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Bericht u‹ ber das Gescha‹ ftsjahr 2002

mit Jahresabschluss 2002

Vorlage an die am 15. Mai 2003 stattfindende Generalversammlung



Zu Beginn der Wa‹hrungsunion im Jahr 1999
war die neue Wa‹hrung noch fu‹r viele Men-
schen sehr abstrakt und ªweit weg�. Mit der
Einfu‹hrung des Euro-Bargeldes a‹nderte sich
dieses Bild schnell. Als Symbole des neuen,
gemeinsamen Europa wurden die neuen
Banknoten und Mu‹nzen gut angenommen.

Aus Sicht der OeNB hat sich dabei die
a‹u§erst sorgfa‹ltige und umfassende Vorbe-
reitung des Bargeldtausches bewa‹hrt. Ins-
besondere die professionelle Arbeitsteilung
zwischen der OeNB und ihren Tochtergesell-
schaften OeBS, MO‹ AG und der GSA hat sich
als besonders effizient erwiesen. Der o‹ster-
reichischen Bevo‹lkerung wurde damit die
Umstellung auf die neue Wa‹hrung leicht
gemacht, was sich sowohl in einer positiven
Einstellung zum Euro als auch in hohen
Vertrauenswerten fu‹r die OeNB ausdru‹ckt.

Dadurch wird der Bevo‹lkerung bewusst
gemacht, dass der OeNB als ªihrer Noten-
bank� auch im neuen Rahmen der Wa‹hrungs-
union viele wichtige Aufgaben zukommen,
die zusa‹tzlich um eine europa‹ische Dimen-
sion erweitert worden sind. Die OeNB, das
Management und die Mitarbeiter sind auf
internationaler Ebene im Interesse O‹ ster-
reichs ta‹tig, und arbeiten insbesondere im
europa‹ischen geld- und wa‹hrungspolitischen
Rahmen des Eurosystems entscheidend mit.
Es ist eine wesentliche Sta‹rke der Wa‹hrungs-
union, dass sie eine dezentrale institutionelle
Struktur aufweist. Dadurch knu‹pft sie direkt
an die jahrzehntelangen Erfahrungen der
nationalen Zentralbanken an. Daru‹ber hinaus
bedient sich das ESZB/Eurosystem der
Kenntnisse der nationalen Zentralbanken in
ihrem jeweiligen Land fu‹r eine effiziente
Vorbereitung und Umsetzung ihrer Politik.
Diese Struktur aus europa‹ischer Orientie-
rung, gemeinsamer Steuerung und nationaler
Verankerung stellt ein wesentliches Erfolgs-
rezept der Wa‹hrungsunion dar.

Etwas getru‹bt wurden die Startphase der
Wa‹hrungsunion und die erfolgreiche Euro-
Bargeldumstellung durch das seit den tragi-
schen Ereignissen vom 11. September 2001
nachhaltig geda‹mpfte konjunkturelle Um-
feld. Insbesondere fu‹r das Jahr 2002 haben
sich die Erwartungen auf einen durchgreifen-
den Wirtschaftsaufschwung nicht erfu‹llt, da
sich die Belastungen, die von den Erdo‹l-
preisen, der Bo‹rsenentwicklung und der
hohen Unsicherheit der Investoren auf das

Wirtschaftswachstum ausgingen, nachhaltig
auswirkten. Gleichzeitig stellte die Irak-Krise
einen anhaltenden zusa‹tzlichen Unsicher-
heitsfaktor auf globaler Ebene dar.

In diesem Zusammenhang wirkt sich fu‹r
O‹ sterreich zusa‹tzlich die schwierige o‹kono-
mische Situation seines wichtigsten Handels-
partners Deutschland ungu‹nstig aus. Auch
das langsame Wachstum der Ma‹rkte in Italien
und der Schweiz stellt eine Belastung fu‹r den
o‹sterreichischen Export dar. In dieser
schwierigen Situation erweist sich die enge
Verflechtung O‹ sterreichs mit den zentral-
und osteuropa‹ischen La‹ndern als u‹beraus po-
sitiv. Die gu‹nstige o‹konomische Entwicklung
in nahezu allen Beitrittsla‹ndern bedeutet
nicht nur einen direkten Vorteil fu‹r die o‹ster-
reichische Wirtschaft, sondern unterstreicht
auch die Fortschritte dieser Region auf dem
Weg in die EU.

O‹ sterreich u‹bernimmt in dieser histori-
schen Phase der Ost-West-Integration Euro-
pas eine wichtige Bru‹ckenfunktion. Aus-
gehend von seinen historischenWurzeln kann
O‹ sterreich einen wesentlichen Beitrag zur
europa‹ischen Geschichte leisten. Diese He-
rausforderung gilt es im beiderseitigen Inte-
resse anzunehmen und zum Vorteil fu‹r ein
gemeinsames Europa einzusetzen.

Auch als ªkleine� Notenbank spielt die
OeNB heute im europa‹ischen Integrations-
und Erweiterungsprozess eine bedeutende
Rolle. Ihre Osteuropakompetenz ist im Euro-
system ebenso gescha‹tzt wie ihr Engagement
in der Zusammenarbeit mit den Zentral-
banken der Beitrittsla‹nder.

Pra‹sident
Adolf Wala

Geleit
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Das markante Ereignis des vergangenen
Gescha‹ftsjahres war zweifellos die problem-
lose Euro-Bargeldeinfu‹hrung in O‹ sterreich
und in weiteren elf Mitgliedstaaten der Euro-
pa‹ischen Union. Inzwischen hat sich der Euro
nicht nur als solide Welt- und Ankerwa‹hrung
neben dem US-Dollar erfolgreich etabliert,
er wird auch fu‹r rund 300 Millionen Euro-
pa‹er im Euro-Wa‹hrungsgebiet zunehmend
zum vertrauten Zahlungsmittel und macht
damit die Wa‹hrungsunion ªbegreifbar�. Das
Preis- und Wertgefu‹hl fu‹r den Euro verbes-
sert sich kontinuierlich und die im Euroraum
breit diskutierte Divergenz von subjektiv
empfundener und statistisch gemessener In-
flation verliert mehr und mehr an Bedeutung.

Die Unabha‹ngigkeit des Eurosystems,
seine dezentrale Struktur und die damit ver-
bundene Effizienz sowie seine bewa‹hrte geld-
politische Strategie sind wesentliche Erfolgs-
faktoren fu‹r die seit Beginn der Wa‹hrungs-
union gewa‹hrleistete Preisstabilita‹t. Damit
allerdings der Euroraum das wirtschaftliche
Potenzial der stabilita‹tsorientierten Geld-
politik voll ausscho‹pfen kann, bedarf es
verantwortungsbewusster Fiskal-, Struktur-
und Lohnpolitiken, die es verstehen, den
Euroraum im verscha‹rften internationalen
Wettbewerb konkurrenzfa‹hig zu erhalten
und damit nachhaltig Wachstum und Bescha‹f-
tigung zu sichern. Dies gilt insbesondere in
einem schwierigen weltwirtschaftlichen Um-
feld, in dem sich die Risiken durch die
geopolitische Lage deutlich verscha‹rften
und — bedingt durch die damit einhergehende
Unsicherheit — sich die Konjunkturerholung
weiter verzo‹gerte, die Finanzma‹rkte volatiler
wurden und das Vertrauen schwa‹cher wurde.

Eine stabilita‹tsorientierte Politik muss
sich auf allen Ebenen diesen Herausforderun-
gen stellen. Der Stabilita‹ts- und Wachstums-
pakt als institutioneller Rahmen fu‹r die Wa‹h-
rungsunion ist daher auch weiterhin strikt
einzuhalten. So gesehen haben auch die
zuletzt gegen einige Mitgliedstaaten der
Wa‹hrungsunion vertragskonform eingeleite-
ten Verfahren wegen u‹berma‹§iger Defizite
die Glaubwu‹rdigkeit dieses Pakts gefestigt.
Fiskalpolitische Stabilita‹tsorientierung und
gesunde Staatsfinanzen sind nicht zuletzt im
Hinblick auf die demografischen Entwick-
lungen im Euroraum ein Gebot der Stunde.

Zudem sind bereits begonnene Struktur-
reformen auf den Arbeits-, Gu‹ter- und

Finanzma‹rkten energisch fortzusetzen, um
den Euroraum flexibler und widerstands-
fa‹higer gegen externe Schocks zu machen,
das Produktionspotenzial zu steigern und
damit die Wachstumsaussichten zu verbes-
sern sowie das Vertrauen der Verbraucher
und Anleger zu fo‹rdern.

Im verscha‹rften Wettbewerb ist auch
O‹ sterreich entsprechend gefordert, durch
notwendige und langfristig ausgerichtete
Reformma§nahmen unter anderem die hohe
Attraktivita‹t unseres Wirtschaftsstandorts
strategisch abzusichern und die Nachhaltig-
keit gesunder Staatsfinanzen und leistungs-
fa‹higer Gesundheits- und Pensionssysteme
entsprechend zu gewa‹hrleisten.

Nach der erfolgreichen Umsetzung der
Wa‹hrungsunion steht die Europa‹ische Union
mit ihrer geplanten Erweiterung um zehn
weitere Mitgliedstaaten vor der na‹chsten
gro§en integrationspolitischen Herausforde-
rung. Mit der Unterzeichnung des Beitritts-
vertrags und seiner anschlie§enden Ratifika-
tion sollte die Erweiterung der Europa‹ischen
Union Anfang Mai 2004 Realita‹t werden.
Nach einem beeindruckenden wirtschaft-
lichen Transformations- und Aufholprozess
der Beitrittsla‹nder ist deren o‹konomische
Integration bereits weit fortgeschritten.

Der Beitritt zur Wa‹hrungsunion fu‹hrt
u‹ber eine Teilnahme am so genannten Wech-
selkursmechanismus II und u‹ber eine strikte
und nachhaltige Erfu‹llung der rechtlichen
und o‹konomischen Konvergenz. Fu‹r eine
stufenweise moneta‹re Integration sprechen
nicht nur rechtliche und institutionelle
Aspekte sowie der Grundsatz der Gleichbe-
handlung aller EU-Mitgliedstaaten, sondern
auch o‹konomische U‹ berlegungen.

Die Wa‹hrungsunion und der Euro haben
den Euroraum im dynamischen Globalisie-
rungsprozess wirtschaftlich bereits deutlich
gesta‹rkt. Sie werden auch in Zukunft eine
zentrale Rolle als ªReformmotor� und Kata-
lysator fu‹r die weitere wirtschaftliche und
politische Integration Europas spielen und
damit zur Friedenserhaltung und Wohl-
standssicherung in Europa entscheidend bei-
tragen.

Gouverneur
Dr. Klaus Liebscher

Geleit
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Generalrat, Staatskommissa‹r,

Direktorium

und personelle Vera‹nderungen,

Organisation der Bank



Generalrat, Staatskommissa‹ r
Stand per 31. Dezember 2002

Adolf Wala
Pra‹sident

Herbert Schimetschek
Vizepra‹sident

Vorsitzender des Vorstandes

des Austria Versicherungsvereines

auf Gegenseitigkeit

Dipl.-Ing. August Astl
Generalsekreta‹r der Pra‹sidentenkonferenz

der Landwirtschaftskammern O‹ sterreichs

Helmut Elsner
Generaldirektor

der Bank fu‹r Arbeit und Wirtschaft AG

Univ.-Prof. Dr. Bernhard Felderer
Direktor des Instituts fu‹r Ho‹here Studien

und Wissenschaftliche Forschung (IHS)

Univ.-Prof. DDr. Helmut Frisch
Vorstand des Instituts fu‹r Volkswirtschaftslehre

an der Technischen Universita‹t Wien

Dkfm. Lorenz R. Fritz
Generalsekreta‹r

der Vereinigung der O‹ sterreichischen Industrie

Univ.-Prof.
Mag. Dr. Herbert Kofler
Wirtschaftstreuha‹nder/Steuerberater

Vorstand der Abteilung

Betriebliches Finanz- und Steuerwesen

am Institut fu‹r Wirtschaftswissenschaften

Universita‹t Klagenfurt

Dr. Richard Leutner
Leitender Sekreta‹r

des O‹ sterreichischen Gewerkschaftsbundes

Dipl.-Ing. Johann Marihart
Generaldirektor

der Agrana Beteiligungs-AG

Mag. Werner Muhm
Direktor der Kammer

fu‹r Arbeiter und Angestellte fu‹r Wien

Mag. Dr. Walter Rothensteiner
Generaldirektor

der Raiffeisen Zentralbank O‹ sterreich AG

Dipl.-Ing. Karl Werner Ru‹sch
Landesrat a. D.

2. Vizepra‹sident der OeNB a. D.

Dkfm. R. Engelbert Wenckheim
Vorstand

der Getra‹nkeindustrie Holding AG

Gema‹§ ⁄ 22 Abs. 5 des Nationalbankgesetzes 1984 vom Zentralbetriebsrat

bei Verhandlungen u‹ber Personal-, Sozial- und Wohlfahrtsangelegenheiten entsendet:

Mag. Thomas Reindl
Vorsitzender des Zentralbetriebsrats

Dr. Martina Gerharter
Stellvertretende Vorsitzende

des Zentralbetriebsrats

Staatskommissa‹r
Dr. Manfred Frey
Pra‹sident

der Finanzlandesdirektion

fu‹r Wien, Niedero‹sterreich und Burgenland

Staatskommissa‹r-Stellvertreter
Univ.-Doz. Dr. Heinz Handler
Sektionsleiter

im Bundesministerium

fu‹r Wirtschaft und Arbeit
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Direktorium
Stand per 31. Dezember 2002

Dr. Klaus Liebscher Mag. Dr. Wolfgang Duchatczek
Gouverneur Direktor

Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell Mag. Dr. Peter Zo‹llner
Vize-Gouverneurin Direktor

Personelle Vera‹ nderungen
vom 25. April 2002 bis 10. April 2003

Mit der regelma‹§igen Generalversammlung vom 23. Mai 2002
wurden Helmut Elsner, Generaldirektor der Bank fu‹r Arbeit und
Wirtschaft AG, sowie Dr. Richard Leutner, Leitender Sekreta‹r
des O‹ sterreichischen Gewerkschaftsbundes, zu Mitgliedern des
Generalrats gewa‹hlt. Ferner wurde das Mitglied des Generalrats,
Dkfm. Lorenz R. Fritz, dessen Funktionsperiode mit der General-
versammlung 2002 ausgelaufen ist, wieder gewa‹hlt. Dkfm. Johann
Zwettler hat sein Generalratsmandat mit der Generalversammlung
2002 zuru‹ckgelegt.

Der Bundespra‹sident hat mit Entschlie§ung vom 8. Juli 2002
den Leiter des Ressorts ªInformationsverarbeitung und Geld-
wesen�, Mag. Dr. Wolfgang Duchatczek, dessen Vertrag mit 14. Juli
2002 ausgelaufen ist, mit Wirksamkeit vom 15. Juli 2002 auf die
Dauer von fu‹nf Jahren zum Mitglied des Direktoriums der Oester-
reichischen Nationalbank wieder ernannt.
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Pra‹sident
Adolf Wala

Referat des Pra‹sidenten
L DDr. Richard Mader

Vizepra‹sident
Herbert Schimetschek

Direktorium
Ressort Notenbankpolitik
Gouverneur Dr. Klaus Liebscher

Referat des Gouverneurs
L Mag. Dr. Wolfgang Ippisch

Innenrevision
AL DRRWolfgang Winter

Sekretariat des Direktoriums/O‹ ffentlichkeitsarbeit
L Mag. Wolfdietrich Grau

Abteilung fu‹r Planung und Controlling
AL Mag. Gerhard Hoha‹user

Jubila‹umsfonds
L Dr. Wolfgang Ho‹ritsch

Hauptabteilung
Rechnungswesen
DHA Michael Wolf

Abteilung Bilanzierung
AL Friedrich Karrer

Abteilung Zentralbuchhaltung
AL Otto Panholzer

Hauptabteilung
Recht und Beteiligungen
DHA Dr. Bruno Gruber

Rechtsabteilung
AL Dr. Hubert Mo‹ lzer

Beteiligungsmanagement

Ressort Volkswirtschaft und Finanzma‹rkte
Vize-Gouverneurin Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell

Hauptabteilung
Volkswirtschaft
DHA Mag. Dr. Peter Mooslechner

Abteilung fu‹r volkswirtschaftliche Analysen
AL Mag. Dr. Ernest Gnan

Abteilung fu‹r volkswirtschaftliche Studien
AL DRR Mag. Dr. Eduard Hochreiter

Abt. f. Integrationsangelegenheiten u. Internat. Finanzorganisationen
AL Mag. Franz Nauschnigg

Abteilung fu‹r die Analyse wirtschaftl. Entwicklungen im Ausland
AL Dr. Doris Ritzberger-Gru‹nwald

Repra‹sentanz Bru‹ssel
Mag. Dr. Reinhard Petschnigg

Repra‹sentanz Paris
Mag. Andreas Breitenfellner

Hauptabteilung
Analyse und Revision
DHA Mag. Andreas Ittner

Abteilung fu‹r Finanzmarktanalyse
AL Dr. Michael Wu‹rz

Abteilung fu‹r Bankenanalyse und -revision
AL DRR Peter Mayerhofer

Kreditabteilung
AL Mag. Dr. Franz Richter

Hauptreferat
Zukunftsfragen und Zentralbankentwicklung
DHR Mag. Peter Achleitner

AL Abteilungsleiter
DHA Direktor der Hauptabteilung
DHR Direktor des Hauptreferats
DRR Direktionsrat
DZA Direktor und Leiter der Zweiganstalt
L Leiter
LZA Leiter der Zweiganstalt
TL Technischer Leiter

Organisationsplan
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Ressort Informationsverarbeitung und Geldwesen
Direktor Mag. Dr. Wolfgang Duchatczek

Hauptabteilung
Informationsverarbeitung und Zahlungsverkehr
DHAWolfgang Pernkopf

Abteilung fu‹r DV-Entwicklung
AL Dr. Reinhard Auer

Abteilung fu‹r den Betrieb des Rechenzentrums
AL Dipl.-Ing. Erich Schu‹tz

Zahlungsverkehrsabteilung
AL Mag. Andreas Dostal

Hauptabteilung
Hauptkasse und Zweiganstalten
N. N.

Banknoten- und Mu‹nzenkasse
AL Kassendirektor Dr. Stefan Augustin

Hausdruckerei
TL Gerhard Habitzl

St. Po‹ lten
LZA Dipl.-Ing. Mag. Dr. Roland Mu‹llner

Bregenz
DZA Helmut Ho‹pperger

Eisenstadt
DZA Mag. Friedrich Fasching

Graz
DZA Mag. Dr. Gerhard Schulz1)

Innsbruck
DZA Dr. Gu‹nther Federer

Klagenfurt
DZA Gu‹nter Willegger

Linz
DZA Mag. Dr. Axel Aspetsberger1)

Salzburg
DZA Elisabeth Kollarz

Ressort Investitionspolitik und Interne Dienste
Direktor Mag. Dr. Peter Zo‹ llner

Personalabteilung
AL DRR Dkfm. Maria Zojer

Hauptabteilung
Treasury
DHA Mag. Dr. Rudolf Trink

Abteilung fu‹r Veranlagungsstrategie und -risiko
AL DRR Mag. Rudolf Kreuz

Treasury - Front Office
AL Mag. Walter Sevcik

Treasury - Back Office
AL DRR Dr. Gerhard Bertagnoli

Repra‹sentanz London
Elisabeth Antensteiner

Repra‹sentanz New York
Mag. Gerald Fiala

Hauptabteilung
Organisation und Interne Dienste
DHA Mag. Albert Slavik

Organisationsabteilung
AL DRR Dr. Norbert Wei§2)

Administrationsabteilung
AL Dipl.-Ing. Roland Kontrus
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Positive Erwartungen
erfu‹ llt
Reibungslose Bargeldumstellung
Die Euro-Einfu‹hrung ist auf Grund
der exakten Planung, sowie der aus-
gezeichneten operativen und kom-
munikativen Kooperation aller Betei-
ligten, der Banken, der Werttrans-
porteure, der Bundesregierung und
insbesondere des Bundesministeri-
ums fu‹r Inneres, reibungslos u‹ber
die Bu‹hne gegangen. Auch im ta‹g-
lichen, o‹ffentlichen und privaten Le-
ben erfolgte die Umstellung auf den
Euro problemlos. Die langja‹hrige de-
taillierte Planung im Bereich der Lo-
gistik, beginnend mit der physischen
Produktion der Banknoten und Mu‹n-
zen bis hin zur Ausgabe des Geldes
u‹ber das Bankomatnetz und die Ban-
ken, gewa‹hrleistete eine gelungene
operative Euro-Bargeldumstellung.
Flankiert wurde dieser Prozess von
einer gezielten Informationsarbeit,
die die Akzeptanz des neuen Geldes
durch die Bevo‹lkerung gu‹nstig beein-
flusste. Auch die Tatsache, dass das
Design der Euro-Banknoten vom
OeNB-Mitarbeiter Robert Kalina ge-
staltet wurde, hat sich positiv aus-
gewirkt.

Diese Vorbereitung fu‹hrte dazu,
dass der Schilling bereits nach kurzer
Zeit aus dem ta‹glichen Zahlungsver-
kehr verschwunden war. Nach knapp
zwei Wochen wurden bereits u‹ber
90% aller Transaktionen in Euro ab-
gewickelt. Entscheidend dafu‹r war,
dass alle beteiligten Institutionen
die ihnen zugedachten Aufgaben mit
ho‹chster Professionalita‹t erfu‹ llt
haben und die logistischen Bemu‹hun-
gen auf eine Akzeptanz in der Bevo‹l-
kerung traf, die in einigen Medien als
ªEurophorie� bezeichnet wurde.

Bargeldmigration
Zu Beginn des Jahres 2002 stammten
noch nahezu alle Euro-Banknoten

und -Mu‹nzen, die in O‹ sterreich in
Umlauf waren, aus dem o‹sterrei-
chischen Erstbedarf. Im Laufe des
Jahres begannen sich die verschiede-
nen ªnationalen� Besta‹nde — ins-
gesamt wurden von zwo‹lf La‹ndern
des Euroraums Euro-Banknoten und
-Mu‹nzen ausgegeben1) — zu ver-
mischen. Besonders offensichtlich
war dies bei den Mu‹nzen, die nicht
zuletzt auf Grund ihrer nationalen
Ru‹ckseiten zu begehrten Sammel-
objekten wurden. Wesentlich be-
deutsamer sind diese Bewegungen
jedoch bei den Euro-Banknoten.
Unterschiedliche Faktoren wie Tou-
rismus, wirtschaftliche Verflechtung
und unterschiedliche Pra‹ferenzen in
der Bargeldhaltung fu‹hren zu un-
gleichma‹§igen Verteilungen der Bank-
noten zwischen den La‹ndern.

Um diese Bargeldmigration ein-
gehender zu analysieren, wurden im
Jahr 2002 verschiedene Studien er-
stellt. Wichtig dabei war es die Beo-
bachtungen mo‹glichst fru‹hzeitig an-
zusetzen. Im Mittelpunkt der Unter-
suchungen lag das Bargeld in privaten
Haushalten sowie die Einlieferungen
der Banken und Gescha‹ftskunden
bei der GELDSERVICE AUSTRIA
Logistik fu‹r Wertgestionierung und
Transportkoordination G.m.b.H.
(GSA).

Der Anteil an Mu‹nzen anderer
La‹nder des Euroraums, insbesondere
bei ho‹heren Kategorien, ist in O‹ ster-
reich kontinuierlich angestiegen und
erreichte Ende 2002 einen Wert
von u‹ber 20%. Am ha‹ufigsten fanden
sich nach den o‹sterreichischen Mu‹n-
zen jene deutscher Pra‹gung (13%),
gefolgt von italienischen Pra‹gungen
(4%).

Die Migration der Euro-Bank-
noten erfolgte noch rascher als jene
der Euro-Mu‹nzen. Die in Umlauf be-
findliche Menge an Banknoten sowie
die Stu‹ckelung in den Haushalten ist

1 Es sind dies Belgien,
Deutschland, Griechenland,
Spanien, Frankreich, Irland,
Italien, Luxemburg, die
Niederlande, O‹ sterreich,
Portugal und Finnland.
U‹berdies setzten auch der
Vatikan, Monaco und
San Marino eigene —
wenngleich quantitativ
geringe — Euro-Mu‹nzen
in Umlauf.
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relativ stabil geblieben, aber der Aus-
landsanteil ist weiter gestiegen. Das
Verha‹ltnis o‹sterreichischer Euro-
Banknoten (Seriennummer begin-
nend mit N) zu ausla‹ndischen Euro-
Banknoten betrug Ende des Jahres
2002 rund 60:40. Wie bei den Mu‹n-
zen hatten auch bei den Banknoten
Deutschland (Seriennummer begin-
nend mit X) und Italien (Seriennum-
mer beginnend mit S) die gro‹§ten
Anteile.

Ra‹umlich betrachtet geht die
Migration im Westen O‹ sterreichs
auf Grund angrenzender La‹nder des
Euroraums und des Tourismus deut-
lich schneller voran als im Osten
O‹ sterreichs. In Tirol sind z. B. be-
reits 60% der Banknoten und 40%
der Mu‹nzen ªzugewandert�.

Vor diesem Hintergrund gewin-
nen grenzu‹berschreitende Bank-
notengro§transporte, so genannte
ªbulk redistributions�, zunehmend
an Bedeutung. Das Ziel dabei ist eine
optimale Allokation der Banknoten
zur Minimierung von Druck- und
Transportkosten.

Falschgeldpra‹vention bewa‹hrt sich
Der Euro za‹hlt zu den fa‹lschungs-
sichersten Wa‹hrungen der Welt.
Eine Leitwa‹hrung wie der Euro
weckt aber das Interesse internatio-
naler Fa‹lscher sta‹rker als Wa‹hrungen
nicht so gewichtiger La‹nder. Die viel-
fa‹ltigen Ma§nahmen der Exekutive
und der OeNB halfen jedoch, Fa‹l-
schungen rasch aus dem Umlauf zu
ziehen.

Im Jahr 2002 wurden in O‹ ster-
reich insgesamt 3.409 Fa‹lschungen
aus dem Umlauf genommen. Die
50-Euro-Banknote war mit 67% aller
Fa‹lschungen die am ha‹ufigsten ge-
fa‹lschte Banknote, gefolgt von der
100-Euro-Banknote mit einem Anteil
von 26%. Insgesamt kann im Ver-
gleich zu den Vorla‹uferwa‹hrungen

des Euro (D-Mark, italienische Lira
etc.), von einer stabilen Situation in
O‹ sterreich gesprochen werden. Der
Gesamtschaden betrug etwas mehr
als 220.000 EUR, ist also im Ver-
gleich zu anderen Delikten wie
Ladendiebstahl oder Kartenbetrug
eher gering. Betrachtet man den
Euroraum insgesamt, so wurden
167.118 Fa‹lschungen aus dem Um-
lauf gezogen — das bedeutet gegen-
u‹ber den Vorga‹ngerwa‹hrungen sogar
einen Ru‹ckgang um drei Viertel.

Um die Weitergabe von Fa‹lschun-
gen weiter zu verringern, wurden im
Jahr 2002 in der OeNB und in ihren
Zweiganstalten erneut Bargeldschu-
lungen fu‹r 1.000 externe Multipli-
katoren (das sind Schulungsleiter,
Hauptkassiere etc.) abgehalten.
Exakte Kenntnis u‹ber die Sicherheits-
merkmale der Euro-Banknoten und
genaues Betrachten und Vergleichen
schu‹tzt im Alltag vor Falschgeld.

Die wichtigsten Pru‹fschritte sind:
— FU‹ HLEN der erhabenen Ober-

fla‹chen (Banknotenvorderseite),
— SEHEN (gegen eine gute Licht-

quelle betrachtet),
— KIPPEN (gegen eine gute Licht-

quelle betrachtet).
Eine der wesentlichsten Ma§-

nahmen zur Fa‹lschungspra‹vention ist
es, die Qualita‹t des Bargeldumlaufs
mo‹glichst hoch zu halten. Bei einer
neuwertigen Banknote ko‹nnen die
Sicherheitsmerkmale deutlich leich-
ter identifiziert werden als bei einer
verschmutzen, zerknitterten oder
gar zerrissenen. Aus diesem Grund
wird jede Banknote, die in O‹ ster-
reich zirkuliert, statistisch drei- bis
viermal pro Jahr in den Geldbearbei-
tungsmaschinen der GSA gepru‹ft und
gegebenenfalls durch eine neue Bank-
note ersetzt.
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Um die Bevo‹lkerung weiter zu
sensibilisieren, hat die OeNB ge-
meinsam mit dem ORF-Radiosender
O‹ 3 die Aktion ªMEHRscheinchen�
ins Leben gerufen. Im Blickpunkt
dieses Gewinnspiels standen die
Seriennummern sowie die Sicher-
heitsmerkmale der Banknoten. Die
Gewinner mussten die Sicherheits-
merkmale der entsprechenden Bank-
note kennen und diese an ihrem
Schein u‹berpru‹fen. Diese Aktion
wurde durch ein Meinungsfor-
schungsinstitut evaluiert und hat eine
sehr gute Akzeptanz erreicht: 85%
der Befragten in O‹ sterreich befu‹r-
worteten diese Aktion der OeNB,
lediglich 4% lehnten diese ab. Hoch-
gerechnet konnten mit dieser Aktion
rund 2.7 Millionen O‹ sterreicherin-
nen und O‹ sterreicher erreicht wer-
den und etwa 1 Million fu‹hlte sich
dadurch besser u‹ber die Sicherheits-
merkmale informiert. Bei Nachfrage
konnte auch die Zahl der spontanen
Nennungen von Sicherheitsmerkma-
len deutlich gesteigert werden.

Schilling-Besta‹nde flie§en stetig zuru‹ck
Im Unterschied zur Auslieferung des
Euro, die durch die OeNB exakt
geplant wurde, stellte der Schilling-
Ru‹cklauf vollkommen andere Anfor-
derungen an das logistische System.
Bei der Ru‹cklieferung des Schilling-
Bestands lag die Entscheidung, wann,
wo, wie viel und in welcher Stu‹cke-
lung zuru‹ck geliefert werden sollte,
in der Hand der Bu‹rger.

Obwohl der wesentliche Teil der
erwarteten Ru‹ckflu‹sse innerhalb der
dualen Phase (Ja‹nner und Februar
2002) abgeschlossen werden konnte,
befanden sich Ende des Jahres 2002
noch ruhende Schilling-Besta‹nde im
Gegenwert von 938 Mio EUR in Um-
lauf. Der relativ hohe Anteil von
Schilling-Banknoten der Vorga‹nger-
serien (die zum Zeitpunkt des Euro-

Tausches nicht mehr gesetzliches
Zahlungsmittel waren und deren
Pra‹klusivtermin noch nicht erreicht
ist) im Wert von 250 Mio EUR ist
jedoch ein Indiz dafu‹r, dass Bank-
noten und Mu‹nzen auch gerne ge-
sammelt werden und daher den
Weg zur OeNB teilweise nicht mehr
finden werden. In der OeNB-Haupt-
anstalt und den Zweiganstalten wird
der kostenlose Tausch von Schilling-
Mu‹nzen und Schilling-Banknoten
der letzten Serie in Euro unbefristet
angeboten.

Verschiedene Aktionen als Katalysator
fu‹r den Ru‹cklauf
Um den Ru‹ckfluss von Schilling-
Banknoten und -Mu‹nzen zu stimulie-
ren, wurden von der OeNB verschie-
dene Aktionen ma§geblich mitge-
tragen:
— Im Herbst 2002 hat die OeNB un-

ter dem Motto ªGib dem Schilling
eine letzte Chance� gemeinsam
mit den heimischen Banken und
Posta‹mtern eine Spendensammel-
aktion fu‹r die Hochwasseropfer
gestartet. Vom 26. August bis
20. September 2002 wurden in
rund 8.000 Bank- und Postfilialen
in ganz O‹ sterreich Schilling-
Banknoten und -Mu‹nzen sowie
natu‹rlich auch Euro entgegen-
genommen.1)

— Die ªEuro-Tour�, eine europaweit
einzigartige Aktion der OeNB,
fu‹hrte den ªOeNB-Bus� vom
1. Juli bis 10. Oktober 2002
durch insgesamt 88 Sta‹dte und
Gemeinden O‹ sterreichs. Dabei
wurden in enger Zusammenarbeit
mit den jeweiligen Zweiganstal-
ten der Bevo‹lkerung folgender
Service angeboten: Gratistausch
des Schilling in Euro und umfas-
sende Informationen zum Euro,
speziell die Sicherheitsmerkmale
der Banknoten betreffend. Rund

1 Insgesamt wurden bei der
o‹sterreichweiten Aktion rund
35 t bzw. 15 Mio Stu‹ck
Mu‹nzen von den
O‹sterreichern gespendet.
Die Ausza‹hlung der
Spenden ergab ein Ergebnis
von 1.1 Mio EUR.
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32.000 O‹ sterreicherinnen und
O‹ sterreicher wechselten gratis
ihre Schilling-Banknoten und
-Mu‹nzen1), wobei die ªEuro-
Tour� in erster Linie als Service
fu‹r jene Bu‹rger gedacht war, die
keine Zweiganstalt der OeNB in
ihrer Na‹he haben.

OeNB-Info-Kampagne
und gezielte Kommuni-
kationsma§nahmen
schaffen Vertrauen
Bewa‹hrtes Kommunikationskonzept
Die Aufgabe nationaler Wa‹hrungen
und die U‹ bertragung geldpolitischer
nationaler Souvera‹nita‹t durch die
Teilnehmerla‹nder auf das Eurosystem
stellt nicht nur in wirtschaftlicher
Hinsicht einen Meilenstein in der
Nachkriegsgeschichte Europas dar,
sondern bedeutet auch eine gro§e
Herausforderung fu‹r die Kommuni-
kationspolitik. Ein Projekt dieser
Gro‹§enordnung beno‹tigt nicht nur
vor und wa‹hrend des Bargeldumtau-
sches ein durchgehendes Kommuni-
kationskonzept, sondern muss lau-
fend durch Ma§nahmen der O‹ ffent-
lichkeitsarbeit flankiert werden. In-
formation baut A‹ ngste ab und
schafft Vertrauen — und Vertrauen
ist eine der wesentlichsten Voraus-
setzungen fu‹r eine erfolgreiche und
stabilita‹tsorientierte Geldpolitik.
Eine der Funktionen der OeNB im
Eurosystem ist es, als Schnittstelle
und Kommunikator zwischen der
Geldpolitik und der o‹sterreichischen
Wirtschaft bzw. der Bevo‹lkerung zu
fungieren.

In diesem Zusammenhang steht
auch die enge Verbindung und Zu-
sammenarbeit mit den Nationalen
Zentralbanken (NZBen) des Eurosys-
tems. Vertrauen entsteht aber nicht
von selbst, sondern ist vielmehr das
Ergebnis einer aktiven, strategischen
O‹ ffentlichkeitsarbeit. Aus diesem

Grund hat die OeNB schon im Vor-
feld der Euro-Einfu‹hrung ein Kom-
munikationsnetzwerk geknu‹pft, in
das sowohl der ORF und die Euro-
Information der Bundesregierung,
als auch diverse sozialpartnerschaft-
liche Verba‹nde sowie Hilfsorganisa-
tionen eingebunden waren bzw. sind.

Dieses erfolgreiche Konzept — das
bereits mehrfach ausgezeichnet wur-
de2) — wurde auch im Jahr 2002 wei-
terverfolgt, wobei nach der gelun-
genen Euro-Bargeldumstellung das
Hauptaugenmerk der OeNB-Kam-
pagne auf den Schwerpunkten Euro-
Wertversta‹ndnis sowie dem durch-
gehenden Bewusstmachen der Sicher-
heitsmerkmale der Euro-Banknoten
und der medialen Unterstu‹ tzung
zum Schilling-Ru‹cklauf lag.

Um die durch die Teilnahme am
Eurosystem gea‹nderte Positionierung
der OeNB in der Bevo‹lkerung zu ver-
ankern und zu festigen wurde eine
eigene Werbelinie ins Leben gerufen,
deren Inhalte hauptsa‹chlich durch
Inserate transportiert wurden. Mit-
tels einer in sich geschlossenen visu-
ellen Gestaltung sowie einer geziel-
ten Werbung durch Presseaussendun-
gen und Inserate gelang es, auch die
Aufmerksamkeit der Bevo‹lkerung im
erforderlichen Ausma§ zu wecken.

Unterstu‹tzung fu‹r Betroffene
der Hochwasserkatastrophe
Die Hochwasserkatastrophe des Som-
mers 2002 veranlasste die OeNB,
gemeinsam mit dem Radiosender
O‹ 3 und vielen Freiwilligen die so
genannte ªExpedition Gro§glockner�
zu realisieren: Fu‹r jeden Teilnehmer,
der mit dem Rad oder zu Fu§ die
Gro§glocknerhochalpenstra§e er-
klomm, spendete die OeNB an die
Opfer der Flutkatastrophe einen be-
stimmten Betrag. Fast 12.000 Teil-
nehmer bewa‹ltigten die Gro§glock-
nerhochalpenstra§e, wodurch rund

1 Insgesamt wurden bei der
ªEuro-Tour� rund
39 Mio ATS in Euro
getauscht, darunter mehr als
15 t alte Schilling-Mu‹nzen.
Es handelte sich
erwartungsgema‹§ meist um
kleinere Betra‹ge
(Durchschnittsbetrag:
1.250 ATS pro
Wechselkunde).

2 PR-Staatspreis 1996 bzw.
Nominierung zum
PR-Staatspreis 2002 in
Zusammenarbeit mit der
Skills Group; EFFIE-Award
2002 fu‹r die OeNB und die
Agentur Demner, Merlicek &
Bergmann fu‹r die Kampagne
ªMit der Nationalbank zum
Euro�; Demner, Merlicek &
Bergmann wurden weiters
fu‹r die ªEinfu‹hrungs-
kampagne fu‹r den Euro� im
Auftrag der OeNB mit dem
AME International Awards
im Rahmen der New York
Festivals ausgezeichnet.
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1.2 Mio EUR fu‹r die Betroffenen der
Hochwasserkatastrophe aufgebracht
wurden.

Gefu‹hl fu‹r das neue Bargeld festigt sich
Eine besondere Herausforderung fu‹r
die Bevo‹lkerung stellt bei der Einfu‹h-
rung einer neuen Wa‹hrung die Wie-
dererlangung des Wertversta‹ndnisses
dar. Daher wurde gemeinsam mit
einem Meinungsforschungsinstitut
und der Universita‹t Wien eine ent-
sprechende Studienreihe realisiert,
um das Euro-Wertversta‹ndnis der
O‹ sterreicherinnen und O‹ sterreicher
im Zuge der Euro-Bargeldeinfu‹hrung
zu u‹berpru‹fen.

Die ju‹ngsten Ergebnisse sind viel-
versprechend, da das Wertversta‹nd-
nis in der o‹sterreichischen Bevo‹lke-
rung fu‹r den Euro wa‹chst. Wa‹hrend
nur mehr 9% der Bevo‹lkerung bei
Gu‹tern des ta‹glichen Bedarfs exakt
umrechnen, geben bereits 55% der
Befragten an, die Euro-Preise nicht
mehr in Schilling umzurechnen. Um
diesen positiven Trend fortzusetzen,
hat die OeNB neben den schon zuvor
erwa‹hnten Aktionen weitere gezielte
Informationsaktivita‹ten mit Unter-
stu‹tzung diverser Kooperationspart-
ner durchgefu‹hrt.

Zu diesen Aktivita‹ten geho‹rte un-
ter anderem die Sendung ªEuroplay�
im Rahmen einer Kooperation mit
dem ORF, in der Telefonkandidaten
ihr Euro-Wertgefu‹hl testen konnten.
Des Weiteren wurde ein ªTeuro-
Quiz� in Zusammenarbeit mit einer
o‹sterreichischen Tageszeitung reali-
siert, um dem Problem der — von
den Bu‹rgerinnen und Bu‹rgern sub-
jektiv empfundenen — ho‹heren
ªgefu‹hlten Inflation� entgegenzu-
wirken.

Interesse am Euro weiter gro§
Das Interesse der Bevo‹lkerung fu‹r
den Euro war im Jahr 2002 unge-
brochen. Insgesamt wurden allein
vom OeNB-eigenen Call Center
33.195 Anfragen beantwortet,
28.043 in Form von Anrufen und
5.152 durch E-Mails, wobei sich ein
Trend auch zu anderen Themen wie
z. B. Basel II abzuzeichnen beginnt.
Im Jahr 2002 konnte eine Gesamt-
zahl von 53.6 Mio Zugriffen auf
Einzeldateien der OeNB-Homepage
www.oenb.at registriert werden.

Vertrauen in die OeNB
weiter auf hohem Niveau
Abgesehen von den Schwerpunkten
betreffend die Euro-Bargeldeinfu‹h-
rung wurden auch zahlreiche Ver-
anstaltungen, im Speziellen Kon-
ferenzen, Tagungen und zahlreiche
Workshops organisiert. Insgesamt
wurden 244 Veranstaltungen mit
10.300 Besuchern abgehalten, die
die Rolle der OeNB als Plattform
und Dialogpartner weiter festigten.
Die intensive und jahrelange Aus-
einandersetzung mit o‹konomischen
Themen hat die OeNB zu einem in-
ternational anerkannten Kompetenz-
zentrum werden lassen. Neben einer
Vielzahl an (vor allem volkswirt-
schaftlichen) Publikationen (siehe
dazu Kapitel ªPublikationen�) ver-
o‹ffentlichte die OeNB im Jahr 2002
160 Presseaussendungen zu diversen
institutionellen, o‹konomischen und
statistischen Aspekten. Damit konnte
die OeNB auch im ersten Jahr nach
der Euro-Bargeldeinfu‹hrung den Ver-
trauenswert, gema‹§ einer von einem
Meinungsforschungsinstitut erstell-
ten Studie, weiter auf hohem Niveau,
na‹mlich bei 83%, stabilisieren. Die
erfolgreiche Arbeit der OeNB wird
vor allem dadurch deutlich, dass das
Vertrauensniveau auch nach dem
Auslaufen der Werbe- und Informa-
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tionsma§nahmen und der Beendigung
der ªhei§en Phase� der Euro-Bargeld-
einfu‹hrung deutlich u‹ber den Ver-
gleichswerten des Vorjahres zu liegen
kam.
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Geldpolitik
im Eurosystem
Erfolge von vier Jahren
Wa‹ hrungsunion
Aktive Rolle der OeNB im Eurosystem
Seit dem Beginn der dritten Stufe
der Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion
(WWU) am 1. Ja‹nner 1999 ist das
Eurosystem1) fu‹r die gemeinsame
Geldpolitik des Euroraums zusta‹ndig.
Zum Euroraum za‹hlen gegenwa‹rtig

Belgien, Deutschland, Griechenland,
Spanien, Frankreich, Irland, Italien,
Luxemburg, die Niederlande, O‹ ster-
reich, Portugal und Finnland.

Die OeNB ist ein integraler Be-
standteil des Eurosystems und nimmt
an den gemeinschaftlichen Entschei-
dungsprozessen teil. Im Rat der
Europa‹ischen Zentralbank (EZB-Rat)
ist der Gouverneur der OeNB ent-
sprechend dem Grundsatz ªein Mit-
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1 Das Eurosystem besteht aus
den NZBen der Staaten, die
den Euro bereits eingefu‹hrt
haben, und der EZB.
Gemeinsam mit den NZBen
der u‹brigen EU-Mitglied-
staaten bildet das
Eurosystem das Europa‹ische
System der Zentralbanken
(ESZB).
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glied, eine Stimme� vertreten. Dabei
agiert er unabha‹ngig und weisungs-
frei. Neben dieser Rolle als integraler
Bestandteil des Eurosystems ist die
OeNB auch Schnittstelle zur o‹sterrei-
chischen Wirtschaftspolitik.

Ru‹ckla‹ufige Inflation
bei geda‹mpftem Wirtschaftswachstum
Die gemeinsame Geldpolitik mit dem
vorrangigen Ziel der Preisstabilita‹t
hat dem Euroraum zu einem hohen
Grad an Stabilita‹t verholfen. Die In-
flationsrate ist im Jahr 2002 auf 2.2%
zuru‹ckgegangen. Das Wachstum des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) das im
Jahr 2001 durch die stark ru‹ckla‹ufige
Entwicklung der Aktienma‹rkte und
die Terroranschla‹ge vom 11. Sep-
tember 2001 bereits erheblich ge-
schwa‹cht worden war, erhielt durch
die anhaltende geopolitische Un-
sicherheit weitere negative Impulse.
Die Folge war ein geda‹mpftes Wirt-
schaftswachstum im Jahr 2002
(+0.8%). Die Arbeitslosigkeit ist im
Euroraum infolge des schwachen
BIP-Wachstums im Jahr 2002 auf
durchschnittlich 8.4% angestiegen
und liegt damit aber noch immer un-
ter dem Durchschnitt der Neunziger-
jahre. Die Wa‹hrungsunion sta‹rkt die
Integration der Waren- und Finanz-
ma‹rkte und tra‹gt so zu einer Erho‹-
hung des Wachstumspotenzials bei.
Um die Chancen, die sich aus der
Wa‹hrungsunion ergeben, voll aus-
scho‹pfen zu ko‹nnen, sind in den Mit-
gliedstaaten noch weitere Struktur-
reformen auf den Arbeits-, Gu‹ter-
und Kapitalma‹rkten sowie eine
dauerhafte Konsolidierung der Staats-
haushalte notwendig.

Die mit der Wa‹hrungsunion ver-
bundene Einfu‹hrung des Stabilita‹ts-
und Wachstumspakts fu‹hrte bereits
zu einer deutlichen Verbesserung
der budgeta‹ren Positionen in vielen
Staaten der Wa‹hrungsunion, so auch

in O‹ sterreich. Die schwierige kon-
junkturelle Situation des Jahres 2002
stellte die Wirksamkeit des Stabili-
ta‹ts- und Wachstumspakts im Euro-
raum auf eine wichtige Bewa‹hrungs-
probe. Die Ero‹ffnung von Verfahren
wegen u‹berma‹§iger Defizite gegen
Portugal und Deutschland hat die
Entschlossenheit der EU-Mitglied-
staaten unterstrichen, dem Stabili-
ta‹ts- und Wachstumspakt auch in
konjunkturell schwierigen Zeiten
Geltung zu verschaffen. Die Finanz-
minister des Euroraums haben sich
daru‹ber hinaus im Oktober 2002 da-
rauf versta‹ndigt, dass jene Staaten,
die noch keine ausgeglichenen Bud-
gets haben, in Zukunft ja‹hrlich eine
Verbesserung des strukturellen Bud-
getsaldos um zumindest 0.5% des
BIP vornehmen sollen.

