

O h n e R o h r l e i t u n g e n 1 2 5 6 7 0 + 1 9 - 4 5 - 2 2 

T r a n s p o r l a u f k o m m e n 1 0 0 0 t V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

B a h n 5 4 2 5 7 0 + 1 6 - 5 4 - 1 5 

S c h i f f . 7 6 4 6 6 + 3 2 + 3 5 - 0 8 

DDSG 3 2062 + 19 + 20 + 39 

R o h r l e i t u n g e n 2 ) 2 6 9 5 2 2 - 0 7 - 8 7 + 8 0 

L u f t f a h r t 3 ) 4 8 9 + 6 7 + 3 4 + 5 . 6 

AUA 18,7 + 5,4 + 4,6 + 0,6 

I n s g e s a m t 8 8 9 0 4 7 + 1 0 - 5 8 + 1 3 

' ) V o r l ä u f i g e Z a h l e n — 2 | O h n e G a s — 3 ) F r a c h t A n - u n d A b f l u g 

tals fast ausgleichen Trotz der anhaltenden verkehrs
pol i t ischen Bemühungen mußte die Bahn im Güter
verkehr einen Leistungsrückgang von 2,4% hinneh
men Uber den Straßengüterverkehr l iegen noch kei
ne Leistungsdaten vor, die Entwicklung des Diesel
kraftstoffverbrauchs, der Lkw-Neuzulassungen und 
im grenzüberschrei tenden Verkehr läßt jedoch auf ein 
kräft iges Wachstum des Güterverkehrs auf der Stra

ße schließen (Einfuhr +6 ,6%, Ausfuhr +5 ,7%) . Das 
Frachtaufkommen der Luftfahrt erreichte 1987 fast 
49 000 t und war damit um 5,8% höher als 1986. 

Personenverkehr nimmt leicht zu 

Die Nachfrage nach Personenverkehrsleistungen ist 
im Berichtsjahr wieder leicht gest iegen Der Berufs
verkehr nahm gemessen an den Beschäft igten um 
0,2%, der Reiseverkehr gemessen an den Ubernach
tungen um 0 , 1 % zu Mit den s inkenden Schülerzahlen 
ging der Ausbi ldungsverkehr weiter zurück Die Pas
sagierluftfahrt konnte die durch äußere Ereignisse 
(Tschernobyl, Terrorakte) bedingte Krise des Jahres 
1986 überwinden, 1987 wurden auf den österreichi
schen Flughäfen um 15,3% mehr Passagiere gezählt. 
Die AUA steigerten ihre Passagierfrequenz um 12,3%, 
ihr Marktanteil am gesamten Flugverkehr von und 
nach Österreich erreichte 43% Eine relativ günst ige 
Entwicklung des Personenverkehrs meldeten auch 
die ÖBB ( + 2,0%) gegen 1986) Der Individualverkehr 
auf der Straße hat, gemessen am Benzinverbrauch, 
um mindestens 1,8% zugenommen Die städt ischen 
Verkehrsbetr iebe ( + 0,4%) waren nur wenig stärker 
frequent iert als 1986, auf den Überlandbuslinien ging 
das Verkehrsaufkommen um 0,3% zurück, hauptsäch
lich wegen des abnehmenden Schülerverkehrs Die 
Zahl der Toten im Straßenverkehr war 1987 um 2,2% 
niedriger als im Vorjahr Trotz zunehmender Motor i 
sierung hat die Zahl der Verkehrstoten seit 1980 um 
ein Viertel abgenommen. Die Maßnahmen zur He
bung der Verkehrssicherhei t wurden in den letzten 

Transportaufkommen im grenzüberschreitenden 
Güterverkehr 

1 9 8 7 0 1 9 8 2 / 1 9 8 6 1 9 8 7 
1 9 8 7 

1 0 0 0 t A n t e i l e V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s 
i n % V o r j a h r i n % 