Geldpolitische Strategie
des Eurosystems
vor dem Hintergrund
der Zinsentscheidung
des Jahres 2002
Vorausschauende Geldpolitik
Die Geldpolitik des Eurosystems ist
vorrangig dem Ziel der Preisstabilita‹t
verpflichtet. Preisstabilita‹t wird vom
Eurosystem als mittelfristiger ja‹hr-
licher Anstieg des Harmonisierten
Verbraucherpreisindex (HVPI) im
Euroraum von unter 2% definiert.
Um eine vorausschauende Ausrich-
tung der Geldpolitik zu gewa‹hrleis-
ten, wurde die geldpolitische Strate-
gie auf zwei Sa‹ulen errichtet. Im Rah-
men der ersten Sa‹ule wurde dem
Geldmengenwachstum eine wichtige
Rolle zuerkannt. Die Bedeutung des
Wachstums der Geldmenge findet
auch darin ihren Ausdruck, dass der
EZB-Rat einen quantitativen Refe-
renzwert fu‹r die Vera‹nderungsrate
des Aggregats M3 vero‹ ffentlicht
hat.1) Hinter diesem Referenzwert
steht die U‹ berlegung, dass eine sta-

1 Das Geldmengenaggregat
M3 umfasst neben dem
umlaufenden Bargeld, den
ta‹glich fa‹lligen Einlagen
sowie sonstigen kurzfristigen
Einlagen auch
Geldmarktfondsanteile und
Schuldverschreibungen
moneta‹rer Finanzinstitute.
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bile langfristige Beziehung zwischen
dem Geldmengenwachstum und der
A‹ nderung des Preisniveaus existiert.
Dieser Zusammenhang wird durch
empirische Untersuchungen hinrei-
chend besta‹tigt. Bei der Ermittlung
des Referenzwerts wurde davon aus-
gegangen, dass die Trendwachstums-
rate des BIP zwischen 2 und 2.5% be-
tra‹gt und dass sich die Umlauf-
geschwindigkeit von M3 mittelfristig
um 0.5 bis 1% p. a. verringert. Unter
diesen Voraussetzungen ergibt sich,
dass eine ja‹hrliche M3-Wachstums-
rate von 4�% mit dem Ziel der
Preisstabilita‹t vereinbar ist. Eine Ab-
weichung des aktuellen M3-Wachs-
tums von diesem Referenzwert fu‹hrt
jedoch nicht automatisch zu geldpoli-
tischen Reaktionen des EZB-Rats.
Vielmehr werden die Geldmenge
und ihre Komponenten bzw. Einfluss-
faktoren (wie z. B. das Kreditwachs-
tum) hinsichtlich der zu erwartenden
Auswirkungen auf das Preisgefu‹ge
eingehend analysiert.

Neben dem Geldmengenwachs-
tum muss eine vorausschauende
Geldpolitik eine Vielzahl anderer
Faktoren im Auge behalten, die Ein-
fluss auf die Preisstabilita‹t nehmen
ko‹nnen. Diese sind in der zweiten

Sa‹ule der geldpolitischen Strategie
zusammengefasst. Als Indikatoren
fu‹r den Preisdruck werden Variablen
wie die BIP-Wachstumsrate, die
Lo‹hne und die Produktivita‹t, die
Zinsertragskurve, der Wechselkurs
und Kostenindizes herangezogen.
Eine weitere wichtige Komponente
der zweiten Sa‹ule sind die Prognosen
des Eurosystems u‹ber die zuku‹nf-
tigen Vera‹nderungen des Preis-
niveaus.

EZB-Rat besta‹tigt Referenzwert
fu‹r M3-Wachstum
In der EZB-Ratssitzung am 5. Dezem-
ber 2002 wurde der Referenzwert
fu‹r das Geldmengenwachstum evalu-
iert. Dabei kam der EZB-Rat zu dem
Schluss, dass die Annahmen u‹ber das
Trendwachstum des BIP im Euro-
raum und die A‹ nderungsrate der
Umlaufgeschwindigkeit in ihrer be-
stehenden Formulierung weiterhin
Gu‹ltigkeit haben. Als Voraussetzung
fu‹r ein ho‹heres Trendwachstum im
Euroraum wurden weitere Struktur-
reformen auf den Arbeits- und
Gu‹terma‹rkten genannt. Der EZB-
Rat brachte erneut zum Ausdruck,
dass es sich beim Referenzwert um
ein mittelfristiges Konzept handelt,
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Transmissionsmechanismus im Euroraum

Im Rahmen des Eurosystems arbeitete das Monetary Transmission Network (MTN), an dem auch OeNB-Expertinnen und
-Experten mitgearbeitet hatten, an einer Untersuchung des geldpolitischen Transmissionsmechanismus im Euroraum. Das
Forschungsnetzwerk kam dabei zu folgenden Ergebnissen:

Ausgegangen wird von einer zeitlich begrenzten und unerwarteten Zinsanhebung um 100 Basispunkte, wobei deren Auswir-
kung auf andere wirtschaftliche Gro‹§en untersucht wird. Die kurzfristigen Geldmarktzinsen reagieren in der Regel sofort, ebenso
wie andere Finanzmarktpreise, z. B. die Aktienkurse. Die Wachstums- und Inflationserwartungen sollten sich unmittelbar nach der
Zinsentscheidung anpassen und dann ihrerseits Auswirkungen auf die Lohn- und Preissetzung haben. Erwartungen ko‹nnen jedoch
schwer gemessen werden und wurden folglich in dieses Projekt nicht einbezogen.

Die empirischen Ergebnisse zeigen, dass das BIP zwei Quartale nach der Zinsanhebung signifikant zu sinken beginnt. Nach
einem Jahr betra‹gt der Ru‹ckgang zwischen 0

.
2 und 0

.
4%, nach zwei Jahren liegt er bei 0

.
3 bis 0

.
7%. Auf Grund von Preisrigidita‹ten

reagieren die Preise wesentlich spa‹ter. In den ersten eineinhalb Jahren nach der Zinsentscheidung vera‹ndert sich das Niveau der
Konsumentenpreise kaum und beginnt erst dann langsam abzunehmen. Nach drei Jahren sinkt das Preisniveau um 0

.
2 bis 0

.
4%.

Als Grund, warum Preise mit einer massiven Verzo‹gerung auf geldpolitische Entscheidungen reagieren, wird angefu‹hrt, dass
der Transmissionskanal u‹ber Gu‹ter- und Arbeitsma‹rkte, das hei§t u‹ber Ungleichgewichte in der Realwirtschaft la‹uft, die in der
Folge zu verzo‹gerten Preis- und Lohnanpassungen fu‹hren. Dieser Argumentation folgend, ist eine Reduktion der Inflationsrate
immer mit realwirtschaftlichen Kosten durch eine kurzfristige Verringerung des Outputs verbunden.

Bei den Auswirkungen der Geldpolitik auf die heimische Nachfrage unterscheidet man zwischen unterschiedlichen Trans-
missionskana‹len, einerseits dem Zinskanal und andererseits dem Kreditkanal. Beim Zinskanal wirken geldpolitische Entschei-
dungen auf die Struktur von Marktzinsen und auf Vermo‹genswerte. Eine zeitlich begrenzte Erho‹hung der Realzinsen macht
Sparen attraktiver — ein Teil der Konsumausgaben wird folglich auf einen spa‹teren Zeitpunkt verschoben, was die gegenwa‹rtige
Nachfrage nach Konsumgu‹tern reduziert. Eine Zinsanhebung verteuert zusa‹tzlich die Kosten der Kapitalaufnahme und senkt
damit die Nachfrage nach Investitionsgu‹tern (Kapitalkostenkanal — Cost-of-Capital Channel). Weiters wirken unerwartete
Zinsentscheidungen in der Regel auf Vermo‹genswerte, wie z. B. Aktien oder Anleihen und verringern somit das Vermo‹gen der
Haushalte, die in der Folge ihre Konsumausgaben einschra‹nken (Vermo‹genskanal).

Bei der zweiten Gruppe der Transmissionskana‹le (Kreditkana‹le) wird von unvollsta‹ndiger und asymmetrischer Information auf
den Finanzma‹rkten ausgegangen. So kann z. B. die Erho‹hung der Leitzinsen dazu fu‹hren, dass das Volumen an Bankkrediten
zuru‹ckgeht, weil der Wert der fu‹r einen Kredit notwendigen Besicherung sinkt. Dieser Kredit wird dann entweder nicht vergeben
oder die externe Finanzierungspra‹mie steigt und macht geplante Projekte unrentabel (Bilanzkanal). Die externe Finanzierungs-
pra‹mie kann auch steigen, weil z. B. Banken selbst Schwierigkeiten mit ihren Bilanzen haben und daher restriktiver Kredite
vergeben mu‹ssen (Bankkreditvergabekanal).

Schlie§lich haben geldpolitische Entscheidungen auch Auswirkungen auf den Wechselkurs. Eine Anhebung der Zinsen sollte
theoretisch zu einer Aufwertung der heimischenWa‹hrung fu‹hren, was einerseits zu einem Ru‹ckgang der ausla‹ndischen Nachfrage
nach heimischen Produkten fu‹hrt und andererseits importierte Gu‹ter billiger macht. Beide Effekte wirken da‹mpfend auf die Preise.
Die empirischen Resultate zeigen jedoch, dass der Zusammenhang zwischen Geldpolitik und Wechselkurs unsicher ist.

Da der Euroraum eine relativ geschlossene Volkswirtschaft ist, besteht die gesamtwirtschaftliche Nachfrage gro§teils aus der
Konsum- und Investitionsnachfrage, die Exporte spielen eine eher geringere Rolle. Folglich wurde auch die relative Wichtigkeit
dieser beiden Nachfragekana‹le fu‹r die Geldpolitik untersucht. Im Euroraum spielt der Ru‹ckgang der Investitionsnachfrage in
der Da‹mpfung des Outputs eine wesentlich gro‹§ere Rolle als die Konsumnachfrage. In den USA ist das umgekehrt; der
Output-Effekt wird im Wesentlichen durch einen Ru‹ckgang der Konsumnachfrage bewirkt. Erkla‹rt wird dies dadurch, dass der
Vermo‹genseffekt, der die Konsumnachfrage da‹mpft, in den USA wesentlich sta‹rker ausgepra‹gt ist, als im Euroraum. Sowohl
die gro‹§ere Bedeutung des Aktienmarktes als auch der weiter verbreitete Aktienbesitz in der Bevo‹lkerung unterstu‹tzen dieses
Argument. Im Euroraum dominieren liquide Anlageinstrumente die privaten Portfolios, was die limitierte Bedeutung der Konsum-
nachfrage im Transmissionsmechanismus erkla‹rt.

Eine Untersuchung der Wichtigkeit der unterschiedlichen Kana‹le deutet darauf hin, dass der Kapitalkostenkanal der
dominante unter den Transmissionskana‹len ist. Die Ergebnisse des MTN legen nahe, dass diesem Kreditkanal in krisenfreien
Situationen keine besonders wichtige Rolle in der geldpolitischen Transmission zukommt.

Weiters wurde im Rahmen dieses Projekts besta‹tigt, dass die Wirkung der Geldpolitik auf die Realwirtschaft von der Konjunk-
turlage abha‹ngt. Eine Zinsa‹nderung wirkt in einer konjunkturellen Schwa‹chephase wesentlich ausgepra‹gter auf den Output als in
einer Aufschwungphase. (Fu‹r weiterfu‹hrende Informationen siehe auch OeNB: Transmission der Geldpolitik, Berichte und Studien,
Heft 3—4/2001 und EZB: Ju‹ngste Erkenntnisse u‹ber die geldpolitische Transmission im Euro-Wa‹hrungsgebiet, Monatsbericht
Oktober 2002.)
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da kurzfristige Vera‹nderungen der
Geldmenge oft auf tempora‹re
Ursachen zuru‹ckzufu‹hren sind und
nur in Zusammenhang mit der Ent-
wicklung anderer finanz- und real-
wirtschaftlicher Indikatoren verstan-
den werden ko‹nnen. Die seit dem
dritten Quartal 2001 u‹ber dem
Referenzwert von 4�% liegenden
Wachstumsraten von M3 mu‹ssen
daher vor dem Hintergrund gro§er
Portfolioumschichtungen im Euro-
raum gesehen werden. Im Jahr 2002
betrug das M3-Wachstum 7.2%, aus-
gelo‹st vor allem durch die hohe Un-
sicherheit auf den Finanzma‹rkten
und insbesondere durch den Ru‹ck-
gang der Aktienkurse. Viele private
Investoren haben sich aus risiko-
reichen Anlageformen — wie z. B.
Aktien — zuru‹ckgezogen und ihr
Engagement in liquiden Anlagefor-
men versta‹rkt, die teilweise in M3
enthalten sind.

Zinssenkung des Eurosystems
am 5. Dezember 2002
um 50 Basispunkte �
Ebenfalls in der Sitzung vom
5. Dezember beschloss der EZB-Rat,
den Mindestbietungssatz fu‹r die
Hauptrefinanzierungsgescha‹fte und
die Zinssa‹tze fu‹r die Spitzenrefinan-
zierungsfazilita‹t und die Einlagefazili-
ta‹t jeweils um 50 Basispunkte auf
2.75, 3.75 bzw. 1.75% zu senken.
Diese Entscheidung wurde damit be-
gru‹ndet, dass sich die Hinweise auf
einen nachlassenden Inflationsdruck
versta‹rkt haben. Hinsichtlich der
ersten Sa‹ule wurde, wie bereits er-
wa‹hnt, die Abweichung des M3-
Wachstums vom Referenzwert durch
Sonderfaktoren begru‹ndet, die mit-
telfristig keine Gefahr fu‹r die Preis-
stabilita‹t darstellen. Das moderate
Wachstum der Kredite an den pri-
vaten Sektor unterstu‹tzte diese Inter-
pretation.

Die Indikatoren der zweiten Sa‹ule
lie§en ebenfalls den Schluss zu, dass
der Inflationsdruck zuru‹ckgegangen
ist. Die zu diesem Zeitpunkt vorlie-
genden Daten u‹ber das rezente BIP-
Wachstum, die sich eher am unteren
Ende der Prognosen befanden, sig-
nalisierten, dass der Liquidita‹ts-
u‹berhang kurzfristig nicht zu steigen-
den Preisen fu‹hren wu‹rde. Auch ins-
besondere die Indikatoren des Kon-
sumentenvertrauens deuteten nicht
darauf hin, dass sich das geda‹mpfte
BIP-Wachstum in den kommenden
Monaten wesentlich beschleunigen
ko‹nnte.

� und am 6. Ma‹rz 2003
um 25 Basispunkte
In der Sitzung vom 6. Ma‹rz 2003
nahm der EZB-Rat die Zinsen neuer-
lich um 25 Basispunkte zuru‹ck. Der
Mindestbietungssatz fu‹r die Haupt-
refinanzierungsgescha‹fte wurde auf
2.50% gesenkt, der Zinssatz fu‹r die
Spitzenrefinanzierungsfazilita‹t auf
3.50% bzw. jener fu‹r die Einlagefazi-
lita‹t auf 1.50% zuru‹ckgenommen.
Der EZB-Rat begru‹ndete seine Ent-
scheidung damit, dass sich die mittel-
fristigen Aussichten fu‹r die Preissta-
bilita‹t in den letzten Monaten infolge
des geda‹mpften Wirtschaftswachs-
tums und der Aufwertung des Wech-
selkurses des Euro verbessert haben.

Innerhalb der zwei Sa‹ulen stellte
sich das o‹konomische Bild im Ver-
gleich zur Zinsenentscheidung im
Dezember 2002 kaum vera‹ndert dar.
Die verfu‹gbaren rezenten Prognosen
zeigten aber, dass es im ersten Halb-
jahr 2003 zu keiner deutlichen Bele-
bung der gesamtwirtschaftlichen Pro-
duktion kommen du‹rfte. Es wurde
daher davon ausgegangen, dass sich
die Wachstumsaussichten fu‹r das
Jahr 2003 gegenu‹ber den Prognosen
vom Herbst 2002 verschlechtert
haben. Vor allem die geopolitischen
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Spannungen und der damit einher-
gehende Erdo‹lpreisanstieg da‹mpften
die Hoffnungen auf einen baldigen
und nachhaltigen Aufschwung. Kurz-
fristige Prognosen fu‹r die HVPI-
Preissteigerungen waren auf Grund
der zu diesem Zeitpunkt bestehenden
erheblichen Volatilita‹ten auf den
Erdo‹lma‹rkten schwierig. Nach deren
Beruhigung sollten wieder da‹mp-
fende Faktoren die Preisentwicklung
bestimmen. Dazu geho‹rt die deutli-
che Aufwertung des nominell-effekti-
ven Euro-Wechselkurses im Laufe
des Jahres 2002, die sich u‹ber Im-
port- und Produzentenpreise da‹mp-
fend auf die Preise der Verbraucher-
ebene auswirken sollte. Weiters
da‹mpfte das moderate Wirtschafts-
wachstum den Preisdruck.

Transparenz
der geldpolitischen
Entscheidungen
Ho‹here Wirksamkeit der Geldpolitik
Ein ada‹quates Ausma§ an Transparenz
ist der EZB und den NZBen des
Euroraums ein wichtiges Anliegen.
Transparenz im Kontext der Geld-

politik bedeutet, dass eine Zentral-
bank die O‹ ffentlichkeit in geeigneter
Weise u‹ber ihr Mandat, ihre Strate-
gie, ihre Einscha‹tzungen und ihre
Entscheidungen informiert. Durch
Kontinuita‹t im Umgang mit der
O‹ ffentlichkeit gewinnt eine Zentral-
bank Glaubwu‹rdigkeit und steigert
die Effektivita‹t ihrer Entscheidungen.
Die allgemein gestiegene Bedeutung
der Transparenz fu‹r Zentralbanken
spiegelt sich auch in der Vero‹ffent-
lichung eines ªVerfahrenskodex zur
Transparenz der Geld- und Finanz-
politik� durch den Internationalen
Wa‹hrungsfonds (IWF) wider.

Transparenz und Unabha‹ngigkeit
In der geldpolitischen Diskussion hat
sich heute die Ansicht durchgesetzt,
dass eine dem Ziel der Preisstabilita‹t
verpflichtete Zentralbank in Unab-
ha‹ngigkeit von allen anderen Berei-
chen der Wirtschaftspolitik agieren
ko‹nnen muss. Diese Unabha‹ngigkeit
schlie§t die vo‹llige Weisungsfreiheit
von politischen Institutionen ein.
Gerade die Unterordnung der la‹nger-
fristig orientierten Geldpolitik unter
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andere, vielfach nach Legislatur-
perioden bemessene Zielsetzungen
stellte fru‹her immer wieder die
Sicherung der Preisstabilita‹t in Frage.
Die sich aus einer richtig verstan-
denen Unabha‹ngigkeit ergebende
Rechenschaftspflicht (Accountability)
wird von der EZB und den NZBen
aktiv wahrgenommen. Das bedeutet,
dass das Eurosystem gegenu‹ber den
Bu‹rgerinnen und Bu‹rgern, deren
Mandat es ausu‹bt, seine Handlungen
klar begru‹ndet. Diese Transparenz
ermo‹glicht der O‹ ffentlichkeit, alle
Entscheidungen des Eurosystems
nachzuvollziehen und erho‹ht damit
deren Akzeptanz.

Berechenbarkeit der Geldpolitik
verringert Unsicherheit
Neben den aus der Unabha‹ngigkeit
von Zentralbanken abgeleiteten
Gru‹nden spricht auch die Erho‹hung
der Effektivita‹t der Geldpolitik fu‹r
mehr Transparenz. Zum einen ist
eine klare Definition der geldpoliti-
schen Zielsetzung eine wesentliche
Voraussetzung fu‹r die Glaubwu‹rdig-
keit einer Zentralbank, da nur auf
diese Weise von anderen Marktteil-
nehmern die Konsistenz der getroffe-
nen Entscheidungen mit den Zielen
u‹berpru‹ft werden kann. Durch die
Vero‹ffentlichung der geldpolitischen
Strategie und ihre glaubwu‹rdige Ein-
haltung ko‹nnen die Marktteilnehmer
ihre Erwartungen an den Zielen des
Eurosystems ausrichten. Die Bere-
chenbarkeit der Entscheidungen des
EZB-Rats fu‹hrt zu einer Verringe-
rung der Unsicherheit auf den Ma‹rk-
ten, da vorausschauende Geldpolitik
dadurch vorhersehbar wird. Durch
Transparenz werden Zinsschritte bes-
ser antizipiert und damit nimmt die
Volatilita‹t auf den Finanzma‹rkten ab.
Pe«rez-Quiro«s und Sicilia (2002)1)
kommen in einer Untersuchung der
kurzfristigen Vorhersehbarkeit geld-

politischer Entscheidungen zu dem
Ergebnis, dass elf von zwo‹lf Leitzins-
senkungen der EZB von den Ma‹rkten
korrekt antizipiert wurden. Auch der
letzte Zinsschritt am 5. Dezember
2002 war von den Marktteilnehmern
richtig erwartet worden. Damit ist
die Berechenbarkeit der Geldpolitik
des Eurosystems mit jener des
Federal Reserve Systems in den
USA vergleichbar.

Verschiedene Kana‹le
zur Erho‹hung der Transparenz
Neben der expliziten Definition der
Preisstabilita‹t und den umfassenden
Informationen zur geldpolitischen
Strategie, die in der bereits bespro-
chenen Weise die Transparenz erho‹-
hen, bedient sich die EZB in ihrer
Kommunikation mit der O‹ ffentlich-
keit verschiedener Kana‹le, wie z. B.
der Pressekonferenzen des Pra‹siden-
ten und des Vizepra‹sidenten der
EZB. A‹ hnliche O‹ ffentlichkeitswir-
kung haben die Vortra‹ge und Inter-
views von EZB-Ratsmitgliedern, wo-
bei hier den NZBen eine wichtige
Rolle zukommt. Der Euroraum be-
steht aus zwo‹lf Nationen mit teil-
weise unterschiedlichen geldpoliti-
schen Traditionen. Die langja‹hrige
Erfahrung der NZBen mit ihrem je-
weiligen wirtschaftspolitischen Um-
feld ermo‹glicht eine ada‹quate U‹ ber-
setzung der geldpolitischen Entschei-
dungen in den nationalen Kontext.
Die NZBen verfu‹gen u‹ber ein dich-
tes, historisch gewachsenes Netz an
Kommunikationskana‹len in ihren
La‹ndern und sind daher besonders
geeignet, die Entscheidungen des
Eurosystems der jeweiligen O‹ ffent-
lichkeit zu pra‹sentieren.

Durch den EG-Vertrag (EG-V) ist
die EZB auch zu einer direkten Be-
richterstattung gegenu‹ber dem Euro-
pa‹ischen Parlament angehalten. Um
dieser Verpflichtung nachzukommen

1 Pe«rez-Quiro«s, G. und
J. Sicilia: Is the European
Central Bank (and the
United States Federal
Reserve) predictable? ECB
Working Paper Nr. 192.
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steht der Pra‹sident der EZB dem Aus-
schuss fu‹r Wirtschaft und Wa‹hrung
des Europa‹ischen Parlaments viertel-
ja‹hrlich Rede und Antwort. Ebenfalls
im EG-V verankert ist das Recht des
Pra‹sidenten des Rats, ohne Stimme
an EZB-Ratssitzungen teilzunehmen.

Die OeNB verfu‹gt mit ªBerichte
und Studien�, dem ªFocus on Aus-
tria�, dem ªFocus on Transition� und
den ªWorking Papers� (siehe dazu
Kapitel ªPublikationen�) u‹ber Foren,
in denen OeNB-Experten und nam-
hafte externe Wissenschafter die
O‹ ffentlichkeit u‹ber die Geldpolitik
des Eurosystems sowie die aktuelle
Wirtschaftsentwicklung informieren
und ihre Forschungsergebnisse publi-
zieren.

Rolle der NZBen
und der OeNB im Rahmen
des Eurosystems
Zentrale Entscheidungen
und dezentrale Umsetzung
Die Architektur des Eurosystems ist
so strukturiert, dass die Entscheidun-
gen zentral getroffen werden. Nur so
kann die Einheitlichkeit der Geld-
und Wa‹hrungspolitik im Euroraum
sichergestellt werden. Die operative
Durchfu‹hrung erfolgt dezentral durch
die NZBen unter der Koordination
des EZB-Direktoriums. Aus dieser
Struktur lassen sich auch klar die
Aufgaben und Funktionen der NZBen
ableiten.

Erstens wirken die Gouverneure
der einzelnen NZBen an allen Ent-
scheidungen des Eurosystems im
Rahmen des EZB-Rats mit. Um dafu‹r
eine breite und differenzierte Mei-
nungsbildung zu gewa‹hrleisten, ist
eine unabha‹ngige analytische Vorbe-
reitung jedes einzelnen NZB-Gouver-
neurs durch seine Mitarbeiter
wesentlich.

Die zweite wichtige Rolle der
NZBen betrifft die Kommunikation

der einheitlichen Geldpolitik des
Eurosystems an die Bevo‹lkerung so-
wie die Wirtschaftspolitik in den ein-
zelnen Mitgliedstaaten.

Drittens bilden die NZBen die
operativen Arme des Eurosystems
bei der Durchfu‹hrung der Geld-, De-
visen- und Zahlungsverkehrspolitik
sowie bei der Erhebung der mone-
ta‹ren Statistiken und der Zahlungs-
bilanzstatistiken. In diesem Zusam-
menhang liefert die OeNB analog zu
den anderen NZBen die erforderli-
chen Daten zur Liquidita‹tsvorschau,
wodurch der EZB eine Einscha‹tzung
der Liquidita‹tslage des Eurosystems
ermo‹glicht wird. Auf dieser Basis
entscheidet die EZB, in welchem
Ausma§ Zentralbankgeld zur Ver-
fu‹gung gestellt werden soll, und setzt
dies im Wege der NZBen dezentral
im Rahmen der regelma‹§igen Ten-
deroperationen um. Aus Gru‹nden
der Wettbewerbsgleichheit werden
die Informationen zu den jeweiligen
Tenderoperationen zeitgleich an alle
bietberechtigten Gescha‹ftsbanken
u‹bermittelt, was durch innovative
IT-Systeme sichergestellt wird. Als
operative Arme des Eurosystems
nehmen die NZBen auch die Min-
destreserven der Gescha‹ftsbanken in
ihren La‹ndern entgegen, erheben
statistische Daten und wirken daru‹-
ber hinaus an der internationalen
wa‹hrungspolitischen Zusammen-
arbeit mit.

Viertens sind die NZBen aller
EU-Mitgliedstaaten Aktiona‹re der
EZB. Die Kapitalanteile errechnen
sich je zur Ha‹lfte aus dem Anteil
der Bevo‹lkerung und des BIP der
EU-Mitgliedstaaten. Auf die OeNB
entfa‹llt dabei ein Kapitalanteil von
2.3594%, das entspricht einem Be-
trag von rund 118 Mio EUR. Mit
der Einzahlung des Kapitals ist auch
ein entsprechender Anspruch der
NZBen auf die Gewinne der EZB ver-
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bunden. Neben der Gewinnvertei-
lung zeichnet der Kapitalschlu‹ssel
auch ma§geblich fu‹r die Verteilung
des vom Eurosystem erwirtschafteten
Gewinns verantwortlich.

Neben den bisher angefu‹hrten
Funktionen als integrale Elemente
des Eurosystems erfu‹llen die NZBen
weitere Aufgaben im nationalen Rah-
men. Diesbezu‹glich ist etwa die Rolle
der OeNB in der Finanzmarktaufsicht
zu nennen, die im Kapitel ªRolle der
OeNB bei der Sicherung der Finanz-
marktstabilita‹t� detailliert ausgefu‹hrt
wird.

Weichenstellung
zur EU-Erweiterung
ist erfolgt
Entscheidungseffizienz des EZB-Rats
auch nach Erweiterung sichergestellt
Wie auch andere EU-Entscheidungs-
gremien muss der EZB-Rat auf die
Erweiterungsschritte der Europa‹i-
schen Union (EU) und weiters auf
einen Beitritt neuer Mitglieder zum
Euro-Wa‹hrungsgebiet vorbereitet
werden. Der EZB-Rat gab am
3. Februar 2003, in U‹ bereinstim-
mung mit der im Vertrag von Nizza
enthaltenen ªErma‹chtigungsklausel�,
eine Empfehlung ab, in der er ein
Rotationsmodell fu‹r die Anpassung
der Abstimmungsmodalita‹ten im
EZB-Rat vorlegt. Das Rotations-
system setzt ein, wenn die Anzahl
der Zentralbankgouverneure 15 u‹ber-
steigt. Die Stimmrechte sind mit 21
limitiert — das hei§t 6 permanente
Stimmrechte fu‹r die Mitglieder des
EZB-Direktoriums und 15 rotie-
rende Stimmrechte fu‹r die Gouver-
neure der NZBen. Die voru‹berge-
hend nicht stimmberechtigten Gou-
verneure nehmen an allen Sitzungen
des EZB-Rats teil und ko‹nnen sich
aktiv an den Diskussionen beteiligen.

Rotationssystem sichert Repra‹sentation
des gesamten Euroraums
Das neue Abstimmungssystem ist so
gestaltet, dass es sa‹mtlichen Erweite-
rungsschritten des Euro-Wa‹hrungs-
gebiets bis hin zu 27 Mitgliedstaaten
gerecht wird. Das Prinzip der ªRe-
pra‹sentativita‹t� stellt dabei sicher,
dass auch nach der Erweiterung
jede geldpolitische Entscheidung des
EZB-Rats durch mehr als 60% der
Wirtschaftskraft des Euroraums ªge-
stu‹tzt� wird. Die Reihung der Gou-
verneure ergibt sich aus dem volks-
wirtschaftlichen Anteil des jeweiligen
Mitgliedstaats am Euroraum, gemes-
sen an einem ªRepra‹sentativita‹ts�-
Gesamtindikator. Der Indikator setzt
sich zu fu‹nf Sechstel aus dem BIP des
Mitgliedstaats und zu einem Sechstel
aus den gesamten Aktiva der aggre-
gierten Bilanz der moneta‹ren Finanz-
institute auf dem Gebiet des Mit-
gliedstaats zusammen. Diese zweite
Komponente soll die besondere Be-
deutung des Finanzsektors fu‹r die
Entscheidungen des Eurosystems
zum Ausdruck bringen.

Das Rotationssystem wird
sicherstellen, dass der EZB-Rat
weiterhin in der Lage ist, Entschei-
dungen effizient und rechtzeitig zu
treffen und zugleich die bewa‹hrten
Elemente der Verfassungsgrundsa‹tze
des Eurosystems — wie etwa den
Grundsatz ªperso‹nliche Teilnahme�
und den Grundsatz ªein Mitglied,
eine Stimme�, die jeweils fu‹r die
EZB-Ratssitzungen gelten — beizube-
halten. Die Empfehlung des EZB-
Rats wurde am 21. Ma‹rz 2003 vom
Europa‹ischen Rat angenommen.
Dieser Beschluss bedarf der Ratifi-
kation durch alle Mitgliedstaaten.
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Konjunktur des Euro-
raums bei ungu‹ nstigem
internationalen Umfeld
Internationale
Konjunktur blieb 2002
hinter Erwartungen
zuru‹ ck
Geda‹mpftes Wachstum der Weltwirtschaft
Die konjunkturelle Entwicklung der
Weltwirtschaft war im Jahr 2002
von schwachem Wachstum gekenn-
zeichnet. Zu Jahresbeginn war im
Euroraum und in den USA noch von
einem Wachstumsschub in der zwei-
ten Jahresha‹lfte ausgegangen worden,
doch bereits im ersten Quartal wur-
den die Prognosen fu‹r das BIP-
Wachstum deutlich nach unten revi-
diert. Im Euroraum wurde das
Wachstum auf Grund der Schwa‹che
der Binnennachfrage hauptsa‹chlich
vom Export getragen. In der ersten
Jahresha‹lfte wurde der a‹u§erst
schwache private Konsum noch teil-
weise durch ho‹here Konsumausgaben
der o‹ffentlichen Haushalte kompen-
siert. Insgesamt konnte im Euroraum
im Jahr 2002 ein Wachstum von
0.8% verzeichnet werden. Neben
den bestehenden Unsicherheiten und
dem schwachen internationalen Um-

feld sind auch die strukturellen Rigi-
dita‹ten fu‹r die geda‹mpfte Wachstums-
dynamik des Euroraums verantwort-
lich. Die Schwa‹che des privaten Kon-
sums la‹sst sich teilweise aus der gestie-
genen Arbeitslosigkeit erkla‹ren, die
einen da‹mpfenden Effekt auf die ver-
fu‹gbaren Einkommen hatte. Die Ar-
beitslosigkeit im Euroraum ist wa‹hrend
des Jahres 2002 von 8.1% im Ja‹nner
auf 8.5% im Dezember gestiegen.

In den USA begann das Jahr 2002
mit einem unerwartet hohen BIP-
Wachstum im ersten Quartal, aller-
dings wurde das im Zuge der Baisse
auf den Aktienma‹rkten und der
Terroranschla‹ge vom 11. September
2001 ohnehin fragile Anlegerver-
trauen durch Enthu‹llungen u‹ber
Bilanzmanipulationen weiter erschu‹t-
tert. Die geopolitische Lage, beson-
ders der Irak-Konflikt, hat ebenfalls
zur Erho‹hung der Unsicherheit bei-
getragen. Einem kaum gewachsenen
privaten Konsum, etwas steigenden
Staatsausgaben und einem leicht posi-
tiven Au§enhandelsbeitrag standen
weiterhin stagnierende Investitionen
gegenu‹ber. Die US-Wirtschaft ist im
Jahr 2002 gegenu‹ber dem Vorjahr
um real 2.4% gewachsen.
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Die japanische Volkswirtschaft
wuchs zwar im Jahr 2002 um 0.3%,
allerdings mangelt es noch an einer
durchgreifenden Konsumbelebung
infolge der hohen Sparquote und

stark gestiegener Arbeitslosigkeit.
Deflation, hohes Budgetdefizit und
Staatsverschuldung sowie die unge-
lo‹ste Bankenkrise sind unvera‹ndert
da‹mpfende Faktoren.

Reale Effekte von Aktienkursverlusten

Im Euroraum haben die Aktienkurse, gemessen an der Vera‹nderung des Dow Jones EURO STOXX Index im Jahr 2002 u‹ber ein
Drittel ihres Werts verloren. In den USA betrug der Ru‹ckgang im selben Zeitraum etwa 17%. Negative A‹nderungen der Aktien-
kurse wirken u‹ber verschiedene Kana‹le auf die Realwirtschaft. Zum einen wird durch den Vermo‹genseffekt der private Konsum
eingeschra‹nkt. Das Ausma§ dieses Effekts wird von dem Anteil der privat gehaltenen Aktienbesta‹nde am verfu‹gbaren Einkommen
und der Grenzneigung zum Konsum aus Aktienvermo‹gensa‹nderungen beeinflusst. Zum anderen betrug der Wert der von privaten
Haushalten gehaltenen Aktien und Aktienfondsanteilen im Euroraum im Jahr 2000 66% des verfu‹gbaren Einkommens, in den USA
lag das Verha‹ltnis bei 122%. Beide Regionen hatten in den Jahren 1997 bis 2000 eine deutliche Erho‹hung dieses Anteils erfahren.

U‹ ber die Grenzneigung zum Konsum aus Aktienvermo‹gensa‹nderungen liegen fu‹r den Euroraum keine Scha‹tzungen vor. In
einer Untersuchung des IWF (2002)1) wurden solche Scha‹tzungen fu‹r verschiedene La‹nder durchgefu‹hrt. Die einzelnen La‹nder
werden dabei nach ihrer Finanzmarktstruktur in marktorientierte und bankorientierte zusammengefasst. Die Grenzneigung zum
Konsum aus Aktienvermo‹gensa‹nderungen in La‹ndern mit bankorientiertem Finanzsystem lag demnach in den Jahren 1984 bis
2000 bei 0

.
009, das hei§t, dass die privaten Haushalte in diesen La‹ndern bei einer permanenten Verringerung ihres Aktien-

vermo‹gens um 1 EUR ihre Konsumausgaben um 0
.
9 Cent senken. In den USA liegt dieser Wert mit 0

.
043 deutlich ho‹her,

dementsprechend wird ein Ru‹ckgang des Aktienkurses von 1 USD zu geringeren Konsumausgaben von 4
.
3 Cent fu‹hren.

Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um makroo‹konomische Beziehungen, es wird also nicht die Konsumentscheidung
einzelner Haushalte abgebildet. Ein Grund fu‹r die wesentlich niedrigere Konsumneigung im Euroraum ko‹nnte auch in der gerin-
geren Verbreitung von Aktienbesitz im Vergleich zu den USA liegen. Wa‹hrend etwa in Deutschland oder Frankreich im Jahr 2000
10 bzw. 13% der Haushalte u‹ber eigene Aktienbesta‹nde verfu‹gten, lag dieser Wert in den USA 1998 bereits bei 19%. Nach
Poterba (2000)2) da‹mpfen sinkende Aktienkurse auch die Konsumnachfrage bei denen, die kein Aktienvermo‹gen besitzen, weil
das Vertrauen in die zuku‹nftige wirtschaftliche Entwicklung abnimmt (Vertrauenskanal der Vermo‹genseffekte).

Ein weiterer theoretischer Effekt der Aktienkursvera‹nderungen wirkt u‹ber die Kosten fu‹r Eigenkapital zur Finanzierung von
Investitionen. Durch sinkende Aktienkurse verringert sich das Verha‹ltnis des Marktwerts eines Unternehmens zu den Wieder-
beschaffungskosten des Kapitals, das in ihm gebunden ist, und dadurch sinkt der Anreiz fu‹r weitere Investitionen. Fu‹r den Euro-
raum la‹sst sich aber empirisch zwischen den Bruttoanlageinvestitionen und den Aktienkursen kaum ein Zusammenhang nach-
weisen. Dies ist wahrscheinlich ebenfalls auf die sta‹rker bankorientierte Finanzierungsstruktur zuru‹ckzufu‹hren, bei der die Fremd-
finanzierung u‹ber Bankkredite dominiert.

1 World Economic Outlook, April, S. 82—83.

2 Poterba, J.: Stock Market Wealth and Consumption. Journal of Economic Perspectives, Vol. 14, S. 99—119.
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Inflationsrate im Euroraum 2002 bei 2
.
2%

Nach einem tempora‹ren Anstieg der
Inflationsrate des HVPI im Euroraum
zu Jahresanfang 2002 war die Teue-
rungsrate von Februar bis Juni 2002
ru‹ckla‹ufig. Im Juni lag der Anstieg
des HVPI bei 1.8% und damit erst-
mals seit u‹ber zwei Jahren unter der
Marke von 2%. Von Juli bis Oktober
2002 stieg die Inflationsrate im Euro-
raum, wa‹hrend im Oktober die Ver-
a‹nderung des HVPI bei 2.3% lag.
Der Hauptgrund fu‹r den Aufwa‹rts-
trend war die Preisentwicklung in
der Kategorie ªEnergie�: Hatten die
Energiepreise zwischen September
2001 und Juli 2002 zum Teil deutlich
inflationsda‹mpfend gewirkt, so ver-
schwand dieser Effekt im August
und September nahezu und war im
Oktober erstmals wieder positiv. Im
November ging die Inflationsrate
dann leicht auf 2.2% zuru‹ck und
betrug im Dezember 2.3%. Fu‹r das
Gesamtjahr 2002 ergab sich ein An-
stieg des HVPI um 2.2% bzw. um
0.3 Prozentpunkte weniger als im
Vorjahr.

Wechselkurs des Euro
gegenu‹ber dem US-Dollar gestiegen
Der Wechselkurs des Euro ist von
Dezember 2001 bis Dezember 2002

deutlich gestiegen, im Jahresdurch-
schnitt 2002 hatte der nominell-
effektive Wechselkurs um 8.8% zu-
genommen. Der Euro wurde im
Zuge der zunehmenden Spannungen
mit dem Irak von internationalen
Investoren versta‹rkt als ªsicherer
Hafen� angesehen, aber auch Sorgen
u‹ber das hohe amerikanische Leis-
tungsbilanzdefizit du‹rften eine Rolle
spielen. Ebenso du‹rfte der Zinsvor-
sprung des Euro gegenu‹ber dem
US-Dollar zum Anstieg des Wechsel-
kurses beigetragen haben. Die mit
den Kurszuwa‹chsen gegenu‹ber einer
Reihe von Wa‹hrungen verbundene
nominell-effektive Aufwertung des
Euro sollte sich mittelfristig u‹ber
etwas niedrigere Importpreise im
Euroraum inflationsda‹mpfend aus-
wirken.

Nach den ersten vorla‹ufigen Er-
gebnissen fu‹r das Kalenderjahr 2002
drehte die Leistungsbilanz des Euro-
raums im Vergleich zum Jahr 2001
von einem Defizit in Ho‹he von
14 Mrd EUR in einen U‹ berschuss
von 62 Mrd EUR. Zu diesem posi-
tiven Ergebnis trugen alle Teilbilan-
zen bei. In der Gu‹terbilanz erho‹hte
sich der positive Saldo um 76 auf
133 Mrd EUR. Dabei nahmen die
Warenexporte des Euroraums um
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rund 2.5% zu, wa‹hrend sich die
Warenimporte um rund 3.5% verrin-
gerten (jeweils nominell). Das Akti-
vum der Dienstleistungsbilanz er-
ho‹hte sich von 1 Mrd EUR (2001)
auf 13.5 Mrd EUR (2002). Die Ein-
kommensbilanz schloss mit 39.5 Mrd
EUR anna‹hernd unvera‹ndert, das
Defizit der laufenden Transfers ver-
ringerte sich von 51 auf 45 Mrd EUR.

Die Kapitalbilanz des Euroraums
wies im Jahr 2002 mit 171.3 Mrd
EUR einen im Vergleich zum Vorjahr
erho‹hten Nettokapitalexport auf.
Dabei gingen die Nettokapital-
abflu‹sse in Form von Direktinvesti-
tionen auf 21 Mrd EUR zuru‹ck ge-
genu‹ber 101.5 Mrd EUR im Jahr
2001. Bei den Schuldverschreibun-
gen kam es zu einer Drehung von
einem Kapitalexport im Jahr 2001
in einen Kapitalimport im Jahr
2002 von 11.3 Mrd EUR.

Einhaltung der Budgetziele im Euroraum
durch schwache Konjunktur erschwert
Die schwache Konjunktur des Jahres
2002 erschwerte den Prozess der
Budgetkonsolidierung im Euroraum.
Die aggregierten Budgetdefizite aller
Staaten im Euroraum betrugen im
Jahr 2002 2.2% des BIP, nach 1.5%
im Jahr 2001. Diese Verschlechte-
rung ist hauptsa‹chlich, aber nicht
ausschlie§lich auf die Effekte des ge-
da‹mpften Wachstums zuru‹ckzufu‹h-
ren. Das zyklisch bereinigte Budget-
defizit stieg von 2001 auf 2002 von
2 auf 2.2% an.

Vor allem in Deutschland und
Portugal gibt die budgeta‹re Lage An-
lass zur Sorge: Im Falle Portugals er-
gab eine Revision im Juli 2002, dass
die Defizitquote im Jahr 2001 4.1%
des BIP (statt der urspru‹nglich an-
visierten 2.2%) erreicht hatte; auch
im Jahr 2002 betrug das Defizit noch
3.4%. In Deutschland wird nach den
letzten Scha‹tzungen das Defizit fu‹r
das Jahr 2002 bei 3.8% zu liegen
kommen. Dies hatte die Einleitung
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von Verfahren wegen u‹berma‹§iger
Defizite gegen Portugal und Deutsch-

land durch die Europa‹ische Kommis-
sion zur Folge.
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O‹ sterreich:
nachlassende Wachstums-
dynamik, leichter
Leistungsbilanz-
u‹ berschuss
Expertise fu‹r die Wirtschaftspolitik
In ihrer Funktion als o‹konomisches
Kompetenzzentrum und als Infor-
mationsdrehscheibe zwischen dem
Eurosystem und der o‹sterreichischen
Wirtschaftspolitik wirft die OeNB
aus Sicht der Geldpolitik relevante
Themen auf und weist auf wirt-
schaftspolitische Reformerforder-
nisse hin. Eine wesentliche Aufgabe
innerhalb der volkswirtschaftlichen
Analyseaktivita‹ten besteht auch
darin, Wirtschaftsprognosen u‹ber
O‹ sterreich als Beitrag fu‹r die Projek-
tionen des Eurosystems fu‹r den Euro-
raum zu erstellen sowie Einscha‹tzun-
gen u‹ber die Konjunkturlage und
die ku‹nftige Preisentwicklung vorzu-
nehmen.

Keine Beschleunigung der Wachstums-
dynamik im Laufe des Jahres 2002
Nachdem sich das Wirtschaftswachs-
tum im Jahr 2001 deutlich abge-
schwa‹cht hatte, war zu Beginn des
Jahres 2002 eine leichte Belebung
der wirtschaftlichen Aktivita‹t fest-
zustellen. Dem gesamteuropa‹ischen

Bild folgend, konnte der im ersten
Halbjahr 2002 einsetzende Auf-
schwung in der zweiten Jahresha‹lfte
jedoch nicht an Dynamik gewinnen
und die Konjunktur stockte im wei-
teren Jahresverlauf. Die nachlassende
Dynamik innerhalb des Jahres 2002
spiegelt sich im Quartalsverlauf der
Wachstumsraten wider. Wa‹hrend in
den ersten beiden Quartalen noch
ein Wachstum (saisonbereinigt ge-
genu‹ber dem Vorquartal) von 0.8
bzw. 0.5% festzustellen war, ver-
flachte dieses im dritten und vierten
Quartal auf 0.1 bzw. —0.1%. Das
reale BIP-Wachstum lag im Jahr 2002
mit 1% deutlich unter dem langja‹hri-
gen Durchschnitt. Eine Beschleuni-
gung des Wachstums, getragen durch
die externe Nachfrage, wird nun-
mehr erst fu‹r die zweite Jahresha‹lfte
2003 erwartet.

Markanter Einbruch
der Ausru‹stungsinvestitionen,
Nettoexporte tragen das Wachstum
Fu‹r das Ausbleiben des vielfach be-
reits fu‹r das Jahr 2002 erwarteten
kra‹ftigen Aufschwungs waren meh-
rere Faktoren ausschlaggebend. Die
schwache internationale Konjunktur-
lage — insbesondere bei O‹ sterreichs
wichtigstemHandelspartnerDeutsch-

Reales Bruttoinlandsprodukt

und Verwendung fu‹ r O‹ sterreich

1995 = 100 nicht saisonbereinigt saisonbereinigt

2000 2001 2002 2001
4. Qu.

2002
1. Qu.

2002
2. Qu.

2002
3. Qu.

2002
4. Qu.

Vera‹nderung zum Vorjahr in % Vera‹nderung zum Vorquartal in %

BIP +3
.
5 +0

.
7 +1

.
0 —0

.
0 +0

.
8 +0

.
5 +0

.
1 —0

.
1

in Prozentpunkten

Beitra‹ge zum BIP-Wachstum
Privater Konsum +1

.
86 +0

.
82 +0

.
52 +0

.
41 +0

.
14 —0

.
29 +0

.
46 +0

.
48

O‹ ffentlicher Konsum +0
.
01 —0

.
10 +0

.
24 +0

.
09 +0

.
16 —0

.
03 +0

.
07 —0

.
02

Bruttoinvestitionen +0
.
70 —0

.
96 —1

.
08 +0

.
10 —0

.
09 —0

.
56 —0

.
31 —0

.
07

Nettoexporte +0
.
83 +0

.
79 +1

.
40 —0

.
17 +1

.
32 —0

.
25 +0

.
58 —1

.
44

Statistische Differenz +0
.
13 +0

.
12 —0

.
04 —0

.
45 —0

.
70 +1

.
65 —0

.
73 +0

.
92

Quelle: OeNB, Statistik Austria (Jahreswerte), EUROSTAT (Quartalswerte).
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land — und die extrem hohe Un-
sicherheit bezu‹glich der zuku‹nftigen
wirtschaftlichen Entwicklung veran-
lassten die Unternehmen, ihre Inves-
titionspla‹ne spu‹rbar zu drosseln.
Wa‹hrend sich die Bauinvestitionen
nach der Krise der vergangenen Jahre
auf niedrigem Niveau zu stabilisieren
begannen, fiel der Ru‹ckgang der
Ausru‹stungsinvestitionen mit knapp
unter 9% sehr kra‹ftig aus. Das
Wachstum des privaten Konsums —
in den letzten Jahren eine zentrale
Konjunkturstu‹tze — schwa‹chte sich
im Jahr 2002 deutlich ab. Die geringe
Zunahme der Realeinkommen und
die stagnierende Bescha‹ftigung zeich-
neten dafu‹r verantwortlich. Auch
vom o‹ffentlichen Konsum ging —
bedingt durch die Sparma§nahmen
zur Budgetkonsolidierung — kein
wesentlicher Wachstumsimpuls aus.
Wie schon im Jahr 2001 wurde das
BIP-Wachstum von den Nettoexpor-
ten getragen. Der markanten Ab-
schwa‹chung der Exporte stand ein
noch schwa‹cheres Importwachstum
gegenu‹ber.

Anstieg der Arbeitslosigkeit,
Stagnation der Bescha‹ftigung
Der Arbeitsmarkt hat mit einer zeit-
lichen Verzo‹gerung auf die Konjunk-
turabschwa‹chung reagiert. Die
Arbeitslosenquote laut EUROSTAT
stieg im Jahresdurchschnitt 2002 um
0.5 Prozentpunkte auf 4.1%, laut na-
tionaler Definition um 0.8 Prozent-
punkte auf 6.9%. Der Anstieg der
Arbeitslosenquote hielt bis Dezem-
ber an. Die geringere Wachstums-
dynamik in der zweiten Jahresha‹lfte
2002 ko‹nnte jedoch den Arbeits-
markt im Jahr 2003 erneut belasten.
Auch der Ru‹ckgang der Zahl der un-
selbststa‹ndig Bescha‹ftigten (bereinigt
um Pra‹senzdiener und Karenzgeld-
bezieher) beschleunigte sich in der
zweiten Jahresha‹lfte nicht mehr. Zu
Jahresende lag die Zahl der unselbst-
sta‹ndig Bescha‹ftigten um etwas mehr
als 20.000 unter dem Vorjahres-
niveau. Die negative Dynamik bei
der Zahl der gemeldeten offenen
Stellen — ein guter Vorlaufindikator
fu‹r den Arbeitsmarkt — konnte im
Jahresverlauf deutlich gebremst
werden.
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Inflation wieder deutlich unter 2%
Der Preisauftrieb hat sich im Jahr
2002 deutlich verlangsamt. Der An-
stieg des HVPI betrug 1.7% (2001:
+2.3%). Die ho‹chste Preissteigerung
wurde im August mit 2.1% verzeich-
net, danach nahm die Preissteigerung
wieder ab und lag im Dezember bei
1.7%. Den gro‹§ten Beitrag zur Infla-
tion steuerten die Dienstleistungen —
mit einem Gewicht von 45% eine
bedeutende Subkomponente — bei.
Der Preisauftrieb bei Dienst-
leistungen erwies sich im Jahresver-
lauf als unerwartet persistent und
schwa‹chte sich erst gegen Jahresende
ab. Die vom Roho‹lpreis dominierte
Entwicklung der Energiepreise war
gegenla‹ufig. Zu Beginn des Jahres
waren die Inflationsbeitra‹ge dieser
Subkomponente negativ, ehe sie in

der zweiten Jahresha‹lfte im Zuge
des Anstiegs der Roho‹lpreise wieder
in den positiven Bereich drehten.
Die Entwicklung der Nahrungsmit-
telpreise war vom Ausklingen der
Effekte der BSE-Krise (Bovine spon-
giform Encephalopathie) und der
Maul- und Klauenseuche gepra‹gt.
Zu Jahresbeginn 2002 sorgte ein wit-
terungsbedingter Angebotsschock fu‹r
einen tempora‹ren Anstieg insbeson-
dere bei Gemu‹sepreisen. Im Euro-
raum lagen im Jahr 2002 nur die
HVPI-Inflationsraten in Deutschland
und Belgien niedriger als in O‹ ster-
reich. Signifikante Preiseffekte der
Euro-Bargeldeinfu‹hrung waren in
O‹ sterreich im Jahr 2002 nicht zu
beobachten (siehe Kasten ªInflations-
entwicklung in O‹ sterreich seit Be-
ginn der Wa‹hrungsunion 1999�).

Inflationsentwicklung in O‹ sterreich

seit Beginn der Wa‹ hrungsunion 1999

Euro unterstu‹ tzt Preisstabilita‹t in O‹ sterreich
Im ersten Jahr der WWU (1999) erreichte die Inflationsrate in O‹ sterreich mit 0

.
5% den niedrigs-

ten Stand der letzten 40 Jahre. Vor allem in den wirtschaftlich und weltpolitisch schwierigen Jahren
2001 und 2002 hat sich die auf Preisstabilita‹t ausgerichtete Geldpolitik bewa‹hrt und dem Euro zu
einem hohen Grad an Stabilita‹t verholfen. Wurde in den Neunzigerjahren in O‹ sterreich durch-
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schnittlich noch eine Preissteigerung von rund 2
.
4% verzeichnet, so gab sie seit dem Bestehen der

Wa‹hrungsunion in O‹ sterreich auf knapp u‹ber 2% nach. Dabei ist zu beru‹cksichtigen, dass die
Weltwirtschaft im Jahr 2000 einen Angebotsschock auf Grund der stark steigenden Roho‹lpreise
verkraften musste. Gleichzeitig erforderten die versta‹rkten Konsolidierungsbemu‹hungen der
o‹ffentlichen Haushalte teils erhebliche Gebu‹hren-, Tarif- und indirekte Steuererho‹hungen, die
ebenfalls nicht ohne Wirkung auf die Inflationsrate blieben. Im Jahr 2001, in dem eine
tempora‹re Inflationsspitze feststellbar war, hielten diese inflationserho‹henden Faktoren weiter
an, dazu kam — ausgelo‹st durch die europaweite BSE-Krise sowie die Maul- und Klauenseuche —
ein Preisschub bei Fleisch und anderen Lebensmitteln.

Ohne diese Faktoren wa‹re die Inflationsrate in O‹ sterreich in den Jahren 2000 und 2001 nur
bei etwa rund 1% gelegen. Im Jahr 2002 lie§ der Preisauftrieb — auch wenn Preiseffekte durch die
Euro-Bargeldumstellung vereinzelt auftraten — auf 1

.
7% nach und blieb damit unter dem Durch-

schnitt des Euroraums.

Erho‹hte Wettbewerbsintensita‹t wirkt preisda‹mpfend
Neben den erwa‹hnten, tempora‹r preistreibenden Komponenten kamen seit dem EU- und WWU-
Beitritt auch da‹mpfende Faktoren zum Tragen, die auf Strukturreformen und eine Versta‹rkung der
Marktkra‹fte zuru‹ckgehen und damit dauerhafteren Charakter haben. Die O‹ ffnung der Ma‹rkte,
die Beseitigung von staatlichen Monopolen und die Umsetzung weit reichender Restrukturierungs-
ma§nahmen haben diesen Trend wesentlich begu‹nstigt. Besonders im Telekommunikationssektor
schla‹gt sich die Liberalisierung positiv auf die Endverbraucherpreise nieder. Mit der vollsta‹ndigen
O‹ ffnung der Ma‹rkte im Jahr 1998 gingen die Preise im Mobiltelefonsektor von Monat zu Monat
zuru‹ck und fu‹hrten zu Kaufkraftgewinnen fu‹r die Haushalte. Nach und nach wurden auch die
Strom- und Gaspreise dereguliert, erste Effekte — in Form spu‹rbarer Preissenkungen — werden
auch auf diesen Ma‹rkten allma‹hlich sichtbar.

Euro-Bargeldeinfu‹hrung: Bevo‹ lkerung nimmt trotz fallender Inflationsrate
subjektiv Preissteigerungen wahr
Befu‹rchtungen, dass es im Zuge der Euro-Bargeldeinfu‹hrung zu deutlichen Preissteigerungen
kommen ko‹nnte, haben sich, retrospektiv und gesamtwirtschaftlich betrachtet, nicht besta‹tigt.
In O‹ sterreich kamen verschiedene Mechanismen zum Tragen, die euroumstellungsbedingten
Preisanstiegen wirkungsvoll gegensteuerten:
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— Die Marktkra‹fte (hoher Wettbewerb in den exponierten, aber auch in den geschu‹tzten
Sektoren, Absorption der Umstellungskosten fu‹r Unternehmen durch eine tempora‹re Ver-
ringerung der Gewinnmargen, erho‹hte Preistransparenz durch den Euro) wirkten Preis-
erho‹hungen auf breiter Front entgegen.

— Das moderate konjunkturelle Umfeld da‹mpfte die private Nachfrage und fu‹hrte teilweise zu
Umsatzru‹ckga‹ngen.

— Rechtliche Normen wie das Euro-Wa‹hrungsangabengesetz mit der Verpflichtung zur doppel-
ten Preisauszeichnung und mit Sanktionsdrohungen bei unberechtigten Preiserho‹hungen
veranlassten die Unternehmen zu einer vorsichtigen Preispolitik.

— Die Euro-Preiskommission, Vereinigungen des Konsumentenschutzes sowie die Bevo‹lkerung
selbst u‹berwachten penibel das Auf- und Abrundungsverhalten.
Alle diese Faktoren haben dazu beigetragen, dass sich der Preisauftrieb im Jahr 2002 —

gemessen am HVPI — in O‹ sterreich deutlich auf 1
.
7% (2001: 2

.
3%) verringert hat. Wenngleich

u‹ber alle Gu‹ter und Dienstleistungen kaum ein Preisschub auf Grund der Euro-Bargeldumstellung
eingetreten ist, so zeigt die Detailanalyse, dass doch in einzelnen Bereichen (vor allem in gewissen
Dienstleistungssektoren wie dem Gastronomiesektor, bei Friseurleistungen, im Reparaturbereich)
teilweise Preiserho‹hungen vorgenommen wurden. Insgesamt du‹rfte der Preiseffekt durch die Euro-
Bargeldumstellung aber nur rund 0

.
1 bis 0

.
2 Prozentpunkte ausgemacht haben.

Im Verlauf des Jahres 2002 wich die wahrgenommene Inflation deutlicher als in der Ver-
gangenheit von der tatsa‹chlich gemessenen Preissteigerung ab. Zum Teil erkla‹rt sich dies dadurch,
dass die Verbraucher die Preise von Waren und Dienstleistungen, die sie ha‹ufig kaufen bzw.
beanspruchen, sta‹rker wahrnehmen; hingegen werden Vera‹nderungen der Preise von Anschaffun-
gen, die nur in gro‹§eren Absta‹nden geta‹tigt werden, oder von Leistungen, die routinema‹§ig
beansprucht werden (z. B. Miete) kaum wahrgenommen. Es zeigte sich na‹mlich, dass niedrig-
preisige Gu‹ter teilweise u‹berdurchschnittlich angehoben wurden, wogegen ho‹her- und hoch-
preisige Artikel moderater anstiegen bzw. sogar zuru‹ckgingen. Mit dem zunehmenden Wert-
versta‹ndnis des Euro und der Gewo‹hnung der Bevo‹lkerung an das Euro-Preisgefu‹ge wird sich
die Schere zwischen der Inflationseinscha‹tzung durch die Bevo‹lkerung und der gemessenen Preis-
steigerung aber wieder angleichen, gegen Ende des Jahres 2002 war dies tendenziell schon fest-
stellbar. Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass die Inflationserwartungen stabil niedrig
geblieben sind.

Leicht verbesserte Budgetsalden
der EU-La‹nder
Die neuesten Berechnungen der Sta-
bilita‹ts- und Konvergenzprogramme
der EU-La‹nder zeigen fu‹r 2003 im
Vergleich zu 2002 auf Grund der
weiterhin ungu‹nstigen wirtschaft-
lichen Rahmenbedingungen fu‹r die
Mehrzahl der Mitgliedstaaten nur
geringe Verbesserungen bei den Bud-
getsalden.

Fu‹r O‹ sterreich liegen derzeit die
Werte der budgeta‹ren Notifikation
bzw. die Planziffern des Regierungs-
programms der neuen Bundesregie-
rung vor. Das neue o‹sterreichische
Stabilita‹tsprogramm wird aller Vor-
aussicht nach im Mai 2003 im
ECOFIN-Rat diskutiert werden.

Gesamtstaatliches Defizit 2002
bei 0

.
6% des BIP

Auf Grund der erheblichen Ver-
schlechterung der konjunkturellen
Rahmenbedingungen und der erwar-
teten budgeta‹ren Belastungen infolge
des Hochwassers vom August 2002
erwartete das Bundesministerium
fu‹r Finanzen (BMF) in der Notifika-
tion vom September 2002 ein Defizit
des Gesamtstaats fu‹r 2002 von 1.3%
des BIP. Im aktualisierten Stabilita‹ts-
programm vom Ma‹rz 2003 wird nun-
mehr ein Wert von lediglich 0.6%
des BIP angegeben. Dies erkla‹rt sich
daraus, dass vor allem die budgeta‹ren
Belastungen des Hochwassers im Jahr
2002 deutlich geringer, als urspru‹ng-
lich angenommen, ausfielen und die
Steuern in der zweiten Jahresha‹lfte
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2002 unerwartet hohe Mehrertra‹ge
erbrachten. Au§erdem wirkte sich
die fu‹r die ESVG 95-Darstellung des
Budgetsaldos notwendige perioden-
gerechte Zuordnung beim Zinsauf-
wand und den EU-Eigenmitteln
insofern begu‹nstigend aus, als die
auf ESVG 95-Basis errechneten Aus-
gaben dieser beiden Kategorien im
Vergleich zu den entsprechenden
Kassenwerten signifikant geringer
sind.

Die Verringerung des o‹ffent-
lichen Defizits gegenu‹ber dem erwar-
teten Ergebnis geht zum gro‹§ten Teil
auf den Bund zuru‹ck; verbessert
zeigte sich allerdings auch der Saldo
der Sozialversicherungstra‹ger. A‹ hn-
liches gilt auch fu‹r die La‹nder und
Gemeinden. Das im Herbst 2002
beschlossene zweite Konjunkturbele-
bungsprogramm du‹rfte den Budget-
saldo nur marginal belastet haben.

EUROSTAT-Entscheidung fu‹hrt zu Revision
der Schuldenquote nach oben
Die Schuldenquote wird im Stabili-
ta‹tsprogramm mit einem Wert von
67.9% (Notifikation vom September
2002: 63.1%) des BIP ausgewiesen.
Die starke Korrektur bei den Staats-
schulden ist darauf zuru‹ckzufu‹hren,
dass auf Grund einer Entscheidung
des EUROSTAT die so genannten
Rechtstra‹gerschulden — das sind
Verbindlichkeiten, die die O‹ sterrei-
chische Bundesfinanzierungsagentur
vor allem fu‹r o‹ffentliche Unterneh-
men (zu 100% im Eigentum des Bun-
des), die im privaten Sektor klassifi-
ziert sind (hauptsa‹chlich ASFINAG,
SCHIG) aufnimmt und in Form eines
Darlehens weitergibt — in die o‹ffent-
liche Schuld einzurechnen sind. Da-
durch erho‹hen sich die Schulden-
sta‹nde ab dem Jahr 1998. Wegen
einer weiteren O‹ sterreich betreffen-
den Entscheidung des EUROSTAT
(bezu‹glich des Verkaufs von Wohn-

baufo‹rderungsdarlehen des Landes
Niedero‹sterreich), ergibt sich zusa‹tz-
lich ab dem Jahr 2001 fu‹r die Schul-
denquote ein Basiseffekt von 1.2%
des BIP. Fu‹r die Jahre 2000, 2001
und 2002 resultieren somit Schulden-
quoten von 66.8, 67.3 bzw. 67.9%
des BIP. Ab dem Jahr 2003 ist wieder
ein Abwa‹rtstrend fu‹r die Schulden-
quote zu erwarten.

Zuku‹nftige budgeta‹re Ma§nahmen
Fu‹r 2003 sind vor allem bei den
Beamtengeha‹ltern, den Pensionen
und den Transfers an die Familien
deutliche Ausgabensteigerungen zu
erwarten. Auch auf der Einnahmen-
seite du‹rfte es auf Grund der erwar-
teten zo‹gerlichen konjunkturellen
Erholung nur zu moderaten Zuwa‹ch-
sen kommen.

Laut Stabilita‹tsprogramm plant
die Bundesregierung fu‹r 2003 eine
Defizitquote von 1.3% des BIP und
eine Schuldenquote von 67.0% des
BIP. Im neuen Regierungsprogramm
wurden neben einer Steuerreform,
deren erste Etappe ab 2004 budget-
wirksam wird, ausgabenseitige Kon-
solidierungsma§nahmen (Reformen
der Verwaltung, Pensionen, Sozial-
versicherungen, O‹ BB bzw. des Fo‹r-
derwesens) fu‹r den Zeitraum 2003
bis 2006 angeku‹ndigt.

Leistungsbilanzu‹berschuss
Die o‹sterreichische Leistungsbilanz
zeigte fu‹r das Jahr 2002 mit 0.7%
des BIP erstmals seit zehn Jahren
einen U‹ berschuss (1.56 Mrd EUR);
im Jahr 2001 war ein Defizit in Ho‹he
von 3.94 Mrd EUR verzeichnet
worden. Das Ergebnis der Leistungs-
bilanz wurde durch die deutliche
Verbesserung des Saldos aus grenz-
u‹berschreitenden Gu‹tertransaktionen
und Dienstleistungen sowie durch
geringere Abflu‹sse in der Einkom-
mensbilanz bestimmt.
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Deutliche Verbesserung
der Gu‹ter- und Dienstleistungsbilanz
Die o‹sterreichischen Gu‹terexporte
wuchsen im Berichtsjahr um 4.2%,
wa‹hrend die Gu‹terimporte ange-
sichts des schwachen Konsums und
ru‹ckla‹ufiger Anlageinvestitionen wert-
ma‹§ig um 2.3% zuru‹ckgingen.

Der negative Saldo der Gu‹ter-
bilanz drehte in einen U‹ berschuss in
Ho‹he von 3.50 Mrd EUR. Die
Dienstleistungsbilanz verblieb mit
einem U‹ berschuss von 2.00 Mrd
EUR anna‹hernd auf dem Vorjahres-
niveau.

Der Reiseverkehr als wichtigste
Komponente der Dienstleistungs-
bilanz hat sich im Berichtsjahr sehr
positiv entwickelt, er ergab fu‹r den
Berichtszeitraum einen U‹ berschuss
von 2.09 Mrd EUR und lag damit
um rund 0.67 Mrd EUR u‹ber dem
Vergleichswert des Jahres 2001. Die
Reiseverkehrseinnahmen wuchsen im
Jahresvergleich um 5% auf 12.03 Mrd
EUR, die Reiseverkehrsausgaben der
O‹ sterreicher im Ausland verringer-
ten sich dagegen um 1% auf
9.93 Mrd EUR.

Einkommensabflu‹sse deutlich verringert,
Transferbilanz etwas ungu‹nstiger
Die vorla‹ufige Einkommensbilanz
schloss mit einem um 1.06 Mrd
EUR geringeren Negativsaldo von
2.25 Mrd EUR (Ja‹nner bis Dezember
2001: —3.31 Mrd EUR). Wie schon
im gesamten Jahresverlauf 2002 be-
obachtet, ist der Ru‹ckgang des Defi-
zits im Wesentlichen auf deutlich
ho‹here Zuflu‹sse bei den Einkommen
aus ªSonstigem� (Kredite, Bankein-
lagen, Wa‹hrungsreserven) zuru‹ck-
zufu‹hren. Aber auch die Salden der
Einkommen aus Portfolioinvestitio-
nen sowie der Einkommen aus
Direktinvestitionen verbesserten sich.
Die laufenden Transfers ergaben mit
—1.68 Mrd EUR ho‹here Netto-
abflu‹sse als in der entsprechenden
Periode 2001 (—1.36 Mrd EUR).
Das Defizit der Vermo‹gensu‹ber-
tragungen entsprach mit —0.56 Mrd
EUR fast genau dem Wert des Jahres
2001.
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Asymmetrische Entwicklung
der Direktinvestitionen
Die wa‹hrend des Jahres 2002 lebhafte
Direktinvestitionsta‹tigkeit von o‹ster-
reichischen Investoren im Ausland
fu‹hrte per saldo zu einem Kapital-
export in Ho‹he von 5.74 Mrd EUR.
Die o‹sterreichischen Bruttoinvesti-
tionen im Ausland in Ho‹he von
7.37 Mrd EUR u‹bertrafen den Ver-
gleichswert 2001; ihnen standen
Desinvestitionen von nur 1.63 Mrd
EUR gegenu‹ber. Die Bruttoinvesti-
tionen der ausla‹ndischen Direkt-
investoren in O‹ sterreich waren mit
4.47 Mrd EUR nur wenig ho‹her
als die Desinvestitionen (2.72 Mrd
EUR).

Die Teilbilanz Portfolioinvestitio-
nen wies anders als 2001 einen
Nettokapitalabfluss von 5.51 Mrd
EUR auf (Ja‹nner bis Dezember 2001:
Nettokapitalzufluss von 5.96 Mrd
EUR). Der Erwerb von ausla‹ndischen

Wertpapieren durch o‹sterreichische
Anleger belief sich auf netto
25.59 Mrd EUR (Ja‹nner bis Dezem-
ber 2001: 12.71 Mrd EUR), wobei
der deutlich ho‹here Forderungsauf-
bau seitens o‹sterreichischer Anleger
vor allem die langfristigen fest-
verzinslichen Wertpapiere sowie die
Geldmarktpapiere betraf. Die Netto-
ka‹ufe des Auslands betrugen
20.08 Mrd EUR gegenu‹ ber
18.68 Mrd EUR im Jahr 2001;
weiterhin waren langfristige Wert-
papiere die bedeutendste Anlage-
form.

Die Kapitalstro‹me aus Einlagen
und Krediten, die in der Teilbilanz
ªSonstige Investitionen� abgebildet
werden, schlossen in der Berichts-
periode mit einem Nettokapital-
import von 2.19 Mrd EUR, die
offiziellen Wa‹hrungsreserven zeigten
eine transaktionsbedingte Abnahme
in Ho‹he von 1.81 Mrd EUR.
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Aktivita‹ ten der OeNB
zur Erhaltung der
Finanzmarktstabilita‹ t
Halbja‹hrliche Finanzmarktstabilita‹tsberichte
der OeNB
In den letzten Jahren haben die Zen-
tralbanken begonnen, sich vermehrt
mit der Finanzmarktstabilita‹t aus-
einander zu setzen. Die Zentral-
banken erfu‹llen eine wichtige Rolle
bei der Gestaltung der Rahmenbedin-
gungen und der Wahrung der Sta-
bilita‹t auf den Finanzma‹rkten. Die
OeNB leistet mit der fundierten Ana-
lyse von Finanzmarktentwicklungen
und potenziellen Risiken fu‹r die Sta-
bilita‹t des o‹sterreichischen Finanzsys-
tems einen wesentlichen Beitrag zur
Sicherung der Finanzmarktstabilita‹t.
Die Vero‹ffentlichung des halbja‹hrlich
erscheinenden Finanzmarktstabili-
ta‹tsberichts (FMSB) soll dazu bei-
tragen, das Problembewusstsein bei
den verantwortlichen Akteuren und
der O‹ ffentlichkeit hinsichtlich poten-
zieller Fehlentwicklungen auf den
Finanzma‹rkten weiter zu verbessern.

Beteiligung der OeNB am FSAP
Auch im Jahr 2002 haben Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der OeNB
wieder an diversen La‹ndermissionen
des gemeinsam vom IWF und von
der Weltbank durchgefu‹hrten Finan-
cial Sector Assessment Program
(FSAP) als Experten fu‹r die Beurtei-
lung der Bankenaufsicht sowie fu‹r
die Beka‹mpfung der Geldwa‹sche
bzw. der Finanzierung des Terroris-
mus teilgenommen. Das Programm
wurde im Jahr 1999 als Antwort auf
die internationalen Finanzkrisen der
Neunzigerjahre begonnen. Ausge-
hend von einer Sta‹rken-/Schwa‹chen-
analyse der Finanzsysteme der einzel-
nen La‹nder werden Vorschla‹ge zur
Beseitigung allfa‹lliger erkannter Defi-
zite unterbreitet, die dazu beitragen
sollen, die Krisenanfa‹lligkeit der

Finanzsysteme zu reduzieren und
dadurch Stabilita‹t und Wachstum
auf nationaler und internationaler
Ebene zu fo‹rdern. Im Herbst 2003
soll ein solches FSAP auch u‹ber den
Finanzmarkt in O‹ sterreich erstellt
werden, wobei die Schwerpunkte
voraussichtlich bei der Banken-, Ver-
sicherungs- und Wertpapieraufsicht
liegen werden.

Heterogene
Entwicklungen fordern
den o‹ sterreichischen
Finanzsektor
O‹ sterreichs Banken
erweisen sich im schwierigen Umfeld
als verha‹ltnisma‹§ig robust
Die anhaltend schwache Entwicklung
auf den internationalen Aktienma‹rk-
ten sowie die verhaltene Konjunktur-
entwicklung haben die Finanzma‹rkte
weiter geschwa‹cht. Das o‹sterrei-
chische Bankensystem erwies sich an-
gesichts des ungu‹nstigen externen
Umfelds jedoch als relativ robust.
Erste Ergebnisse makroo‹konomi-
scher Krisentests, die von der OeNB
durchgefu‹hrt wurden und die Aus-
wirkung unterschiedlicher Krisen-
szenarien auf das Kreditportfolio
der o‹sterreichischen Banken unter-
suchten, besta‹tigen dies. Insbeson-
dere zeigen die makroo‹konomischen
Krisentests, dass die Risikotragfa‹hig-
keit der o‹sterreichischen Banken hin-
sichtlich des Kreditrisikos ange-
messen erscheint.

Die Gru‹nde fu‹r die Robustheit
des o‹sterreichischen Bankensektors
liegen neben dem erfolgreichen Ge-
scha‹ft in den zentral- und osteuropa‹i-
schen La‹ndern vor allem auch darin,
dass sich die o‹sterreichischen Banken
weiterhin prima‹r auf das herko‹mm-
liche Kundengescha‹ft konzentrierten
und weniger in jenen Bereichen ex-
pandiert haben, die sich in letzter
Zeit als besonders krisenanfa‹llig
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erwiesen haben, wie z. B. das Invest-
mentbanking.

Die Ertragslage der o‹sterreichi-
schen Banken blieb von den ungu‹ns-
tigen Marktbedingungen sowie den
Turbulenzen auf den internationalen
Aktienma‹rkten jedoch nicht unbeein-
flusst. Im Jahr 2002 verringerte sich
das Betriebsergebnis (auf unkonsoli-
dierter Basis) gegenu‹ber der Ver-
gleichsperiode 2001 um 7.9% auf
4.2 Mrd EUR. Im Wesentlichen ist
diese Entwicklung auf die Ru‹ckga‹nge
bei den Finanzgescha‹ften und den
Provisionsertra‹gen zuru‹ckzufu‹hren.
Auf Grund der schwachen Kursent-
wicklung an den Bo‹rsen und dem
sinkenden Interesse der Anleger an
Aktien waren die Handelsvolumina
ru‹ckla‹ufig, was sich deutlich in den
gesunkenen Provisionsertra‹gen aus
dem Wertpapiergescha‹ft widerspie-
gelt. Der Nettozinsertrag blieb ge-
genu‹ber dem Vorjahr im Wesentli-
chen stabil und nimmt nunmehr rund
52% der gesamten Betriebsertra‹ge
ein. Die Betriebsertra‹ge sanken mit
2.4% relativ deutlich, wa‹hrend die
Betriebsaufwendungen mit 0.2%
geringfu‹gig anstiegen, wobei der
Gro§teil auf Personalkosten entfiel.
Daraus resultierend verschlechterte
sich die Cost-Income-Ratio gegen-
u‹ber dem Jahr 2001 und betrug im
Dezember 2002 69.3%.

Der konjunkturelle Abschwung
wirkte sich auch auf die Kreditver-
gabe aus. Wa‹hrend im Jahr 2001
noch ein Zuwachs der Direktkredite
um 7.9 Mrd EUR oder 3.5% beob-
achtet werden konnte, reduzierte
sich das Wachstum der Direktkredite
im Jahr 2002 auf 2.7 Mrd EUR oder
1.2%. Bei Unternehmenskrediten
war im Jahr 2002 ein Ru‹ckgang von
2.3 Mrd EUR oder 1.8% zu beobach-
ten. Die Steigerung des Kreditvolu-
mens wurde hauptsa‹chlich von den
Fremdwa‹hrungskrediten getragen.

Das Volumen der Fremdwa‹hrungs-
kredite in Schweizer Franken und
japanischen Yen an Private und
Unternehmen ist im internationalen
Vergleich weiterhin sehr hoch. Der
o‹sterreichische Anteil an Fremdwa‹h-
rungskrediten im Euroraum betrug
dabei 31% bei Krediten in Schweizer
Franken und 43% bei Krediten in
japanischen Yen, wobei sich der An-
teil O‹ sterreichs am gesamten Kredit-
volumen des Euroraums lediglich auf
3% bela‹uft.

Weiterhin gro§es Engagement
in Zentral- und Osteuropa
Die Niederlassungen o‹sterreichischer
Banken in den zentral- und osteuro-
pa‹ischen La‹ndern leisten nach wie
vor einen wesentlichen Beitrag zum
Konzernbetriebsergebnis. Die im
o‹sterreichischen Mehrheitsbesitz be-
findlichen Banken konnten ihre
Marktanteile behaupten und zum Teil
weiter ausbauen. Die Entwicklung
im Jahr 2002 zeigt weiterhin ein star-
kes Engagement der o‹sterreichi-
schen Banken bei den Privatisierun-
gen im Finanzdienstleistungsbereich
in Zentral- und Osteuropa. Der
Schwerpunkt der Akquisitionsta‹tig-
keit hat sich dabei etwas verlagert;
die gro§en o‹sterreichischen Banken
beteiligen sich an Privatisierungen
sowohl in den Nachfolgestaaten des
ehemaligen Jugoslawien als auch ver-
sta‹rkt in Ruma‹nien und Bulgarien.

O‹ sterreichs Versicherungswirtschaft
von widrigen Marktbedingungen beeinflusst
Die ungu‹nstigen Marktbedingungen
haben auch die o‹sterreichischen Ver-
sicherungsunternehmen nachhaltig
beeinflusst. So wurden bei den
Lebensversicherungen im Zuge der
anhaltenden Ru‹ckga‹nge bei den Ver-
anlagungsertra‹gen bereits Ku‹rzungen
bei den zusa‹tzlich zum garantierten
Rechnungszinssatz gewa‹hrten Ge-
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winnbeteiligungen von vormals u‹ber
6% auf rund 5.25% angeku‹ndigt.
Zusa‹tzlich zu den Ertragseinbu§en
der Finanzanlagen ist auf Grund
der Hochwasserscha‹den vom August
2002 mit weiteren Belastungen zu
rechnen, wobei diese in Summe aber
eher gering sein du‹rften, da zum
einen viele Versicherungsnehmer in
O‹ sterreich u‹ber keinen Versiche-
rungsschutz gegen Hochwasser ver-
fu‹gen und zum anderen ein gro§er
Teil der Scha‹den durch Ru‹ckver-
sicherungen gedeckt sein du‹rfte.
Einen positiven Beitrag zur Ge-
scha‹ftsentwicklung konnten bislang
die ausla‹ndischen Niederlassungen
o‹sterreichischer Versicherungsunter-
nehmen leisten, die sich in den
letzten Jahren zunehmend im zen-
tral- und osteuropa‹ischen Raum
engagieren.

Beim Bilanzsummenwachstum
der o‹sterreichischen Versicherungs-
unternehmen zeichnet sich fu‹r das
Jahr 2002 weiterhin eine Verlang-
samung ab. Die Veranlagungsstruktu-
ren wiesen im Zuge der vera‹nderten
wir tschaftlichen Rahmenbedin-
gungen Umschichtungen gegenu‹ber
den Vorjahren auf. Die Veranlagung
in Auslandsaktiva wurde in den ver-
gangenen Jahren ausgeweitet und
stellt neben den Anteilswerten und
sonstigen inla‹ndischen Wertpapieren
eine bedeutende Veranlagungskatego-
rie dar.

Moderate Entwicklung
o‹sterreichischer Investmentfonds
Die unsicheren Aktienma‹rkte und die
schwache Konjunktur wirkten sich
auch auf die Performance der o‹ster-
reichischen Investmentfonds aus.
Trotz schwieriger Bedingungen er-
wiesen sich Investmentfonds jedoch
weiterhin als attraktives Veranla-
gungsprodukt; sowohl private als
auch institutionelle Investoren ta‹tig-

ten im Jahr 2002 Neuveranlagungen
in Ho‹he von 10.64 Mrd EUR. Mit
Dezember 2002 verwalteten die 22
o‹sterreichischen Kapitalanlagegesell-
schaften mit 1.837 aufgelegten In-
vestmentfonds einen Vermo‹gens-
bestand von 102.7 Mrd EUR. In
Publikumsfonds wurde Ende Dezem-
ber 2002 ein Volumen von 70.0 Mrd
EUR und in Spezialfonds, die fu‹r
institutionelle Investoren aufgelegt
wurden, ein Volumen von 32.7 Mrd
EUR verwaltet. In der Veranlagungs-
struktur der o‹sterreichischen Invest-
mentfonds nehmen Rentenwerte mit
rund 64% den gro‹§ten Anteil ein,
gefolgt von Investmentzertifikaten
mit rund 16% sowie Aktien und
Beteiligungspapieren mit rund 14%.

Einbindung der OeNB in
die Finanzmarktaufsicht
Mitwirkung der OeNB in der Bankenaufsicht
Am 1. April 2002 trat eine umfas-
sende Neuordnung der Finanzmarkt-
aufsicht in O‹ sterreich in Kraft.
Durch die Errichtung der Finanz-
marktaufsichtsbeho‹rde (FMA) wurde
eine integrierte unabha‹ngige All-
finanzaufsicht zur Durchfu‹hrung der
Banken-, der Versicherungs-, der
Wertpapier- und der Pensionskassen-
aufsicht geschaffen. Weiters brachte
die Reform A‹ nderungen im materiel-
len Aufsichtsrecht, wie z. B. A‹ nde-
rungen der aufsichtsrechtlichen Ver-
fahrensbestimmungen.

Trotz des Transfers der Banken-
aufsicht vom BMF zur FMA und die
Errichtung der FMA als hoheitliche
Allfinanzaufsichtsbeho‹ rde ist die
OeNB mit den im Bankwesengesetz
umschriebenen Aufgaben eng in die
Bankenaufsicht eingebunden. Die
Reformbestrebungen fu‹hrten dazu,
dass die OeNB nunmehr verpflich-
tend mit der Vor-Ort-Pru‹fung von
Markt- und Kreditrisiken bei Kredit-
instituten zu betrauen ist, bei ande-
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ren Vor-Ort-Pru‹fungen (wie z. B.
der Geldwa‹sche) kann die OeNB
betraut werden. Die Erstellung von
Gutachten durch die OeNB bleibt
weiterhin aufrecht. Auch das beste-
hende System der Meldeerhebung
und -verarbeitung durch die OeNB
wird weitergefu‹hrt und der Infor-
mationsfluss zwischen der OeNB
und der FMA durch die ausdru‹ck-
liche Normierung einer wechselsei-
tigen Amtshilfepflicht abgesichert.
Durch die enge operative Einbindung
der OeNB in die Banken- und Finanz-
marktaufsicht kann die OeNB auch
im Eurosystem ihre damit zusam-
menha‹ngenden Aufgaben versta‹rkt
wahrnehmen.

Einrichtung des Finanzmarktkomitees
Im Zuge der Reform wurde zur Fo‹r-
derung der Zusammenarbeit, des
Meinungsaustausches sowie zur Bera-
tung in Belangen der Finanzmarktauf-
sicht beim BMF auch ein Finanz-
marktkomitee als Plattform der fu‹r
die Finanzmarktstabilita‹t verantwort-
lichen Institutionen eingerichtet. In
diesem Komitee sind die FMA, die
OeNB sowie das BMF vertreten.
Aus Sicht der OeNB kommt diesem
Komitee in der Praxis eine wesent-
liche Bedeutung zu.

Aktivita‹ten der OeNB in Aufsichtsgremien
Die OeNB hat die internationale
Zusammenarbeit mit anderen Zen-
tralbanken und Aufsehern im Rah-
men des ESZB und internationaler
Organisationen sowie durch die Ver-
tretung der OeNB in internationalen
Gremien weiterhin intensiv wahr-
genommen. So hat z. B. die Vize-
Gouverneurin der OeNB seit Juni
2002 den Vorsitz im Beratenden Ban-
kenausschuss der EU inne. Weiters
wurde die OeNB Ende des Jahres
2002 in die Groupe de Contact auf-
genommen. Diese internationale Ein-

bindung der OeNB ist unter anderem
beim Informationsaustausch, bei der
Analyse internationaler Trends sowie
der Verbreitung und Analyse der auf-
sichtlichen Rahmenbedingungen von
gro§er Bedeutung.

MoU betreffend Krisenmanagement
Da das Zusammenwirken von Zen-
tralbanken und Bankenaufsicht auch
im Hinblick auf die Gewa‹hrleistung
der Stabilita‹t des internationalen
Finanzsystems von gro§er Relevanz
ist, haben die OeNB sowie die ande-
ren Zentralbanken und Bankenauf-
sichtsbeho‹rden der EU ein Memo-
randum of Understanding (MoU)
u‹ber wesentliche Grundsa‹tze der
Zusammenarbeit im Bereich des Kri-
senmanagements vereinbart (Wirk-
samkeitsbeginn 1. Ma‹rz 2003). Ziel
des MoU ist es, auf EU-Ebene die
praktischen Vorkehrungen zur Bewa‹l-
tigung von Krisensituationen mit
mo‹glichen grenzu‹berschreitenden
Auswirkungen zu verbessern.

OeNB nimmt Zahlungs-
systemaufsicht auf
OeNB wird Zahlungssystemaufsicht
u‹bertragen
Mit Wirkung vom 1. April 2002
wurde der OeNB durch A‹ nderung
des Nationalbankgesetzes 1984
(NBG) die Aufsicht u‹ber Zahlungs-
systeme (Zahlungssystemaufsicht —
ZSA) u‹bertragen. Die OeNB u‹bt die
ZSA auf der Grundlage des ⁄ 44a
NBG aus. In dieser Bestimmung sind
im Zusammenhang mit dem Geset-
zesauftrag zur Pru‹fung der System-
sicherheit der Zahlungssysteme sowie
der sicheren Teilnahme an Zahlungs-
systemen insbesondere die Aus-
kunftspflichten der Zahlungssystem-
betreiber und -teilnehmer u‹ber die
von ihnen zur Gewa‹hrleistung der
rechtlichen, finanziellen, organisato-
rischen und technischen System-
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sicherheit getroffenen Ma§nahmen
geregelt. Daru‹ber hinaus wird die
OeNB erma‹chtigt, den Inhalt von
Empfehlungen der EZB und des
Basler Komitees fu‹r Zahlungs- und
Abwicklungssysteme, die internatio-
nale Prinzipien fu‹r die Systemsicher-
heit darstellen, durch Verordnung als
verbindlich festzulegen.

Kooperativer Ansatz in der ZSA
Die praktische Umsetzung des Geset-
zesauftrags folgt — im Einklang mit
dem Prinzip des Eurosystems, die
Regulierungsbefugnis nur als ultima-
tives Instrument vorzusehen — prima‹r
einem kooperativen Ansatz. Unter
diesem Gesichtspunkt kommt der
Handhabung der in ⁄ 44 a Abs. 7
und 8 NBG geregelten Auskunfts-
pflichten besondere Bedeutung zu.
Im Berichtsjahr wurde daher gemein-
sam mit den von der Wirtschafts-
kammer O‹ sterreich (WKO‹ ) koor-
dinierten Aufsichtsadressaten ein ein-
heitlicher Fragen- bzw. Dokumen-
tationskatalog entwickelt, anhand
dessen die Ausku‹nfte u‹ber die Ge-
wa‹hrleistung des sicheren System-
betriebs bzw. der sicheren System-
teilnahme zu erteilen sind (ªLeitfa‹den
zur Erteilung von Ausku‹nften gema‹§
⁄ 44 a Abs. 7 bzw. Abs. 8 NBG�).
In gleicher Weise wurden trans-
parente Ma§sta‹be zur Evaluierung
der Ausku‹nfte erarbeitet (ªAufsichts-
grundsa‹tze fu‹r elektronische Zah-
lungssysteme�), die die von der
OeNB fu‹r die Gewa‹hrleistung der
Systemsicherheit als erforderlich er-
achteten Anforderungen enthal-
ten.1)

Sollte im Zuge einer Systempru‹-
fung die Evaluierung der Ausku‹nfte
gegenu‹ber den Aufsichtsgrundsa‹tzen
Divergenzen in sachlicher, inhalt-
licher oder fachlicher Hinsicht erge-
ben, so wa‹ren diese von der OeNB
gegenu‹ber dem Systembetreiber auf-

zuzeigen, und es wa‹re auf eine Be-
seitigung der aufgezeigten Ma‹ngel
hinzuwirken. Auf dieser Grundlage
wurde nach Ablauf einer fu‹r die
Systembetreiber angemessenen Vor-
bereitungsfrist noch im Berichtsjahr
plangema‹§ die erste externe System-
pru‹fung eingeleitet.

Intern wurde im Berichtsjahr
bereits das Zahlungssystem Austrian
Real-Time Interbank Settlement
(ARTIS) u‹berpru‹ft. Damit wurde
sowohl der Verpflichtung nachge-
kommen, im Rahmen des Euro-
systems das eigene Zahlungssystem
einer Beurteilung hinsichtlich der
Einhaltung der ªCore Principles for
Systemically Important Payment Sys-
tems� zu unterziehen, als auch dem
Gesetzesauftrag gema‹§ ⁄ 44 a NBG
entsprochen, der die OeNB ebenfalls
zur Pru‹ fung der Systemsicherheit
des eigenen Zahlungssystems ver-
pflichtet. Im Zuge dieser U‹ ber-
pru‹fung konnte festgestellt werden,
dass ARTIS den Kernprinzipien ent-
spricht.

Fu‹r die gesetzeskonforme Auf-
gabenerfu‹ llung der ZSA ist ein
aufsichtsstatistisches Meldesystem
(Zahlungssystemstatistik — ZAST)
erforderlich, u‹ber das gesicherte
Informationen — insbesondere das
anzahl-/wertbezogene Transaktions-
volumen der Zahlungssysteme betref-
fend — bereitgestellt werden. Nach
Abschluss der internen inhaltlichen
Vorarbeiten wurde mit Jahresbeginn
2003 mit den o‹ffentlichen Konsul-
tationen begonnen.

Weitere ZSA-relevante Themen
Auf Ebene des Eurosystems bzw. der
EU wurden im Berichtszeitraum
zahlreiche ZSA-relevante Themen
vorangetrieben. Hervorzuheben sind
insbesondere die zwischen Ma‹rz und
September 2002 durchgefu‹hrte Kon-
sultation der EZB u‹ber Sicherheits-

1 Die genannten Dokumente
sind unter
http://www2.oenb.at/rel/
zsa_p.htm abrufbar.
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ziele im Zahlungsverkehr mit elek-
tronischem Geld (E-Geld-Systeme),
bei der die OeNB als Kontaktstelle
fu‹r o‹ sterreichische Interessenten
fungierte, sowie die von der Euro-
pa‹ischen Kommission ausgehende
Initiative zur Schaffung eines Rechts-
rahmens fu‹r Massenzahlungen auf
dem Binnenmarkt. Schlie§lich war
auch im Jahr 2002 die Kooperation
der ZSA mit dem Zentrum fu‹r
sichere Informationstechnologie —
Austria (A-SIT) von wesentlicher
Bedeutung fu‹r die Beurteilung von
zahlungssystemspezif ischen IT-
Sicherheitsfragen.

OeNB arbeitet bei der Erstellung von
Standards fu‹r die Wertpapierabwicklung mit
Aus Sicht der Zentralbanken sind
sichere und effiziente Wertpapier-
abwicklungssysteme eine wesentliche
Voraussetzung fu‹r die Durchfu‹hrung
der Geldpolitik und das reibungslose
Funktionieren der Zahlungssysteme.
Die OeNB beobachtet daher nicht
nur intensiv die fortschreitende Inte-
gration und Konsolidierung der euro-
pa‹ischen Wertpapierabwicklungssys-
teme, sondern wirkt auch in der ge-
meinsamen Arbeitsgruppe des ESZB
und dem Committee of European
Securities Regulators (CESR) mit,
um europa‹ische Standards fu‹r das
Clearing und die Abwicklung von
Wertpapieren zu erarbeiten.