E i n l u h r 

B a h n 1 4 3 0 4 6 3 6 0 + 1 7 - 7 9 - 0 7 

S c h i f f 5 0 5 6 4 1 2 7 + 5 8 + 8 8 + 5 8 

S t r a ß e 11 0 8 8 9 2 7 9 + 5 0 + 5 2 + 6 6 

R o h r l e i t u n g e n 1 ] 9 2 1 0 0 2 3 3 + 1 6 0 3 - 0 4 

S o n s t i g e 2 0 , 5 0 , 1 + 1 5 , 2 + 4 8 , 3 + 1 9 , 2 

I n s g e s a m t 3 9 6 8 0 4 1 0 0 0 + 3 0 - 0 9 + 2 2 

A u s f u h r 

B a h n 7 6 8 9 9 4 1 1 + 3 2 - 3 9 + 4 6 

S c h i f f 1 2 9 8 6 6 9 + 5 3 -1 7 0 - 3 7 

S t r a ß e 9 7 1 5 . 3 5 1 9 + 4 7 + 2 3 + 5 7 

S o n s t i g e 1 3 , 6 0 . 1 + 1 0 , 1 9 , 3 + 7 , 1 

I n s g e s a m t 1 8 7 1 7 4 1 0 0 0 + 4 1 - 2 0 + 4 6 

D u r c h f u h r 

B a h n 1 0 0 9 0 0 1 6 2 + 2 0 - 5 3 - 2 9 

S c h i f f 1 . 2 5 5 0 2 0 + 2 . 8 + 0 4 + 1 0 0 

S t r a ß e 2 1 . 3 7 6 6 3 4 4 + 4 0 + 4 0 + 6 0 

R o h r l e i t u n g e n 1 ] . . 2 9 . 4 7 3 . 8 4 7 , 4 - 0 , 7 4 , 1 + 7 , 8 

I n s g e s a m t o h n e 
S o n s t i g e 6 2 1 9 5 4 1 0 0 0 + 1 5 - 1 7 + 6 1 

' ] E i n s c h l i e ß l i c h G a s — -) V o r i a u f i c - 5 ) S c h ä t z u n g 
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CLIL 

Entwicklung des Güter- und Personenverkehrs 

OES 5 G Ü S T E R V E R K E H R 

L U F T F R A C H T 

N E U Z U L A S S U N G E N LKW 
UEBER t S T N U T Z L A S T 

G L A T T E KOMPONENTE S A I S O N B E R E I N I G T 

OESE PERSONENVERKEHR 

L U F T V E R K E H R 

N E U Z U L A S S U N G E N F K W + K O M B I 

Jahren europaweit verstärkt. Gemessen am Rück
gang der Zahl der Verkehrstoten zwischen 1980 und 
1985 waren die BRD (—36%), die Niederlande 
(—28%o) und die Schweiz (—27%) besonders erfolg
reich 

ÖBB: Weniger Tarifeinnahmen 

Bei unveränderten Tarifen erreichten die Tarifeinnah
men der ÖBB aus dem Güterverkehr 1987 9,65 

Mrd. S, um 5,3% weniger als im Vorjahr Die Tariferträ
ge aus dem Personenverkehr lagen mit 4,82 M r d . S 
geringfügig über dem Niveau von 1986. Mit 1 Jänner 
1988 sind umfangreiche Tarifänderungen in Kraft ge
t reten. Die Gütertarife wurden linear um 2% angeho
ben. Außerdem wurde das Mindesttar i fgewicht von 
derzeit 5 1 auf 6 1 erhöht. Die Tarife für Bahnexpreßgü
ter bl ieben unverändert Die Tarifgrundlagen für den 
Personenverkehr wurden durchgrei fend reformiert 
Die wesent l ichste Neuerung war die Einführung eines 
Umwel t t ickets : Gegen Bezahlung einer Grundgebühr 
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Personenverkehr nach Verkehrsträgern 
1 9 8 7 0 1 9 8 2 / 1 9 8 7 1 9 8 6 1 9 8 7 

A b s o l u t V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n ^ 

B a h r M i l l n - t - k m 7 3 3 6 + 0 8 - 0 9 + 2 0 

L i n i e n b u s ' ) M i l l P e r s 1 9 3 0 - 1 4 - 0 5 - 0 3 

S t ä d t i s c h e V e r k e h r s b e t r i e b e M i l l . P e r s 8 4 5 7 + 1 9 + 1 3 + 0 4 

L u f t f a h r t 3 ) 1 0 0 0 P e r s 5 1 6 0 1 + 7 , 3 - 1 8 + 1 5 3 

AUA 7 000 Pers. 22182 + 50 — 09 + 1 2 3 

B e n z i n v e r b r a u c h M i l l 1 3 2 8 7 4 + 0 9 + 2 0 + 1 8 

' ) O h n e p r i v a t e n L i n i e n v e r k e h r — 1 Linien- u n d C h a r t e r v e r k e h r A n - u n d A b f l u g 

von 990 S kann die Bahn ein Jahr lang zum halben 
Preis benützt werden Damit sind aber Vergünst igun
gen wie Vorzugsbank, Bergsteigerkarte, Stammkun
denkarte und Fahrpreisermäßigungen für Hochzeits
paare weggefal len, Das Ausmaß der Ermäßigung für 
den Berufs- und Schülerverkehr wurde etwas verr in
gert, die Berecht igungsmarken wurden verteuert, Der 
Güterverkehr der Bahn (insgesamt —2,4% gegen 
1986) entwickelte sich nach Verkehrszwecken recht 
unterschiedl ich In der Ein- und Ausfuhr konnte eine 
Leistungssteigerung um jeweils 1,7% erzielt werden, 
der Inlandverkehr ging um 1,1%, der Transitverkehr 
um 4 , 1 % zurück Die Abnahme des höher tarif ierten 
Transitverkehrs hat sich entsprechend in den Tarifer
trägen der ÖBB niedergeschlagen, Die österreichi
sche Wirtschaft forderte 1987 um 2 , 1 % weniger Gü
terwagen an als im Vorjahr, besonders stark war der 
Rückgang in den Bereichen Nahrungsmittel (—8,0%), 
Stück- und Sammelgut (—6,5%) und Holz (—6,1%) 
Für Kohle wurde um die Hälfte mehr Transportraum 
angefordert als im Vorjahr, für Baustoffe um 30%o und 
für Eisen und Metalle um fast 3% mehr Dank ver
schiedenen verkehrspol i t ischen Maßnahmen und 
einer Verbesserung des Angebotes ist es gelungen, 
auf den vier "Rol lenden Landstraßen" der ÖBB 50 240 

Lkw zu befördern, um 4 1 % mehr als 1986 Im Zuge 
der Rationalisierungsmaßnahmen der Bahn sollen im 
Mai 1988 einige Nebenbahnstrecken sti l lgelegt wer
den. Im März 1988 wurde eine Geschäftsstel le einge
richtet, die die Buslinien von Bahn und Post koordi
nieren soll Vorerst sind geplant: ein wechselsei t iger 
Einsatz von Bahn- und Postbuschauffeuren, ein ein
heit l iches Erscheinungsbi ld der Busdienste sowie die 
Schaffung eines Busfahrplans, der an den integrier
ten Taktfahrplan der ÖBB angepaßt ist. 

DDSG +3 ,9% 

Das Transportaufkommen der DDSG war mit 
3,2 Mill t um 3,9% höher als 1986 Im Ausfuhrverkehr 
wurde um rund 40% weniger Getreide verladen Der 
Einfuhrverkehr der DDSG nahm um 8,5% zu Die 
DDSG plant für die nächsten Jahre umfangreiche Ra
t ional isierungen Der Mitarbeiterstand soll von derzeit 
rund 930 bis zum Jahr 1991 auf 800 reduziert werden 
1987 wurden von der DDSG sechs Tankleichter ange
kauft, die Anschaf fung von 12 Trockenschuble ichtern 
ist geplant Voraussetzung für eine grundlegende f i -

Entwicklung der ÖBB 
1 9 8 7 0 1 9 8 2 / 1 9 8 7 1 9 8 6 1 9 8 7 

A b s o l u t V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r in % 

T a r i f e r t r ä g e 
( V o r l ä u f i g e E r f o l g s r e c h n u n g ) 