OeNB als Anbieter
volkswirtschaftlicher
und finanzmarkt-
bezogener Statistiken
OeNB stellt qualitativ hochwertige
Statistiken bereit
Wirtschafts- und wa‹hrungspolitische
Entscheidungen beno‹tigen eine aktu-
elle und verla‹ssliche Datenbasis. Die
OeNB geho‹rt mit der Statistik Aus-
tria zu den bedeutendsten Anbietern
von Wirtschaftsstatistiken in O‹ ster-

reich. Der Schwerpunkt der Daten-
erstellung der OeNB liegt dabei im
Bereich der Finanzstatistiken. Einer-
seits stellt die OeNB O‹ sterreich
betreffende Daten der EZB und
dem EUROSTAT als Beitrag fu‹r die
europa‹ischen Aggregate als Grund-
lage fu‹r die gemeinsame Wirtschafts-
und Wa‹hrungspolitik zur Verfu‹gung,
und andererseits ermittelt und ver-
o‹ffentlicht sie die korrespondieren-
den o‹sterreichischen Daten. Daneben
beziehen auch der IWF, die OECD
und die BIZ laufend Daten der
OeNB. Bei den von der OeNB
erstellten Statistiken handelt es sich
insbesondere um die Zahlungsbilanz,
die konsolidierte Bilanz des Sektors
der Moneta‹ren Finanzinstitute (MFIs)
als Basis fu‹r die Geldmengenaggre-
gate, die Zinssatzstatistik oder die
Gesamtwirtschaftliche Finanzie-
rungsrechnung (GFR) mit den da-
fu‹r notwendigen Prima‹rstatistiken.
Daru‹ber hinaus ist die OeNB auch
fu‹r die Daten fu‹r die o‹sterreichische
Bankenaufsicht verantwortlich.

Kooperationsabkommen
mit der Statistik Austria
Zur Optimierung der Arbeitsteilung
im Bereich der Wirtschaftsstatistik
zwischen der Statistik Austria und
der OeNB haben die beiden Institu-
tionen im Mai 2002 einen Koopera-
tionsrahmenvertrag als Grundstein
fu‹r eine neue Form der Zusammen-
arbeit abgeschlossen. Es ist das er-
kla‹rte Ziel, durch gezielte Arbeits-
teilung und intensive Kooperation
Synergien optimal zu nutzen und
die Belastung der Melder mo‹glichst
gering zu halten. Das gro‹§te gemein-
same statistische Vorhaben der na‹chs-
ten Jahre ist die Neugestaltung der
Datenquellen fu‹r die o‹sterreichische
Au§enwirtschaftsstatistik als Basis
einer gemeinsam erstellten Zahlungs-
bilanz. Daru‹ber hinaus wird damit
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die Mo‹glichkeit geschaffen, in Ko-
operation innovative Wege auf dem
Gebiet der Wirtschaftsstatistik ein-
zuschlagen. Die Koordination der
Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen
eines gemeinsamen Steuerungsaus-
schusses.

Ausbau der GFR-Ergebnisse fu‹r 2001
Als ein konkretes Ergebnis der Ar-
beitsteilung produziert die OeNB
die GFR fu‹r O‹ sterreich. Ende Okto-
ber 2002 wurden die nach internatio-
nalen Vorgaben erstellten Ergebnisse
fu‹r das Jahr 2001 im Rahmen einer
Pressekonferenz von der OeNB
pra‹sentiert und vero‹ffentlicht.

Demnach fiel sowohl das Mittel-
aufkommen (aus der Ersparnis und
der Finanzierung) als auch die Mittel-
verwendung (in Form von finanziel-
len und nichtfinanziellen Investi-
tionen) in O‹ sterreich konjunkturbe-
dingt im Jahr 2001 geringer aus als
im Jahr 2000. In der Geldvermo‹gens-
bildung investierten die nichtfinan-
ziellen Sektoren Haushalte, Nicht-
finanzielle Kapitalgesellschaften und
der Staat — wie schon in den vorher-
gehenden Jahren — zunehmend au§er-
halb des Bankensektors. Auch die
Finanzierung durch Kreditaufnahmen
bei Banken verliert, mit Ausnahme
bei den privaten Haushalten, zuneh-
mend an Bedeutung. Bei den privaten
Haushalten ru‹cken in den letzten
Jahren Veranlagungen in Investment-
zertifikate und Versicherungspro-
dukte in den Vordergrund, wenn-
gleich im Jahr 2001, hervorgerufen
durch die gro§en Unsicherheiten
auf den Finanzma‹rkten, liquide und
sichere Finanzanlagen bei Banken
wieder sta‹rkeren Anklang fanden.
Die Nichtfinanziellen Kapitalgesell-
schaften nahmen im Jahr 2001 ihre
Finanzierung in umfangreichem Aus-
ma§ im Ausland, insbesondere durch
Direktinvestitionen, vor. Der Staat

finanzierte sich in den letzten Jahren
fast nur mehr u‹ber Wertpapieremis-
sionen.

Mit der GFR steht nunmehr ein
geeignetes Instrument zur Ver-
fu‹gung, Vera‹nderungen in der Finan-
zierung der o‹sterreichischen Volks-
wirtschaft laufend zu beobachten
und zu analysieren.

OeNB erweitert laufend den Zugang
zu statistischen Informationen
Im Rahmen der neuen Publikations-
serie ªOeNB-Informationen� wurden
im Jahr 2002 fu‹nf Informationsfolder
mit statistischen Themen vero‹ffent-
licht. Ziel dieser Broschu‹ren ist es,
Interessierten in leicht versta‹ndlicher
Form den Zweck und die Inhalte
diverser OeNB-Statistikprodukte
na‹her zu bringen. Die Themen dieser
ersten Serie, die auch im Jahr 2003
mit weiteren Broschu‹ren fortgesetzt
wird, sind die Zahlungsbilanz, die
Direktinvestitionen, die Wert-
papiere, der Special Data Dissemi-
nation Standard des IWF und die
Mindestreserve.

Daru‹ber hinaus bietet die OeNB
mit ihrer im September 2001 ein-
gerichteten Statistik Hotline (Tel.:
01/404 20-5555) einen gezielten
Service fu‹r an Daten Interessierte
an. Im Jahr 2002 erhielt die Statistik
Hotline rund 1.350 Anfragen. U‹ ber
90% der Anfragen konnten innerhalb
von 24 Stunden beantwortet werden.
Neben der Direktauskunft ist die
Hotline aber auch bei statistischen
Spezialfragen Kontaktstelle inner-
halb, aber auch au§erhalb der OeNB.

Seit Anfang 2002 bietet die
O e N B u‹ b e r d a s I n t e r n e t
(www.dieaktuellezahl.oenb.at) im
Zwei-Wochen-Rhythmus eine von
ihr erstellte finanzwirtschaftliche
Kennzahl mit leicht versta‹ndlichen
Erkla‹rungen an. Ziel ist es, neue
Kundengruppen mit dem vielfa‹ltigen
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Statistikangebot der OeNB zu errei-
chen. Bis Ma‹rz 2003 wurden bereits
u‹ber 280 in- und ausla‹ndische Abon-
nenten fu‹r diesen Service registriert.

OeNB als Dialogpartner
im Basel II-Prozess
Basler Ausschuss
setzt Arbeiten intensiv fort
Die Vorbereitungsarbeiten fu‹r die
neuen Kapitalada‹quanz-Bestimmun-
gen fu‹r Banken und Wertpapier-
firmen (Basel II) wurden im Jahr
2002 weiter intensiv fortgesetzt. Zu
Beginn des Jahres erfolgte die Auf-
arbeitung der Kommentare zu den
vom Basler Ausschuss im Herbst
2001 vero‹ffentlichten Arbeitspapie-
ren und der Ergebnisse der Auswir-
kungsstudie vom November 2001.
Dabei hat sich gezeigt, dass die vor-
geschlagene Struktur der Mindest-
eigenkapitalbestimmungen sowie das
System der Risikogewichte grund-
sa‹tzlich den wichtigsten Zielen der
internationalen Aufsichtsbeho‹rden
entsprechen. Diese umfassen eine
risikoada‹quate Unterlegung der
Aktiva, im Durchschnitt keine erho‹h-
ten Eigenmittelanforderungen fu‹r
Banken im Standardansatz und mode-
rate Kapitalanreize fu‹r Banken mit
fortgeschrittenen Ansa‹tzen des Risiko-
managements.

Im Juli 2002 wurden dann vom
Basler Ausschuss folgende wichtige
A‹ nderungen festgelegt: eine gerin-
gere Risikogewichtung fu‹r Kredite
an kleine und mittlere Unternehmen
bis zu einemUmsatz von 50Mio EUR,
kein verpflichtender Laufzeiten-
zuschlag fu‹r den Basis-IRB1)-Ansatz
und eine Ausnahmemo‹glichkeit vom
Laufzeitenzuschlag fu‹r alle Unterneh-
men mit einem Umsatz bis 500 Mio
EUR im fortgeschrittenen IRB-
Ansatz und eine erweiterte Anerken-
nung von Sicherheiten als Kredit-
risikominderungen. Weiters wurde

seitens des Basler Ausschusses der
weitere Zeitplan bekannt gegeben
und die endgu‹ltige Implementierung
der neuen Kapitalada‹quanz-Bestim-
mungen mit 31. Dezember 2006 fest-
gelegt.

Durchfu‹hrung der 3. Auswirkungsstudie
Im Oktober 2002 erfolgte der Beginn
der 3. Auswirkungsstudie. Dabei
berechneten die weltweit etwa 300
teilnehmenden Banken ihre Eigen-
mittelerfordernisse nach den neuen
Bestimmungen im Vergleich zu den
bestehenden Bestimmungen. Nach
dem Vorliegen der Ergebnisse dieser
Auswirkungsstudie mit Ende des
ersten Quartals 2003 soll das 3. Kon-
sultationspapier des Basler Ausschus-
ses vero‹ffentlicht werden. Zu diesem
Papier werden nur mehr geringfu‹gige
Adaptierungserfordernisse erwartet,
sodass der neue Basler Akkord Ende
2003 verabschiedet werden kann.

Die EU-Kommission hat ebenfalls
intensiv an der Entwicklung der
neuen Kapitalada‹quanz-Bestimmun-
gen weitergearbeitet. Die A‹ nderun-
gen der Vorschla‹ge des Basler Aus-
schusses wurden von den technischen
Arbeitsgruppen analysiert und in
einen ersten Richtlinienentwurf inte-
griert. Dieser wurde ab November
2002 dem Finanzsektor zu einer
Zwischenkonsultation vorgelegt. Die
Europa‹ische Kommission plant eine
dritte Konsultationsphase ab Mitte
2003 und der Richtlinienvorschlag
der Europa‹ischen Kommission ist im
Jahr 2004 zu erwarten. Der Imple-
mentierungszeitpunkt in die jeweilige
nationale Bankengesetzgebung ist mit
31. Dezember 2006 festgelegt.

1 Internal Rating Based.
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OeNB unterstu‹tzt
die o‹sterreichischen Interessen
und intensiviert die Kommunikation
Die Vertreter der OeNB beobachten
auf der internationalen Ebene laufend
die A‹ nderungsvorschla‹ge des Basler
Ausschusses und arbeiten aktiv an
der Erstellung des Richtlinienent-
wurfs der Europa‹ischen Kommission
mit. Dabei ist es gelungen, die o‹ster-
reichischen Interessen in die Ver-
handlungen einzubringen. Die der-
zeit vorgeschlagenen Regeln kom-
men sowohl den mittelsta‹ndischen
Unternehmen als auch den kleinen
und mittelgro§en Banken wesentlich
mehr entgegen als fru‹here Entwu‹rfe
und fu‹hren zu einer ada‹quaten Be-
handlung der eher klein- und mittel-
betrieblichen Strukturen in O‹ ster-
reich. In diesem Zusammenhang sind
auch die gu‹nstigen Bestimmungen fu‹r
hypothekarisch besicherte Darlehen
und fu‹r Privatkredite zu erwa‹hnen,
die ebenfalls die o‹sterreichischen
Finanzierungsverha‹ltnisse besonders
beru‹cksichtigen.

Auf nationaler Ebene hat die
OeNB zuna‹chst die Kommunikation
mit den Banken noch weiter ver-
sta‹rkt. Vor allem in der Vorbereitung
der 3. Auswirkungsstudie wurden
laufend Veranstaltungen gemeinsam
mit der FMA in Wien und den ande-
ren Landeshauptsta‹dten durchge-
fu‹hrt. Die Teilnahme der o‹sterrei-
chischen Banken an der Auswirkungs-
studie war im internationalen Ver-
gleich u‹berdurchschnittlich hoch.
Die teilnehmenden Institute wurden
dabei von der OeNB intensiv betreut,
sodass ein entsprechend repra‹sentati-
ves Ergebnis fu‹r die o‹sterreichischen
Banken ermittelt werden konnte.
Die Ergebnisse der 3. Auswirkungs-
studie werden vor der Publikation
des 3. Konsultationspapiers ver-
o‹ffentlicht. Die spezifische Portfolio-
struktur der o‹sterreichischen Banken

sollte jedenfalls bei der endgu‹ltigen
Festlegung der Risikogewichtungen
im Basler Akkord entsprechend
beru‹cksichtigt werden.

Zusa‹tzlich hat die OeNB in Zu-
sammenarbeit mit der FMA und der
WKO‹ eine Initiative zur versta‹rkten
Information der Kreditnehmer und
insbesondere der kleineren und mitt-
leren Unternehmen gestartet. Als
Auftakt fu‹r eine bundesweite Vor-
tragsreihe fu‹r die Unternehmen zum
Thema ªAuswirkungen von Basel II
auf Klein- und Mittelbetriebe� fand
am 7. Oktober 2002 auf Einladung
der OeNB und der WKO‹ ein runder
Tisch mit hochrangigen Vertretern
aus Politik, Wirtschaft und Finanz
statt. Bis zum Fru‹hjahr 2003 hatten
alle interessierten Unternehmer und
Unternehmerinnen die Mo‹glichkeit,
aktuelle Informationen u‹ber die
Chancen und Risiken von Basel II
fu‹r die Unternehmensfinanzierung
zu erfahren und zu diskutieren. Im
Sommer 2002 hat die OeNB eine
eigene Basel II-Homepage1) erstellt,
auf der alle aktuellen Vorschla‹ge der
Bestimmungen und zahlreiche Hin-
tergrundinformation zur Verfu‹gung
gestellt werden. Mit dieser Initiative
soll der wichtige Reformprozess in
der Finanzierungslandschaft auch fu‹r
die Kreditnehmer transparent ge-
macht werden.

Basel II ist auch Ansto§, die
OeNB-internen Prozesse in den Be-
reichen Bankenanalyse und -revision,
Finanzmarktanalyse und Bankensta-
tistik, sowie die zu Grunde liegenden
IT-Systeme zu modernisieren. Ziel
ist es, in enger Kooperation mit
der neu gegru‹ndeten FMA die Ban-
kenanalyse und -pru‹fprozesse den
Basel II-Erfordernissen anzupassen
und somit einen Beitrag zur Sta‹rkung
des Banken- und Finanzplatzes O‹ ster-
reich zu leisten.1 Siehe

http://basel2.oenb.co.at.
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Initiativen
zur Sta‹ rkung
des Finanzsystems
Aktivita‹ten des IWF und der EU
zur Vermeidung von Finanzkrisen
Im Rahmen des IWF wurde im Jahr
2002 die Frage der ku‹nftigen Vermei-
dung und Bewa‹ltigung von inter-
nationalen Finanzkrisen intensiv dis-
kutiert. Die vom IWF ins Leben
gerufene Initiative ªSovereign Debt
Restructuring Mechanism� (SDRM)
hat die Einfu‹hrung eines internatio-
nalen Insolvenzrechts und -verfahrens
zur Bewa‹ltigung von Fa‹llen des Bank-
rotts souvera‹ner Staaten zum Ziel.
Die OeNB beteiligte sich aktiv an
den diesbezu‹glichen U‹ berlegungen
und hat im August 2002 gemeinsam
mit der WKO‹ einen hochrangig
besetzten Arbeitskreis zum Thema
ªStaatsbankrott: Wer tra‹gt die Fol-
gen?� im Rahmen des Forum Alpbach
organisiert.

Beim informellen Treffen der
EU-Finanzminister und -Gouver-
neure der Zentralbanken am 7. Sep-
tember 2002 wurde von den euro-
pa‹ischen Finanzministern beschlos-
sen, die so genannten Collective
Action Clauses (CACs) in alle zu-
ku‹nftigen Auslandsanleihen der EU-
Mitgliedstaaten aufzunehmen. CACs
sollen im Fall einer staatlichen Schul-
denkrise alle Besitzer von Schuld-
papieren, die diese Klauseln enthal-
ten, verpflichten, einer Restrukturie-
rung dieser Schuldpapiere zuzustim-
men und somit die Lo‹sung einer
Krise erleichtern.

Neustrukturierung
der europa‹ischen Finanzarchitektur
Basierend auf dem Abschlussbericht
des Weisenkomitees zur Regulierung
der Wertpapierma‹rkte unter dem
Vorsitz von Alexandre Lamfalussy
hat der Wirtschafts- und Finanzaus-
schuss (WFA) einen Vorschlag zur

Reorganisation der Gremien fu‹r die
Bereiche Bankenaufsicht, Versiche-
rungsaufsicht, Finanzkonglomerate
und Finanzmarktstabilita‹t erstellt,
der vom ECOFIN-Rat im Dezember
2002 angenommen wurde. Mit die-
ser Reorganisation werden eine mo‹g-
lichst weitgehende Vereinheitlichung
der Komiteestrukturen fu‹r alle Sek-
toren des Finanzmarktes nach dem
Vorbild des Wertpapiersektors, des-
sen Komitees im Jahr 2002 die Arbeit
aufgenommen haben, sowie eine
raschere Reaktion auf Marktentwick-
lungen auf der regulatorischen Ebene
angestrebt. Fu‹r jeden Sektor wird ein
Komitee mit regulierenden und bera-
tenden Aufgaben eingerichtet, dessen
Vertreter vom zusta‹ndigen Minister
des jeweiligen Mitgliedstaats entsandt
werden. Dieses Gremium wird von
einem Aufsichtskomitee mit den Auf-
gaben Beratung der Europa‹ischen
Kommission, Informationsaustausch,
Unterstu‹ tzung der gleichma‹§igen
Umsetzung von Richtlinien in die
nationale Gesetzgebung und Verein-
heitlichung der Aufsichtspraxis un-
terstu‹tzt, das von den nationalen Auf-
sichtsbeho‹rden der Mitgliedstaaten
beschickt wird; dem Komitee fu‹r
den Bankensektor geho‹ren auch die
Zentralbanken an, deren Vertreter
jedoch u‹ber kein Stimmrecht ver-
fu‹gen. Die Belange der Finanzmarkt-
stabilita‹t werden sowohl vom WFA
wahrgenommen, der dabei vom
Financial Services Committee, der
umgestalteten Financial Services
Policy Group, unterstu‹tzt wird, als
auch vom Banking Supervision Com-
mittee (BSC) des ESZB.

Initiative der Bundesregierung
zur Sta‹rkung des Kapitalmarktes
In O‹ sterreich wurden im Berichtsjahr
2002 weitere Ma§nahmen gesetzt,
um den o‹sterreichischen Kapital-
markt durch eine Reihe von privaten
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und o‹ffentlichen Initiativen zu sta‹r-
ken und zu fo‹rdern. Unter Leitung
eines von der o‹sterreichischen Bun-
desregierung ernannten Kapital-
marktbeauftragten wurde ein ambi-
tionierter Aktionsplan fu‹r den o‹ster-
reichischen Kapitalmarkt ausgearbei-
tet, der sowohl angebotsseitige als
auch nachfrageseitige Fo‹rderungs-
ma§nahmen entha‹lt. Die o‹sterrei-
chische Bundesregierung hat durch
die Verabschiedung der Zukunftsvor-
sorge einen weiteren Schritt zur Be-
lebung der Wiener Bo‹rse und zur
Sta‹rkung der Privatvorsorge geschaf-
fen. Durch eine staatliche Fo‹rderung
der Zukunftsvorsorge und eine Kapi-
talgarantie soll die private Pensions-
vorsorge fu‹r viele Privatanleger attrak-
tiver und sicherer gestaltet werden.

Um das Vertrauen der Kapital-
anleger zu erho‹hen, wurde in Zusam-
menarbeit zwischen der O‹ ster-
reichischen Vereinigung fu‹r Finanz-
analyse und Asset Management sowie
dem Institut der Wirtschaftspru‹fer
ein Corporate Governance-Kodex
ausgearbeitet. Obwohl es sich beim
o‹sterreichischen Corporate Gover-
nance-Kodex um eine freiwillige
Selbstregulierungsma§nahme han-
delt, ist zu erwarten, dass die darin
enthaltenen vertrauensbildenden Ma§-
nahmen von vielen an der Wiener
Bo‹rse notierten Unternehmen um-
gesetzt und somit einen positiven
Einfluss auf die Kapitalmarktakteure
ausu‹ben werden.
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Wirtschaftliche
und institutionelle
Rahmenbedingungen
der EU-Beitrittsla‹ nder
Abschluss der Beitrittsverhandlungen
beim Gipfel von Kopenhagen
Die EU-Beitrittsla‹nder machten im
Jahr 2002 entscheidende Fortschritte
in ihrer Anna‹herung an die EU. Beim
Europa‹ischen Rat von Kopenhagen
am 12./13. Dezember 2002 wurde
die politische Entscheidung getrof-
fen, Estland, Lettland, Litauen,
Malta, Polen, die Slowakische Repu-
blik, Slowenien, die Tschechische
Republik, Ungarn und Zypern am
1. Mai 2004 in die EU aufzunehmen.
In einer intensiven Schlussrunde
wurden die Beitrittsverhandlungen
und damit eine wichtige Etappe des
Beitrittsprozesses dieser so genann-
ten ªLaeken-10�-La‹nder abgeschlos-
sen. Der gesamte mehrja‹hrige Bei-
trittsprozess besteht aus drei zentra-
len Elementen, und zwar aus:
— den Beitrittsverhandlungen, die

auch einen Monitoring-Prozess
hinsichtlich der bei den Verhand-
lungen eingegangenen Verpflich-
tungen bis zum Beitritt umfassen,

— der regelma‹§igen Bewertung der
von den Bewerberla‹ndern erziel-
ten Fortschritte auf dem Weg
zum EU-Beitritt (ja‹hrliche Fort-
schrittsberichte der Europa‹ischen
Kommission) und

— der Heranfu‹hrungsstrategie, die
wiederum aus verschiedenen Di-
mensionen besteht (Europa-Ab-
kommen; Beitrittspartnerschaf-
ten und nationale Programme
zur U‹ bernahme des Acquis
Communautaire ; f inanzielle
Heranfu‹hrungshilfe; O‹ ffnung von
Gemeinschaftsprogrammen und
-agenturen fu‹r die Beitrittsla‹n-
der). Im Rahmen der Heranfu‹h-
rungsstrategie entwickelte die EU
einen makroo‹konomischen und

darauf aufbauend einen vertieften
makrofinanziellen Dialog mit den
Beitrittsla‹ndern.
Auf Zentralbankenebene wird der

Beitrittsprozess durch einen Dialog
des Eurosystems mit den Zentral-
banken der Beitrittsla‹nder erga‹nzt.
Im Dezember 2002 fand das vierte
ja‹hrliche Dialogseminar in Genval,
Belgien, statt, in dessen Zentrum
auch ein Austausch u‹ber die ku‹nf-
tige Wechselkurspolitik der Beitritts-
la‹nder stand.

OeNB in Beitrittsverhandlungen
eingebunden
Die OeNB ist in den bisherigen Bei-
trittsprozess jedoch nicht nur u‹ber
den Dialog der Zentralbanken einge-
bunden, sondern daru‹ber hinaus auch
durch ihre Mitgestaltung der o‹ster-
reichischen Positionen in den Bei-
trittsverhandlungen, ihr Mitwirken
an der Rolle O‹ sterreichs im makro-
finanziellen Dialog sowie ihren Be-
obachterstatus bei den bilateralen
Arbeitstreffen zwischen der Europa‹i-
schen Kommission und den Beitritts-
la‹ndern im Rahmen der Umsetzung
der Europa-Abkommen im Bereich
von Wirtschaft und Finanzen.

Fu‹r die Beitrittsverhandlungen
wurde der Rechtsbestand der EU in
31 Verhandlungskapitel unterteilt,
von denen die Kapitel ªFreier Dienst-
leistungsverkehr� (hinsichtlich Fi-
nanzdienstleistungen), ªFreier Kapi-
talverkehr� sowie ªWirtschafts- und
Wa‹hrungsunion (WWU)� als unmit-
telbar notenbankrelevante Verhand-
lungskapitel erachtet werden. Im
Wege der Teilnahme an der inter-
ministeriellen Arbeitsgruppe Erwei-
terung war bzw. ist die OeNB an
der Festlegung o‹sterreichischer Posi-
tionen in diesen Kapiteln beteiligt.
Von diesen drei Kapiteln wurde
das WWU-Kapitel bereits in einem
relativ fru‹hen Verhandlungsstadium
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vorla‹ufig abgeschlossen. Mit den zehn
genannten La‹ndern wurden im De-
zember 2002 sa‹mtliche Kapitel end-
gu‹ltig abgeschlossen. Dabei herrschte
im Falle des WWU-Kapitels daru‹ber
Einversta‹ndnis, dass die Beitritts-
la‹nder ab ihrem Beitritt zur EU an
der WWU als ªLa‹nder mit einer Aus-
nahmeregelung� teilhaben werden,
ein im EG-V vorgesehener Status
der vorla‹ufigen Nichtteilnahme am
Eurosystem, den gegenwa‹rtig in die-
ser Form nur Schweden innehat.
Beim Kapitel ªFreier Kapitalverkehr�
wurden zwar U‹ bergangsregelungen
fu‹r die vo‹llige Liberalisierung des Ka-
pitalverkehrs vereinbart, die bis nach
dem Beitritt zur EU laufen. Diese be-
treffen jedoch nicht den Finanzkapi-
talverkehr, da diesbezu‹glich auch kein
Beitrittsland einen entsprechenden
formellen Antrag gestellt hatte, son-
dern vor allem den Erwerb von (land-
wirtschaftlich genutztem) Grund und
Boden.

Ausgaben fu‹r die Erweiterung
Die in den Schlussfolgerungen des
Europa‹ischen Rats von Kopenhagen
aufgelisteten finanziellen Implikatio-
nen dieser Erweiterung sehen fu‹r
2004 bis 2006 ja‹hrliche Obergrenzen
der erweiterungsbezogenen Aus-
gaben des EU-Budgets vor, die unter
den vom Europa‹ischen Rat von Berlin
im Ma‹rz 1999 festgelegten Plafonds
liegen. Insgesamt ko‹nnen in den
Jahren 2004 bis 2006 ho‹chstens
37.6 Mrd EUR (zu Preisen von 1999)
an Ausgabenverpflichtungen einge-
gangen werden, wa‹hrend die im Ber-
liner Finanzrahmen festgelegte Ober-
grenze 42.6 Mrd EUR vorgesehen
hatte. Andererseits werden die EU-
Beitrittsla‹nder bereits im ersten Jahr
ihrer Mitgliedschaft in voller Ho‹he
die auf sie entfallenden Beitragszah-
lungen an den EU-Haushalt leisten.
Damit einzelne La‹nder in den ersten

Jahren nach dem Beitritt nicht zu
ªNettozahlern� werden sowie um
sicherzustellen, dass kein Beitritts-
land finanziell netto schlechter ge-
stellt ist als vor dem Beitritt, wurden
schlie§lich zwei zusa‹tzliche Aus-
gabenrubriken (Haushaltsausgleich,
Cash-Flow-Fazilita‹t) in Ho‹he von ins-
gesamt 3.3 Mrd EUR (zu Preisen von
1999) geschaffen.

Fahrplan fu‹r die Erweiterung
Die Schlussfolgerungen legen auch
die Eckdaten des weiteren Fahrplans
fu‹r die Erweiterung und den neuen
Verfassungsvertrag fest: Nach der
Fertigstellung des rechtlichen Bei-
trittsvertrags und der anschlie§enden
Stellungnahme der Europa‹ischen
Kommission bedarf es der Zustim-
mung des Europa‹ischen Parlaments.
Fu‹r den 16. April 2003 ist die Unter-
zeichnung des Beitrittsvertrags in
Athen geplant, an die sich Ratifikati-
onsverfahren zum Beitrittsvertrag in
den alten und neuen Mitgliedstaaten
anschlie§en. Nach der fu‹ r den
19./20. Juni 2003 vorgesehenen Vor-
lage des Ergebnisses der Arbeiten des
Konvents an den Europa‹ischen Rat
von Thessaloniki wird eine Regie-
rungskonferenz zur Erarbeitung des
neuen Verfassungsvertrags unter un-
eingeschra‹nkter Teilnahme der zehn
neuen Mitgliedstaaten (und Beobach-
terstatus fu‹r Bulgarien und Ruma‹-
nien) in den Jahren 2003/04 stattfin-
den. Am 1. Mai 2004 wird aller Vor-
aussicht nach der Beitritt der neuen
Mitgliedstaaten erfolgen, der auch
die Erweiterung der Europa‹ischen
Kommission um Mitglieder aus den
neuen Mitgliedstaaten impliziert. Da-
nach soll die Unterzeichnung des
neuen Verfassungsvertrags erfolgen.

Beobachterstatus im ESZB
Um eine mo‹glichst rasche Integration
in das ESZB zu ermo‹glichen, hat der
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EZB-Rat bereits im September 2002
beschlossen, die Gouverneure der
Zentralbanken der Beitrittsla‹nder
nach dem Abschluss ihrer Beitritts-
vertra‹ge als Beobachter an seinen
Sitzungen teilnehmen zu lassen. Die
Vertreter der Beitrittsla‹nder haben
auch Beobachterstatus in Ausschu‹ssen
und Arbeitsgruppen des ESZB erhal-
ten, wenn sich diese in der Zusam-
mensetzung des ESZB treffen.

Weiterhin ho‹heres Wachstum
in den meisten zentraleuropa‹ischen
Beitrittsla‹ndern als in der EU
Ebenso wie in der EU u‹berwogen in
den zentraleuropa‹ischen Beitritts-
la‹ndern im ersten Halbjahr und im
Sommer 2002 die Tendenzen zur
Abschwa‹chung des wirtschaftlichen
Wachstums, obwohl Letzteres im
Durchschnitt nach wie vor kra‹ftiger
als in der EU ist. Mit Ausnahme
Polens, dessen Wirtschaftsaktivita‹t
in den ersten drei Quartalen 2002
real nur um rund 1.4% (gegenu‹ber
der Vergleichsperiode des Vorjahres)
zulegte, zeigten die anderen zentral-
europa‹ischen La‹nder Wachstums-
raten zwischen 2.6 und 3.9%. Ange-
sichts der Flaute beim Haupthandels-
partner EU fungiert die Inlands-
nachfrage weiterhin als Hauptstu‹tze
der konjunkturellen Entwicklung in
Zentraleuropa. Dynamik zeigen vor
allem der private, aber auch der
o‹ffentliche Konsum sowie insbeson-
dere o‹ffentlich finanzierte Infrastruk-
turinvestitionen, wie die Beispiele
der Slowakischen Republik und
Ungarns belegen, in denen im Jahr
2002 Wahlen stattfanden. Ansonsten
belebte sich die Investitionsta‹tigkeit
kaum. In Polen trug hauptsa‹chlich
das starke Schrumpfen der Kapitalbil-
dung zur wirtschaftlichen Stagnation
bei. Darin spiegelten sich neben wei-
terhin hohen Realzinsen reduzierte
Unternehmensgewinne und das Fort-

dauern bescheidener wirtschaftlicher
Erwartungen.

Fortschritte im Disinflationsprozess
Im Jahr 2002 wurde in fast allen
zentraleuropa‹ischen Beitrittsla‹ndern
ein weiterer Ru‹ckgang der meist
auf Rekordtiefststa‹nden befindlichen
Teuerungsraten verzeichnet. Einen
deutlichen Inflationsru‹ckgang erlebte
auch Slowenien, ein Land, das zuvor
nur vergleichsweise geringe Fort-
schritte im Disinflationsprozess errei-
chen konnte. Die niedrigsten Infla-
tionsraten hatten Ende 2002/Anfang
2003 die Tschechische Republik, in
der im Ja‹nner 2003 das allgemeine
Preisniveau sogar ru‹ckla‹ufig war, und
Polen, wo der Preisanstieg im Jahres-
abstand unter 1% lag.

Wa‹hrungen unter Aufwertungsdruck
Im ersten Halbjahr 2002 kam die
Tschechische Krone auf Grund hoher
Zuflu‹sse an Direktinvestitionen bei
moderatem Leistungsbilanzdefizit
unter starken Aufwertungsdruck.
Dieser konnte gegen Jahresmitte mit
Hilfe massiver Devisenmarktinter-
ventionen der tschechischen Natio-
nalbank sowie Senkungen der Leit-
zinsen zeitweilig bis unter das Zins-
niveau des Euroraums gebrochen
werden. Demgegenu‹ber schwa‹chte
sich der polnische Zloty im ersten
Halbjahr nominell ab — bis auf das
Niveau von Anfang des Jahres
2000. Nicht zuletzt in Zusammen-
hang mit den politischen Entschei-
dungen zu Gunsten der EU-Erweite-
rung kamen der polnische Zloty, die
Slowakische Krone sowie vor allem
der ungarische Forint ab dem vierten
Quartal 2002 sowie auch Anfang
2003 unter starken Aufwertungs-
druck. Die Verteidigung des beste-
henden –15-prozentigen Fluktua-
tionsbands des ungarischen Forint
gegenu‹ber dem Euro durch die unga-
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rische Nationalbank bewirkte schlie§-
lich wieder eine moderate abwer-

tende Korrektur dieser drei Wa‹h-
rungen.

Budgetdefizite ho‹her als geplant
In den zentraleuropa‹ischen La‹ndern
waren im Jahr 2002 die Budgetdefi-
zite hoch und u‹berschritten die ur-
spru‹nglichen Zielwerte zum Teil in
beachtlichem Ausma§. Allerdings
wird die Vergleichbarkeit dadurch er-
schwert, dass die Fiskaldaten der Bei-
trittsla‹nder zurzeit erst an EU-Stan-

dards (ESVG 95) angepasst werden,
ein Prozess, der noch nicht abge-
schlossen ist. Das Defizit des o‹ffent-
lichen Sektors du‹rfte jedoch in Un-
garn mit 9.4% des BIP am ho‹chsten
ausgefallen sein, vor allem auf Grund
a‹u§erst hoher Gehaltssteigerungen in
diesem Wahljahr. Auch in der Slowa-
kischen Republik du‹rfte die Ho‹he des

Ausgewa‹ hlte Wirtschaftsindikatoren

fu‹ r die EU-Beitrittsla‹ nder

BIP-Wachstum Inflationsrate Wechselkurs1) zum Euro

2000 2001 2002 2000 2001 2002 2000 2001 2002

Vera‹nderung zum Vorjahr in %
nationale Wa‹hrungseinheit
pro EUR

Zypern þ5
.
2 þ4

.
1 þ2

.
0 4

.
9 2

.
0 2

.
8 0

.
57 0

.
58 0

.
58

Tschechische Republik þ3
.
3 þ3

.
1 þ2

.
0 3

.
9 4

.
7 1

.
8 35

.
61 34

.
08 30

.
81

Estland þ7
.
1 þ5

.
0 þ5

.
6 3

.
9 5

.
8 3

.
6 35

.
60 34

.
70 30

.
80

Ungarn þ5
.
2 þ3

.
8 þ3

.
3 9

.
8 9

.
2 5

.
3 260

.
04 256

.
68 242

.
97

Lettland þ3
.
8 þ7

.
9 þ6

.
1 0

.
9 2

.
5 1

.
9 3

.
70 3

.
58 3

.
46

Litauen þ6
.
8 þ5

.
9 þ5

.
9 2

.
6 1

.
3 0

.
3 0

.
56 0

.
56 0

.
58

Malta þ6
.
1 �0

.
8 þ3

.
0 2

.
4 2

.
9 2

.
2 0

.
40 0

.
40 0

.
41

Polen þ4
.
0 þ1

.
0 þ1

.
3 10

.
1 5

.
5 1

.
9 4

.
01 3

.
67 3

.
86

Slowenien þ4
.
6 þ3

.
0 þ3

.
1 10

.
9 9

.
4 7

.
5 205

.
03 217

.
19 226

.
22

Slowakische Republik þ2
.
2 þ3

.
3 þ3

.
9 12

.
0 7

.
1 3

.
3 42

.
59 43

.
31 42

.
70

Quelle: EUROSTAT, WIIW.
1) Zypern-Pfund, Tschechische Krone, Estnische Krone, Forint, Lats, Litas, Maltesische Lira, Zloty, Tolar, Slowakische Krone.
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Defizits (7% des BIP) vom Wahlgang
nicht ganz unbeeinflusst gewesen sein.
In Polen ist das so genannte ªo‹kono-
mische Defizit� des o‹ffentlichen Sek-
tors mit 5.8% des BIP um etwa 1
Prozentpunkt ho‹her als geplant aus-
gefallen, nicht zuletzt wegen des
schwachen Wirtschaftswachstums. In
der Tschechischen Republik ist das
vergleichbare Defizit zwischen 4.7
und 5.7% des BIP gelegen, wa‹hrend
es in Slowenien mit 3% des BIP wei-
terhin am niedrigsten war.

Aktivita‹ ten der OeNB
im Erweiterungsprozess
OeNB-Forschung zum Erweiterungsprozess
genie§t hohes Ansehen
Die Expertise u‹ber die Staaten Zen-
tral- und Osteuropas sowie die o‹ko-

nomische Analyse des Transforma-
tionsprozesses zeichnet die OeNB
unter allen NZBen im Eurosystem
aus. Die OeNB hat mit ihrem Ost-
europaschwerpunkt innerhalb des
Eurosystems einen speziellen Bereich
der o‹konomischen Analyse und
Forschung besetzt. Sie gibt mit dem
ªFocus on Transition� auch eine
eigene Schriftenreihe zum Thema
Zentral- und Osteuropa heraus. Da-
neben betreibt sie auch einen Mit-
arbeiteraustausch mit zentral- und
osteuropa‹ischen Zentralbanken. Da-
durch ko‹nnen OeNB-Experten vor
Ort ihre Kenntnisse u‹ber die Bei-
trittsla‹nder vertiefen und die zuku‹nf-
tige Integration der Zentralbanken
dieser La‹nder in das ESZB wird durch
diese Zusammenarbeit erleichtert.

Auswirkungen der EU-Erweiterung

In der OeNB-Publikation ªBerichte und Studien 2/2002� wurden die Auswirkungen der Erweite-
rung als Schwerpunktthema behandelt. Dabei haben interne wie externe Experten einen Ausblick
auf die wahrscheinlichen Konsequenzen der Erweiterung auf die Beitrittsla‹nder und den Euro-
raum, insbesondere fu‹r O‹ sterreich, gegeben. Folgende Ergebnisse sind selektiv zu resu‹mieren:
— Hinsichtlich der Institutionen und Entscheidungsverfahren der EU zeigte sich, dass weitere

Reformschritte in der institutionellen Architektur der EU erforderlich sind, um ihre Effizienz
und Effektivita‹t auch nach der Erweiterung aufrechtzuerhalten. Wie diese Reformschritte
im Einzelnen aussehen werden, ha‹ngt wesentlich von den Ergebnissen des EU-Reform-
konvents ab.

— Die EU-Erweiterung hat sowohl fu‹r die derzeitigen EU-Mitgliedstaaten als auch fu‹r die ku‹nf-
tigen Mitglieder positive Wachstumseffekte, die mit der Dauer der EU-Mitgliedschaft sta‹rker
werden.

— Migration und Handelsintensivierung werden das Lohngefu‹ge in der EU und in O‹ sterreich in
Abha‹ngigkeit vom Alter, von der Qualifikation und dem Geschlecht unterschiedlich beein-
flussen. Festgestellt wurde aber, dass die positiven Effekte mit dem Qualifikationsniveau
steigen.

— Die mo‹glichen Auswirkungen auf den Bankensektor der EU sind auf Grund der Gro‹§en-
verha‹ltnisse als gering einzustufen. O‹ sterreich hat wegen seines starken Engagements in
Osteuropa hier allerdings eine Sonderstellung. Insgesamt wird die Osterweiterung das Risiko
fu‹r o‹sterreichische Banken in diesen La‹ndern senken und die Wachstumschancen erho‹hen.
Auf Grund der starken Pra‹senz auf diesem Markt werden die Effekte nicht nur fu‹r einzelne
Banken gro§, sondern auch fu‹r den Gesamtmarkt in O‹ sterreich spu‹rbar sein.

— Mit dem EU-Beitritt werden die osteuropa‹ischen Rentenma‹rkte ihren Emerging-Market-
Status verlieren und in gesamteuropa‹ische Anleihebenchmarks integriert werden. Die EU-
Erweiterung du‹rfte kaum einen Einfluss auf die Aktienma‹rkte der bisherigen Mitgliedstaaten
haben. Allein dem o‹sterreichischen Aktienmarkt wird im Zuge dieser Entwicklungen eine
Chance auf Belebung eingera‹umt.

1 Diese Ausgabe von Berichte und Studien ist im Internet unter http://www2.oenb.at/ publikationen/ bestu0202_p.htm
abrufbar.
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Die von der OeNB veranstaltete
Ost-West-Konferenz findet allja‹hr-
lich im November in Wien statt.
Diese Konferenz versammelt inter-
nationale Expertinnen und Experten
aus Politik, Wirtschaft und For-
schung und bietet ein Forum fu‹r
Kommunikation und Meinungsaus-
tausch. Im Jahr 2002 widmete sich
die Ost-West-Konferenz dem Thema
ªStrukturelle Herausforderungen und
Koordination der Wirtschaftpolitik�.
Daneben finden mehrmals im Jahr
die so genannten Ost-Jour-Fixe der
OeNB statt, bei denen anerkannte
Wissenschafter ihre neuesten For-
schungsergebnisse zu o‹konomischen
Fragestellungen in zentral- und ost-
europa‹ischen La‹ndern vortragen.

OeNB-Veranstaltungen als Treffpunkt
der interessierten Fachwelt
Das besondere Gewicht, das die
OeNB den zentral- und osteuropa‹i-
schen La‹ndern beimisst, spiegelt sich
auch in ihrem Engagement am Joint
Vienna Institute (JVI) wider. Das
JVI bietet auf multilateraler Basis eine
Ausbildung fu‹r Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter vor allem von Zentral-
banken und Finanzministerien der

Transformationsla‹nder an. Der geo-
grafische Schwerpunkt liegt dabei
auf den La‹ndern Mittel-, Ost- und
Su‹dosteuropas sowie den GUS-Staa-
ten, aber auch China und Vietnam
sind vertreten. Das Kursprogramm
umfasst Themen der angewandten
Wirtschaftspolitik mit besonderer
Relevanz fu‹r den Transformations-
prozess, wobei sowohl die internatio-
nalen Tra‹gerorganisationen — allen
voran der IWF — als auch o‹sterrei-
chische Institutionen die konkrete
Ausgestaltung und Darbietung der
Kurse u‹bernehmen. Die Dauer der
Kurse reicht je nach Inhalt von 1 bis
zu 14 Wochen.

Am 13. Ma‹rz 2002 unterzeichne-
ten der Gescha‹ftsfu‹hrende Direktor
des IWF, Horst Ko‹hler, der o‹sterrei-
chische Finanzminister, Karl-Heinz
Grasser, und der Gouverneur der
OeNB, Klaus Liebscher, in Wien
ein MoU u‹ber das JVI. In diesem
Memorandum, auf dessen Basis
O‹ sterreich gemeinsam mit dem
IWF die Kosten des Instituts tragen
und ein neues Geba‹ude zur Ver-
fu‹gung stellen wird, wurde der
dauerhafte Bestand des JVI in Wien
vereinbart.
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Pfad zur Verwirklichung
des europa‹ ischen
Zahlungsverkehrs-
binnenmarktes
Allgemeine Rahmenbedingungen
Der Zahlungsverkehr in Europa glie-
dert sich in die Bereiche Gro§- und
Kleinbetragszahlungen. Auf Grund
der hohen Sicherheits- und System-
anforderungen werden Gro§betrags-
zahlungen von den nationalen Zen-
tralbanken durchgefu‹hrt, die dafu‹r
ein speziell geschaffenes System be-
treiben, wa‹hrend Kleinbetragszah-
lungen, vor allem der Zahlungsver-
kehr zwischen Konsumenten, vor-
wiegend von den Gescha‹ftsbanken
betrieben wird.

Standortpolitische Rahmenbedingungen
Die aktuelle Dynamik der Weiter-
entwicklung der Zahlungsverkehrs-
systeme auf europa‹ischer Ebene stellt
hohe Anspru‹che an alle Mitglieds-
la‹nder und auch an die Beitritts-
kandidaten der EU. Mit der Ein-
fu‹hrung neuer Standards sollen
Kostendegressionen im Zahlungsver-
kehr erzielt werden. Unerwu‹nschte
Entwicklungen (z. B. ho‹here Zu-
gangskosten, ho‹here Transport-
kosten, Innovationshemmnisse, ein-
geschra‹nkte technische Anschluss-
fa‹higkeit) sollen durch die neu
geschaffenen Strukturen vermieden
werden.

Bei der Umsetzung des Binnen-
marktprinzips im (Massen-)Zahlungs-
verkehr u‹bernehmen die Zentral-
banken in intensiver Zusammenarbeit
mit den Kommerzbanken versta‹rkt
eine aktive Rolle zur Verwirklichung
einer wettbewerbsfa‹higen und EU-
konformen Zahlungsverkehrsland-
schaft. Es ist daher eine konsequente
o‹sterreichische Interessenvertretung
auf internationaler und europa‹ischer
Ebene durch die OeNB, Banken und
anderen Institutionen notwendig.

Gesetzliche Rahmenbedingungen
Die Aufgaben der OeNB und der
damit verbundene Auftrag im Bereich
des Zahlungsverkehrs sind als Kern-
aufgaben der NZBen und auch auf
nationaler Ebene definiert (Art. 105
Abs. 2 EG-V, Art. 33, Protokoll
zum EG-V, ESZB/EZB-Satzung, ⁄ 4
und ⁄ 50 NBG).

BIZ und EZB pla‹dieren fu‹r eine aktive Rolle
der Zentralbanken im Zahlungsverkehr
Im September 2002 vero‹ffentlichte
die BIZ einen Aktionskatalog zur
Weiterentwicklung des Kleinbetrags-
zahlungsverkehrs. Neben der Forde-
rung nach rechtlichen und regulato-
rischen Rahmenbedingungen wird
eine aktivere Rolle der Zentralban-
ken zur Erreichung ho‹herer Markt-
effizienz und verbesserter Infrastruk-
tur angeregt. Ein Engagement der
Zentralbanken wird als positiver Im-
puls fu‹r den Ausbau der Infrastruk-
tur und fu‹r eine Standardisierung
gewertet.

Dafu‹r sind entsprechende Markt-
analysen zu erstellen, die eine Dar-
stellung der Effizienz der Zahlungs-
verkehrsabwicklung und ein ange-
passtes Ma§nahmenprogramm er-
mo‹glichen.

Erstmals wurden nicht nur regu-
latorische, sondern auch operationale
Eingriffe fu‹r eine effiziente und
sichere Zahlungsverkehrsabwicklung
empfohlen.

Auch die EZB betont die Bedeu-
tung der Wettbewerbskra‹fte, um
effiziente Zahlungsverkehrssysteme
sicherzustellen. Ferner weist sie auf
transparente Kosten- und Preisstruk-
turen im Zahlungsverkehr zur Len-
kungswirkung auf Kundenseite hin
und ist u‹berzeugt, dass damit letzt-
lich ein Schritt hin zu effizienten
Zahlungsinstrumenten und -systemen
vorgenommen wird.
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Gleichzeitig schlie§t sich die EZB
der von der BIZ vorgeschlagenen
Rolle der Zentralbanken im Retail-
Zahlungsverkehr mit ihren drei
Aspekten an: operative Beteiligung,
Katalysator, Aufsichtsorgan. Sie
nimmt u‹berdies zu den konkreten
Herausforderungen im europa‹ischen
Zahlungsverkehr Stellung und schla‹gt
zu diesen Formen des Zentralbanken-
engagements vor. So sieht sie eine
operative Rolle der Notenbank vor
allem in den Bereichen Unterstu‹t-
zung der Umsetzung eines einheit-
lichen europa‹ischen Zahlungsver-
kehrsraums (SEPA)1), TARGET22)
und Bargeldversorgung.

Ordnungspolitische Rahmenbedingungen
Durch den EU- und WWU-Beitritt
haben sich die ordnungspolitischen
Rahmenbedingungen fu‹r O‹ sterreich
und die OeNB auch im Bereich des
Zahlungsverkehrs stark vera‹ndert.
Die EU bestimmt mit Verordnungen
und Richtlinien3) die Spielregeln
und vielfach das Tempo. Diese Fest-
legungen sorgen fu‹r ein Umfeld in
dem nationale Regelungen (BWG,
FMABG) und Institutionen (unter
anderem die OeNB, aber auch die
Banken) sich laufend anpassen und
weiterentwickeln mu‹ssen.

Dynamische Markt-
entwicklung im
Zahlungsmittel- und
Zahlungsverkehrs-
bereich
Wettbewerbs- oder marktpolitische
Rahmenbedingungen
Der Zahlungsverkehr ist eine Netz-
werkdienstleistung. Der Nutzen die-
ser Dienstleistung steigt tendenziell
mit der Zahl der Teilnehmer, die u‹ber
das System erreicht werden ko‹nnen.
Die Marktentwicklung der letzten
Jahre belegt diese Annahme durch
feststellbare Zentralisierung, Inter-
nationalisierung sowie eine Zunahme
der Komplexita‹t von Zahlungsver-
kehrsnetzwerken.

Diese Entwicklung ist zum einen
auf die inha‹renten Charakteristika
von Zahlungsverkehrssystemen zu-
ru‹ckzufu‹hren, hat jedoch auch durch
das starke Einwirken der Europa‹i-
schen Kommission zur Realisierung
des einheitlichen Binnenmarktes
eine deutliche Beschleunigung er-
fahren.

Das starke Wachstum des unbaren
Zahlungsverkehrs unter gleichzeiti-
ger Verwirklichung des einheitlichen
Euro-Zahlungsraums stellt die bis
dato nationalen Zahlungsverkehrs-
systeme vor neue Herausforderun-
gen. Mit der Umsetzung der Ver-
ordnung u‹ber grenzu‹berschreitende
Zahlungen (Frist Juli 2002 fu‹r karten-
gestu‹tzten Zahlungsverkehr) erha‹lt
der Markt zusa‹tzliche Dynamik, die
vor allem auf Systemebene wirksam
wird.

Mit dem knappen Zeitplan fu‹r die
Umsetzung der Verordnung u‹ber den
grenzu‹berschreitenden Zahlungsver-
kehr hat die Europa‹ische Kommission
enge Vorgaben fu‹r die Banken ge-
setzt. Fu‹ r Kartenzahlungen bis
12.500 EUR im Handel (Pra‹senz-
und Fernzahlungen) sowie fu‹r Geld-
abhebungen vom Automaten gilt die

1 Single European Payment
Area.

2 Das Trans-European
Automated Real-time Gross
settlement Express Transfer
(TARGET)-System besteht
aus den nationalen
Echtzeit-Bruttozahlungs-
systemen (RTGS-Systemen)
der EU-Mitgliedsla‹nder und
dem Zahlungsverkehrs-
mechanismus der
Europa‹ischen Zentralbank
(EPM).

3 Zum Beispiel mit der
Richtlinie fu‹r den
Zahlungsverkehr
(Nr. 97/5/EG) mit
Wirkung vom August 1999
und der Verordnung zum
grenzu‹berschreitenden
Zahlungsverkehr vom
Dezember 2001
(Nr. 2560/2001/EG).
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Verordnung ab 1. Juli 2002, fu‹r
U‹ berweisungen bis 12.500 EUR ab
1. Juli 2003.

In-Kraft-Treten der Verordnung
u‹ber grenzu‹berschreitende Zahlun-
gen:

Bis zur Verwirklichung des Bin-
nenmarktes im Zahlungsverkehr sind
noch einige Hu‹rden zu u‹berwinden,
und die EU steht vor der Herausfor-
derung, die unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten der rechtlichen und
technischen Harmonisierung der
nationalen Zahlungsverkehrssysteme
zu bewa‹ltigen und den langen Weg
der Schaffung eines einheitlichen
europa‹ischen Standards zu beschrei-
ten. Zu den ungelo‹sten Fragen in
den EU-La‹ndern za‹hlen unter ande-
rem die Errichtung einer paneuro-
pa‹ischen Clearing-Infrastruktur, eine
kostengu‹nstige Infrastruktur fu‹r
grenzu‹berschreitende Zahlungen und
TARGET2.

Im Zuge der EU-Erweiterung
stellt die Integration der nationalen
Zahlungsverkehrssysteme der Bei-
trittsla‹nder in eine europa‹ische Zah-
lungsverkehrlandschaft eine beson-
dere Herausforderung dar.

Problematisch fu‹r die meisten
La‹nder sind versunkene Kosten, die
durch die Harmonisierung der hete-
rogenen nationalen Zahlungsver-
kehrssysteme mit den europa‹ischen
Standards entstehen. Durch man-
gelnde Bereitschaft der Marktteilneh-
mer zur U‹ bernahme der notwendi-
gen Investitionen kann die technische
Anschlussfa‹higkeit der nationalen
Systeme verloren gehen und Mengen-
bzw. Kostenrelationen ko‹nnen neuer-
liche Eintrittsbarrieren schaffen.

Die EU und die Gesetzgeber auf
nationaler Ebene sowie supranatio-

nale Institutionen, wie die BIZ und
die EZB, sehen daher auch die
NZBen gefordert, einerseits Qualita‹t
und Sicherheit, sowie andererseits
einen breiten Zugang und niedrige
Kosten zu ermo‹glichen. In den
letzten Monaten wurde gerade von
supranationalen Institutionen mehr
Engagement im Zahlungsverkehr
von den NZBen verlangt.

Effiziente Infrastruktur
und Abwicklung
Die NZBen regeln die Abwicklung
der Bargeldausgabe und der Liquidi-
ta‹tsbereitstellung und stellen im Rah-
men von TARGET dezentrale RTGS-
Systeme fu‹r das Interbank-Settlement
zur Verfu‹gung. Viele Zentralbanken
bieten auch fu‹r den Massenzahlungs-
verkehr eine entsprechende Infra-
struktur an. Die Interventionen der
NZBen tragen zur Verbesserung der
Qualita‹t, Effizienz und Sicherheit
bei und sichern einen breiten Zugang
und optimale Kosten.

Die OeNB betreibt fu‹r den
o‹sterreichischen Finanzmarkt das
Gro§betragszahlungsverkehrssystem
ARTIS1), das u‹ber den ESZB-weiten
Verbund TARGET sichere Zahlungen
ermo‹glicht.

Bis 12.500 EUR 12.500 bis 50.000 EUR

Kartenzahlungen 1. Juli 2002 1. Ja‹nner 2006
Geldautomat 1. Juli 2002 1. Ja‹nner 2006
U‹ berweisungen 1. Juli 2003 1. Ja‹nner 2006
Elektronische Geldbo‹rse 1. Juli 2002 1. Ja‹nner 2006

1 Das Austrian Real-Time
Interbank Settlement
(ARTIS)-System ermo‹glicht
Kommerzbanken auf Euro
lautende Gro§betrags-
zahlungen in Echtzeit
kostengu‹nstig u‹ber die
OeNB abzuwickeln.
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Gro§betragszahlungen
ARTIS
Steigerung der Transaktionen
und des Volumens
Im Gescha‹ftsjahr 2002 konnte ARTIS
durch den Einsatz neuer Versionen
deutlich verbessert und dadurch die
Produktivita‹t gesteigert werden. Im
Inlandsgescha‹ft gab es gegenu‹ber
dem Jahr 2001 eine Steigerung um
33.5%, beim Auslandszahlungsver-
kehr wurde eine Zunahme von 5.9%
verzeichnet. Au§erdem wurde auf
Grund der hohen Stabilita‹t auch im
Berichtsjahr eine konstant sehr gute
Verfu‹gbarkeit im TARGET-Betrieb
erzielt.

Optimierung der Prozessabla‹ufe
Im Ja‹nner 2002 konnte der Test-
betrieb von S.W.I.F.T.-Net1) und im
Oktober 2002 der produktive Einsatz
der interaktiven Kommunikation mit
anderen Banken u‹ ber das von
S.W.I.F.T. angebotene Netzwerk auf
Basis des Internetprotokolls auf-
genommen werden. Die o‹sterrei-
chischen Banken wurden im Rahmen
von speziellen Veranstaltungen wie
ARTIS-Workshops, TUGs2) etc.
u‹ber diese Zugangsmo‹glichkeit in-
formiert.

Internetanbindung
Die ARTIS-Teilnehmer — das sind
u‹berwiegend Banken, aber auch mit
Finanzierungsaufgaben betraute staat-
liche Stellen — stehen unter hohem
Kostendruck. Nachgefragt ist daher
eine moderne, kostengu‹nstige, auf
Standardprodukten aufbauende Zu-
gangslo‹ sung. ARTIS Online Inter-
net ist dementsprechend ein echter
eBusiness-Ansatz fu‹r die Abwicklung
des ta‹glichen OeNB-Kontenmanage-
ments und positioniert die OeNB
als modernen Dienstleister fu‹r Zah-
lungsverkehrsabwicklungen. Die Sys-
temsicherheit wird durch die obliga-

torische Nutzung des A-sign-light-
Zertifikats der OeNB-Tochtergesell-
schaft A-Trust gewa‹hrleistet. Die seit
September 2002 im Einsatz befind-
lichen Basisfunktionen sollen im Jahr
2003 um die Abwicklung von Zah-
lungsauftra‹gen erweitert werden.

Kundenaktivita‹ten
Der Service und die Kundenbindung
werden durch zahlreiche Informati-
onsveranstaltungen, den Internet-
auftritt und perso‹nlichen Kontakt
gewa‹hrleistet. Eine Zufriedenheits-
umfrage unter den Kunden hat dem
Zahlungsverkehr der OeNB ein sehr
hohes Ma§ an Serviceorientierung
und technischer Kompetenz beschei-
nigt.

Zahlungsverkehrssicherheitskonzept
Um die Zahlungsverkehrsabwicklun-
gen der OeNB in Krisenzeiten zu ge-
wa‹hrleisten und damit auch die Vor-
gaben des ESZB zu erfu‹llen, wurde
ein Notfallkonzept erarbeitet, das er-
folgreich getestet wurde und einer
laufenden Aktualisierung unterzogen
wird. Das neu aufgelegte Notfall-
handbuch schafft die ablauforgani-
satorischen Rahmenbedingungen fu‹r
die Notorganisation im Zahlungsver-
kehr unter Beru‹cksichtigung interner
und externer Schnittstellen.

Das Notfallhandbuch gewa‹hrleis-
tet die Fortsetzung des Tagesgescha‹fts
in vollem Umfang in einem Ausfall-
raum mit entsprechender IT-Ausstat-
tung. Des Weiteren ist die Durchfu‹h-
rung einiger weniger, als sehr wichtig
definierter Zahlungen wa‹hrend eines
Ausfalls gesichert.

TARGET2
Am 24. Oktober 2002 fasste der
EZB-Rat einen Beschluss u‹ber die
langfristige Strategie fu‹r TARGET.
Es wurde festgestellt, dass das
TARGET-System zwar seine wich-

1 S.W.I.F.T. — Society for
Worldwide Interbank
Financial
Telecommunication.
S.W.I.F.T. verbindet
7.000 Finanzinstitute in
198 La‹ndern u‹ber ein
weltweites, sicheres
Kommunikationsnetzwerk
mit eigenen
Nachrichtentypen.

2 Target User Group.
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tigsten Ziele erreicht hat, sein hete-
rogener technischer Aufbau, der auf
den Gegebenheiten Mitte der Neun-
zigerjahre beruht, jedoch mit der
Zeit zu einer Reihe von Problemen
fu‹r die Anwender fu‹hren du‹rfte, die
zunehmend ein sta‹rker harmoni-
siertes Leistungsspektrum erwarten.
Daru‹ber hinaus wurde in Frage
gestellt, ob das derzeitige TARGET-
System ku‹nftigen Herausforderun-
gen, insbesondere der Erweiterung
der EU, gewac h sen i s t . Mi t
TARGET2 sollen diese Schwach-
punkte behoben werden.

Im EZB-Rat wurde dementspre-
chend folgender Beschluss u‹ber die
zuku‹nftige Gestalt von TARGET2
gefasst:

TARGET2 wird ein System mit
mehreren technischen Plattformen
sein, das auf folgenden Grundsa‹tzen
beruht:
1. einer umfassenden und harmoni-

sierten Grundleistung, die von
allen Plattformen angeboten
wird,

2. einer einheitlichen Preisstruktur
fu‹r diese Grundleistung ab Inbe-
triebnahme von TARGET2 sowie

3. einer Kosteneffizienz (auf Basis
des effizientesten RTGS-Systems,
also des Systems mit den nied-
rigsten Kosten pro Transaktion);

4. vier Jahre nach Aufnahme des
TARGET2-Betriebs mu‹ssen Sub-
ventionen, die u‹ber einen be-
stimmten Gemeinwohlfaktor1)
hinausgehen, verbindlich abge-
baut sein.
Das TARGET2-System wird aus

mehreren einzelnen Plattformen be-
stehen (Multiple-Platform-System)
und in den ersten drei Jahren seines
Betriebs u‹ber eine gemeinsame Platt-
form verfu‹gen (Single Shared Plat-
form), die von denjenigen Zentral-
banken genutzt werden kann, die zu
Beginn oder im Laufe dieses Zeit-

raums beschlie§en, ihr eigenes Sys-
tem aufzugeben. Nach dieser An-
fangsphase steht es jeder Notenbank
frei, ihre eigene Plattform weiter zu
betreiben, sich der bereits bestehen-
den gemeinsamen Plattform anzu-
schlie§en oder zusammen mit einer
anderen Zentralbank eine weitere
Plattform aufzubauen.

Die gemeinsame Plattform, die
mit der Aufnahme des TARGET2-
Betriebs zur Verfu‹gung steht, wird
integraler Bestandteil der System-
struktur von TARGET2 sein. Sie
wird erst dann implementiert wer-
den, wenn die Zentralbanken, die
prinzipiell an einer Teilnahme inte-
ressiert sind, sich endgu‹ltig dafu‹r
entschieden haben. Die Ausgestal-
tung der gemeinsamen Plattform
sollte es jeder teilnehmenden natio-
nalen Zentralbank ermo‹glichen, die
Gescha‹ftsbeziehungen mit ªihren�
Banken, einschlie§lich ihrer geldpoli-
tischen Aufgaben und Refinanzie-
rungsgescha‹fte, aufrechtzuerhalten.

Zur na‹heren Spezifikation der
Gescha‹ftsta‹tigkeit, dem Leistungs-
spektrum und den Schnittstellen von
TARGET2 sowie der Leitungsstruk-
tur, Finanzierung und Preisgestaltung
wurde von der EZB am 16. Dezember
2002 ein o‹ffentliches Konsultations-
verfahren eingeleitet.

Damit wurde die Grundlage fu‹r
weitere Analysen und Standort-
bestimmungen der OeNB gelegt:
strukturelle Weiterentwicklung des
TARGET-Verbunds zur Erzielung
von Skaleneffekten und weitgehender
Standardisierung im Gro§betragszah-
lungsbereich sowie aktive Mitgestal-
tung von TARGET2 durch die OeNB
zur Wahrung der o‹sterreichischen
Interessen.

1 Der Gemeinwohlfaktor
beru‹cksichtigt in
angemessener Weise die sich
aus TARGET ergebenden
positiven externen Effekte,
unter anderem in Hinblick
auf die Verringerung des
Systemrisikos; er wird vom
EZB-Rat festgelegt.
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Interbankzahlungen
EBA STEP2
O‹ sterreich ist neben Finnland eines
der wenigen La‹nder in Europa, das
u‹ber kein nationales Clearing House
verfu‹gt, sondern bilaterale Inter-
bankabwicklungen fu‹r den Inlands-
zahlungsverkehr nutzt.

Kostenvorteile in der Abwicklung
und im Settlement sind vor allem
durch eine Zentralisierung bzw. Kon-
zentration von Volumina und eine
entsprechende Infrastruktur zu er-
zielen.

Alle Bestrebungen auf europa‹i-
scher Ebene haben die Schaffung
einer paneuropa‹ischen Clearing-
Infrastruktur zum Ziel. Die Realisie-
rung einer derartigen Infrastruktur
(siehe Optionen des European Pay-
ment Council1) zur Errichtung eines
SEPA) wird aller Voraussicht nach
einige Jahre in Anspruch nehmen.

Um jedoch die Vorgaben der
Europa‹ischen Kommission zur Schaf-
fung eines einheitlichen Zahlungs-
verkehrsbinnenmarktes zu erfu‹llen,
muss rasch gemeinsam mit den
Kommerzbanken ein entsprechender
Migrationsplan zur Integration in
eine europa‹ische Infrastruktur ent-
wickelt werden. Dieser soll fu‹r die
Banken geeignete U‹ bergangslo‹sungen
beinhalten und fru‹hzeitig auch Effi-
zienzsteigerungen ermo‹glichen und
damit die Schaffung eines einheit-
lichen Binnenmarktes im gro‹§tmo‹g-
lichen Ausma§ fo‹rdern helfen.

Aus dem vorhandenen Spektrum
der Mo‹glichkeiten zur Schaffung
eines europa‹ischen Clearing-Mecha-
nismus zeichnet sich mit STEP22) eine
viel versprechende und zeitlich ambi-
tionierte Initiative ab. EBA3) plant mit
STEP2 ein paneuropa‹isches Clearing
House fu‹r die Verarbeitung von grenz-
u‹berschreitenden und nicht termin-
kritischen Zahlungen. Die OeNB hat
ihrerseits Vorbereitungen aufgenom-

men, um eine Verfu‹gbarkeit von
STEP2 fu‹r O‹ sterreich sicherzustellen.

APSS — Beteiligung
Vor dem Hintergrund der Zunahme
des internationalen Wettbewerbs auf
dem Binnenmarkt, der Expansions-
erfolge der o‹sterreichischen Banken
in Zentral- und Osteuropa und des
massiven Anstiegs der bargeldlosen,
kartenbasierten Zahlungen beschlos-
sen die o‹sterreichischen Banken im
Jahr 2002, die APSS4) im bargeld-
losen Zahlungsverkehr neu zu posi-
tionieren. Mit der Unterstu‹ tzung
der OeNB wurde gemeinsam mit
den o‹sterreichischen Banken eine
effiziente Infrastruktur und Abwick-
lung fu‹ r Zahlungen mit Karten
geschaffen; dies ist beispielhaft fu‹r
das synergetische Wirken der OeNB.

Die Kernkompetenz der APSS ist
die Abwicklung des bargeldlosen,
kartengestu‹tzten Zahlungsverkehrs.
Die APSS betreibt als neutraler Ab-
wickler fu‹r alle Kartenorganisationen
die fu‹r den Zahlungsverkehr notwen-
dige Infrastruktur (Bankomatnetz,
POS5)-Terminals). Sie bietet die opti-
mierte Abwicklung von POS-Trans-
aktionen fu‹r Banken, Ha‹ndler und
Endkunden. Der bargeldlose Zah-
lungsverkehr wird in allen Stufen
wirtschaftlicher, sicherer und schnel-
ler. Das Netz der Bankomaten und
Geldausgabeautomaten in den Ban-
kenfoyers ist auf rund 6.600 Gera‹te,
jenes der POS-Terminals auf rund
70.000 gewachsen. An diesen Gera‹-
ten werden pro Jahr von den Kon-
sumenten rund 110 Mio Bargeld-
abhebungen und rund 190 Mio
bargeldlose Zahlungen abgewickelt.
Eine IT-Infrastruktur, die sich auf
dem letzten Stand der Technik
befindet, unterstu‹tzt die europa‹ische
Wettbewerbsfa‹higkeit der heimi-
schen Banken.

1 Optionen des European
Payments Council fu‹r die
Schaffung eines einheit-
lichen europa‹ischen Zah-
lungsverkehrsraums (SEPA):
1. exklusive zentrale Ein-

richtung fu‹r ein auto-
matisiertes Clearing
von Euro-Zahlungen,

2. paneuropa‹isches Clea-
ring als Ersatz fu‹r die
national etablierten
Clearing-Institutionen,

3. zentrale technische
Plattform zur Nach-
richtenu‹bermittlung
zwischen den nationalen
Clearing-Einrichtungen,

4. dezentrale Direktverbin-
dungen zwischen den
national etablierten
Clearing-Institutionen,

5. bilaterale Verrechnungen,
6. Nutzung der Netzwerk-

infrastruktur fu‹r Karten-
zahlungen zur Abwick-
lung von Massenzahlun-
gen.

2 Straight Through Euro
Payment System.

3 Euro Banking Association.
4 Austrian Payment Systems

Services GmbH.
5 Point of Sale.
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WWU schafft neue recht-
liche, institutionelle
und o‹ konomische
Rahmenbedingungen fu‹ r
die Wa‹ hrungsreserven
Rolle der Wa‹hrungsreserven der NZBen
Mit dem Beginn der Wa‹hrungsunion
wurde ein Teil der offiziellen Wa‹h-
rungsreserven der NZBen an die
EZB u‹bertragen. Der gro‹§ere Teil
der Wa‹hrungsreserven verblieb bei
den NZBen. Die OeNB verfu‹gte
zum Jahresultimo 2002 u‹ber Netto-
wa‹hrungsreserven (Fremdwa‹hrungs-
besta‹nde, Gold und Forderungen
gegenu‹ber dem IWF) in Ho‹he von
13.5 Mrd EUR. Dem steht auf der
Passivseite der OeNB-Bilanz ein
Banknotenumlauf von 10.2 Mrd EUR
gegenu‹ber. Dieser wird, ebenso wie
andere Verbindlichkeiten, von Gut-
haben auf der Aktivseite gedeckt.

In der o‹ffentlichen Diskussion
wird mitunter die Frage nach der
Rolle und der angemessenen Ho‹he
der bei den NZBen verbleibenden
Wa‹hrungsreserven aufgeworfen.

Motive fu‹r Haltung von Wa‹hrungsreserven
Traditionell halten Zentralbanken
Wa‹hrungsreserven aus einer Vielzahl
von Gru‹nden: Sie sollen als ªDe-
ckungswert� das Vertrauen in die
Wa‹hrung stu‹tzen; sie ko‹nnen etwa
mittels Devisenswaps zur heimischen
Liquidita‹tssteuerung eingesetzt wer-
den; Wa‹hrungsreserven ko‹nnen
herangezogen werden, um Auslands-
verbindlichkeiten — etwa fu‹r Waren-
importe oder zur Bedienung der Aus-
landsschuld in Fremdwa‹hrung — zu
begleichen; der Ertrag aus den Re-
serven sichert die finanzielle Unab-
ha‹ngigkeit; und — nicht zuletzt — ko‹n-
nen Wa‹hrungsreserven als ªeiserne
Reserve� in Notsituationen dienen.

Die Gewichtung dieser Argu-
mente unterliegt im Zeitablauf einem
Wandel. So hat z. B. die internatio-

nale Liberalisierung der Finanz-
ma‹rkte einerseits die Abha‹ngigkeit
der Importfinanzierung von offiziel-
len Wa‹hrungsreserven unter norma-
len Bedingungen reduziert, anderer-
seits erho‹ht die zunehmende Volatili-
ta‹t und Krisenanfa‹lligkeit der inter-
nationalen Finanzma‹rkte die Not-
wendigkeit, entsprechende Reserven
zur Verfu‹gung zu haben. (Beispiel:
Liquidita‹tsbereitstellung der Zentral-
banken nach dem 11. September
2001). Bereits vor der Wa‹hrungs-
union existierten keine allgemein
akzeptierten ªFaustregeln� zur opti-
malen Ho‹he der Wa‹hrungsreserven.
Dementsprechend stark unterschie-
den sich die Wa‹hrungsreservenpoli-
tiken der Zentralbanken weltweit,
aber auch innerhalb Europas.

Gea‹nderte Rahmenbedingungen
durch die WWU
Mit dem Beginn der europa‹ischen
Wa‹hrungsunion wurde fu‹r die teil-
nehmenden Zentralbanken das o‹ko-
nomische und rechtlich-institutio-
nelle Rahmenwerk fu‹r die Wa‹h-
rungsreservenpolitik erneut gea‹n-
dert. Die Wa‹hrungsreserven des
Eurosystems, das hei§t der EZB und
der NZBen, dienen nun der Absiche-
rung der gemeinsamen Wa‹hrung, des
Euro. Mitunter wird argumentiert,
dass die bei den NZBen verbliebenen
Wa‹hrungsreserven nunmehr obsolet
seien und ªvera‹u§ert� bzw. ªfu‹r an-
dere Zwecke verwendet� werden
sollten. Der tatsa‹chliche Spielraum
ist jedoch durch die rechtlichen Be-
stimmungen des EG-V beschra‹nkt;
wa‹hrungspolitische U‹ berlegungen
empfehlen daru‹ber hinausgehend
eine u‹beraus behutsame und umsich-
tige Anna‹herung an diese Thematik.
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Eurosystem allein fu‹r Devisenreserven-
politik zusta‹ndig �
Gema‹§ Art.105 Abs. 2 EG-V besteht
eine der grundlegenden Aufgaben des
ESZB/Eurosystems darin, die offi-
ziellen Wa‹hrungsreserven (das hei§t
aktivseitige Gold- und Fremdwa‹h-
rungsbesta‹nde sowie IWF-Positio-
nen) der Mitgliedstaaten zu halten
und zu verwalten. All jene Wa‹h-
rungsreserven der NZBen des Euro-
systems, die am 1. Ja‹nner 1999 in
den Bilanzen der NZBen vorhanden
waren, sind mit diesem Datum
Gegenstand der Aufgabenerfu‹llung
durch das Eurosystem geworden.
Das Eurosystem hat das alleinige
Verfu‹gungsrecht. Da das Halten und
Verwalten der Wa‹hrungsreserven
eine genuine Aufgabe des ESZB ist,
besteht kein Entscheidungsspielraum
etwa fu‹r ein zweckgewidmetes ªout-
sourcing� von Teilen der Wa‹hrungs-
reserven.

� einschlie§lich no‹tiger Ho‹he
der Wa‹hrungsreserven
Gema‹§ Art. 108 EG-V ist das ESZB/
Eurosystem bei der Wahrnehmung
seiner Aufgaben, Befugnisse und
Pflichten unabha‹ngig und weisungs-
frei. Die Gemeinschaftsorgane und
-einrichtungen sowie die Regierun-
gen der Mitgliedstaaten sind ver-
pflichtet, diesen Grundsatz zu beach-
ten und nicht zu versuchen, die EZB
und die NZBen bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben zu beeinflussen.
Auf die Wa‹hrungsreserven umgelegt,
bezieht sich dieses Verbot sowohl auf
das Management als auch auf die Ent-
scheidung u‹ber die fu‹r die Aufgaben-
erfu‹llung des ESZB erforderliche
Ho‹he der zu haltenden Wa‹hrungs-
reserven. Dies bedeutet nicht, dass
die Ho‹he der Wa‹hrungsreserven des
ESZB fu‹r immer festgeschrieben ist.
Das ESZB kann die Ho‹he der Wa‹h-
rungsreserven sich a‹ndernden wa‹h-

rungs- und geldpolitischen Erforder-
nissen anpassen.

Vorsorge fu‹r ku‹nftige
internationale Verpflichtungen
Die NZBen selbst unterliegen dabei
einer Reihe rechtlicher Beschra‹n-
kungen, die sich aus dem EG-V und
abgeleiteten Rechtsakten sowie aus
internationalen Verpflichtungen er-
geben. Zum einen mu‹ssen sie gema‹§
Art. 31 Abs. 2 ESZB/EZB-Statut bei
Transaktionen mit Wa‹hrungsreser-
ven ab Erreichen bestimmter Schwel-
lenwerte die Zustimmung der EZB
einholen, um Konsistenz mit der
Euro-Wa‹hrungs- und -Geldpolitik
sicherzustellen. Zum anderen verbie-
tet der Art. 101 EG-V den Zentral-
banken des ESZB die u‹ber die ja‹hr-
liche Gewinnausschu‹ttung hinaus-
gehende Zufu‹hrung von Zentralbank-
mitteln an den Staat (Verbot der
moneta‹ren Staatsfinanzierung). Wei-
ters kann die EZB von den NZBen
in Zukunft zusa‹tzliche Wa‹hrungs-
reserven abrufen. Der Rahmen fu‹r
die Abrufung u‹ber weitere 1.2 Mrd
EUR von der OeNB ist bereits
beschlossen, dies schlie§t daru‹ber
hinausgehende ku‹nftige Abrufungen
nicht aus. Die potenziell vom IWF
abrufbaren Wa‹hrungsreserven der
OeNB belaufen sich auf 2.6 Mrd
EUR.

Internationale Vergleiche hinken
Der Charakter von Wa‹hrungsreser-
ven als ªo‹ffentliches Gut� entzieht
sich ga‹ngigen privatwirtschaftlichen
Einscha‹tzungskriterien. Tendenziell
werden Wa‹hrungsreserven in ruhigen
Zeiten als ªu‹berschu‹ssig� eingestuft,
wa‹hrend sie in Krisenzeiten plo‹tzlich
ªunzureichend� erscheinen. Zusa‹tz-
lich stellen die neuen Bedingungen
der europa‹ischen Wa‹hrungsunion
noch nicht getestetes Neuland dar.
Mitunter international angestellte
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Vergleiche der Ho‹he von Wa‹hrungs-
reserven, etwa mit der Bank of Japan
oder dem Federal Reserve System in
den USA, leiden unter der mangeln-
den Vergleichbarkeit der rechtlichen,
institutionellen, historischen und
o‹konomischen Rahmenbedingungen.

Eiserne Reserve in Krisenzeiten
Zwar besteht einerseits fu‹r eine ein-
zelne Zentralbank innerhalb des
Euroraums naturgema‹§ nicht mehr
die Notwendigkeit, fu‹r die einzelne
nationale Wa‹hrung zu intervenieren.
Auch der mo‹gliche Bedarf an ªoffi-
ziellen� Devisenbesta‹nden zur Beglei-
chung internationaler Verbindlichkei-
ten sinkt durch die Wa‹hrungsunion.
Andererseits bleiben eine Reihe
wesentlicher Motive zur Haltung von
Wa‹hrungsreserven unvera‹ndert gu‹l-
tig. Die Wa‹hrungsreserven bilden
auch in der na‹chsten und fernen Zu-
kunft eine wichtige eiserne Reserve
fu‹r au§ergewo‹hnliche Krisensitua-
tionen.

Wa‹hrungsreserven sind Anker
fu‹r Glaubwu‹rdigkeit des noch jungen Euro
Ebenso ist die Besicherung des Geld-
umlaufs durch der Einflussspha‹re des
Staats entzogene Aktiva nach wie
vor ein wesentlicher Anker fu‹r die
Glaubwu‹rdigkeit und Akzeptanz
einer Wa‹hrung bei der Bevo‹lkerung.
In diesem Zusammenhang muss die
Zentralbank die Verbindlichkeiten
ihrer Bilanz abdecken. Nach nur vier
Jahren WWU gilt dies in besonderem
Ma§ fu‹r den Euro und das Euro-
system, die in historischer Perspek-
tive sehr jung sind.

Der Prozess zur vollen Etablie-
rung des Euro als ªWeltwa‹hrung�
wird noch viele Jahre dauern. Der
Euro hat noch wichtige Bewa‹hrungs-
proben vor sich. Er wird in den
na‹chsten Jahren in den Augen der
heimischen und internationalen

O‹ ffentlichkeit sowie der internatio-
nalen Devisen- und Finanzma‹rkte be-
weisen mu‹ssen, dass er u‹ber mehrere
Konjunkturzyklen hinweg, vor dem
Hintergrund von unerwarteten poli-
tischen oder Finanzmarktschocks
und auch in einer um neue Beitritts-
la‹nder erweiterten WWU dauerhaft
stabil ist. Politisches Dra‹ngen zum
Abbau so genannter u‹berschu‹ssiger
Wa‹hrungsreserven wa‹re eine offene
Verletzung der Unabha‹ngigkeits-
bestimmungen des EG-V und wu‹rde
die Glaubwu‹rdigkeit des Eurosystems
untergraben.

Hohe ja‹hrliche Gewinnabfuhren
an den Staat
Neben ihrer Funktion als Deckungs-
wert stu‹tzen die Wa‹hrungsreserven
die Glaubwu‹rdigkeit und die Unab-
ha‹ngigkeit der Wa‹hrungspolitik auch
auf eine andere Weise. Die Ertra‹ge
aus den Wa‹hrungsreserven sichern
die finanzielle Unabha‹ngigkeit des
Eurosystems und dienen nur zu
einem geringen Teil der Deckung
der Betriebskosten der Zentralbank.
Der weitaus gro‹§te Anteil (93%)
des Gewinns der OeNB flie§t an die
Republik O‹ sterreich. Fu‹r das Ge-
scha‹ftsjahr 2002 betra‹gt die Gewinn-
abfuhr an den Bund (Gewinnanteil
und Ko‹rperschaftsteuer) 1.4 Mrd
EUR, dies entspricht anna‹hernd den
gesamten staatlichen Fo‹rderungen
fu‹r Forschung und Entwicklung in
diesem Jahr. Seit Beginn der Wa‹h-
rungsunion sind durch die OeNB
5.7 Mrd EUR an Gewinn und
Ko‹rperschaftsteuer an den Bund
abgefu‹hrt worden.

Finanzmarktwirkungen
von Wa‹hrungsreserventransaktionen
Sollte das Eurosystem aus geld- und
wa‹hrungspolitischen U‹ berlegungen
in der Zukunft Bilanzumschichtungen
zur Verringerung der Wa‹hrungs-
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reserven durchfu‹hren, mu‹sste dies
a‹u§erst behutsam und graduell er-
folgen. Die involvierten Volumina
wa‹ren ansonsten durchaus geeignet,
die Devisenma‹rkte unerwu‹nscht zu
beeinflussen. Die Sterilisation von
liquidita‹tsabsorbierenden Devisen-
verka‹ufen durch expansive heimische
Geldmarktoperationen ist bei gro‹§e-
ren Volumina nicht problemlos. Bei
einer abrupten Ru‹ckfu‹hrung der
Besta‹nde an Fremdwa‹hrungsstaats-
anleihen wa‹ren auch Auswirkun-
gen auf das europa‹ische Anleihezins-
niveau nicht auszuschlie§en.

Primat der wa‹hrungspolitischen
Erfordernisse des Euroraums
Das Primat der wa‹hrungspolitischen
Erfordernisse des Euroraums und
die rechtlichen und institutionellen
Regeln einschlie§lich der Unabha‹n-
gigkeit des Eurosystems bei der Er-
fu‹llung seiner Aufgaben mu‹ssen bei
jeglicher Diskussion um die Zukunft
der Wa‹hrungsreserven des Eurosys-
tems bzw. der OeNB jedoch voll-
inhaltlich respektiert und eingehalten
werden. Entscheidungen u‹ber die
Ho‹he und Zusammensetzung von
Wa‹hrungsreserven mu‹ ssen unter
sehr langfristigen, strategischen Ge-
sichtspunkten getroffen werden und
die Komplexita‹t der Materie sowie
die hohe Sensibilita‹t der Bevo‹lkerung
und der Finanzma‹rkte zu diesem
Thema voll beru‹cksichtigen.

Effizientes Management
der Wa‹ hrungsreserven
Vera‹nderungen durch U‹ bergang zum ESZB
Mit dem U‹ bergang zum ESZB hat
sich fu‹r die OeNB eine Reihe struk-
tureller A‹ nderungen im Bereich des
Managements der Wa‹hrungsreserven
ergeben. Mit 1. Ja‹nner 1999 wurde
ein Teil der Gold- und Fremdwa‹h-
rungsreserven (in US-Dollar und
japanischen Yen) gegen eine entspre-

chende Forderungsposition in das
Eigentum der EZB u‹bertragen. Diese
Fremdwa‹hrungsreserven werden von
den NZBen im Namen und auf Rech-
nung der EZB verwaltet. Die EZB legt
die Veranlagungsrichtlinien inklusive
der Risikoparameter fest. Innerhalb
dieses Rahmens stehen die NZBen,
die am Eurosystem teilnehmen, zu-
einander im Wettbewerb, und die
Ergebnisse werden monatlich ver-
glichen.

Erfolgsfaktoren im Devisenmanagement
der OeNB
Die OeNB hat sich in diesem Umfeld
bisher sehr erfolgreich behauptet.
Dafu‹r sind vor allem folgende Fak-
toren verantwortlich:
— Die OeNB ist eine kleine, flexible

Notenbank mit starker Marktori-
entierung. Neue Entwicklungen
im Bereich von Veranlagungs-
instrumenten und -techniken so-
wie im Risikomanagement wer-
den umgehend analysiert und ge-
gebenenfalls rasch in das OeNB-
Instrumentarium integriert.

— Die OeNB investiert laufend in
die Qualita‹t der im Veranlagungs-
bereich ta‹tigen Mitarbeiter, um
durch Schulungen, Auslandsauf-
enthalte, Workshops etc. fu‹r den
Wettbewerb im Reservenmanage-
ment bestmo‹glich geru‹stet zu
sein.

— Die OeNB beteiligt sich aktiv an
einem intensiven Informations-
austausch mit Zentralbanken in-
nerhalb und au§erhalb des ESZB
sowie mit Gescha‹ftsbanken. Be-
sonderes Gewicht kommt in die-
sem Zusammenhang der Mit-
arbeit bei den zahlreichen Ar-
beitsgruppen und Komitees des
ESZB zu.

— Die Hauptabteilung Treasury der
OeNB verfu‹gt mit je einer Ver-
tretung in London und New York
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u‹ber Repra‹sentanzen auf den
zwei wichtigsten internationalen
Finanzpla‹tzen. Diese dienen un-
ter anderem einer besonders
marktnahen Informationsbeschaf-
fung.
Die erwa‹hnten Faktoren kommen

nicht nur der Qualita‹t des EZB-Re-
servenmanagements der OeNB zugu-
te, sondern auch dem betragsma‹§ig
viel umfangreicheren Bereich der in
Eigenverantwortung verbliebenen
Reserven der OeNB, die ebenfalls
Bestandteil der gesamten ESZB-Re-
serven sind. Diese im Eigentum der
OeNB befindlichen Reserven beste-
hen im Gegensatz zu den an die
EZB u‹bertragenen Reserven nicht
nur aus Gold und Devisen, sondern
auch aus Veranlagungen in Euro.
Aus Gru‹nden der Risikodiversifika-
tion wird nicht nur in US-Dollar,
sondern auch in eine Reihe anderer
Wa‹hrungen investiert. Zur Absiche-
rung des in diesen Besta‹nden inha‹ren-
ten Risikos sind entsprechende Risi-
kovorsorgen zu treffen.

Goldpolitik der OeNB
Die Goldpolitik der OeNB wie auch
die der anderen Zentralbanken im
ESZB ist weitgehend durch das so
genannte ªWashingtoner Abkommen�
zum Gold vom 26. September 1999
festgelegt. Darin wurden einerseits
die zula‹ssigen Verkaufsmengen be-
stimmt und andererseits die Goldver-
anlagungsbesta‹nde der teilnehmen-
den Notenbanken auf dem Niveau
zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Abkommens eingefroren. Innerhalb
dieses Regelwerks hat die OeNB
ihre la‹ngerfristige Politik moderater
Goldverka‹ufe mit einer Gesamtquote
von 90 t innerhalb eines Fu‹nf-Jahres-
Zeitrahmens weiter fortgesetzt und
ha‹lt mit Ende 2002 einen Gesamt-
bestand von ca. 317 t Gold. Im Gold-
veranlagungsbereich hat die OeNB

unter anderem durch Schaffung
geeigneter rechtlicher Grundlagen
(z. B. fu‹r die Pfandbestellung) und
durch Nutzung der Gestalt der Gold-
zinskurve ihre Aktivita‹ten noch wei-
ter intensiviert und dadurch die ent-
sprechenden Ertra‹ge ohne Inkauf-
nahme zusa‹tzlicher Kreditrisiken
deutlich steigern ko‹nnen.

Trotz eines schwierigen marktma‹§igen
Umfelds nutzt die OeNB Mo‹glichkeiten
zur Gewinnsteigerung bei gleichzeitiger
Kontrolle des Risikos
Trotz eines sehr schwierigen Markt-
umfelds, das von gro§en Unsicher-
heiten und hoher internationaler
Nervosita‹t gekennzeichnet war, ist
es der OeNB gelungen, auch im Jahr
2002 ein weit u‹ber dem Durchschnitt
liegendes Ergebnis zu erzielen.

Dies ist zu einem erheblichen Teil
auf Umschichtungen von Devisen-
reserven in Euro zuru‹ckzufu‹hren.
Dadurch kam es wie schon in
den bei den vorhergehenden Jahren
auch 2002 zu erheblichen Gewinn-
realisierungen. Daru‹ber hinaus
wurde dem durch diese Transaktio-
nen abnehmenden Devisenkursrisiko
bei der Bemessung der Risikovor-
sorge entsprechend Rechnung
getragen.

Analog zur Praxis internationaler
Gescha‹ftsbanken wird das Manage-
ment der Reserven in US-Dollar
und Kanadische Dollar der OeNB
jeweils in der entsprechenden Zeit-
zone, das hei§t in Wien und im
Sinn einer Weitergabe des ªHandels-
buches� in der Repra‹sentanz New
York, wahrgenommen.

Die OeNB ist eine jener Noten-
banken, die sich schon relativ fru‹h
mit dem Einsatz so genannter deriva-
tiver Instrumente befasst hat. Diese
bieten insbesondere im Bereich des
Risikomanagements hoch liquide
und kostengu‹nstige Alternativen
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zum herko‹mmlichen Absicherungs-
instrumentarium.

Neben dem u‹blichen Instrumen-
tarium an Veranlagungsinstrumenten
o‹ffentlicher und privater Schuldner
werden in der OeNB auch Mo‹glich-
keiten zur Erzielung von Zusatzertra‹-
gen, wie z. B. durch Wertpapier-
leihegescha‹fte, genutzt, wobei beson-
derer Wert auf die rechtliche Ab-
sicherung und das Risikomanage-
ment gelegt wird.

Infrastruktur des Treasury wird laufend
verbessert und angepasst
Den internationalen Standards ent-
sprechend sind die Funktionen des
Handels, der Gescha‹ftsabwicklung
und der entsprechenden Kontrolle
und Verbuchung auch in der OeNB

voneinander strikt getrennt. Eine
wichtige Voraussetzung fu‹r die effi-
ziente und sichere Aufgabenerfu‹llung
ist die Verfu‹gbarkeit geeigneter IT-
Systeme, wobei sich durch die dyna-
mische Marktentwicklung sowohl
im Gescha‹fts- als auch im IT-Bereich
starke Anforderungen ergeben. Die-
sen Faktoren Rechnung tragend, hat
sich die OeNB entschlossen, ein
neues Handels- und Analysesystem
zu implementieren, das einerseits in
die bestehende Systemlandschaft
passt und andererseits das erforder-
liche Instrumentarium fu‹r mehrere
Jahre zukunftssicher abdeckt. Das
System hat 2002 einen umfangrei-
chen Testplan durchlaufen und befin-
det sich seit Anfang 2003 erfolgreich
im Echtbetrieb.
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Aufgaben der OeNB
im U‹ berblick
Duale Rolle der OeNB —
ESZB und O‹ sterreich
Die Aufgaben der OeNB leiten sich
aus ihrer besonderen Stellung als
integraler Bestandteil des ESZB und
aus ihrer Funktion einer nationalen
Zentralbank ab. Die OeNB wirkt
somit aktiv an der Geld- und Wa‹h-

rungspolitik des ESZB mit und tra‹gt
zur Sta‹rkung des Finanzplatzes O‹ ster-
reich bei. Die OeNB stellt in beiden
Funktionen den Nutzen ihrer Kunden
und Partner in den Mittelpunkt ihrer
Ta‹tigkeit.

Aus der genannten besonderen
Stellung leiten sich im Wesentlichen
folgende Aufgaben fu‹r die OeNB
ab:

Aufgaben der OeNB im U‹ berblick

— Mitwirkung des Gouverneurs im EZB-Rat und im Erweiterten Rat der EZB;
— intensive Einbindung in diverse Gremien des Eurosystems, des ESZB und der EU;
— volkswirtschaftliche Analysen und Forschungsta‹tigkeit, insbesondere als Beitrag fu‹r die

geldpolitischen Entscheidungen im EZB-Rat;
— Schnittstelle zwischen dem Eurosystem und der o‹sterreichischen Wirtschaftspolitik und der

Bevo‹lkerung;
— Bereitstellung von aussagekra‹ftigen, qualitativ hoch stehenden Statistiken, vor allem Moneta‹r-

statistiken, Zahlungsbilanzstatistiken, Zinssatzstatistiken, Aufsichtsstatistiken;
— Abwicklung der geldpolitischen Gescha‹fte mit den Banken zur Durchfu‹hrung der auf Preis-

stabilita‹t bedachten Geldpolitik;
— Teilnahme an allfa‹lligen Devisenmarktinterventionen zur Gla‹ttung au§ergewo‹hnlicher und

unerwu‹nschter Marktschwankungen;
— Management der eigenen Wa‹hrungsreserven sowie des auf O‹ sterreich entfallenden Teils der

Wa‹hrungsreserven der EZB;
— Abwicklung und U‹ berwachung der Mindestreserve;
— Bereitstellung und Fo‹rderung zuverla‹ssiger Zahlungsverkehrssysteme in O‹ sterreich mit

Vernetzung ins Ausland (ARTIS, TARGET);
— Versorgung der o‹sterreichischen Wirtschaft und Bevo‹lkerung mit Bargeld;
— Analyse von Finanzma‹rkten und Banken unter Risikogesichtspunkten;
— Mitwirkung bei der Aufsicht u‹ber inla‹ndische Kreditinstitute sowie Durchfu‹hrung der

Zahlungssystemaufsicht zur Sicherung der Stabilita‹t der Finanzma‹rkte;
— internationale wa‹hrungspolitische Zusammenarbeit und Beteiligung an internationalen

Finanzinstitutionen (IWF, BIZ).