P e r s o n e n v e r k e h r M i l l S 4 8 2 1 0 - 0 7 - 1 6 + 0 2 

G ü t e r v e r k e h r M i l l . S 9 6 4 9 0 + 1 4 - 5 0 - 5 . 3 

W a g e n a c h s - k m ( R e i s e z ü g e ) M i l ! 1 4 3 2 0 + 0 8 + 0 9 + 0 8 

W a g e n s t e l l u n g e n 

S t ü c k - u n d S a m m e l g u t 1 0 0 0 2 6 2 2 - 0 7 - 3 9 - 6 , 5 

N a h r u n g s m i t t e l 1 0 0 0 8 3 5 - 8 3 - 2 3 . 5 - 3 0 

B a u s t o f f e 1 ODO 1 1 4 2 + 5 . 5 - 3 6 + 2 9 , 8 

P a p i e r Z e l l s t o f f 1 ooo 7 8 5 - 1 2 - 7 7 + 0 4 

H o l z 1 ooo 9 1 5 - 3 3 - 0 2 - 6 1 

M e t a l l e 5 0 0 0 9 7 9 - 6 1 - 1 9 , 5 - 2 8 

E r z e 1 0 0 0 6 9 8 + 2 1 - 3 7 + 2 7 

K o h l e 1 0 0 0 4 8 9 + 2 , 3 - 6 4 - 5 1 0 

S o n s t i g e . . . 1 , 0 0 0 4 7 0 , 7 + 3 , 1 + 5 , 8 - 3 , 1 

I n s g e s a m t 1 0 0 0 1 2 9 7 2 - 1 7 - 3 8 - 2 1 
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nanzieile Sanierung der DDSG wären entsprechende 
Tari fregeiungen für den Ostverkehr In Konkurrenz 
mit den Reedereien können hier selbst die im Bratis
lava-Abkommen vorgesehenen niedrigen Frachtsätze 
nicht erreicht werden 

Seit Oktober 1987 neue Abgasnormen für alle 
Pkw verpflichtend 

Der Pkw-Markt war auch 1987 durch die stufenweise 
Einführung der strengeren Abgasnormen geprägt 
Seit 1 Jänner 1987 müssen alle neu zugelassenen 
Benztn-Pkw über 1 500 c m 3 die US-Norm 1983 erfül
len (Katalysatorpflicht) Die Katalysatorprämie für Pkw 
unter 1.500 c m 3 Hubraum wurde 1987 stufenweise 
gesenkt Seit 1 Oktober 1987 gilt auch für neu zuge
lassene Pkw unter 1 500 c m 3 die US-Norm 1983 (vgl 
Puwein, W., "Ökonomische Aspekte der Umweltpol i 
t ik im Verkehrswesen" , WIFO-Monatsber ichte, 1987 
60(3)) Die Entwicklung der Neuzulassungen im Jahr 

Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach 
Größenklassen1) 

(Einschließlich Kombifahrzeuge) 

1 9 8 7 0 1 9 8 2 / 1 9 8 6 1 9 8 7 
1 9 8 7 

H u b r a u m ( c m 3 ] S t u c k V e r ä n d e r u n g g e g e n 
d a s V o r j a h r 

i n % 

B i s 1 0 0 0 . . . 15 3 7 6 + 5 8 + 2 5 5 - 1 4 0 

1 0 D 1 b i s 1 5 0 0 1 0 0 4 9 0 - 0 6 + 4 1 - 3 2 

1 5 0 1 b i s 2 0 0 0 1 0 4 5 0 7 + 7 6 + 7 0 - 1 1 2 

2 0 0 1 u n d m e h r . . . . 2 2 . 3 4 8 + 1 1 , 4 + 2 2 , 1 + 0 ,7 

I n s g e s a m t 2 4 3 2 2 1 + 3 9 + 8 0 - 7 2 

' ] O h n e E l e k t r o - K r a f t f a h r z e u g e 

Neuzulassungen von Lastkraftwagen und 
Anhängern nach Größenklassen 

1 9 8 7 0 1 9 3 2 / 1 9 8 6 
1 9 8 7 

1 9 8 7 

S l ü c k V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s 
V o r i a h r i n % 

L a s t k r a l t w a g e n 

B i s 1 9 9 9 k g 1 8 3 0 5 + 5 9 + 5 7 + 7 9 

2 0 0 0 b i s 6 9 9 9 k g 2 3 6 2 + 5 5 + 1 9 + 1 5 0 

7 0 0 0 k g u n d m e h r 1 . 9 7 0 + 7 , 1 + 6 , 5 - 2 , 5 

I n s g e s a m t 2 2 6 3 7 + 6 0 + 5 4 

A n h ä n g e r 

+ 7 8 

B i s 2 9 9 9 k g 1 4 0 3 9 + 2 3 + 4 4 - 4 8 

3 0 0 0 b i s 6 9 9 9 k g 3 1 8 - 6 5 - 4 4 + 0 6 

7 0 0 0 k g u n d m e h r 2 . 0 8 8 + 7 , 7 + 4 , 2 + 1 4 , 5 

I n s g e s a m t 1 6 4 4 5 + 1 5 + 4 1 

S a l t e l f a h r z e u g e 

- 2 6 

I n s g e s a m t 1 1 5 5 + 1 2 4 + 5 7 + 11 8 

1987 wurde geprägt durch die Ausfälle zu Jahresbe
ginn infolge der Vorkäufe Ende 1986 (Pkw über 
1.500 cm 3 ) , die Vorziehkäufe im August und Septem
ber (Pkw unter 1 500 cm 3 ) und die Ausfälle ab Okto
ber Insgesamt wurden 1987 243 221 fabr iksneue Pkw 
angemeldet, um 7,2% weniger als 1986 Die Nachfra
ge nach Kleinwagen war um 14%, in der unteren Mit
telklasse um 3,2%o und in den oberen Klassen um 
9,3% schwächer als im Vorjahr Für 1988 erwartet das 
WIFO eine Normalisierung der Pkw-Neuzuiassungen 
auf einem etwas höheren Niveau als 1987 Das 
Schwergewicht wird sich wieder in die oberen Hub
raumklassen verlagern, der Importwert wird mit mehr 
als 25,6 Mrd S um rund 9% höher sein als 1987 

Der Motor is ierungsprozeß hat sich in den letzten drei 
Jahren wieder deut l ich beschleunigt. Während der 
Pkw-Bestand in den Jahren 1981 bis 1984 jährlich um 
2,26% wuchs, betrug die durchschni t t l iche Zuwachs-

Bestand und Neuzulassungen von Kraftfahrzeugen 
B e s t a n d 

3 1 D e z e m b e r 
1 9 8 7 

N e u 
z u l a s s u n g e n 

1 9 8 7 0 1 9 8 2 / 1 9 8 7 

B e s t a n d 

1 9 8 6 1 9 8 7 0 1 9 8 2 / 1 9 8 7 

N e u z u l a s s u n g e n 

1 9 8 6 1 9 8 7 

S t ü c k V e r ä n d e r u n g g e g e n d a s V o r j a h r i n % 

I n s g e s a m t 1 ] 3 9 4 6 1 1 7 3 0 8 4 1 4 + 2 5 + 1 9 + 1 9 + 0 9 + 2 . 5 - 7 4 

P e r s o n e n k r a f t w a g e n 2 6 8 4 7 8 0 2 4 3 2 2 1 + 3 0 + 3 1 + 2 9 + 3 9 + 3 0 - 7 2 

M o t o r r a d e r - r o l l e r . 8 7 9 8 0 7 8 8 0 + 0 1 + 1 6 + 2 4 - 0 7 - 1 9 - 4 7 

M o t o r f a h r r ä d e r K l e i n m o l o r r ä d e r 5 2 2 1 1 5 2 1 6 8 4 + 0 2 - 3 7 - 3 9 - 1 7 , 3 - 2 9 0 - 2 5 1 

L a s t k r a f t w a g e n 2 2 1 1 3 9 2 2 6 3 7 + 3 0 + 2 8 + 4 1 + 6 0 + 5 4 + 7 8 