Internationale Kooperation
Die Schwerpunkte der Aufgabener-
fu‹llung finden sich in den einzelnen
Kapiteln des vorliegenden Gescha‹fts-
berichts im Detail beschrieben. Auf
die internationale wa‹hrungspolitische
Zusammenarbeit wird in der Folge
na‹her eingegangen.

Zur Erfu‹llung ihrer gesetzlichen
Aufgaben ist die OeNB an internatio-
nalen Wa‹hrungseinrichtungen betei-
ligt und in ein Kommunikationsnetz-
werk von einschla‹gigen Gremien
und internationalen Organisationen

sowie Finanzinstitutionen als aktiver
Partner eingebunden. Damit ist die
OeNB auch in der Lage, die Interes-
sen und Perspektiven der o‹sterrei-
chischen Wirtschaft und Bevo‹lke-
rung einzubringen. Im nachfolgenden
Kasten sind die Schwerpunkte der
diesbezu‹glichen Ta‹tigkeiten des
Jahres 2002 beschrieben.
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OeNB in internationalen Organisationen und als internationaler Dialogpartner

Europa‹ isches System der Zentralbanken (ESZB)/Eurosystem
Die OeNB ist integraler Bestandteil des unabha‹ngigen ESZB/Eurosystems. Der Gouverneur der OeNB wirkt als Mitglied des EZB-
Rats aktiv an geldpolitischen und technischen Entscheidungen dieses Gremiums sowie an der Vollziehung dieser Entscheidungen
mit. OeNB-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter bereiten in den 13 Komitees des Eurosystems und seinen zahlreichen Arbeits-
gruppen die Entscheidungen des EZB-Rats vor und bringen Positionen und Ausarbeitungen zu volkswirtschaftlichen, internationa-
len sowie institutionellen Fragestellungen ein.

Europa‹ische Union (EU)
Der Gouverneur der OeNB nimmt gemeinsam mit den anderen EU-Zentralbankgouverneuren an den informellen Treffen der EU-
Finanzminister teil, in deren Rahmen strategisch wichtige finanz- und wirtschaftspolitische Fragen der EU ero‹rtert werden.

Die OeNB wirkt im Wirtschafts- und Finanzausschuss (WFA), in der Arbeitsgruppe IWF des WFA sowie im Wirtschafts-
politischen Ausschuss aktiv mit. In diesen EU-Gremien werden insbesondere die Ratssitzungen der EU-Wirtschafts- und -Finanz-
minister vorbereitet.

Der Informationsaustausch zwischen der EU und der OeNB sowie die Abstimmung in wirtschaftspolitischen Fragen werden
durch die Repra‹sentanzen der OeNB in Bru‹ssel und Paris wesentlich erleichtert und beschleunigt.

Im Rahmen ihrer Mitgliedschaft im Beratenden Bankenausschuss tra‹gt die OeNB auch zur Beratung der Europa‹ischen
Kommission bei der Vorbereitung von Koordinierungsma§nahmen im Bereich der Kreditinstitute bei.

Zur Vorbereitung der Erweiterung nehmen Vertreter der OeNB am makroo‹konomischen Dialog mit den EU-Beitrittsla‹ndern
teil, in dessen Rahmen vor allem wirtschafts- und fiskalpolitische Themen ero‹rtert werden.

Bank fu‹ r Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ)
Der Gouverneur der OeNB nimmt an den monatlichen BIZ-Gouverneurstreffen teil, die im Wesentlichen dem Informations- und
Meinungsaustausch zu geld-, wa‹hrungs- und finanzmarktpolitischen Themen dienen.

OeNB-Vertreter pra‹sentieren bei BIZ-Tagungen Studien und wirken weiters bei diversen Arbeitsgruppen der BIZ mit, z. B. zur
technischen Kooperation mit den Transformationso‹konomien, aber auch auf dem Gebiet der Statistik.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
OeNB-Vertreter sind aktiv an der Arbeit verschiedener OECD-Komitees beteiligt, darunter im Wirtschaftspolitischen Komitee, im
Finanzmarktkomitee sowie in verschiedenen La‹nderpru‹fungskomitees. Als gro§er Erfolg fu‹r O‹ sterreich kann gewertet werden,
dass die OeNB seit dem Jahr 2002 den Vorsitz im Kapitalverkehrskomitee innehat. Die Beteiligung der OeNB in den La‹nder-
pru‹fungskomitees ist insofern von Bedeutung, als die OECD in diesem Bereich eine sehr wichtige Beraterfunktion fu‹r die Wirt-
schaftspolitik des gepru‹ften Staats hat.

Internationaler Wa‹hrungsfonds (IWF)
Der Gouverneur der OeNB ist Vertreter O‹ sterreichs im Gouverneursrat des IWF. Als solcher nimmt er an den Fru‹hjahrs- und
Jahrestagungen des IWF teil, bei denen vor allem die weltweite wirtschaftliche Entwicklung sowie Ma§nahmen und Instrumente
zur Verhinderung und zur besseren Bewa‹ltigung von internationalen Finanzkrisen ero‹rtert werden.

Am 3. Mai 2002 lud die OeNB zu einem Treffen der Mitglieder der IWF-Stimmrechtsgruppe in Wien ein, bei dem ein Mei-
nungsaustausch zu Fragen der Finanzmarktstabilita‹t und zu den Financial-Sectors-Assessment-Programmen des IWF stattfand.

OeNB als Plattform fu‹ r den internationalen Meinungsaustausch
Daru‹ber hinaus fungiert die OeNB als Plattform fu‹r den internationalen Meinungs- und Informationsaustausch zu wirtschafts-,
wa‹hrungs- und finanzmarktpolitischen Fragen zwischen Zentralbanken, wirtschaftspolitischen Entscheidungstra‹gern, Finanz-
marktvertretern und der universita‹ren Forschung, dies insbesondere auch im Zusammenhang mit der Erweiterung der EU nach
Zentral-, Ost- und Su‹dosteuropa.

In diesem Zusammenhang organisierte die OeNB 2002 mehrere Konferenzen und Seminare, wie die Volkswirtschaftliche
Tagung zum Thema ªWettbewerb der Regionen und Integration in die WWU�, die Ost-West-Konferenz zu ªStructural Reforms
and the Search for an Adequate Policy Mix in Central and Eastern Europe�, die Konferenz ªFinancial Market Regulation in
Accession Countries� (in Zusammenarbeit mit dem Centre for Economic Policy Research/European Summer Institute), eine
ªMonetary Union Conference� (in Zusammenarbeit mit der Banco Central de Chile und der Universita‹t Wien), das Alpbach-
Seminar ªStaatsbankrott: Wer tra‹gt die Folgen?� (in Zusammenarbeit mit der WKO‹ ). Daru‹ber hinaus wurde eine Reihe von Work-
shops wie ªEU Enlargement to the East: Effects on the EU-15 in General and on Austria in Particular�, ªFiscal Monitoring in the
EU — Perspectives for the Accession Countries� oder ªPension Finance Reform: From Public to Financial Economics� abgehalten.
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Leistungsauftrag und
Kundenorientierung als
Pra‹misse professioneller
Aufgabenerfu‹ llung
Weiterentwicklung
der Unternehmensstrategie
Die OeNB begann im Herbst 2001
mit der Konzeption der Strategie
fu‹r den Zeitraum 2003 bis 2006. Die
Strategiearbeit der OeNB stu‹tzt sich
auf das Leitbild mit langfristiger Per-

spektive, auf die Ziele der Unterneh-
mensstrategie mit mittelfristiger Per-
spektive und auf die operative Jahres-
planung.

Das Leitbild stellt die duale Funk-
tion der OeNB — in O‹ sterreich und
im ESZB/Eurosystem — sowie die
konsequente Kundenorientierung in
den Vordergrund. Das nachstehende
Schaubild verdeutlicht diese Kunden-
orientierung.

Im Jahr 2002 wurde damit begon-
nen, diese allgemein definierten Ziel-
setzungen in den einzelnen Ge-
scha‹ftsfeldern der OeNB zu konkreti-
sieren. Zu diesem Zweck wurde das
betriebswirtschaftliche Instrumenta-

rium ausgebaut (z. B. Nutzwertanaly-
sen) bzw. versta‹rkt an die aktuellen
und zuku‹nftigen Umfeldbedingungen
der OeNB angepasst (z. B. Bench-
marking).
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Neben der kontinuierlichen Ver-
besserung der betrieblichen Abla‹ufe
hat die Weiterentwicklung der Un-
ternehmensstrategie Auswirkungen
auf die optimale organisatorische Be-
wa‹ltigung der Aufgaben.

Weitere Optimierung
der Gescha‹ftsprozesse
und Versta‹rkung der Kundenperspektive
Als einer der Schwerpunkte dieses
Optimierungsprozesses wurde im
Jahr 2002 ein Organisationsprojekt
durchgefu‹hrt, im Rahmen dessen
das Rechnungswesen der OeNB ana-
lysiert wurde. Ein weiteres Beispiel
der Optimierung von Gescha‹ftspro-
zessen in der OeNB war das Projekt
ªFRONT OFFICE Handelssystem�.
Im Rahmen dieses Vorhabens wurden
neue IT-Systeme fu‹r den Gescha‹fts-
bereich Treasury implementiert und
damit die Grundlage fu‹r eine Opti-
mierung der organisatorischen Ar-
beitsabla‹ufe gelegt, insbesondere fu‹r
die Prozessschritte Ticket-Erstellung,
Portfoliofu‹hrung, -analyse, Simula-
tion, Veranlagungsanalyse, Limitwesen
sowie Performance-Messung.

Die OeNB versteht sich als kun-
denorientiertes Unternehmen und
bemu‹ht sich daher, in einem per-
manenten Verbesserungsprozess den
Service auf den Kundennutzen aus-
zurichten. Dabei steht insbesondere
die Kommunikation mit den Kunden
(z. B. Banken, Wirtschaftsunterneh-
men, Universita‹ten und Forschungs-
einrichtungen, andere Zentralban-
ken, O‹ ffentlichkeit) der OeNB im
Vordergrund, um deren Wu‹nsche
und Anforderungen optimal umzu-
setzen. Ein zweiter Schwerpunkt
besteht darin, interne Leistungspro-
zesse effizient zu gestalten.

Etablierung eines permanenten
eBusiness-Innovationsprozesses
Die OeNB setzte ihre im Jahr 2001
gestartete eBusiness-Initiative im Jahr
2002 mit dem Projekt ªeBusiness II/
Electronic Customer Processes� fort.
Ziel dieser Initiative ist die Auto-
matisierung kundenorientierter Ge-
scha‹ftsprozesse via Internet, um die
Nutzungsmo‹glichkeiten fu‹r Kunden
von OeNB-Produkten durch opti-
male Kommunikation zu unterstu‹t-
zen. Im Rahmen des aktuellen Pro-
jekts wurde die Akzeptanz der O‹ f-
fentlichkeit fu‹r die bereits im Inter-
net aktiven ePrototypen bewertet.
Auf Grund der positiven Resonanz
wurden 2002 weitere nu‹ tzliche
eBusiness-Kommunikationsideen ent-
wickelt und im Internet angeboten.

Derzeit befinden sich Anwendun-
gen1) im Echtbetrieb, die ohne spe-
zielle Zugriffsberechtigungen oder
Vorkenntnisse von einer breiten O‹ f-
fentlichkeit genutzt werden ko‹nnen
wie z. B.:
— http://dictionary.oenb.at: Ter-

minologiedatenbank fu‹r bankspe-
zifisches Fachvokabular;

— http://dieaktuellezahl.oenb.at:
Entwicklung und Beschreibung
wichtiger Kennzahlen aus der
o‹sterreichischen Wirtschaft;

— http://karriere.oenb.at: Personal-
forum mit Informationen betref-
fend ausgeschriebene Stellen der
OeNB und einer Mo‹glichkeit, Be-
werbungen direkt vorzunehmen.
Eine andere Gruppe von Anwen-

dungen ist nur einer vordefinierten
Gruppe von Usern zuga‹nglich wie z. B.:
— eTender: Abwicklung der geld-

politischen Gescha‹fte im Bereich
des Liquidita‹tsmanagements;

— ARTIS Online: Abwicklung des
Zahlungsverkehrs mit der OeNB;

— Gro§kreditevidenz: interaktive
Meldung und Informationsab-
frage.

1 Sa‹mtliche derzeit im
Echtbetrieb befindlichen
eBusiness-Anwendungen der
OeNB sind direkt unter
http://ebusiness.oenb.at
sowie auf der OeNB-
Homepage
http://www.oenb.at unter
dem Punkt ePrototypen zu
finden.
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Weiterentwicklung
des Personalmanagements
Die OeNB ist im Bereich des Human-
ressourcen-Managements um eine
Steigerung der Attraktivita‹ t als
Dienstgeber bemu‹ht. Zahlreiche
Komponenten wie z. B. die Schaffung
und die Neugestaltung der Teilzeit
haben bereits dazu beigetragen.

Ein weiterer Schritt in Richtung
Ausweitung der Flexibilisierung der
Arbeitszeit ist die Einfu‹hrung von
Teleworking in der OeNB. Sowohl
den Mitarbeitern als auch dem
Unternehmen wird dadurch die
Mo‹glichkeit geboten, Vorteile und
Chancen dieses Arbeitszeitmodells
zu nutzen. In einer einja‹hrigen Test-
phase mit Mitarbeitern aus unter-
schiedlichen Aufgabengebieten wer-
den die Auswirkungen erprobt.

Die Personalentwicklung hat ihre
bedarfsorientierten Ausbildungsma§-
nahmen versta‹rkt auf die strategi-
schen Schwerpunktthemen ªKunden-
und Prozessorientierung� ausgerich-
tet. Die Kooperationen innerhalb
des ESZB haben sich weiter intensi-
viert; unter anderem kam es zu einer
Kooperation im Ausbildungsprojekt
Basel II zwischen der OeNB und der
Deutschen Bundesbank, die positive
kostenseitige und qualitative Effekte
bringt.

Die OeNB ist aktiv an der Erar-
beitung verschiedenster internatio-
naler Personalentwicklungsprojekte
innerhalb des ESZB beteiligt, deren
Ziel es ist, die stetige internationale
Vernetzung im Personalsektor weiter
auszubauen. Die Mitarbeiter der
OeNB profitierten von internatio-
nalen Jobrotationen ebenso wie von
gemeinsamen Ausbildungsangeboten.

Entscheidend fu‹r die OeNB ist es,
fu‹r das Unternehmen qualifizierte
Arbeitskra‹fte zu gewinnen und zu
erhalten. Zu den von der OeNB zu
diesem Zweck zu schaffenden An-

reizen za‹hlt das lebensbegleitende
Lernen, eine bessere Informations-
politik, die bessere Vereinbarkeit
von Arbeit, Familie und Freizeit.

Zukunftsorientiertes
IT-Managementsystem
Die Informatikabteilungen der OeNB
stellen sowohl den Gescha‹ftsberei-
chen der OeNB als auch den Tochter-
gesellschaften IT-Infrastruktur, -An-
wendungen und -Dienstleistungen
zur Verfu‹gung. Insbesondere die
Tochtergesellschaften OeBS und
GSA nutzen diese Leistungen zur Un-
terstu‹tzung ihres Gescha‹ftsbetriebs.
Die Hauptaufgabe im Jahr 2002 war,
die OeBS und die GSA bei der Vertei-
lung des Euro und der Ru‹cknahme
des Schilling mit neuen IT-Systemen
zu unterstu‹tzen. Fu‹r die GSA wurden
binnen ku‹rzester Zeit IT-Systeme fu‹r
die Eingangsbearbeitung, Bestellung
und Auslieferung bis hin zum Zah-
lungsverkehr realisiert.

Infolge der Einfu‹hrung des Euro-
Bargelds wurden die IT-Systeme der
OeNB weiter konsolidiert und durch
plattformu‹bergreifende Steuerung
(Umbrella-Systems-Management)
Qualita‹t und Verfu‹gbarkeit der IT-
Systeme als Schwerpunktziele ver-
folgt. Auf Basis der Erkenntnisse aus
der Euro-Einfu‹hrung wurden die
IT-Anwendungen der OeNB und ih-
rer Tochtergesellschaften den aktu-
ellen Markterfordernissen angepasst
und damit ein weiterer wichtiger
Schritt in Richtung ªZahlungsmittel-
cluster� gesetzt, der die zukunfts-
fa‹hige Entwicklung im Bereich der
Bargeldversorgung am Standort
O‹ sterreich absichert.

Mit der Schaffung einer gemein-
samen Infrastruktur fu‹r eBusiness-
Anwendungen und der Nutzung
moderner Sicherheitstechnologien
und Signaturlo‹sungen bietet die IT
der OeNB nun die Basis, auch in die-
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sem Bereich den Kunden und Part-
nern innovative Lo‹sungen und Pro-
dukte anbieten zu ko‹nnen. Diese
Aktivita‹ten erfolgen in Kooperation
mit der Tochtergesellschaft A-Trust,
die den Zugang zu bestimmten eBusi-
ness-Anwendungen der OeNB mit-
tels Zertifikaten unterstu‹tzt.

Weiterentwicklung
des EMAS-Umweltmanagements
Als moderne Zentralbank bekennt
sich die OeNB zur Verantwortung
fu‹r den Umweltschutz und hat dies
seit 1989 in ihrem Leitbild festge-
schrieben. Seither folgten zahlreiche
Aktivita‹ten zum Umweltschutz.
Beim unternehmensweiten Einsatz
von Recyclingpapier oder bei der
umfassenden Deklaration der Rei-
nigungsmittel war die OeNB Vorrei-
ter und Wegbereiter. Das Engage-
ment der OeNB wurde durch Um-
weltauszeichnungen auch o‹ffentlich
anerkannt. So wurde Ende 2002 das
Abfallmanagementteam fu‹r die Be-
mu‹hungen um die stoffliche Verwer-
tung der geschredderten Banknoten
mit dem Preis ªAbfallmanager 2002�
der Gemeinde Wien ausgezeichnet.

Als logische Konsequenz des
jahrelangen Umweltengagements er-
folgte mit der Einfu‹hrung eines um-
fassenden Umweltmanagementsys-
tems nach der EMAS-Verordnung
eine weitere Professionalisierung
und Ausweitung der OeNB-Umwelt-
aktivita‹ten. Im September 1999
wurde mit einem Teilbereich (Geld-
zentrum der OeNB) gestartet; nun-
mehr wurde das System auf das
gesamte Unternehmen ausgeweitet:
— Die OeNB hat das von drei ex-

ternen Auditoren durchgefu‹hrte
Umweltaudit bestanden und ist
nun als gesamtes Unternehmen
am Standort Wien nach der
EMAS-Verordnung zertifiziert.
Eine Ausweitung auf die Zweig-

anstalten ist fu‹r das Jahr 2003
geplant.

— Zur Umsetzung der — in der neu
erstellten Umwelterkla‹rung —
festgelegten Ziele wurde eine
Umweltorganisation aufgebaut.
Dieses neue Umweltteam besteht
im Wesentlichen aus dem Um-
weltbeauftragten, dem Abfallbe-
auftragten und Mitarbeitern aus
jeder Hauptabteilung (Umwelt-
controller).

— Als Werkzeug fu‹r das Umwelt-
managementsystem wurde eine
O‹ ko-Datenbank implementiert.
Sie dient einerseits zur Speiche-
rung und Auswertung umwelt-
relevanter Daten, andererseits ist
sie das Werkzeug fu‹r den konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess
und fu‹r die Dokumentation. Jedes
Umweltteammitglied hat auf die
Datenbank Zugriff.

Tochtergesellschaften
der OeNB
Leistungsfa‹hige Strukturen unterstu‹tzen
die Aufgabenerfu‹llung der OeNB
Die OeNB ist unter anderem fu‹r die
Versorgung O‹ sterreichs mit Bargeld
sowie fu‹r das reibungslose Funktio-
nieren der Zahlungssysteme verant-
wortlich. In Erfu‹llung dieser Aufgabe
bedient sie sich teilweise ihrer Toch-
tergesellschaften. Demgema‹§ verfu‹gt
die OeNB u‹ber eine Reihe von Be-
teiligungsunternehmen, die dem Be-
reich Zahlungsmittel zuzuordnen
sind.

Im Bereich ªZahlungsmittel —
Bargeld� verfu‹gt die OeNB u‹ber die
Beteiligungen an der Mu‹nze O‹ ster-
reich AG (MO‹ AG) und der Oester-
reichischen Banknoten- und Sicher-
heitsdruck GmbH (OeBS), wodurch
die Produktion der Euro-Banknoten
bzw. -Mu‹nzen gebu‹ndelt werden
konnten. Als drittes diesem Bereich
zuzuordnendes Unternehmen ist die
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GELDSERVICE AUSTRIA Logistik
fu‹r Wertgestionierung und Trans-
portkoordination G.m.b.H. (GSA)
zu nennen, an der die OeNB mehr-
heitlich beteiligt ist. Mit der GSA
ist es gelungen, die Bargeldlogistik
fu‹r den o‹sterreichischen Finanzplatz
unter Einbindung zahlreicher Kredit-
institute auf eine breite kostengu‹ns-
tige Basis zu stellen.

Dem Bereich ªZahlungsmittel —
unbarer Zahlungsverkehr� ist zu-
na‹chst das Beteiligungsunternehmen
AUSTRIA CARD-Plastikkarten und
Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H.
als wichtigster Produzent von hoch-
sicheren Chipkarten in O‹ sterreich
zuzuordnen. Weiters za‹hlen zu die-
sem Bereich aber auch die Minder-
heitsbeteiligungen der OeNB an
der Studiengesellschaft fu‹r Zusam-
menarbeit im Zahlungsverkehr
(STUZZA) G.m.b.H., der A-Trust
Gesellschaft fu‹r Sicherheitssysteme
im elektronischen Datenverkehr
GmbH (A-Trust) und der Austrian
Payment Systems Services (APSS)
GmbH. Diese Gesellschaften dienen
im Wesentlichen der Erzielung einer
kosten- und sicherheitsoptimalen In-
frastruktur fu‹r den o‹sterreichischen
Finanzplatz, weshalb sich die OeNB
als neutraler Partner neben o‹sterrei-
chischen Kreditinstituten an diesen
zukunftsorientierten Unternehmen
beteiligte.

Durch strategische Bu‹ndelung des
Know-how und eine abgestimmte
Leistungspalette im Sinne eines Voll-
sortiments im Zahlungsmittelbereich
tra‹gt die OeNB durch diese Tochter-
gesellschaften
— zur Erho‹hung der Sicherheit im

Zahlungsverkehr (z. B. fa‹lschungs-
sichere Banknoten und Mu‹nzen
sowie stabile Datennetze);

— zur Verbesserung der Qualita‹t der
Produkte fu‹r den Zahlungsver-

kehr (z. B. kompatible Zahlungs-
verkehrsmedien) sowie

— zur Senkung der gesamtwirt-
schaftlichen Kosten in O‹ sterreich
(z. B. durch Zusammenfu‹hrung
der Bargeldbearbeitungsfunktio-
nen in der GSA) bei.
Die Tochtergesellschaften der

OeNB unterstu‹tzen die OeNB bei
deren effektiver und effizienter Auf-
gabenerfu‹llung.

Fo‹rderung effizienter und zuverla‹ssiger
Zahlungssysteme
Mit Hilfe ihrer auf dem Markt agie-
renden Beteiligungsunternehmen ist
die OeNB bestrebt, in bestmo‹glicher
Weise fu‹r die Versorgung O‹ sterreichs
mit Bargeld sowie fu‹r das reibungs-
lose Funktionieren des Zahlungsver-
kehrs Sorge zu tragen. Ju‹ngstes Bei-
spiel fu‹r die Richtigkeit des Konzepts
ist die erfolgreiche Euro-Bargeldum-
stellung, bei der die Tochtergesell-
schaften der OeNB eine wichtige Rolle
als operative Tra‹ger der Umstellungs-
arbeiten einnahmen. Diese noten-
bankbezogenen Aufgaben sind auch
in Zukunft der strategische Schwer-
punkt fu‹r die Beteiligungsunterneh-
men der OeNB. Insbesondere da sie
im Zahlungsmittel- bzw. Zahlungs-
systembereich eine breite Produkt-
palette abdecken, ko‹nnen die Sicher-
heitsu‹berlegungen der OeNB unter
bestmo‹glichen wirtschaftlichen Be-
dingungen verfolgt und dadurch auch
ein gesamtwirtschaftlicher Nutzen
erzielt werden. Durch koordinierte
Ma§nahmen sollen die Tochtergesell-
schaften als Vollsortimenter im Zah-
lungsmittel-, Zahlungsverkehrs- und
Wertbereich fungieren. Ebenso
kommt der Forschung und Entwick-
lung eine wesentliche Bedeutung zu.
Mit Hilfe von hoch spezialisierten
Fachkra‹ften und modernsten Mitteln
werden zukunftstra‹chtige Technolo-
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gien und Produkte entwickelt. Als
Vorreiter in Bezug auf Innovation
ko‹nnen z. B. die OeBS (Entwicklun-
gen im Bereich Sicherheitsmerkmale,
Produktionsverfahren, Fa‹lschungs-
erkennung) und die AUSTRIA CARD
(Softwareentwicklungen im Chip-
kartenbereich) genannt werden.

Beteiligungsvera‹nderungen im Gescha‹ftsjahr
Im Jahr 2002 erfolgte im Bereich der
GSA eine neuerliche Erweiterung des
Gesellschafterkreises durch Abtre-
tung von Minderheitsanteilen durch
die OeNB an weitere Banken, die
ebenfalls die Leistungen der Gesell-
schaft in Anspruch nehmen wollen.

Fu‹r die A-Trust brachte das Ge-
scha‹ftsjahr 2002 die Zusammenfu‹h-
rung der eigenen Signaturdienstleis-
tungen mit einem anderen o‹sterrei-

chischen Signaturanbieter. Die damit
einhergehende Umstrukturierung im
Gesellschafterbereich ergab eine ge-
ringfu‹gige Reduzierung des OeNB-
Anteils an der Gesellschaft.

Bei der APSS wurde u‹ber Wunsch
der u‹brigen Gesellschafter der Ge-
sellschaftsanteil der OeNB von bisher
10 auf 38% erho‹ht.

Implementierung einer marktorientierten
Konzernsteuerung
Im Jahr 2002 wurde im Rahmen eines
Projekts die betriebswirtschaftliche
Steuerung der Leistungserstellung
der OeNB im Verha‹ltnis zu ihren
Tochtergesellschaften weiter ausge-
baut und eine professionelle Dienst-
leistungsverrechnung zwischen den
betroffenen Unternehmen unter-
stu‹tzt.
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Fo‹ rderung
von Wissenschaft,
Forschung und Kultur
Forschungsfo‹rderung
Der Jubila‹umsfonds der OeNB zur
Fo‹rderung der Forschungs- und Lehr-
aufgaben der Wissenschaft stellte seit
seiner Gru‹ndung im Jahr 1966 rund
568 Mio EUR sowohl der Grund-
lagenforschung als auch der ange-
wandten Forschung zur Verfu‹gung.
Er ist damit zu einem bedeutenden
Baustein der Zukunftssicherung der
heimischen Wissenschaft und For-
schung geworden.

Im Jahr 2002 verwendete die
OeNB von dem ihr verbleibenden
Reingewinn mit etwa 70 Mio EUR
erneut den Gro§teil fu‹r die For-
schungsfo‹rderung. Im Rahmen der
wirtschaftsorientierten Forschung
kam im Berichtsjahr ein Betrag von
rund 65 Mio EUR zur Ausschu‹ttung.
Diese Mittel wurden unter anderem
fu‹r die Refinanzierung von insgesamt
146 wirtschaftsorientierten For-
schungsprojekten im Wege des For-
schungsfo‹rderungsfonds fu‹r die ge-
werbliche Wirtschaft (FFF) und des
Fonds zur Fo‹rderung der wissen-
schaftlichen Forschung (FWF) bereit-
gestellt. Daru‹ber hinaus wurden im
Jahr 2002 sechs Christian-Doppler-
Laboratorien der Christian-Doppler-
Forschungsgesellschaft (CDG), fu‹nf
Forschungsvorhaben im Bereich des
Zahlungsverkehrs und der Zahlungs-
mittel, das Institut fu‹r Molekulare
Biotechnologie GmbH (IMBA) der
O‹ sterreichischen Akademie der Wis-
senschaften (O‹ AW) sowie drei Wirt-
schaftsforschungsinstitute (WIFO,
IHS und WIIW) unterstu‹tzt.

Im Bereich der von der OeNB
direkt vergebenen Mittel wurden
227 Forschungsprojekte mit rund
12.4 Mio EUR aus den Bereichen
Wirtschaftswissenschaften, Medizin,
Sozialwissenschaften und Geistes-

wissenschaften gefo‹rdert. Besonderes
Schwergewicht wurde auf eine ver-
sta‹rkte Fo‹rderung der Wirtschafts-
wissenschaften gelegt. Im Rahmen
des ªForums Jubila‹umsfonds� werden
laufend interessante Projektergeb-
nisse einer Facho‹ffentlichkeit pra‹sen-
tiert. Mit diesen Fo‹rderungen hat die
OeNB einen erheblichen Beitrag zur
Innovationsfo‹rderung, Technologie-
entwicklung, Standortattraktivita‹t
sowie zur Erho‹hung der internationa-
len Konkurrenzfa‹higkeit der o‹sterrei-
chischen Wirtschaft geleistet.

Kulturfo‹rderung
Die OeNB widmet auch der Kultur-
fo‹rderung besonderes Augenmerk.
Die Sammlung wertvoller alter
Streichinstrumente besteht derzeit
aus 29 Instrumenten, die an junge
o‹sterreichische Geigenvirtuosen und
o‹sterreichische Orchester und Kam-
mermusikensembles verliehen wer-
den. Die OeNB sieht es als ihre Auf-
gabe an, diese Sammlung einer brei-
ten O‹ ffentlichkeit zuga‹nglich zu
machen.

So fand in Zusammenarbeit mit
dem ORF bereits zum zweiten Mal
ein Konzertzyklus unter dem Titel
ªStradivari & Co.� im RadioKultur-
haus statt.

Weiters wurde das Buch ªMeister-
werke der Geigenbaukunst� pra‹-
sentiert, das vom Direktor der
Sammlung alter Musikinstrumente
des Kunsthistorischen Museums,
Rudolf Hopfner, in Zusammenarbeit
mit der OeNB verfasst wurde. Diese
Publikation stellt eine wissenschaft-
liche Dokumentation der Streich-
instrumentensammlung der OeNB
dar und bietet anhand von umfassen-
den Beschreibungen der Instrumente,
Ma§angaben, Fotos und, soweit mo‹g-
lich, kurzen U‹ bersichten u‹ber die
Vorbesitzer einen umfassenden Ein-
blick in die Sammlung der OeNB.
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Aktiva

31. Dezember 2002 31. Dezember 2001

in Euro in Euro

1. Gold und Goldforderungen 3.336,169.087
.
69 3.519,118.265

.
13

2. Forderungen in Fremdwa‹hrung an Ansa‹ssige
au§erhalb des Euro-Wa‹hrungsgebiets 8.964,563.163

.
� 13.979,832.639

.
04

2.1 Forderungen an den IWF 998,506.293
.
06 1.262,683.249

.
24

2.2 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen,
Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva 7.966,056.869

.
94 12.717,149.389

.
80

3. Forderungen in Fremdwa‹hrung an Ansa‹ssige
im Euro-Wa‹hrungsgebiet 788,121.132

.
87 1.108,565.345

.
82

4. Forderungen in Euro an Ansa‹ssige
au§erhalb des Euro-Wa‹hrungsgebiets 1.268,490.067

.
32 1.569,219.994

.
13

4.1 Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Kredite 1.268,490.067
.
32 1.569,219.994

.
13

4.2 Forderungen aus der Kreditfazilita‹t im Rahmen des WKM II � �

5. Forderungen in Euro aus geldpolitischenOperationen
an Kreditinstitute im Euro-Wa‹hrungsgebiet 2.851,119.297

.
� 1.290,549.780

.
�

5.1 Hauptrefinanzierungsgescha‹fte 2.679,245.467
.
� 379,071.760

.
�

5.2 La‹ngerfristige Refinanzierungsgescha‹fte 171,873.830
.
� 911,478.020

.
�

5.3 Feinsteuerungsoperationen
in Form von befristeten Transaktionen � �

5.4 Strukturelle Operationen in Form
von befristeten Transaktionen � �

5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilita‹t � �
5.6 Forderungen aus Margenausgleich � �

6. Sonstige Forderungen in Euro
an Kreditinstitute im Euro-Wa‹hrungsgebiet 81.554

.
11 182,269.783

.
31

7. Wertpapiere in Euro
von Ansa‹ssigen im Euro-Wa‹hrungsgebiet 2.015,082.547

.
10 1.742,630.781

.
57

8. Forderungen in Euro an o‹ ffentliche Haushalte 351,366.342
.
42 287,632.718

.
05

9. Intra-Eurosystem-Forderungen 4.175,873.646
.
22 3.153,430.658

.
76

9.1 Beteiligung an der EZB 117,970.000
.
� 117,970.000

.
�

9.2 Forderungen aus der U‹ bertragung von Wa‹hrungsreserven 1.179,700.000
.
� 1.179,700.000

.
�

9.3 Forderungen aus Schuldverschreibungen zur Deckung
der Emission von EZB-Schuldverschreibungen1) x x

9.4 Nettoforderungen aus der Verteilung
des Euro-Banknotenumlaufs innerhalb des Eurosystems � �

9.5 Sonstige Intra-Eurosystem-Forderungen (netto) 2.878,203.646
.
22 1.855,760.658

.
76

10. Schwebende Verrechnungen 86,106.011
.
07 83,404.749

.
23

11. Sonstige Aktiva 9.836,252.296
.
47 4.384,003.886

.
29

11.1 Scheidemu‹nzen des Euro-Wa‹hrungsgebiets 345,879.860
.
37 151,994.553

.
97

11.2 Sachanlagen und immaterielle Vermo‹gensgegensta‹nde 146,872.313
.
85 135,622.952

.
35

11.3 Sonstiges Finanzanlagevermo‹gen 7.316,249.229
.
68 2.548,765.865

.
44

11.4 Neubewertungsposten aus au§erbilanziellen Gescha‹ften 12,065.471
.
25 6,571.481

.
94

11.5 Rechnungsabgrenzungsposten 325,957.680
.
22 355,593.036

.
02

11.6 Sonstiges 1.689,227.741
.
10 1.185,455.996

.
57

33.673,225.145
.
27 31.300,658.601

.
33

1) Nur fu‹r den EZB-Jahresabschluss relevant.

Bilanz zum 31. Dezember 2002
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Passiva

31. Dezember 2002 31. Dezember 2001

in Euro in Euro

1. Banknotenumlauf 10.237,504.457
.
54 10.172,302.497

.
04

2. Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen
Operationen gegenu‹ber Kreditinstituten
im Euro-Wa‹hrungsgebiet 3.541,818.388

.
57 5.497,601.442

.
69

2.1 Einlagen auf Girokonten
(einschlie§lich Mindestreserve-Guthaben) 3.541,468.388

.
57 5.497,601.442

.
69

2.2 Einlagefazilita‹t 350.000
.
� �

2.3 Termineinlagen � �
2.4 Feinsteuerungsoperationen

in Form von befristeten Transaktionen � �
2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich � �

3. Sonstige Verbindlichkeiten in Euro
gegenu‹ber Kreditinstituten im Euro-Wa‹hrungsgebiet � 1.059,618.205

.
55

4. Verbindlichkeiten aus der Begebung
von Schuldverschreibungen1) x x

5. Verbindlichkeiten in Euro gegenu‹ber
sonstigen Ansa‹ssigen im Euro-Wa‹hrungsgebiet 32,894.322

.
56 42,101.899

.
13

5.1 Einlagen von o‹ ffentlichen Haushalten 10,666.110
.
91 21,298.633

.
20

5.2 Sonstige Verbindlichkeiten 22,228.211
.
65 20,803.265

.
93

6. Verbindlichkeiten in Euro gegenu‹ber Ansa‹ssigen
au§erhalb des Euro-Wa‹hrungsgebiets 1,731.293

.
20 63,530.444

.
37

7. Verbindlichkeiten in Fremdwa‹hrung
gegenu‹ber Ansa‹ssigen im Euro-Wa‹hrungsgebiet 92,137.718

.
11 308,726.918

.
84

8. Verbindlichkeiten in Fremdwa‹hrung gegenu‹ber
Ansa‹ssigen au§erhalb des Euro-Wa‹hrungsgebiets 583,590.178

.
92 985,659.161

.
39

8.1 Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten 583,590.178
.
92 985,659.161

.
39

8.2 Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilita‹t
im Rahmen des WKM II � �

9. Ausgleichsposten fu‹r vom IWF zugeteilte Sonder-
ziehungsrechte 232,096.033

.
50 255,051.392

.
95

10. Intra-Eurosystem-Verbindlichkeiten 7.403,756.720
.
� �

10.1 Verbindlichkeiten aus der U‹ bertragung
von Wa‹hrungsreserven1) x x

10.2 Verbindlichkeiten aus Schuldverschreibungen
zur Deckung der Emission von EZB-Schuldverschreibungen � �

10.3 Nettoverbindlichkeiten aus der Verteilung
des Euro-Banknotenumlaufs innerhalb des Eurosystems 7.403,756.720

.
� �

10.4 Sonstige Intra-Eurosystem-Verbindlichkeiten (netto) � �

11. Schwebende Verrechnungen 85,345.638
.
01 507,385.260

.
28

12. Sonstige Passiva 1.405,665.367
.
63 1.516,790.955

.
97

12.1 Neubewertungsposten aus au§erbilanziellen Gescha‹ften 13,921.305
.
80 207,999.252

.
71

12.2 Rechnungsabgrenzungsposten 206,904.633
.
25 109,867.776

.
42

12.3 Sonstiges 1.184,839.428
.
58 1.198,923.926

.
84

13. Ru‹ckstellungen 2.295,146.397
.
91 1.856,057.752

.
80

14. Ausgleichsposten aus Neubewertung 3.448,891.071
.
01 4.680,053.372

.
83

15. Kapital und Ru‹cklagen 4.212,554.582
.
22 4.247,440.269

.
22

15.1 Kapital 12,000.000
.
� 12,000.000

.
�

15.2 Ru‹cklagen 4.200,554.582
.
22 4.235,440.269

.
22

16. Bilanzgewinn 100,092.976
.
09 108,339.028

.
27

(hievon im Jahr 2002 118.388
.
57 EUR Gewinnvortrag)

33.673,225.145
.
27 31.300,658.601

.
33

1) Nur fu‹r den EZB-Jahresabschluss relevant.

Bilanz
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Gescha‹ftsjahr 2002 Gescha‹ftsjahr 2001

in Euro in Euro

1.1 Zinsenertra‹ge 1.024,920.983
.
44 1.287,006.069

.
51

1.2 Zinsenaufwendungen � 430,736.433
.
01 � 413,905.931

.
65

1. Netto-Zinsenergebnis 594,184.550
.
43 873,100.137

.
86

2.1 Realisierte Gewinne/Verluste aus Finanzoperationen 863,199.704
.
61 995,744.801

.
23

2.2 Abschreibungen auf Finanzanlagen und -positionen � 139,989.135
.
82 � 88,353.343

.
41

2.3 Zufu‹hrung zu/Auflo‹sung von Ru‹ckstellungen fu‹r allgemeine
Wa‹hrungs- und Preisrisiken 125,471.349

.
28 87,320.307

.
38

2. Netto-Ergebnis aus Finanzoperationen,
Abschreibungen und Risikovorsorgen 848,681.918

.
07 994,711.765

.
20

3.1 Ertra‹ge aus Gebu‹hren und Provisionen 1,713.055
.
22 1,381.355

.
03

3.2 Aufwendungen aus Gebu‹hren und Provisionen � 2,097.981
.
23 � 1,701.254

.
24

3. Netto-Ergebnis aus Gebu‹hren und Provisionen � 384.926
.
01 � 319.899

.
21

4. Ertra‹ge aus Beteiligungen 242,848.036
.
33 54,095.046

.
59

5. Netto-Ergebnis aus moneta‹ren Einku‹nften 199.010
.
51 � 606.563

.
30

6. Sonstige Ertra‹ge 84,483.298
.
22 7,322.868

.
26

Nettoertra‹ge insgesamt 1.770,011.887
.
55 1.928,303.355

.
40

7. Personalaufwendungen � 98,103.441
.
50 � 92,971.491

.
46

8. Sachaufwendungen � 100,158.690
.
79 � 110,604.056

.
83

9. Abschreibungen auf Sachanlagen
und immaterielle Vermo‹gensgegensta‹nde � 21,882.518

.
83 � 19,945.786

.
71

10. Aufwendungen fu‹r Banknoten � 33,042.822
.
48 � 62,232.247

.
83

11. Sonstige Aufwendungen � 2,057.936
.
33 � 1,119.902

.
18

Aufwendungen insgesamt � 255,245.409
.
93 � 286,873.485

.
01

1.514,766.477
.
62 1.641,429.870

.
39

12. Ko‹rperschaftsteuer � 515,020.602
.
39 � 558,086.155

.
93

999,745.875
.
23 1.083,343.714

.
46

13. Gewinnanteil des Bundes � 899,771.287
.
71 � 975,009.343

.
01

14.1 Jahresgewinn 99,974.587
.
52 108,334.371

.
45

14.2 Gewinnvortrag 118.388
.
57 4.656

.
82

14. Bilanzgewinn 100,092.976
.
09 108,339.028

.
27

Gewinn- und Verlustrechnung
fu‹r das Gescha‹ftsjahr 2002
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Generelle Bemerkungen zum Jahresabschluss

Allgemeine Bemerkungen
und
rechtliche Grundlagen
Die Bilanz sowie die Gewinn- und
Verlustrechnung sind gema‹§ der Be-
stimmung des ⁄ 67 Abs. 2 des Natio-
nalbankgesetzes 1984 (NBG) in der
geltenden Fassung unter Heran-
ziehung der vom EZB-Rat gema‹§
Art. 26 Abs. 4 des ESZB/EZB-
Statuts erlassenen Vorschriften auf-
zustellen. Die genannten Vorschrif-
ten wurden vom EZB-Rat als ªGuide-
line of the European Central Bank of
5 December 2002 on the Legal Frame-
work for Accounting and Financial
Reporting in the European System
of Central Banks (ECB/2002/10)�
beschlossen1) und werden im vorlie-
genden Jahresabschluss der OeNB in
ihrer Gesamtheit angewendet. Sofern
die ªGuidelines� keine Vorgaben ent-
halten, ist auf die im ⁄ 67 Abs. 2
2. Satz NBG angesprochenen Grund-
sa‹tze ordnungsgema‹§er Buchfu‹hrung
zuru‹ckzugreifen.

Die u‹brigen fu‹r den Jahresab-
schluss der OeNB ma§geblichen
gesetzlichen Bestimmungen der
⁄⁄ 67 bis 69 und 72 Abs. 1 des
NBG in der Fassung des BGBl. I
Nr. 60/1998 sowie das Handels-
gesetzbuch (HGB) in der geltenden
Fassung sind gegenu‹ber dem Vorjahr
unvera‹ndert geblieben. Die Ver-
pflichtung zur Erstellung eines Kon-
zernabschlusses gema‹§ ⁄⁄ 244 ff.
HGB ist auf Grund der Bestimmun-
gen des ⁄ 67 Abs. 3 NBG im Ge-
scha‹ftsjahr 2002 unvera‹ndert nicht
gegeben.

Die Gliederung von Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung richtet
sich im vorliegenden Jahresabschluss
nach der im EZB-Rat beschlossenen
Struktur. Sie hat auf Grund der gu‹lti-

gen ªGuidelines� (ECB/2002/10)
folgende A‹ nderung erfahren:

Der Aktivposten 9.4 ªSonstige
Intra-Eurosystem-Forderungen
(netto)� wurde auf 9.5 umnum-
meriert. Im Zusammenhang mit der
Darstellung des Banknotenumlaufs
wurde der Aktivposten 9.4 ªNetto-
forderungen aus der Verteilung des
Euro-Banknotenumlaufs innerhalb
des Eurosystems� neu geschaffen.

Der Passivposten 10.3 ªSonstige
Intra-Eurosystem-Verbindlichkeiten
(netto)� wurde auf 10.4 umnum-
meriert, da zur Darstellung des
Banknotenumlaufs der Passivposten
10.3 ªNettoverbindlichkeiten aus der
Verteilung des Euro-Banknoten-
umlaufs innerhalb des Eurosystems�
neu eingefu‹gt wurde.

Die EZB und die zwo‹lf nationalen
Zentralbanken, die den Euro ein-
gefu‹hrt haben und zusammen das
Eurosystem bilden, geben seit dem
1. Ja‹nner 2002 auf Euro lautende
Banknoten aus.2) Der Gesamtwert
der im Umlauf befindlichen Euro-
Banknoten wird im Eurosystem am
letzten Arbeitstag jeden Monats
gema‹§ dem Banknoten-Verteilungs-
schlu‹ssel3) zugeteilt. Auf die EZB
entfa‹llt ein Anteil von 8% des Ge-
samtwerts der umlaufenden Euro-
Banknoten, wa‹hrend 92% der Euro-
Banknoten von den zwo‹lf nationalen
Zentralbanken ausgewiesen werden.
Jede nationale Zentralbank weist in
ihren Finanzausweisen einen monat-
lich neu ermittelten Anteil an den
ausgegebenen Euro-Banknoten im
Passivposten 1. ªBanknotenumlauf�
aus.

Die Differenz zwischen demWert
der Euro-Banknoten, die jeder natio-
nalen Zentralbank gema‹§ dem Bank-
noten-Verteilungsschlu‹ssel zugeteilt

1 EZB-Rat-Beschluss
vom 5. Dezember 2002.

2 Beschluss der Europa‹ischen
Zentralbank vom
6. Dezember 2001
u‹ber die Ausgabe
von Euro-Banknoten
(ECB/2001/15).

3 Der Banknoten-
Verteilungsschlu‹ssel
bezeichnet die Prozentsa‹tze,
die sich unter
Beru‹cksichtigung des Anteils
der EZB an den insgesamt
ausgegebenen Euro-
Banknoten und aus der
Anwendung des
Kapitalzeichnungsschlu‹ssels
auf den Anteil der
nationalen Zentralbanken
an den insgesamt
ausgegebenen Euro-
Banknoten ergeben.

Anhang
zum Jahresabschluss 2002
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werden und dem Wert der Euro-
Banknoten, den die jeweilige natio-
nale Zentralbank in Umlauf gibt,
fu‹hrt zu Intra-Eurosystem-Salden.
Liegt der Wert der ausgegebenen
Euro-Banknoten unter dem Wert
nach dem Verteilungsschlu‹ssel, wird
die Differenz im Aktivposten 9.4
ªNettoforderungen aus der Vertei-
lung des Euro-Banknotenumlaufs in-
nerhalb des Eurosystems� ausgewie-
sen. Liegt der Wert der ausgegebe-
nen Euro-Banknoten u‹ber dem Wert
nach dem Verteilungsschlu‹ssel, wird
die Differenz im Passivposten 10.3
ªNettoverbindlichkeiten aus der Ver-
teilung des Euro-Banknotenumlaufs
innerhalb des Eurosystems� aus-
gewiesen.

Die Ausu‹bung der wa‹hrungspoli-
tischen Aufgaben erzeugt moneta‹re
Einku‹nfte. Gema‹§ der Satzung des
Europa‹ischen Systems der Zentral-
banken und der EZB sind diese Ein-
ku‹nfte zusammenzulegen und unter
den nationalen Zentralbanken ent-
sprechend ihrer jeweiligen eingezahl-
ten Anteile am Kapital der EZB zu
verteilen. In die Berechnung der
moneta‹ren Einku‹nfte wird ab 2002
der Banknotenumlauf miteinbezo-
gen. Um den Einfluss dieser Ver-
schiebungen auf das Ergebnis der ein-
zelnen nationalen Zentralbanken ab-
zufedern, werden die aus der Vertei-
lung des Euro-Banknotenumlaufs
innerhalb des Eurosystems stammen-
den Intra-Eurosystem-Salden im
Zeitraum von 2002 bis 2007 im Rah-
men einer U‹ bergangsregelung ange-
passt.1) Die Grundlage der Anpas-
sung sind die Unterschiede zwischen
dem Durchschnittswert der im Zeit-
raum von Juli 1999 bis Juni 2001 in
Umlauf befindlichen Banknoten jeder
nationalen Zentralbank und dem
Durchschnittswert der Banknoten,
die ihnen nach dem Kapitalschlu‹ssel
der EZB in diesem Zeitraum zugeteilt

worden wa‹ren. Diese Anpassung
wird bis Ende 2007 in ja‹hrlichen
Schritten zuru‹ckgefu‹hrt. Danach
werden die moneta‹ren Einku‹nfte
zwischen den nationalen Zentral-
banken vollsta‹ndig entsprechend den
jeweiligen eingezahlten Anteilen am
Kapital der EZB verteilt. Die sich
aus der Verzinsung der genannten
Intra-Eurosystem-Salden ergebenden
Zinsenzahlungen werden u‹ber die
EZB verrechnet und sind in der
Gewinn- und Verlustrechnung im
GuV-Posten 1. ªNetto-Zinsenergeb-
nis� enthalten.

Bewertungs- und
Bilanzierungsgrundsa‹ tze
Die von der OeNB fu‹r die Erstellung
ihres Jahresabschlusses angewendeten
Bewertungs- und Bilanzierungs-
grundsa‹tze basieren auf den vom
EZB-Rat2) festgelegten Regelungen.
Diese Bilanzierungs- und Bewer-
tungsgrundsa‹tze, die im gesamten
Eurosystem Anwendung finden, rich-
ten sich nach mittels Gemeinschafts-
recht harmonisierten Rechnungs-
legungsprinzipien und international
anerkannten Bilanzierungsstandards.
Die wichtigsten Bilanzierungs- und
Bewertungsgrundsa‹tze sind nachste-
hend zusammengefasst.
— Bilanzwahrheit und Bilanzklar-

heit,
— Bilanzvorsicht,
— Stichtagsbezogenheit,
— Wesentlichkeit,
— Unternehmensfortfu‹hrung,
— Periodenabgrenzung,
— Stetigkeit und Vergleichbarkeit.

Fu‹r die Verbuchung von Ge-
scha‹ftsfa‹llen ist der Zeitpunkt der
Zahlung (Erfu‹llungstag) ma§geblich.

Fremdwa‹hrungstransaktionen
ohne vereinbarten Wechselkurs zur
Bilanzwa‹hrung werden mit dem je-
weils aktuellen Euro-Kurs erfasst.

1 Beschluss der Europa‹ischen
Zentralbank vom
6. Dezember 2001 u‹ber die
Verteilung der moneta‹ren
Einku‹nfte der nationalen
Zentralbanken der
teilnehmenden
Mitgliedstaaten ab dem
Gescha‹ftsjahr 2002
(ECB/2001/16).

2 EZB-Rat-Beschluss vom
5. Dezember 2002
(ECB/2002/10).

Jahresabschluss
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Zum Jahresende sind aktuelle
Marktkurse bzw. -preise zur Bewer-
tung in der Bilanz heranzuziehen.
Dies gilt sowohl fu‹r die bilanzwirk-
samen Posten als auch fu‹r die in der
Bilanz nicht ausgewiesenen Werte
gleicherma§en. Bei Wertpapier-
anlagen erfolgt die Neubewertung
dabei jeweils pro Wertpapierkenn-
nummer, bei Fremdwa‹hrungsbesta‹n-
den fu‹r jede Wa‹hrung gesondert.
Die im ªSonstigen Anlagevermo‹gen�
ausgewiesenen Wertpapiere, die als
gebundene Finanzanlagen bis zur
Endfa‹lligkeit gehalten werden, sind
mit den Anschaffungskosten zu bilan-
zieren.

Realisierte Gewinne und Verluste
werden erfolgswirksam gebucht. Da-
bei werden die aus Transaktionen
resultierenden realisierten Kursge-
winne bzw. Kursverluste bei den
valutarischen Besta‹nden nach der
Tagesnettodurchschnittskosten-
Methode berechnet. Grundsa‹tzlich
werden dabei die Verkaufspreise je-
der Transaktion den Durchschnitts-
kosten der Anka‹ufe des jeweiligen
Gescha‹ftstags gegenu‹bergestellt.

Sind die Verka‹ufe jedoch ho‹her als
die Anka‹ufe, so wird hinsichtlich des
Verkaufsu‹berhangs der Verkaufspreis
mit den Durchschnittskosten des
Vortags verglichen.

Die aus der Bewertung stammen-
den buchma‹§igen Gewinne werden
nicht in die Gewinn- und Verlust-
rechnung eingestellt, sondern auf
einem Neubewertungskonto in der
Bilanz passivseitig erfasst. Buch-
ma‹§ige Verluste werden gegen Buch-
gewinne der Vorperioden auf dem
entsprechenden Neubewertungs-
konto aufgerechnet, daru‹ber hinaus-
gehende Verluste in die Gewinn-
und Verlustrechnung eingestellt. Eine
nachtra‹gliche Reversierung durch
buchma‹§ige Gewinne, die in Folge-
jahren erzielt werden, ist nicht mo‹g-

lich. Daru‹ber hinausgehend wurde
von den Gremien1) der Bank be-
schlossen, Kursverluste aus der
Fremdwa‹hrungsbewertung, die als
Aufwand gebucht werden mu‹ssen,
durch eine gleich hohe Auflo‹sung
der vor dem Jahr 1999 gebildeten
ªReserve aus valutarischen Kursdiffe-
renzen� (Kursdifferenzenreserve) ab-
zudecken. Buchma‹§ige Verluste aus
einem Wertpapier oder einer Wa‹h-
rung werden nicht mit buchma‹§igen
Gewinnen aus anderen Wertpapieren
oder anderen Wa‹hrungen saldiert
(Netting-Verbot).

Fu‹r die Ermittlung der Einstands-
preise sowie fu‹r die Bewertung wer-
den sa‹mtliche Fremdwa‹hrungs-
besta‹nde, die sich teilweise in unter-
schiedlichen Aktiv- bzw. Passivposten
der Bilanz sowie in der Bilanz nicht
ausgewiesenen Forderungen und Ver-
bindlichkeiten wiederfinden, pro
Wa‹hrung in entsprechenden Wa‹h-
rungspositionen zusammengefasst.
Fu‹r die im Rahmen der Eigenmit-
telveranlagung gehaltenen Devisen
wird eine eigene Wa‹hrungsposition
gefu‹hrt.

In Erfu‹llung der im ⁄ 69 Abs. 4
NBG enthaltenen Bestimmung, wo-
nach sich die ªVerpflichtung zur Bil-
dung und zur Auflo‹sung der Kurs-
differenzenreserve nach der Risiko-
einscha‹tzung der valutarischen Be-
sta‹nde richtet�, wird fu‹r die Berech-
nung des Wa‹hrungsr isikos der
Value-at-Risk (VaR)-Ansatz heran-
gezogen. Das Ergebnis des VaR stellt
jene Wa‹hrungsverlustgrenze dar, die
bei einem gegebenen Gold- und
Fremdwa‹hrungsbestand und einer
gegebenen Wa‹hrungsstreuung mit ei-
ner bestimmten Wahrscheinlichkeit
(97.5%) innerhalb eines Zeithori-
zonts (1 Jahr) nicht u‹berschritten
wird. Zur Bedeckung des so ermit-
telten Verlustpotenzials werden die
ªKursdifferenzenreserve� und der

1 Direktoriums- bzw.
Generalratsbeschluss
vom 10. November 1999
bzw. 25. November 1999.
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ªAusgleichsposten aus Neubewer-
tung� herangezogen. Reichen diese
dafu‹r in ihrer Gesamtheit nicht aus,
ist eine ªRu‹ckstellung fu‹r allgemeine
Wa‹hrungsrisiken� gewinnreduzie-
rend zu dotieren. Nicht zur Risiko-
bedeckung beno‹tigte Teile der Kurs-
differenzenreserve werden gewinn-
erho‹hend aufgelo‹st.

Zuku‹nftige Marktentwicklungen,
das sind insbesondere Zins- und
Kursentwicklungen und deren Volati-
lita‹t, ko‹nnen auf Grund der von der
OeNB und von den u‹brigen an der
dritten Stufe der WWU teilnehmen-
den Zentralbanken bzw. der EZB seit
1. Ja‹nner 1999 anzuwendenden har-
monisierten Bilanzierungsregeln zu
erheblichen Gewinnschwankungen
fu‹hren.

Bei unter oder u‹ber pari ausgege-
benen bzw. erworbenen Wertpapie-
ren wird der Differenzbetrag zum
Nominalwert als Teil des Zinsen-
ertrags berechnet und u‹ber die Rest-

laufzeit des Wertpapiers erfolgswirk-
sam amortisiert.

Der Wertansatz von Beteiligun-
gen richtet sich nach dem jeweiligen
Substanzwert (= Eigenkapitalbasis)
dieser Gesellschaft.

Sachanlagen und immaterielle
Vermo‹gensgegensta‹nde werden zu
Anschaffungskosten abzu‹glich Ab-
schreibungen bewertet. Die Ab-
schreibungen werden, beginnend
mit dem auf die Anschaffung folgen-
den Quartal, linear u‹ber die erwar-
tete wirtschaftliche Nutzungsdauer
vorgenommen:
— EDV-Hardware und -Software,

Fahrzeuge: 4 Jahre,
— Betr iebs- und Gescha‹ ftsaus-

stattung sowie Einr ichtung :
10 Jahre1),

— Geba‹ude: 25 Jahre.
Die betragliche Geringfu‹gigkeits-

grenze fu‹r geringwertige Vermo‹gens-
gegensta‹nde ist mit 10.000.— EUR
festgelegt.

1 Abweichend von diesem
Grundsatz wurden im Zuge
des Jahresabschlusses 2002
die Restbuchwerte der
Banknoten- und Mu‹nzen-
bearbeitungsmaschinen
komplett abgeschrieben,
da diese nur mehr sehr
eingeschra‹nkt Verwendung
finden.
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Realisierte Gewinne und Verluste

sowie Bewertungsdifferenzen und deren Behand-
lung im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002

Kapitalbewegungen

Hinsichtlich der Details zu den
einzelnen Vera‹nderungen wird auf

die Erla‹uterungen des jeweiligen
Bilanzpostens verwiesen.

Realisierte
Gewinne
(Verrechnung
u‹ber Gewinn-
und Verlust-
rechnung)

Realisierte
Verluste
(Verrechnung
u‹ber Gewinn-
und Verlust-
rechnung)

Buchma‹§ige
Verluste
(Verrechnung
u‹ber Gewinn-
und Verlust-
rechnung)

Vera‹nderung
der buchma‹§igen
Gewinne
(Verrechnung u‹ber
Neubewertungs-
konten)

in 1.000 EUR

Gold 237.406 0 — + 120.859
Fremdwa‹hrungen

Eigenbestand 500.629 21.792 133.9931) —1,182.142
Eigenmittelveranlagung — 0 — + 7.117

Wertpapiere
Eigenbestand 140.016 16.591 4502) + 26.542
Eigenmittelveranlagung 607 — 282) + 43.419

Euro-Besta‹nde des IWF 23.056 — — —
Beteiligungen — — 5.518 + 68.472
Au§erbilanzielle Gescha‹fte 836 967 — + 5.494

Insgesamt 902.550 39.350 139.989 — 910.239

1) Durch die gleich hohe Auflo‹sung der ªReserve aus valutarischen Kursdifferenzen� erfolgsneutral gehalten.
2) Durch die gleich hohe Auflo‹sung der ªReserve fu‹r ungewisse Auslands- und Wertpapierrisiken� erfolgsneutral gehalten.

Entwicklung der Kapitalkonten im Jahr 2002

31. 12. 2001 Zunahme Abnahme 31. 12. 2002

in 1.000 EUR

(Grund-)Kapital 12.000 — — 12.000
Ru‹cklagen
Allgemeiner Reservefonds 1,611.952 — — 1,611.952
Freie Reserve 917.719 — — 917.719
Reserve fu‹r ungewisse Auslands-
und Wertpapierrisiken 1,164.425 +32.576 — 85.824 1,111.177
Gebundenes ERP-Sondervermo‹gen
aus Zinsenu‹berschu‹ssen 534.078 +18.362 — 552.440
Jubila‹umsfonds zur Fo‹rderung der Forschungs-
und Lehraufgaben der Wissenschaft 7.267 — — 7.267

4,235.441 +50.938 — 85.824 4,200.555
Bilanzgewinn 108.339 — — 8.246 100.093

Insgesamt 4,355.780 +50.938 — 94.070 4,312.648
Ausgleichsposten aus Neubewertung
Reserve aus valutarischen Kursdifferenzen 1,842.748 — — 306.318 1,536.430
Reserve aus Initial Valuation 282.253 — — 743 281.510
Neubewertungskonten 2,555.052 — — 924.101 1,630.951

4,680.053 — —1,231.162 3,448.891
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U‹ berblick u‹ ber die Entwicklung der Wa‹ hrungs-

positionen der OeNB im Gescha‹ ftsjahr 2002

Erla‹ uterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Aktiva
1. Gold
und Goldforderungen

Bilanzstand 31. 12. 2002 3,336.169 Tsd EUR
Bilanzstand 31. 12. 2001 3,519.118 Tsd EUR

Vera‹nderung — 182.949 Tsd EUR
—5.2%

In diesem Posten ist der physische
und nicht physische Bestand an Gold
ausgewiesen. Dieser bela‹uft sich am
31. Dezember 2002 auf rund 317 t.
Auf Basis des Bewertungspreises
von 326.830 EUR/ozf (das sind
10.507.827 EUR/kgf) ergibt sich
der ausgewiesene Bilanzwert von
3,336.169 Tsd EUR.

Die Vera‹nderung im Jahr 2002
resultiert einerseits aus Verka‹ufen
(30 t im Gegenwert von 306.116

Tsd EUR) und andererseits aus Be-
wertungsgewinnen u‹ber 54.673 Tsd
EUR. Aus realisierten Kursdifferen-
zen ergab sich per saldo eine Zu-
nahme von 68.494 Tsd EUR.

Die Goldverka‹ufe, die bereits im
Jahr 2001 auf Termin abgeschlossen
wurden, sind im Rahmen des im
September 1999 von 14 europa‹ischen
Zentralbanken, darunter auch die
OeNB, und der EZB geschlossenen
ªGoldabkommens� u‹ber den Verkauf
von insgesamt 2.000 t Gold inner-
halb einer Fu‹nfjahresperiode, durch-
gefu‹hrt worden. Damit wurde der
seinerzeit fu‹r die OeNB fixierte
Verkauf von insgesamt 90 t Gold
erfu‹llt.

Nettowa‹hrungsposition (inkl. Gold)

31. 12. 2001 31. 12. 2002 Vera‹nderung

in 1.000 EUR in %

Gold und Goldforderungen 3,519.118 3,336.169 — 182.949 — 5
.
2

Forderungen in Fremdwa‹hrung an Ansa‹ssige
au§erhalb des Euro-Wa‹hrungsgebiets1) 15,705.247 10,608.376 —5,096.871 — 32

.
5

Forderungen in Fremdwa‹hrung an Ansa‹ssige
im Euro-Wa‹hrungsgebiet 1,108.565 788.121 — 320.444 — 28

.
9

Sonstige Aktiva 23.092 65.653 + 42.561 +184
.
3

abzu‹glich:
Verbindlichkeiten in Fremdwa‹hrung gegenu‹ber Ansa‹ssigen
im Euro-Wa‹hrungsgebiet 308.727 92.138 — 216.589 — 70

.
2

Verbindlichkeiten in Fremdwa‹hrung gegenu‹ber
Ansa‹ssigen au§erhalb des Euro-Wa‹hrungsgebiets 985.659 583.590 — 402.069 — 40

.
8

Ausgleichsposten fu‹r vom IWF zugeteilte
Sonderziehungsrechte 255.051 232.096 — 22.955 — 9

.
0

Neubewertungsposten aus au§erbilanziellen Gescha‹ften — 4.316 + 4.316
Ausgleichsposten aus Neubewertung 91.132 110.065 + 18.933 + 20

.
8

18,715.454 13,776.114 —4,939.340 — 26
.
4

In der Bilanz nicht ausgewiesen (per saldo) — 1,434.0612)— 256.385 —1,177.676 — 82
.
1

Insgesamt 17,281.392 13,519.729 —3,761.663 — 21
.
8

1) Ohne den in Euro ausgedru‹ckten nicht abberufenen Teil der Quote des IWF.
2) Darin sind auch Terminverka‹ufe u‹ber 30 t Gold enthalten.
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2. Forderungen
in Fremdwa‹ hrung
an Ansa‹ ssige au§erhalb
des Euro-Wa‹ hrungs-
gebiets

Bilanzstand 31. 12. 2002 8,964.563 Tsd EUR
Bilanzstand 31. 12. 2001 13,979.832 Tsd EUR

Vera‹nderung — 5,015.269 Tsd EUR
—35.9%

Dieser Bilanzposten entha‹lt neben
dem Komplex ªInternationaler Wa‹h-

rungsfonds� — bestehend aus der
ªForderung aus der Beteiligung am
IWF�, den ªSonderziehungsrechten�
(SZR) und den ªSonstigen Forderun-
gen gegen den IWF� — Fremdwa‹h-
rungsforderungen gegen La‹nder, die
nicht an der Wa‹hrungsunion teilneh-
men. Der Sitz der Gescha‹ftspartner
befindet sich au§erhalb des Euro-
Wa‹hrungsraums.

Der gesamte IWF-Posten gliedert
sich wie folgt:

Die Forderung aus der Betei-
ligung am IWF1) hat durch Ziehun-
gen zu Gunsten von Mitgliedstaaten
und durch die Neubewertung der
Euro-Besta‹nde durch den IWF sowie
durch Kontodotationen um insgesamt
240.591 Tsd EUR zugenommen.
Demgegenu‹ber ist diese Forderung
durch Erla‹ge von Mitgliedstaaten um
158.989 Tsd EUR gesunken. Weiters
haben sich die Bewertung (—241.907
Tsd EUR) und die Effekte aus reali-
sierten Kursdifferenzen und Buch-
wertangleichungen (+1.859 Tsd EUR)
entsprechend ausgewirkt.

Der o‹sterreichische Anteil am
Wa‹hrungsfondskapital ist im Jahr
2002 mit 1.872.3 Mio SZR unvera‹n-
dert geblieben.

Die Verzinsung der IWF-Betei-
ligung erfolgt auf Grund der sich
wo‹chentlich a‹ndernden Remunerati-
onsrate, die sich im abgelaufenen
Kalenderjahr — gleich hoch wie der
SZR-Zinssatz — zwischen 1.9 und
2.3% p. a. bewegte.

Die Sonderziehungsrechte2)
stehen zum 31. Dezember 2002 mit

einem Gegenwert von 176.367 Tsd
EUR, das entspricht 136 Mio SZR,
zu Buche. Die im Jahr 2002 ein-
getretene Abnahme um per saldo
87.640 Tsd EUR ist auf SZR-Ver-
ka‹ufe im Gegenwert von 88.072 Tsd
EUR zuru‹ckzufu‹hren. Die Zinsen-
abrechnungen, die insbesondere die
Remuneration der Beteiligung am
IWF betreffen, haben sich hingegen
mit einer Zunahme von 18.153 Tsd
EUR ausgewirkt.

Ka‹ufe auf Grund von Designie-
rungen durch den IWF erfolgten im
Jahr 2002 nicht. Eine Verpflichtung
zur entgeltlichen U‹ bernahme von
SZR besteht den Fondsstatuten zu-
folge jedoch nach wie vor so lange,
bis der SZR-Bestand das Dreifache
der Gesamtzuteilung betra‹gt, wobei
sich die aktuelle Gesamtzuteilung
auf 179.045 Tsd SZR bela‹uft.

31. 12. 2001 31. 12. 2002 Vera‹nderung

in 1.000 EUR in %

Forderung aus der Beteiligung am IWF 941.696 783.250 —158.446 —16
.
8

SZR im Rahmen des IWF 264.007 176.367 — 87.640 —33
.
2

Sonstige Forderungen gegen den IWF 56.980 38.889 — 18.091 —31
.
7

Insgesamt 1,262.683 998.506 —264.177 —20
.
9

1 Die OeNB hat gema‹§
Bundesgesetz BGBl.
Nr. 309/1971 zur Ga‹nze
die Quote der Republik
O‹sterreich fu‹r eigene
Rechnung u‹bernommen.

2 Gema‹§ Bundesgesetz BGBl.
Nr. 440/1969 ist die
OeNB erma‹chtigt, fu‹r
eigene Rechnung, aber im
Namen der Republik
O‹sterreich am System der
Sonderziehungsrechte
teilzunehmen und die
unentgeltlich zugeteilten
bzw. entgeltlich erworbenen
Sonderziehungsrechte in
ihre Aktiven einzustellen.
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Sonstige Forderungen gegen
den IWF fassen sa‹mtliche u‹brige
Beitragsleistungen der OeNB zu
Sonderkreditaktionen des IWF zu-
sammen. Im vorliegenden Jahres-
abschluss besteht dieser Posten aus-
schlie§lich aus Forderungen aus Bei-
tragsleistungen (u‹ber 30 Mio SZR)
im Zusammenhang mit der ªBetei-
ligung an der Poverty Reduction and
Growth Facility� (PRGF). Die Son-
deraktion PRGF unterstu‹tzt die Ziele

des IWF durch Gewa‹hrung von sehr
weichen Krediten an die a‹rmsten
Entwicklungsla‹nder, um damit Wirt-
schaftsprogramme zu finanzieren, die
auf eine erhebliche und nachhaltige
Sta‹rkung der Zahlungsbilanzsituation
und des Wachstums abzielen.

Die Guthaben bei Banken,
Wertpapieranlagen, Auslands-
kredite und sonstige Auslands-
aktiva stellen sich wie folgt dar:

In den Guthaben bei Banken sind
Fremdwa‹hrungsbesta‹nde auf Kor-
respondenzkonten, Festgelder und
Taggeldanlagen enthalten. Die Wert-
papiere wurden von Emittenten mit
Sitz au§erhalb des Euro-Wa‹hrungs-
raums begeben. Sa‹mtliche Veran-
lagungen werden bei Partnern mit
bester Bonita‹t vorgenommen.

Die Sonstigen Forderungen au§er-
halb des Euro-Wa‹hrungsraums be-
inhalten ausschlie§lich Valuten.

Auf die Vera‹nderung dieses Pos-
tens haben sich vor allem Transaktio-
nen des Bundes und Umschichtungen
in das Eigenmittel-Veranlagungspor-
tefeuille ausgewirkt.

3. Forderungen
in Fremdwa‹ hrung
an Ansa‹ ssige
im Euro-Wa‹ hrungsgebiet
Die Forderungen in Fremdwa‹hrung
an Ansa‹ssige im Euro-Wa‹hrungs-
gebiet beinhalten im Detail:

31. 12. 2001 31. 12. 2002 Vera‹nderung

in 1.000 EUR in %

Guthaben bei Banken 3,416.102 2,274.884 —1,141.218 —33
.
4

Wertpapiere 9,293.899 5,684.975 —3,608.924 —38
.
8

Sonstige Forderungen 7.148 6.198 — 950 —13
.
3

Insgesamt 12,717.149 7,966.057 —4,751.092 —37
.
4

31. 12. 2001 31. 12. 2002 Vera‹nderung

in 1.000 EUR in %

Guthaben bei Banken 494.146 324.720 —169.426 —34
.
3

Wertpapiere 614.419 463.401 —151.018 —24
.
6

Insgesamt 1,108.565 788.121 —320.444 —28
.
9
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4. Forderungen in Euro
an Ansa‹ ssige au§erhalb
des Euro-Wa‹ hrungs-
gebiets
In diesem Bilanzposten sind alle auf
Euro lautenden Veranlagungen und

Konten bei Gescha‹ftspartnern, die
ihren Sitz nicht im Euro-Wa‹hrungs-
gebiet haben, enthalten.

Zu den Bilanzstichtagen 2001 und
2002 setzt sich dieser Bilanzposten
wie folgt zusammen:

5. Forderungen in Euro
aus geldpolitischen
Operationen
an Kreditinstitute
im Euro-Wa‹ hrungsgebiet
In diesem Bilanzposten sind die im
Zusammenhang mit der Liquidita‹ts-

bereitstellung durchgefu‹hrten Ge-
scha‹fte dargestellt.

Die Zusammensetzung dieses
Bilanzpostens zeigt folgendes Bild:

5.1 Hauptrefinanzierungsgescha‹fte
Als Hauptrefinanzierungsge-
scha‹fte werden die regelma‹§ig statt-
findenden liquidita‹tszufu‹hrenden be-
fristeten Transaktionen bezeichnet.
Sie werden von den nationalen Zen-
tralbanken in wo‹chentlichem Ab-
stand, mit einer Laufzeit von zwei
Wochen im Rahmen von Standard-
tendern (Zins- oder Mengentender)
durchgefu‹hrt. Alle Gescha‹ftspartner,
die die allgemeinen Zulassungskrite-
rien erfu‹llen, sind zur Abgabe von
Geboten innerhalb eines Tages be-

rechtigt. Fu‹r das Zuteilungsverfahren
im Rahmen der Hauptrefinanzie-
rungsgescha‹fte wurde 2002 aus-
schlie§lich das Zinstenderverfahren
eingesetzt.

Diesem Hauptrefinanzierungs-
instrument kommt bei der Verfol-
gung der Ziele der Offenmarktge-
scha‹fte des Eurosystems eine Schlu‹s-
selrolle zu. U‹ ber sie wird dem
Finanzsektor der gro‹§te Teil des
Refinanzierungsvolumens zur Ver-
fu‹gung gestellt.

31. 12. 2001 31. 12. 2002 Vera‹nderung

in 1.000 EUR in %

Veranlagungen in Wertpapieren 1,368.803 780.679 —588.124 — 43
.
0

Sonstige Veranlagungen 200.417 487.811 +287.394 +143
.
4

Insgesamt 1,569.220 1,268.490 —300.730 — 19
.
2

31. 12. 2001 31. 12. 2002 Vera‹nderung

in 1.000 EUR in %

5.1 Hauptrefinanzierungsgescha‹fte 379.071 2,679.245 +2,300.174 +606
.
8

5.2 La‹ngerfristige Refinanzierungsgescha‹fte 911.478 171.874 — 739.604 — 81
.
1

5.3 Feinsteuerungsoperationen in Form
von befristetenTransaktionen — — — —

5.4 Strukturelle Operationen in Form
von befristeten Transaktionen — — — —

5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilita‹t — — — —
5.6 Forderungen aus Margenausgleich — — — —

Insgesamt 1,290.549 2,851.119 +1,560.570 +120
.
9
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5.2 La‹ngerfristige
Refinanzierungsgescha‹fte
Die la‹ngerfristigen Refinanzie-
rungsgescha‹fte sind liquidita‹ts-
zufu‹hrende befristete Transaktionen
in monatlichem Abstand und mit ei-
ner Laufzeit von drei Monaten. U‹ ber
diese Gescha‹fte sollen den Gescha‹fts-
partnern zusa‹tzliche la‹ngerfristige
Refinanzierungsmittel zur Verfu‹gung
gestellt werden. Sie werden von den
nationalen Zentralbanken im Wege
von Standardtendern durchgefu‹hrt.
Die im Rahmen von la‹ngerfristigen
Refinanzierungsgescha‹ften durch-
gefu‹hrten Tender wurden im Jahr
2002 ausschlie§lich nach dem Zins-
tenderverfahren abgewickelt.

5.3 Feinsteuerungsoperationen
in Form von befristeten Transaktionen
Diese werden von Fall zu Fall zur
Steuerung der Marktliquidita‹t und
der Zinssa‹tze durchgefu‹hrt, und zwar
insbesondere, um die Auswirkungen
unerwarteter marktma‹§iger Liquidi-
ta‹tsschwankungen auf die Zinssa‹tze
auszugleichen. Die Feinsteuerungs-
instrumente und -verfahren werden
der jeweiligen Art der Transaktionen
und den dabei verfolgten speziellen
Zielen angepasst. Feinsteuerungsope-
rationen werden u‹blicherweise von
den nationalen Zentralbanken u‹ber
Schnelltender oder bilaterale Ge-
scha‹fte durchgefu‹hrt. Der EZB-Rat
entscheidet, ob in Ausnahmefa‹llen
Feinsteuerungsoperationen von der
EZB selbst durchgefu‹hrt werden.

Im Jahr 2002 wurden zwei befris-
tete Feinsteuerungsoperationen in
Ho‹he von 69.027 Tsd EUR (4. bis
6. Ja‹nner 2002) bzw. 88.317 Tsd
EUR (18. bis 23. Dezember 2002)
durchgefu‹hrt. Der Grund fu‹r die
zu Jahresbeginn durchgefu‹hrten Fein-
steuerungsoperationen lag in der
Euro-Bargeldeinfu‹hrung. Die Fein-
steuerungsoperationen wurden als

Zinstender mit Zinssa‹tzen von 3.3%
p. a. bzw. 2.8% p. a. abgeschlossen.

5.4 Strukturelle Operationen
in Form von befristeten Transaktionen
Strukturelle Operationen in
Form von befristeten Trans-
aktionen werden eingesetzt, wenn
die EZB die strukturelle Liquidita‹ts-
position des Finanzsektors gegenu‹ber
dem Eurosystem anpassen will. Im
Jahr 2002 wurden keine derartigen
Gescha‹fte abgeschlossen.

5.5 Spitzenrefinanzierungsfazilita‹t
Der Finanzsektor kann die Spitzen-
refinanzierungsfazilita‹t in An-
spruch nehmen, um sich von den
nationalen Zentralbanken U‹ ber-
nachtliquidita‹t zu einem vorgegebe-
nen Zinssatz gegen refinanzierungs-
fa‹hige Sicherheiten zu beschaffen.
Diese Kreditlinie ist zur Deckung
eines voru‹bergehenden Liquidita‹ts-
bedarfs der Gescha‹ftspartner be-
stimmt. Der Zinssatz dieser Fazilita‹t
bildet im Allgemeinen die Ober-
grenze des Taggeldsatzes. Die Spitzen-
refinanzierungsfazilita‹t wurde im
Jahr 2002 mehrfach in Anspruch
genommen.

5.6 Forderungen aus Margenausgleich
Forderungen aus Margenaus-
gleich resultieren aus einer allfa‹l-
ligen Verpflichtung der Zentralbank,
u‹berschu‹ssige Sicherheiten den Ge-
scha‹ftspartnern zur Verfu‹gung zu
stellen. Wenn dies nicht durch die
Ru‹ckgabe von Wertpapieren, son-
dern durch Gutschrift auf dem Giro-
konto erfolgt, wird in diesem Sub-
posten eine Forderung gegen die
Gescha‹ftspartner eingestellt. Im Jahr
2002 bestanden aus diesem Titel
keine Forderungen.
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6. Sonstige Forderungen
in Euro an Kreditinstitute
im Euro-Wa‹ hrungsgebiet

Bilanzstand 31. 12. 2002 82 Tsd EUR
Bilanzstand 31. 12. 2001 182.270 Tsd EUR

Vera‹nderung —182.188 Tsd EUR
—99.9%

Am 1. Ja‹nner 2002 wurden in
dieser Position zusa‹tzlich zu den be-
reits im September 2001 eingebuch-
ten Euro-Startpaketen (179.685 Tsd
EUR) die Forderungen gegen Kre-
ditinstitute aus den im Jahr 2001
vorverteilten Euro-Banknoten und
-Mu‹nzen u‹ber insgesamt 10,030.693
Tsd EUR eingebucht. Davon ent-
fielen 9,744.042 Tsd EUR auf Bank-
noten und 286.651 Tsd EUR auf
Mu‹nzen. Die Tilgung der Gesamt-
forderung aus vorverteiltem Euro-
Bargeld in Ho‹he von 10,210.378
Tsd EUR erfolgte im Rahmen des
ªLinear Debiting Model� durch Belas-
tung der Girokonten der Kreditinsti-
tute am 2., 23. und 30. Ja‹nner 2002
mit je einem Drittel.

7. Wertpapiere in Euro
von Ansa‹ ssigen
im Euro-Wa‹ hrungsgebiet

Bilanzstand 31. 12. 2002 2,015.083 Tsd EUR
Bilanzstand 31. 12. 2001 1,742.631 Tsd EUR

Vera‹nderung + 272.452 Tsd EUR
+15.6%

In diesem Posten sind alle markt-
ga‹ngigen Wertpapiere inklusive der
Staatspapiere aus der Zeit vor der
WWU, die auf Wa‹hrungen jener
Staaten, die an der dritten Stufe
teilnehmen, denominiert sind und
nicht unter dem wa‹hrungspolitischen
Instrumentarium auszuweisen bzw.
keinen bestimmten Veranlagungs-
zwecken gewidmet sind, zusammen-
gefasst.

Die Jahresvera‹nderung ist ins-
besondere auf transaktionsbedingte
Zuga‹nge zuru‹ckzufu‹hren.

8. Forderungen in Euro
an o‹ ffentliche Haushalte

Bilanzstand 31. 12. 2002 351.366 Tsd EUR
Bilanzstand 31. 12. 2001 287.632 Tsd EUR

Vera‹nderung + 63.734 Tsd EUR
+22.2%

Dieser Bilanzposten stellt aus-
schlie§lich die Forderung gegen den
Bundesschatz wegen vor 1989 emit-
tierter Silbergedenkmu‹nzen dar. Sie
basiert auf dem Scheidemu‹nzenge-
setz 1988 in der Fassung des BGBl.
Nr. 425/1996.

Das theoretische Ho‹chstausma§
der Einlo‹sungsverpflichtung des Bun-
des ist die Summe aller vor 1989 aus-
gegebenen Silbergedenkmu‹nzen ver-
mindert um bereits bezahlte Mu‹n-
zenru‹cklieferungen sowie um von
der Mu‹nze O‹ sterreich AG direkt ein-
gezogene Mu‹nzen. Die Tilgung der
so errechneten Maximalschuld von
1,270.108 Tsd EUR erfolgt mit
einem ja‹hrlichen Betrag von 5.814 Tsd
EUR aus dem Gewinnanteil des
Bundes am Erfolgsu‹berschuss der
OeNB. Weiters sind die Erlo‹se aus
der Verwertung der ru‹ckgelieferten
Silbermu‹nzen, einschlie§lich der aus
der Veranlagung dieser Betra‹ge durch
die Mu‹nze O‹ sterreich AG bis zum
vertraglich festgelegten U‹ berwei-
sungstermin (15. Dezember jeden
Jahres) realisierten Zinsen, zur Til-
gung zu verwenden. Eine am 31. De-
zember 2040 allenfalls noch beste-
hende tilgbare Schuld ist in den
folgenden fu‹nf Jahren (2041 bis
2045) in gleich hohen ja‹hrlichen
Raten zu tilgen.

Ru‹cklieferungen von Silberge-
denkmu‹nzen an den Bund im Ge-
samtnennwert von 89.482 Tsd EUR
standen Tilgungen aus dem Gewinn-
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anteil des Bundes am Erfolgsu‹ber-
schuss 2001 der OeNB sowie aus
Verwertungserlo‹sen von Silbermu‹n-
zen u‹ber insgesamt 25.748 Tsd EUR
gegenu‹ber.

9. Intra-Eurosystem-
Forderungen

Bilanzstand 31. 12. 2002 4,175.874 Tsd EUR
Bilanzstand 31. 12. 2001 3,153.431 Tsd EUR

Vera‹nderung +1,022.443 Tsd EUR
+32.4%

In diesem Bilanzposten sind die
Forderungen aus dem OeNB-Kapital-
anteil an der EZB sowie jene aus der
U‹ bertragung von Wa‹hrungsreserven
an die EZB enthalten. Weiters sind
auch die Nettoforderungen aus der
Verteilung von Euro-Banknoten aus
der Anwendung des Banknoten-Ver-

teilungsschlu‹ssels laut Beschluss
ECB/2001/15 und ECB/2001/16
(siehe auch Erla‹uterungen im Ab-
schnitt ªAllgemeine Bemerkungen
und rechtliche Grundlagen�) sowie
die TARGET- und sonstigen Intra-
Eurosystem-Salden in diesem Posten
auszuweisen, sofern sich diese zum
Stichtag in ihrer jeweiligen Gesamt-
heit als Netto-Forderung darstellen.

Der im Bilanzformat enthaltene
Subposten 9.3 ªForderungen aus
Schuldverschreibungen zur Deckung
der Emission von EZB-Schuldver-
schreibungen� (Promissory Notes)
ist fu‹r die OeNB nicht relevant, da
er ausschlie§lich die EZB betrifft.

Die Intra-Eurosystem-Forde-
rungen setzen sich zum 31. De-
zember 2002 wie folgt zusammen:

9.1 Beteiligung an der EZB
Der Anteil, den die OeNB am gesam-
ten EZB-Kapital von 5 Mrd EUR
ha‹lt, betra‹gt zum Bilanzstichtag
2.3594% und ist damit gegenu‹ber

dem 31. Dezember 2001 unvera‹n-
dert geblieben.

Die EZB-Kapitalanteile der jewei-
ligen nationalen Zentralbanken zeigt
die nachstehende Tabelle:

31. 12. 2001 31. 12. 2002 Vera‹nderung

in 1.000 EUR in %

9.1 Beteiligung an der EZB 117.970 117.970 — —
9.2 Forderungen aus der U‹ bertragung

von Wa‹hrungsreserven 1,179.700 1,179.700 — —
9.3 Forderungen aus

Schuldverschreibungen zur Deckung
der Emission von
EZB-Schuldverschreibungen x x x x

9.4 Nettoforderungen aus der Verteilung
des Euro-Banknotenumlaufs
innerhalb des Eurosystems — — — —

9.5 Sonstige Intra-Eurosystem-Forderungen
(netto)

1,855.761 2,878.204 +1,022.443 +55
.
1

Insgesamt 3,153.431 4,175.874 +1,022.443 +32
.
4

Jahresabschluss

100 Gescha‹ ftsbericht 2002�



9.2 Forderungen aus der U‹ bertragung
von Wa‹hrungsreserven
Die U‹ bertragung von Wa‹h-
rungsreserven von den am Euro-
system teilnehmenden Zentralbanken
an die EZB ist im Art. 30 des
ESZB/EZB-Statuts vorgesehen. Die
resultierenden Euro-Forderungen aus
dieser Transaktion werden in dieser
Position ausgewiesen.

Die von der OeNB transferierten
Werte werden im Namen und fu‹r
Rechnung der EZB von der OeNB —
separiert von ihren Eigenbesta‹nden —
verwaltet und scheinen daher nicht in
der OeNB-Bilanz auf.

Die ausgewiesene, nicht ru‹ckzahl-
bare Euro-Forderung wird mit 85%
des geltenden Zinssatzes des Haupt-
refinanzierungsinstruments auf ta‹g-
licher Basis seitens der EZB verzinst.

9.5 Sonstige Intra-Eurosystem-
Forderungen
Die Sonstigen Intra-Eurosystem-
Forderungen (netto) stellen jenen
Nettosaldo dar, der aus Transaktio-
nen zwischen der OeNB und den
u‹brigen 14 nationalen Zentralbanken
(also einschlie§lich der nicht an der
WWU teilnehmenden Zentralban-
ken) bzw. der EZB insbesondere
aus dem Zahlungsverkehrssystem
TARGET entstanden ist. Weiters
werden hier der Eurosystem-Ver-
rechnungssaldo aus der Umvertei-
lung der moneta‹ren Einku‹nfte zum
Jahresultimo, die Forderung aus der
anteiligen Ru‹ckverteilung der EZB-
Seigniorage-Einku‹nfte sowie jene
Salden ausgewiesen, die sich aus
Korrespondenzkonten1) mit einzel-
nen Zentralbanken ergeben.

Kapitalanteile der 15 EU-Zentralbanken zum 31. Dezember 2002
absoluter
Kapitalanteil

davon eingezahlt relativer
Kapitalanteil

in % in EUR in %

Deutsche Bundesbank 24
.
4935 1.224,675.000 1.224,675.000 30

.
2410

Banque de France 16
.
8337 841,685.000 841,685.000 20

.
7838

Banca d�Italia 14
.
8950 744,750.000 744,750.000 18

.
3902

Banco de Espan�a 8
.
8935 444,675.000 444,675.000 10.9804

De Nederlandsche Bank 4
.
2780 213,900.000 213,900.000 5

.
2819

Banque Nationale de Belgique 2
.
8658 143,290.000 143,290.000 3

.
5383

Oesterreichische Nationalbank 2
.
3594 117,970.000 117,970.000 2

.
9130

Bank of Greece 2
.
0564 102,820.000 102,820.000 2

.
5389

Banco de Portugal 1
.
9232 96,160.000 96,160.000 2

.
3745

Suomen Pankki 1
.
3970 69,850.000 69,850.000 1

.
7248

Central Bank of Ireland 0
.
8496 42,480.000 42,480.000 1

.
0490

Banque central de Luxembourg 0
.
1492 7,460.000 7,460.000 0

.
1842

80
.
9943 4.049,715.000 4.049,715.000 100

.
0000

Bank of England 14
.
6811 734,055.000 36,702.7501)

Sveriges Riksbank 2
.
6537 132,685.000 6,634.2501)

Danmarks Nationalbank 1
.
6709 83,545.000 4,177.2501)

19
.
0057 950,285.000 47,514.250

Insgesamt 100
.
0000 5.000,000.000 4.097,229.250

1) Entspricht 5% des absoluten Kapitalanteils zur Finanzierung der Kosten der EZB.

1 Die Korrespondenzkonten
ko‹nnen z. B. im Falle einer
voru‹bergehenden Sto‹rung
des TARGET-Systems fu‹r
eine begrenzte Zahl von
Transaktionen verwendet
werden.
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Die aus ta‹glichen Transaktionen
resultierenden bilateralen Einzelsal-
den der OeNB gegenu‹ber den ande-
ren Zentralbanken werden am Tages-
ende auf das Konto mit der EZB
im Wege einer Zession u‹bertragen
(Netting by Novation).

Die Verzinsung des Saldos mit der
EZB erfolgt auf ta‹glicher Basis zum
Monatsende. Fu‹r die Berechnung,
die die EZB zentral durchfu‹hrt,
kommt der von der EZB bekannt
gegebene marginale Zinssatz des
Hauptrefinanzierungsinstruments
zur Anwendung. Die entsprechenden

Zahlungen werden im TARGET-
System monatlich im Nachhinein
durchgefu‹hrt.

10. Schwebende
Verrechnungen
Dieser Bilanzposten resultiert aus
Verrechnungen des Jahres 2002, die
Anfang Ja‹nner 2003 zahlungsma‹§ig
abgewickelt wurden.

11. Sonstige Aktiva
Die Sonstigen Aktiva setzen sich aus
den folgenden Bilanzposten zusam-
men:

11.1 Scheidemu‹nzen
des Euro-Wa‹hrungsgebiets
Dieser Bilanzposten stellt zum
31. Dezember 2002 den Kassen-
bestand der Bank an umlauffa‹higen
Euro-Mu‹nzen der am Euro-Wa‹h-
rungssystem teilnehmendenMitglied-
staaten dar, wogegen zum 31. Dezem-
ber 2001 in diesem Posten aus-
schlie§lich Schilling-Mu‹nzen erfasst
waren.

Da Schilling-Mu‹nzen seit dem
Ende der dualen Phase am 28. Fe-
bruar 2002 ihre Eigenschaft als
gesetzliches Zahlungsmittel verloren
haben, erfolgte im Jahr 2002 eine
Umgliederung der Schilling-Scheide-
mu‹nzen-Barschaft in den Aktivposten
11.6 ªSonstiges�.

11.2 Sachanlagen und immaterielle
Vermo‹gensgegensta‹nde
Die Sachanlagen und immateriellen
Vermo‹gensgegensta‹nde beinhalten
Geba‹ude und Grundstu‹cke, Einrich-
tung und Maschinen (Gescha‹ftsaus-
stattung, Hard- und Software, Kraft-
fahrzeuge), mobile Sachwerte und
immaterielle Vermo‹gensgegensta‹nde.

Die Geba‹ude und Grund-
stu‹ cke zeigen folgende Entwick-
lung:

31. 12. 2001 31. 12. 2002 Vera‹nderung

in 1.000 EUR in %

11.1 Scheidemu‹nzen des Euro-Wa‹hrungsgebiets 151.995 345.880 + 193.885 +127
.
6

11.2 Sachanlagen und immaterielle
Vermo‹gensgegensta‹nde 135.623 146.872 + 11.249 + 8

.
3

11.3 Sonstiges Finanzanlagevermo‹gen 2,548.766 7,316.249 +4,767.483 +187
.
1

11.4 Neubewertungsposten aus au§erbilanziellen
Gescha‹ften 6.571 12.065 + 5.494 + 83

.
6

11.5 Rechnungsabgrenzungsposten 355.593 325.958 — 29.635 — 8
.
3

11.6 Sonstiges 1,185.456 1,689.228 + 503.772 + 42
.
5

Insgesamt 4,384.004 9,836.252 +5,452.248 +124
.
4
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Die Zuga‹nge im Jahr 2002 sind
im Wesentlichen auf die Aktivierung
von Investitionen im OeNB-Haupt-
geba‹ude zuru‹ckzufu‹hren.