Z u g m a s c h i n e n 3 7 5 3 5 2 9 9 0 1 + 2 0 + 1 5 + 1 6 - 1 1 - 6 9 - 1.5 

S a t t e l z u g m a s c h i n e n 7 3 1 0 1 1 5 5 + 4 3 + 5 8 + 7 7 + 1 2 4 + 5 7 + 1 1 8 

S o n s t i g e Z u g m a s c h i n e n 3 6 8 0 4 2 8 7 4 6 + 2 0 + 1 4 + 1 5 - 2 3 - 8 2 - 3 0 

S p e z i a l f a h r z e u g e 4 5 4 8 4 2 5 2 4 + 3 7 + 3 . 3 + 4 6 + 8 6 + 9 . 3 + 1 3 8 

O m n i b u s s e 9 . 2 6 7 5 7 6 + 0 3 + 0 . 3 + 0 6 - 1 1 - 1 0 7 + 1 0 1 

A n h ä n g e r 2 9 3 5 6 6 1 8 7 3 9 + 7 1 + 5 9 + 5 , 5 + 2 6 + 4 7 - 3 0 

S a t t e l h ä n g e r . 9 7 2 + 5 9 + 8 4 + 17 6 + 1 9 . 3 

S o n s t i g e A n h ä n g e r 1 7 7 8 7 + 5 9 + 2 3 + 4 2 - 4 0 

' ) O h n e A n h ä n g e r 
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Neuzulassungen von Lastkraftwagen und 
Anhängern nach Nutzlasttonnage 

1 9 8 7 0 1 9 8 2 / 1 9 8 6 1 9 8 7 
1 9 3 7 

T o n n e n N u t z l a s t V e r ä n d e r u n g g e g e n 
d a s V o r j a h r 

i n % 

L k w N u t z l a s t 4 2 4 6 4 5 + 6 6 + 4 9 + 5 8 

Fuhrgewerbe 9849,8 + 136 + 37 + 7 1 

A n h ä n g e r N u t z l a s t 3 4 8 1 3 9 + 6 6 + 4 1 + 1 1 4 

Fuhrgewerbe 17894 7 + 10 1 + 74 + 2 1 0 

rate in den Jahren 1984 bis 1987 2,84% Der in vieler 
Hinsicht beobachtete Wertewandel in der Gesell
schaft mit s te igendem Mißtrauen gegenüber der 
Technik und verstärktem Umweltbewußtsein beein
flußte offenbar die Entwicklung des Pkw-Bestands 
weniger als Änderungen in der Siedlungsstruktur, 
Verbi l l igung des Treibstoffs und demographische 
Komponenten Die Babyboom-Generat ion ist nun
mehr in jene Altersstufen vorgerückt, in denen im all
gemeinen erstmals ein Pkw angeschafft wird Die 

Zahl der neu erteilten Führerscheine ist in Österreich 
noch kräftig im Steigen, 1987 wurden um 16,3% mehr 
Führerscheine ausgestel l t als im Vorjahr. Entspre
chend der demographischen Struktur wird in den 
nächsten Jahren die Zahl der Führerscheinkandida
ten voraussicht l ich sinken Der Markt für Motorfahrrä
der und Kieinmotorräder bekommt bereits seit 
einigen Jahren den Rückgang des Nachfragepoten
tials zu spüren. 1987 wurden weniger als 22.000 die
ser Fahrzeuge neu angemeldet, um ein Viertel weni
ger als im Vorjahr und um zwei Drittel weniger als 
1981. 

Die Nachfrage nach Lastkraftwagen ist 1987 kräftig 
gest iegen (Neuzulassungen + 7 , 8 % gegenüber 
1986) Das Fuhrgewerbe (Lkw-Nutzlast + 7 , 1 % , An
hängernutzlast + 21,0%o) hat wie in den letzten fünf 
Jahren viel stärker in den Fuhrpark investiert als der 
Werkverkehr Besonders gefragt waren Sattelfahr
zeuge ( + 11,8% und mittlere Lkw ( + 15,0%) Schwere 
Lkw wurden um 2,5% weniger neu angemeldet als 
1986 

Wilfried Puwein 
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