Die Einrichtung und Maschi-
nen zeigen folgende Entwicklung:

Die mobilen Sachwerte in
Ho‹he von 32.920 Tsd EUR umfassen
die Sammlung von Streichinstru-
menten alter Meister.1) Zum Bilanz-
stichtag 2002 besteht diese Instru-
mentensammlung unvera‹ndert aus

23 Geigen, 4 Violoncelli und 2 Vio-
len. Die Instrumente werden an fo‹r-
derungswu‹rdige Musiker verliehen.

Die immateriellen Vermo‹-
gensgegensta‹nde zeigen folgende
Entwicklung:

Anschaf-
fungs- und
Herstel-
lungskosten
bis 31. 12. 2001

Zuga‹nge
im Jahr 2002

Abga‹nge
im Jahr 2002

Kumulierte
Abschrei-
bungen

Buchwert
31. 12.
2002

Buchwert
31. 12.
2001

Abschrei-
bungen des
Jahres 2002

in 1.000 EUR

82.8781) 19.085 2882) 16.581 85.094 68.306 2.241

1) Bei jenen Geba‹uden und Grundstu‹cken, die bereits vor dem 31. Dezember 1956 angeschafft worden waren, wurden die Anschaffungs-
kosten aus der Schilling-Ero‹ffnungsbilanz (BGBl. Nr. 190/1954) u‹bernommen.

2) Die Differenz zwischen den Buchwertabga‹ngen und den Abga‹ngen zu den historischen Anschaffungskosten betra‹gt 232 Tsd EUR.

Anschaffungs-
kosten
bis 31. 12.
2001

Zuga‹nge
im Jahr 2002

Abga‹nge
im Jahr 2002

Kumulierte
Abschrei-
bungen

Buchwert
31. 12.
2002

Buchwert
31. 12.
2001

Abschrei-
bungen des
Jahres 2002

in 1.000 EUR

85.045 15.478 9.2731) 63.066 28.184 33.710 19.626

1) Die Differenz zwischen den Buchwertabga‹ngen und den Abga‹ngen zu den historischen Anschaffungskosten betra‹gt 7.895 Tsd EUR.

1 Im Jahr 1989 hatte die
OeNB begonnen, eine
Sammlung historischer
Streichinstrumente
aufzubauen.

Anschaffungs-
kosten
bis 31. 12.
2001

Zuga‹nge
im Jahr 2002

Abga‹nge
im Jahr 2002

Kumulierte
Abschrei-
bungen

Buchwert
31. 12.
2002

Buchwert
31. 12.
2001

Abschrei-
bungen des
Jahres 2002

in 1.000 EUR

720 — — 46 674 689 15
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11.3 Sonstiges Finanzanlagevermo‹gen
Das Sonstige Finanzanlagever-
mo‹gen setzt sich im Detail wie folgt
zusammen:

Vom Gesamtbestand der Wert-
p a p i e r ve r a n l a g un g en wa re n
1,483.191 Tsd EUR der Veranlagung
der Pensionsreserve und 13.972 Tsd
EUR der Veranlagung des Jubila‹ums-
fonds zur Fo‹rderung der For-
schungs- und Lehraufgaben der Wis-
senschaft gewidmet. Auf die Veran-
lagung von Eigenmitteln entfielen
4,566.429 Tsd EUR. Die Vera‹nde-
rung der Wertpapierveranlagungen
ist im Wesentlichen auf Umschich-
tungen in das Eigenmittel-Veranla-
gungsportefeuille zuru‹ckzufu‹hren.
Aus der Wertpapierbewertung resul-
tieren buchma‹§ige Kursgewinne in
Ho‹he von 101.469 Tsd EUR, denen
buchma‹§ige Kursverluste u‹ber ins-
gesamt 85.374 Tsd EUR gegenu‹ber-
stehen. Aus der Fremdwa‹hrungs-
bewertung stammen buchma‹§ige
Kursgewinne u‹ber 7.117 Tsd EUR.

Von den Beteiligungen sind
714.108 Tsd EUR der Eigenmittel-

veranlagung und 303.450 Tsd EUR
der Veranlagung der Pensionsreserve
gewidmet.

Die Sonstigen Veranlagungen
stellen im Wesentlichen ta‹glich
fa‹llige Veranlagungen dar, wovon
221.405 Tsd EUR auf die Veran-
lagung der Pensionsreserve und
13.694 Tsd EUR auf jene des Jubi-
la‹umsfonds entfallen.

Zu den auf der Passivseite aus-
gewiesenen Eigenmitteln za‹hlen
neben dem Grundkapital, der All-
gemeine Reservefonds, die Freie
Reserve, die Reserve fu‹r ungewisse
Auslands- und Wertpapierrisiken,
das ERP-Sondervermo‹gen, die Re-
serve aus valutarischen Kursdifferen-
zen sowie allgemeine Ru‹ckstellun-
gen, und zwar insbesondere jene fu‹r
das Fremdwa‹hrungsrisiko und all-
gemeine Bankrisiken.

Die Beteiligungen stellen sich
wie folgt dar:

31. 12. 2001 31. 12. 2002 Vera‹nderung

in 1.000 EUR in %

Wertpapierveranlagungen 1,497.705 6,063.592 +4,565.887 +304
.
9

Beteiligungen 815.825 1,017.558 + 201.733 + 24
.
7

Sonstige Veranlagungen 235.236 235.099 — 137 — 0
.
1

Insgesamt 2,548.766 7,316.249 +4,767.483 +187
.
1

Substanzwert
bis 31. 12. 2001

Zuga‹nge
im Jahr 2002

Abga‹nge
im Jahr 2002

Buchwert
31. 12.
2002

Buchwert
31. 12.
2001

Abschrei-
bungen des
Jahres 2002

Neubewer-
tung

im Jahr 2002

in 1.000 EUR

815.825 13.374 3451) 1,017.5582) 815.825 5.518 73.878

1) Die Differenz zwischen den Buchwertabga‹ngen und den Abga‹ngen zu den historischen Anschaffungskosten betra‹gt 344 Tsd EUR.
2) Darin ist mit 120.000 Tsd EUR eine zeitgleich vereinnahmte Dividende enthalten.
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Die Beteiligungen wurden mit ih-
ren jeweiligen Substanzwerten im
Jahresabschluss 2002 erfasst. Hin-
sichtlich der Beteiligungen wird auf
das Kapitel ªTochtergesellschaften
der OeNB� im Gescha‹ftsbericht ver-
wiesen.

11.6 Sonstiges
Die Sonstigen Vermo‹gensgegen-
sta‹nde setzen sich im Detail wie
folgt zusammen:

Gema‹§ ⁄ 3 Abs. 2 des ERP-
Fonds-Gesetzes errechnet sich der
Plafond der Finanzierungsverpflich-
tung der OeNB aus dem seinerzeit
von der Bundesschuld abgeschriebe-
nen Betrag u‹ber 341.955 Tsd EUR
zuzu‹glich der Summe angesammelter
Zinsenu‹berschu‹sse. Zum 31. Dezem-
ber 2002 beliefen sich diese auf
552.440 Tsd EUR. Der Rahmen fu‹r
die aus dem Nationalbankblock zu
gewa‹hrenden Kredite bela‹uft sich
am 31. Dezember 2002 auf insgesamt
894.395 Tsd EUR. Die Finanzierung
von ERP-Krediten erfolgt in Form
von Buchkrediten, wobei die recht-
liche Grundlage dafu‹r im ⁄ 83 NBG
verankert ist.

Um den zum 31. Dezember 2002
letztmalig im Passivposten 1. ªBank-
notenumlauf� auszuweisenden Schil-
ling-Banknotenumlauf in seiner wirt-
schaftlichen Auswirkung darstellen
zu ko‹nnen, wurde aktivseitig ein
Interimskonto in gleicher Ho‹he
bilanziert. Diesem Interimskonto

steht passivseitig eine Verbindlichkeit
(hinsichtlich jener Banknoten, die
eine Pra‹klusionsfrist aufweisen) bzw.
eine Ru‹ckstellung (fu‹r jene Bank-
noten, die keine Pra‹klusionsfrist auf-
weisen) gegenu‹ber.

Der Bestand an Schilling-Scheide-
mu‹nzen wurde im Jahr 2002 vom
Aktivposten 11.1 ªScheidemu‹nzen
des Euro-Wa‹hrungsgebiets� in den
Aktivposten 11.6 ªSonstiges� umge-
reiht, da diese Mu‹nzen seit 1. Ma‹rz
2002 kein gesetzliches Zahlungs-
mittel mehr sind.

Die Restlaufzeiten der Gehalts-
vorschu‹sse an Dienstnehmer der
Bank betragen in fast allen Fa‹llen
mehr als ein Jahr. Zur Besicherung
der Vorschu‹sse dienen durchwegs
Ablebensrisikoversicherungen.

Die Vorauszahlung an die Mu‹nze
O‹ sterreich AG im Jahr 1998 zur Vor-
finanzierung der Euro-Mu‹nzen-Pro-
duktion wurde im Zuge der gegen-
seitigen Leistungsverrechnung im
Zusammenhang mit Euro-Mu‹nzen-

31. 12. 2001 31. 12. 2002 Vera‹nderung

in 1.000 EUR

ERP-Kreditforderungen gegen Unternehmen 748.807 709.928 — 38.879
OeKB-Taggeldkonto fu‹r die Vergabe von ERP-Krediten 127.226 184.467 + 57.241

ERP-Fonds-Nationalbankblock 876.033 894.395 + 18.362
Interimskonto zum Schilling-Banknotenumlauf — 629.195 +629.195
Schilling-Scheidemu‹nzen1) — 119.761 +119.761
Gehaltsvorschu‹sse an Dienstnehmer 6.332 5.612 — 720
Vorauszahlung an die Mu‹nze O‹ sterreich AG
zur Vorfinanzierung der Euro-Mu‹nzen-Produktion 145.346 — —145.346
Eigenbestand Euro-Mu‹nzen-Startpakete 8.093 — — 8.093
Sonstige Forderungen 149.652 40.265 —109.387

Insgesamt 1,185.456 1,689.228 +503.772

1) Im Jahresabschluss 2001 im Aktivposten 11.1 ªScheidemu‹nzen des Euro-Wa‹hrungsgebiets� ausgewiesen.
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Lieferungen fu‹r die Euro-Vorvertei-
lung am 2. Ja‹nner 2002 ausgeglichen.

Der zum Bilanzstichtag 31. De-
zember 2001 ausgewiesene Eigen-
bestand an Euro-Mu‹nzen-Startpake-
ten stellte die Summe der noch nicht
ausgegebenen Euro-Mu‹nzen-Start-
pakete dar. In den ersten Ja‹nnertagen
2002 wurden Startpakete noch ver-
kauft. Allfa‹llige Restbesta‹nde wurden
dem Mu‹nzbestand angereiht.

Die Sonstigen Forderungen des
Jahres 2002 in Ho‹he von 40.265
Tsd EUR beinhalten im Wesentlichen
geleistete Vorauszahlungen und Forde-
rungen aus Lieferungen und Leistungen
bzw. aus dem laufenden Bankgescha‹ft.

Passiva
1. Banknotenumlauf

Bilanzstand 31. 12. 2002 10,237.504 Tsd EUR
Bilanzstand 31. 12. 2001 10,172.302 Tsd EUR

Vera‹nderung + 65.202 Tsd EUR
+0.6%

Dieser Bilanzposten beinhaltet
den Anteil der OeNB nach dem
Banknoten-Verteilungsschlu‹ssel in
Ho‹he von 2.68% an den insgesamt
ausgegebenen Euro-Banknoten.

Dieser Schlu‹ssel entspricht 92% des
Anteils der OeNB am relativen Kapi-
tal der EZB in Ho‹he von 2.9130%
(siehe dazu auch die Erla‹uterungen
zum Ausweis des Euro-Banknoten-
umlaufs im Abschnitt ªAllgemeine
Bemerkungen und rechtliche Grund-
lagen�). Weiters wird darin letztma-
lig der ªSchilling-Banknotenumlauf�
mit 629.195 Tsd EUR ausgewiesen.

Die Jahresdurchschnitte seit dem
Eintritt in die dritte Stufe der
WWU ko‹nnen nachstehender Tabelle
entnommen werden:

Jahres-
durchschnitt
des Banknoten-
umlaufs

Vera‹nderung zum Vorjahr

in Mio EUR in %

1999 12.095
2000 12.851 + 756 + 6

.
3

2001 12.519 — 332 — 2
.
6

2002 8.887 —3.632 —29
.
0

Der ho‹chste Banknotenumlauf
des abgelaufenen Jahres bestand am
1. Ja‹nner 2002 mit 13.736 Mio EUR,
der niedrigste wurde dagegen am
25. Februar 2002 mit 7.624 Mio
EUR verzeichnet.
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2. Verbindlichkeiten in
Euro aus geldpolitischen
Operationen gegenu‹ ber
Kreditinstituten
im Euro-Wa‹ hrungsgebiet
Zum 31. Dezember 2002 setzt sich
dieser Bilanzposten wie folgt zusam-
men:

2.1 Einlagen auf Girokonten
(einschlie§lich Mindestreserve-Guthaben)
Darin werden im Wesentlichen von
Kreditinstituten im Zusammenhang
mit der Erfu‹llung der Mindestreserve
gehaltene Guthaben ausgewiesen.

Seit 1. Ja‹nner 1999 werden die
Mindestreserve-Guthaben der Kre-
ditinstitute verzinst. Der anzuwen-
dende Zinssatz entspricht derzeit
dem jeweils aktuellen marginalen
Zinssatz des Hauptrefinanzierungs-
instruments.

2.2 Einlagefazilita‹t
Als Einlagefazilita‹t werden jene
Einlagen ausgewiesen, die im Rah-
men sta‹ndiger Fazilita‹ten von o‹ster-
reichischen Kreditinstituten bei der
OeNB zu einem vorgegebenen
Zinssatz u‹ber Nacht geta‹tigt wer-
den. Im Jahr 2002 wurden derar-
tige Gescha‹fte mit durchschnittlich
1.105 Tsd EUR durchgefu‹hrt.

3. Sonstige Verbindlich-
keiten in Euro gegenu‹ ber
Kreditinstituten
im Euro-Wa‹ hrungsgebiet

Bilanzstand 31. 12. 2002 — Tsd EUR
Bilanzstand 31. 12. 2001 1,059.618 Tsd EUR

Vera‹nderung —1,059.618 Tsd EUR

Zum 31. Dezember 2001 wurden
in diesem Posten ausschlie§lich die
Verbindlichkeiten aus verpfa‹ndeten
Einlagen von Kreditinstituten, die
der Besicherung von vorverteilten
Euro-Banknoten dienten, ausgewie-
sen. Diese Einlagen wurden im Ja‹n-
ner 2002 zur Ga‹nze zuru‹ckgefu‹hrt.

5. Verbindlichkeiten
in Euro gegenu‹ ber
sonstigen Ansa‹ ssigen
im Euro-Wa‹ hrungsgebiet

Bilanzstand 31. 12. 2002 32.894 Tsd EUR
Bilanzstand 31. 12. 2001 42.102 Tsd EUR

Vera‹nderung — 9.208 Tsd EUR
—21.9%

Dieser Bilanzposten entha‹lt die
Einlagen o‹ffentlicher Haushalte mit
10.666 Tsd EUR sowie Guthaben

31. 12. 2001 31. 12. 2002 Vera‹nderung

in 1.000 EUR in %

2.1 Einlagen auf Girokonten
(einschlie§lich Mindestreserve-Guthaben) 5,497.601 3,541.468 —1,956.133 —35

.
6

2.2 Einlagefazilita‹t — 350 + 350
2.3 Termineinlagen — — — —
2.4 Feinsteuerungsoperationen

in Form von befristeten Transaktionen — — — —
2.5 Verbindlichkeiten aus Margenausgleich — — — —

Insgesamt 5,497.601 3,541.818 —1,955.783 —35
.
6
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auf Girokonten von nicht mindest-
reservepflichtigen Kreditinstituten
bzw. von sonstigen Nichtbanken.

Darunter befinden sich auch die
Guthaben des ªInternationalen Fonds
der Donaukommission zur Ra‹umung
der Fahrrinne der Donau� (Donau-
fonds), einer zwischenstaatlichen Or-
ganisation mit Sitz in Wien, die mit
der Abwicklung der Finanzierung
der Wiederschiffbarmachung der
Donau im Bereich Novi Sad beauf-
tragt wurde und unter der Schirm-
herrschaft der Europa‹ischen Kom-
mission steht. Die Mittel des Donau-
fonds, die zu 85% von der Europa‹i-
schen Kommission und zu 15% von
Anrainerstaaten und anderen Gebern
bereitgestellt wurden, werden von
der OeNB auf Basis des ªBundes-
gesetzes u‹ber den Internationalen
Fonds zur Ra‹umung der Schifffahrts-
r inne der Donau� (BGBl. I Nr.
70/2000) auf einem verzinsten
Konto gefu‹hrt.

6. Verbindlichkeiten
in Euro gegenu‹ ber
Ansa‹ ssigen au§erhalb des
Euro-Wa‹ hrungsgebiets

Bilanzstand 31. 12. 2002 1.731 Tsd EUR
Bilanzstand 31. 12. 2001 63.530 Tsd EUR

Vera‹nderung —61.799 Tsd EUR
—97.3%

In diesem Bilanzposten sind Euro-
Verbindlichkeiten gegen Zentralban-
ken und Wa‹hrungsinstitutionen, die
nicht dem Eurosystem angeho‹ren,
zusammengefasst. Die Verbindlich-
keit aus der Euro-Vorverteilung ge-
gen Zentral- und Kommerzbanken
au§erhalb des Euroraums, die aus
der Besicherung des vorverteilten
Euro-Bargeldes im Ausland resultier-
te, wurde im Zuge der Euro-Bargeld-
einfu‹hrung am 2. Ja‹nner 2002 aus-
geglichen.

7. Verbindlichkeiten
in Fremdwa‹ hrung
gegenu‹ ber Ansa‹ ssigen im
Euro-Wa‹ hrungsgebiet

Bilanzstand 31. 12. 2002 92.138 Tsd EUR
Bilanzstand 31. 12. 2001 308.727 Tsd EUR

Vera‹nderung —216.589 Tsd EUR
—70.2%

8. Verbindlichkeiten in
Fremdwa‹ hrung gegen-
u‹ ber Ansa‹ ssigen au§er-
halb des Euro-Wa‹ hrungs-
gebiets

Bilanzstand 31. 12. 2002 583.590 Tsd EUR
Bilanzstand 31. 12. 2001 985.659 Tsd EUR

Vera‹nderung —402.069 Tsd EUR
—40.8%

In den Bilanzposten 7. und 8. wer-
den im Wesentlichen Swapgescha‹fte
mit dem Finanzsektor ausgewiesen.

9. Ausgleichsposten
fu‹ r vom IWF zugeteilte
Sonderziehungsrechte

Bilanzstand 31. 12. 2002 232.096 Tsd EUR
Bilanzstand 31. 12. 2001 255.051 Tsd EUR

Vera‹nderung — 22.955 Tsd EUR
—9.0%

Dieser Bilanzposten stellt den
zum Bilanzstichtag errechneten Ge-
genwert der vom IWF der OeNB un-
entgeltlich zugeteilten 179 Mio SZR
dar. Die Zuteilungen erfolgten je-
weils zum 1. Ja‹nner der Jahre 1970
bis 1972 und 1979 bis 1981.

10. Intra-Eurosystem-
Verbindlichkeiten

Bilanzstand 31. 12. 2002 7,403.757 Tsd EUR
Bilanzstand 31. 12. 2001 — Tsd EUR

Vera‹nderung +7,403.757 Tsd EUR

In diesem Bilanzposten sind die
Nettoverbindlichkeiten aus der Ver-
teilung von Euro-Banknoten aus der
Anwendung des Banknoten-Vertei-
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lungsschlu‹ ssels laut Beschluss
ECB/2001/15 und ECB/2001/16
(siehe auch die Erla‹uterungen im
Abschnitt ªAllgemeine Bemerkungen
und rechtliche Grundlagen�) darge-
stellt.

11. Schwebende
Verrechnungen

Bilanzstand 31. 12. 2002 85.346 Tsd EUR
Bilanzstand 31. 12. 2001 507.386 Tsd EUR

Vera‹nderung —422.040 Tsd EUR
—83.2%

In diesem Posten sind Zahlungen
ausgewiesen, die aus verrechnungs-
technischen Gru‹nden erst im Ja‹nner
des Folgejahres stattfinden.

Zum 31. Dezember 2001 enthielt
dieser Posten noch nicht abge-
rechnete Schilling-Bargeldlieferun-
gen von Kreditinstituten in Ho‹he
von 443.982 Tsd EUR, die Anfang

Ja‹nner 2002 durch entsprechende
Gutschriften auf den Girokonten
der Kreditinstitute ausgeglichen wur-
den. Weiters waren die im Rahmen
der Vorverteilung direkt an den
Schaltern der OeNB ausgegebenen
Euro-Banknoten und Euro-Mu‹nzrol-
len von zusammen 24.126 Tsd EUR
enthalten, da diese zum Bilanzstich-
tag 2001 noch nicht als gesetzliches
Zahlungsmittel galten. Anfang Ja‹nner
2002 wurden die Euro-Banknoten in
den Banknotenumlauf u‹bernommen,
die Euro-Mu‹nzen wurden zu Lasten
des Aktivpostens 11.1 ªScheidemu‹n-
zen des Euro-Wa‹hrungsgebiets� ver-
rechnet.

12. Sonstige Passiva
Die Sonstigen Passiva setzen sich aus
den folgenden Bilanzposten zusam-
men:

12.1 Neubewertungsposten
aus au§erbilanziellen Gescha‹ften
Im Neubewertungsposten aus
au§erbilanziellen Gescha‹ften
werden die aus der Bewertung von
au§erbilanziellen Positionen stam-
menden Kursverluste die gegen die

Gewinn- und Verlustrechnung ver-
rechnet werden, subsumiert und
Buchwertangleichungen ausgewiesen.
Die gegenu‹ber dem Vorjahresultimo
eingetretene Abnahme resultiert aus
Buchwertangleichungen und aus
Realisaten.

31. 12. 2001 31. 12. 2002 Vera‹nderung

in 1.000 EUR in %

12.1 Neubewertungsposten
aus au§erbilanziellen Gescha‹ften 207.999 13.921 —194.078 —93

.
3

12.2 Rechnungsabgrenzungsposten 109.868 206.905 + 97.037 +88
.
3

12.3 Sonstiges 1,198.924 1,184.839 — 14.085 — 1
.
2

Insgesamt 1,516.791 1,405.665 —111.126 — 7
.
3
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12.3 Sonstiges
Dieser Passivposten setzt sich wie
folgt zusammen:

Der satzungsgema‹§e Gewinn-
anteil des Bundes errechnet sich
gema‹§ ⁄ 69 Abs. 3 NBG mit 90%
des versteuerten Jahresu‹berschusses
des abgelaufenen Gescha‹ftsjahres.

Bei dem als Fo‹rderungsmittel
des Jubila‹umsfonds ausgewiese-
nen Betrag von 20.116 Tsd EUR han-
delt es sich um die bis 31. Dezember
2002 nicht verbrauchten Fo‹rderungs-
mittel. Dem Jubila‹umsfonds zur Fo‹r-
derung der Forschungs- und Lehrauf-
gaben der Wissenschaft wurden ge-
ma‹§ Beschluss der Generalversamm-
lung aus dem Bilanzgewinn 2001
70.250 Tsd EUR zur Verfu‹gung
gestellt, wovon 61.529 Tsd EUR

zur Fo‹rderung wirtschaftsnaher
Forschungsprojekte zweckgewidmet
sind. Im abgelaufenen Gescha‹ftsjahr
sind vom Generalrat fu‹r 396 Projekte
80.351 Tsd EUR und fu‹r die Fo‹rde-
rung von drei Instituten 2.390 Tsd
EUR neu bewilligt worden, wovon
per saldo 76.808 Tsd EUR zur Aus-
zahlung gelangten. Im Rahmen der
seit 1966 erteilten Finanzierungs-
zusagen sind insgesamt 567.774 Tsd
EUR zur Auszahlung gelangt.

Die Verbindlichkeit gegenu‹ber
der Mu‹nze O‹ sterreich AG wegen
Euro-Mu‹nzen-Startpaketen wurde
am 2. Ja‹nner 2002 ausgeglichen.

31. 12. 2001 31. 12. 2002 Vera‹nderung

in 1.000 EUR in %

Satzungsgema‹§er Gewinnanteil des Bundes
(ohne Dividende) 975.009 899.771 — 75.238 — 7

.
7

Verbindlichkeiten aus noch in Umlauf befindlichen
Schilling-Banknoten mit Pra‹klusionsfrist — 250.251 +250.251
Fo‹rderungsmittel des Jubila‹umsfonds 22.643 20.116 — 2.527 — 11

.
2

Verbindlichkeit gegen die Mu‹nze O‹ sterreich AG
wegen Euro-Mu‹nzen-Startpaketen 190.702 — —190.702 —100

.
0

Sonstiges 10.570 14.701 + 4.131 + 39
.
1

Insgesamt 1,198.924 1,184.839 — 14.085 — 1
.
2
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13. Ru‹ ckstellungen

Das Pensionssystem der OeNB
besteht zum einen darin, dass sie die
volle Pensionsverpflichtung gegen-
u‹ber Dienstnehmern u‹bernommen
hat und damit pensionsversicherungs-
freie Dienstverha‹ltnisse eingegangen
ist. Zur Absicherung dieser Ver-
pflichtung ist sie vom Gesetz ver-
pflichtet, eine Pensionsreserve zu
bilden, die den Barwert sa‹mtlicher
Pensionsverpflichtungen darstellt.

Zum anderen wurde mit 1. Mai
1999 fu‹r alle ab 1. Mai 1998 neu auf-
genommenen Dienstnehmer neben
der ASVG-Pensionsversicherung eine
Pensionskassenvereinbarung abge-
schlossen. Da somit seit 1. Mai 1998
keine neuen Mitarbeiter mehr in
das Direktzusagensystem einbezogen
werden, ist der Personenkreis, fu‹r
den die Pensionsreserve zur Absiche-
rung der Pensionen dient, nach oben
hin begrenzt, womit dieses System
praktisch ein geschlossenes darstellt.
Aus diesem Grund werden seit dem
Jahr 2000 die Pensionszahlungen aus
der fu‹r diesen Zweck bilanzierten
Ru‹ckstellung geleistet.

Die durch die Pensionsreserve
gedeckten Pensionsaufwendungen
haben um 2.701 Tsd EUR auf
86.106 Tsd EUR zugenommen. In
diesem Aufwand sind auch die Bezu‹ge
fu‹r 15 pensionierte Direktoriums-
mitglieder bzw. deren Hinterbliebene
in Ho‹he von 3.987 Tsd EUR (2001:
3.947 Tsd EUR) enthalten.

Die aus der Veranlagung der Pen-
sionsreserve stammenden Ertra‹gnisse
wurden im Zuge des Jahresabschlus-
ses in Ho‹he von 106.939 Tsd EUR
der Pensionsreserve zugefu‹hrt, wo-
mit sie mit dem versicherungsmathe-
matisch berechneten Barwert aus-
gewiesen wird. Fu‹r die Berechnung
der Pensionsreserve zum 31. Dezem-
ber 2002 wurde vom Versicherungs-
mathematiker ein — gegenu‹ber dem
Vorjahr unvera‹nderter — Rechnungs-
zinsfu§ von 3.50% p. a. angewendet.

Die Ru‹ckstellung fu‹r Abfertigun-
gen wird nach versicherungsmathe-
matischen Grundsa‹tzen berechnet,
wobei ein — gegenu‹ber dem Vorjahr
unvera‹nderter — Rechnungszinsfu§
von 3.50% p. a. angewendet wird.

31. 12. 2001 Auflo‹sung
bzw.
Verwendung

Zuweisung 31. 12. 2002

in 1.000 EUR

Pensionsreserve 1,780.867 86.106 106.939 1,801.700
Sonstige Ru‹ckstellungen fu‹r den Personalbereich
Abfertigungen 44.111 — 2.061 46.172
Dienstnehmerjubila‹en 10.239 37 — 10.202
Nicht konsumierte Urlaube 9.287 — 155 9.442

Ru‹ckstellungen fu‹r
unbegrenzt eintauschbare Schilling-Banknoten — — 306.945 306.945
Ko‹rperschaftsteuer — — 105.967 105.967
allgemeine Wa‹hrungsrisiken — — 9.000 9.000
Lieferungen und Leistungen 5.850 5.805 1.339 1.384
Repatriierung von Banknoten 1.182 1.182 — —
Hausverwaltungsbereich 1.636 111 638 2.163
Leistungen von Konzerngesellschaften 389 389 590 590
Sonstiges 2.496 2.186 1.271 1.581

Insgesamt 1,856.057 95.816 534.905 2,295.146
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Die Zunahme resultiert aus dem Do-
tationserfordernis.

Die Ru‹ckstellung fu‹r Jubila‹ums-
gelder wurde auf Grund des vom
Versicherungsmathematiker errech-
neten Erfordernisses von 10.202 Tsd
EUR im Zuge des Jahresabschlusses
2002 mit 37 Tsd EUR aufgelo‹st.

Die Dotierung der Ru‹ckstellung
fu‹r Ko‹rperschaftsteuer entspricht
der Differenz zwischen der fu‹r das
Jahr 2002 ermittelten Ko‹rperschaft-
steuer1) und den im Jahr 2002 darauf
quartalsweise geleisteten Vorauszah-

lungen (einschlie§lich der anrechen-
baren Kapitalertragsteuer).

Anha‹ngige Gerichtsverfahren
werden sich voraussichtlich nur unter
der Wesentlichkeitsgrenze auswir-
ken, sodass von der Bildung einer
Ru‹ckstellung Abstand genommen
wurde.

14. Ausgleichsposten
aus Neubewertung
Dieser Bilanzposten setzt sich wie
folgt zusammen:

Die auf den Neubewertungs-
konten erfassten Betra‹ge stellen
ausschlie§lich die aus der Bewertung
zum 31. Dezember 2002 resultieren-
den buchma‹§igen Gewinne, getrennt
nach den einzelnen Bewertungsein-
heiten, dar. Diese Bewertungs-
gewinne ko‹nnen in den Folgejahren
nur durch Transaktionen bei den
entsprechenden Besta‹nden realisiert
bzw. zum Ausgleich ku‹nftiger Bewer-
tungsverluste herangezogen werden.
Die Neubewertungsgewinne werden
wa‹hrungsweise fu‹r die Abdeckung
des mittels der Value-at-Risk(VaR)-

Methode ermittelten Risikos bei den
valutarischen Besta‹nden beru‹cksich-
tigt.

Bestimmungsgema‹§ wurden die
im Zuge der Ero‹ffnungsbilanz zum
1. Ja‹nner 1999 erfassten Aufwer-
tungsgewinne (Initial Valuation)
durch transaktionsbedingte Abga‹nge
der entsprechenden Vermo‹gens-
gegensta‹nde anteilsma‹§ig aufgelo‹st.

Die OeNB ist gema‹§ ⁄ 69 Abs. 1
NBG verpflichtet, eine Reserve, die
zur Deckung von Kursrisiken dient,
die in Zusammenhang mit der
Haltung von valutarischen Besta‹nden

1 Die Ko‹rperschaftsteuer wird
gema‹§ ⁄ 72 Abs.1 NBG
ermittelt.

31. 12. 2001 31. 12. 2002 Vera‹nderung

in 1.000 EUR

Neubewertungskonten
Gold 700.470 821.329 + 120.859
Fremdwa‹hrungen 1,459.230 284.205 —1,175.025
Wertpapiere 203.909 254.602 + 50.693
Beteiligungen 184.872 258.750 + 73.878
Au§erbilanzielle Gescha‹fte 6.571 12.065 + 5.494

Zusammen 2,555.052 1,630.951 — 924.101

Nicht aufgelo‹ste Aufwertungsgewinne
vom 1. 1. 1999 (Initial Valuation)
Wertpapiere 2.320 1.782 — 538
Beteiligungen 279.933 279.728 — 205

Zusammen 282.253 281.510 — 743

Reserve aus valutarischen Kursdifferenzen
(vor 1999 gebildet) 1,842.748 1,536.430 — 306.318

Insgesamt 4,680.053 3,448.891 —1,231.162
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verbunden sind, zu bilanzieren. Die
im Jahresabschluss 2002 ausgewie-
sene Reserve aus valutarischen
Kursdifferenzen beinhaltet die
aus den Vorjahren verbliebenen Kurs-
gewinne in Ho‹he von 1,536.430 Tsd
EUR. Sie wird zur erfolgsma‹§igen
Darstellung von — anla‹sslich von Ver-
ka‹ufen realisierten — Kursgewinnen
verwendet. Weiters wird sie zur Ab-
deckung von buchma‹§igen Kursver-
lusten, die als Aufwand zu verrech-
nen sind, aufgelo‹st. Daru‹ber hinaus

dient sie der Abdeckung des mittels
VaR ermittelten Kursrisikos, das
nicht durch die Salden der Neube-
wertungskonten gedeckt ist. Eine
Dotierung dieser Spezialreserve ist
seit 1. Ja‹nner 1999 nicht mehr
mo‹glich.

15. Kapital und
Ru‹ cklagen
Die Ru‹cklagen zeigen folgendes
Bild:

Die Reserve fu‹ r ungewisse
Auslands- und Wertpapierrisi-
ken dient zur Abdeckung allfa‹lliger
EZB-Verluste, die von der OeNB
ihrem Kapitalanteil an der EZB
entsprechend zu tragen sind, sowie
zur Abdeckung von Wertpapier-
kursverlusten. Fu‹r die Ermittlung
des Gesamtrisikos (einschlie§lich
dem anteiligen Risiko der EZB, das
nicht durch deren eigene Risikovor-
sorgen abgedeckt ist) werden aner-
kannte Risikoberechnungsmodelle
(VaR) herangezogen. Aus dem Bilanz-
gewinn des Jahres 2001 wurden die-
ser Reserve gema‹§ Beschluss der
Generalversammlung vom 23. Mai
2002 32.576 Tsd EUR zugewiesen.
Im Zuge des Jahresabschlusses 2002
wurden 85.824 Tsd EUR zur Ab-
deckung von Wertpapierkursverlus-
ten verwendet.

Das gebundene ERP-Sonderver-
mo‹gen aus Zinsenu‹berschu‹ssen dient

dem Zweck, Ausfa‹lle aus ERP-Kre-
diten des Nationalbankblocks abzu-
decken.

Die ausgewiesenen7.267TsdEUR
sind dem Jubila‹umsfonds zur Fo‹r-
derung der Forschungs- und
Lehraufgaben der Wissenschaft
im April 1966 aus dem Reingewinn
des Gescha‹ftsjahres 1965 zur frucht-
bringenden Anlage zugefu‹hrt worden.

Sonstige finanzielle
Verpflichtungen
(in der Bilanz nicht
ausgewiesene Posten)
Zum 31. Dezember 2002 waren
au§er den in der Bilanz erfassten Pos-
ten nachfolgende finanzielle Ver-
pflichtungen bzw. derivative Finanz-
instrumente au§erbilanziell erfasst:
— Fremdwa‹hrungstermingescha‹fte

und Swaptransaktionen im Ge-
samtausma§ von 309.118 Tsd
EUR.

31. 12. 2001 31. 12. 2002 Vera‹nderung

in 1.000 EUR in %

Allgemeiner Reservefonds 1,611.952 1,611.952 — —
Freie Reserve 917.719 917.719 — —
Reserve fu‹r ungewisse Auslands- und Wertpapierrisiken 1,164.425 1,111.177 —53.248 —4

.
6

Gebundenes ERP-Sondervermo‹gen aus Zinsenu‹berschu‹ssen 534.078 552.440 +18.362 +3
.
4

Jubila‹umsfonds zur Fo‹rderung der Forschungs-
und Lehraufgaben der Wissenschaft 7.267 7.267 — —

Insgesamt 4,235.441 4,200.555 —34.886 —0
.
8
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— Kaufverpflichtung auf Grund
von Designierungen im Rahmen
der ªSonderziehungsrechte im
Rahmen des Internationalen
Wa‹hrungsfonds� in Ho‹he von
519.921 Tsd EUR.

— Eventualverpflichtungen gegen-
u‹ber dem IWF im Zusammen-
hang mit ªNew Arrangements to
Borrow� in Ho‹he von insgesamt
534.076 Tsd EUR.

— Nachschussverpflichtung von
27.770 Tsd EUR (Gegenwert
von 15 Mio Goldfranken) auf die
mit 8.000 Stu‹ck Aktien zu je
2.500 Goldfranken bestehende
Beteiligung an der Bank fu‹r Inter-

nationalen Zahlungsausgleich
(BIZ), Basel.

— Verpflichtungen aus im eigenen
Namen, jedoch fu‹r fremde Rech-
nung erfolgten Fremdwa‹hrungs-
veranlagungen in Ho‹he von ins-
gesamt 31.138 Tsd EUR.

— Ru‹ckzahlungsverpflichtungen der
Bank im Falle der Lo‹sung von
Dienstverha‹ltnissen im Zusam-
menhang mit von Dienstnehmern
geleisteten Pensionsbeitra‹gen in
Ho‹he von insgesamt 12.149 Tsd
EUR.
Daru‹ber hinaus resultieren aus

Gold-/Zinssatzswaps offene Ge-
scha‹fte im Ausma§ von 27.9 t.

Erla‹ uterungen zu einzelnen Posten

der Gewinn- und Verlustrechnung

2001 2002 Vera‹nderung1)

in 1.000 EUR in %

1. Netto-Zinsenergebnis 873.100 594.185 —278.915 — 31
.
9

2. Netto-Ergebnis aus Finanzoperationen,
Abschreibungen und Risikovorsorgen 994.712 848,682 —146.030 — 14

.
7

3. Netto-Ergebnis aus Gebu‹hren und Provisionen — 320 — 385 + 65 + 20
.
3

4. Ertra‹ge aus Beteiligungen 54.095 242.848 +188.753 +348
.
9

5. Netto-Ergebnis aus moneta‹ren Einku‹nften — 607 199 + 806 +132
.
8

6. Sonstige Ertra‹ge 7.323 84.483 + 77.160

Nettoertra‹ge insgesamt 1,928.303 1,770.012 —158.291 — 8
.
2

7. Personalaufwendungen — 92.971 — 98.103 + 5.132 + 5
.
5

8. Sachaufwendungen — 110.604 — 100.159 — 10.445 — 9
.
4

9. Abschreibungen auf Sachanlagen
und immaterielle Vermo‹gensgegensta‹nde — 19.946 — 21.882 + 1.936 + 9

.
7

10. Aufwendungen fu‹r Banknoten — 62.232 — 33.043 — 29.189 — 46
.
9

11. Sonstige Aufwendungen — 1.120 — 2.058 + 938 + 83
.
8

Aufwendungen insgesamt — 286.873 — 255.245 — 31.628 — 11
.
0

Gescha‹ ftliches Ergebnis 1,641.430 1,514.767 —126.663 — 7
.
7

12. Ko‹rperschaftsteuer — 558.087 — 515.021 — 43.066 — 7
.
7

1,083.344 999.746 — 83.597 — 7
.
7

13. Gewinnanteil des Bundes — 975.009 — 899.771 — 75.238 — 7
.
7

14.1 Jahresgewinn 108.334 99.975 — 8.359 — 7
.
7

14.2 Gewinnvortrag 5 118 + 113

14. Bilanzgewinn 108.339 100.093 — 8.246 — 7
.
6

1) Die Vorzeichen der Vera‹nderungen beziehen sich auf die absoluten Zu- bzw. Abnahmen des jeweiligen Ertrags- bzw. Aufwandspostens.

Jahresabschluss

114 Gescha‹ ftsbericht 2002�



1. Netto-Zinsenergebnis
Das Netto-Zinsenergebnis hat im Jahr
2002 — insbesondere durch das ge-
genu‹ber dem Jahr 2001 deutlich
niedrigere Zinsenniveau fu‹r Euro-
und Fremdwa‹hrungs-Veranlagungen
sowie wegen ho‹herer Intra-Euro-
system-Verbindlichkeiten — um
278.915 Tsd EUR (—31.9%) auf
594.185 Tsd EUR abgenommen.

Die Ertra‹ge aus Fremdwa‹hrungs-
und Euro-Veranlagungsinstrumenten
wurden per saldo mit 678.124 Tsd
EUR verrechnet. Aus dem geld-
politischen Instrumentarium wurden
80.679 Tsd EUR und aus der U‹ ber-
tragung von Wa‹hrungsreserven an
die EZB 33.237 Tsd EUR verein-
nahmt. Weiters resultierten aus der
Verzinsung der TARGET-Salden Er-
tra‹ge von per saldo 84.651 Tsd EUR.
Demgegenu‹ber mussten fu‹r die Ver-
zinsung der Mindestreserve-Einlagen
136.208 Tsd EUR aufgewendet wer-
den. Zinsenaufwendungen in Ho‹he
von 176.689 Tsd EUR stammen aus
den Intra-Eurosystem-Salden aus der
Verteilung des Euro-Banknoten-
umlaufs innerhalb des Eurosystems
unter Beru‹cksichtigung der Anpas-

sungen im Rahmen der U‹ bergangs-
regelungen (siehe dazu auch die Er-
la‹uterungen zu den moneta‹ren Ein-
ku‹nften im Abschnitt ªAllgemeine
Bemerkungen und rechtliche Grund-
lagen�).

2. Netto-Ergebnis
aus Finanzoperationen,
Abschreibungen
und Risikovorsorgen
Die realisierten Gewinne/Verluste
aus Finanzoperationen resultieren
aus der infolge der laufenden Ge-
scha‹ftsta‹tigkeit tatsa‹chlich erhaltenen
bzw. zu bezahlenden Differenz zwi-
schen dem durchschnittlichen Ein-
standspreis und dem auf dem Markt
erzielten Preis bei Gold-, Fremd-
wa‹hrungs-, Wertpapier- und
sonstigen Gescha‹ften. Darin sind
auch die im Zusammenhang mit
dem Verkauf von 30 t Gold realisier-
ten Kursgewinne enthalten.

Die per saldo real is ier ten
Gewinne haben um 132.545 Tsd
EUR (—13.3%) auf 863.200 Tsd
EUR abgenommen. Davon stammen
739.299 Tsd EUR (—12.984 Tsd
EUR) aus Gold und Fremdwa‹h-
rungen sowie 124.032 Tsd EUR
(—116.958 Tsd EUR) aus Wert-
papieren.

Die Abschreibungen auf
Finanzanlagen und -positionen
begru‹nden sich im Wesentlichen mit
dem Ru‹ckgang der Marktpreise zum
Bilanzstichtag unter die durchschnitt-
lichen Buchpreise der entsprechen-
den Wa‹hrungen bzw. Wertpapiere.

Der Posten Zufu‹hrung zu/
Auflo‹ sung von Ru‹ckstellungen
fu‹ r allgemeine Wa‹hrungs- und
Preisrisiken stammt im Wesentli-
chen aus der Auflo‹sung der vor 1999
gebildeten Reserve aus valutarischen
Kursdifferenzen zur Abdeckung buch-
ma‹§iger Wa‹hrungskursverluste, wo-
durch diese in Entsprechung des
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⁄ 69 Abs. 1 NBG erfolgsneutral ge-
halten wurden. Weiters wurde darin
die Auflo‹sung der Reserve fu‹r unge-
wisse Auslands- und Wertpapier-
risiken zur Abdeckung buchma‹§iger
Wertpapierkursverluste dargestellt.
Als Ergebnis der gema‹§ ⁄ 69 Abs. 4
NBG vorgenommenen Risikoein-
scha‹tzung bei den valutarischen Be-
sta‹nden war eine Ru‹ckstellung fu‹r
allgemeine Wa‹hrungsrisiken in Ho‹he
von 9 Mio EUR zu bilden.

4. Ertra‹ ge
aus Beteiligungen
Dieser Posten beinhaltet die Gewinn-
vorauszahlung der Seigniorage-Ein-
ku‹nfte der EZB, die mit der U‹ bertra-
gung von 8% des Euro-Banknoten-
umlaufs auf die EZB verbunden ist
und wird im gleichen Gescha‹ftsjahr,
in dem sie bei der EZB anfa‹llt, an
die nationalen Zentralbanken ver-
teilt.1) Diese Einku‹nfte der EZB wer-
den in voller Ho‹he an die nationalen
Zentralbanken entsprechend ihrer
Anteile am eingezahlten Kapital der
EZB verteilt, es sei denn, dass der
Nettogewinn der EZB des Gescha‹fts-
jahres niedriger sein sollte als die Ein-
ku‹nfte aus den von ihr ausgegebenen
Euro-Banknoten. Der Anteil der
OeNB ist in diesem Posten mit
17.653 Tsd EUR enthalten. Weiters
sind die Ertra‹ge aus der Gewinn-
ausschu‹ttung der EZB fu‹r das Jahr
2001 (42.456 Tsd EUR) sowie der
Oesterreichischen Banknoten- und
Sicherheitsdruck GmbH. (1.000 Tsd
EUR), der AUSTRIA CARD-Plastik-
karten und Ausweissysteme Gesell-
schaft m.b.H. (1.170 Tsd EUR) und
der Austrian Payment Systems
Services (APSS) GmbH. (215 Tsd
EUR) enthalten. Die Dividenden-
zahlungen der Bank fu‹r Internatio-
nalen Zahlungsausgleich (BIZ), Basel
(2.071 Tsd EUR) und der Mu‹nze
O‹ sterreich AG (178.000 Tsd EUR)

werden darin ebenfalls ausgewiesen.
Die Mu‹nze O‹ sterreich AG hat dabei
fu‹r das Gescha‹ftsjahr 2001 eine Divi-
dende von 58.000 Tsd EUR bzw.
120.000 Tsd EUR fu‹r das Gescha‹fts-
jahr 2002 ausgeschu‹ttet. Die erstmals
zeitgleiche Vereinnahmung der Divi-
dende fu‹r das Gescha‹ftsjahr 2002
betrifft den bereits als gesichert gel-
tenden Teil des Gesamterfolgs 2002
der Mu‹nze O‹ sterreich AG.

5. Netto-Ergebnis
aus moneta‹ ren
Einku‹ nften
Im Jahr 2002 wird das Netto-Ergeb-
nis aus der Zusammenlegung der
moneta‹ren Einku‹nfte der jeweiligen
nationalen Zentralbank durch die
Multiplikation der moneta‹ren Basis
der jeweiligen nationalen Zentral-
bank mit dem marginalen Hauptrefi-
nanzierungszinssatz, unter Abzug der
darauf entfallenden Zinsenaufwen-
dungen, ermittelt.2) Die moneta‹re
Basis beinhaltet im Wesentlichen fol-
gende Bilanzposten: Passivposten
1. ªBanknotenumlauf�, Passivposten
2. ªVerbindlichkeiten in Euro aus
geldpolitischen Operationen gegen-
u‹ber Kreditinstituten im Euro-Wa‹h-
rungsgebiet�, Passivposten 10.2 ªVer-
bind-lichkeiten aus Schuldverschrei-
bungen zur Deckung der Emission
von EZB-Schuldverschreibungen�,
Passivposten 10.3 ªNettoverbindlich-
keiten aus der Verteilung des Euro-
Banknotenumlaufs innerhalb des Euro-
systems� und Passivposten 10.4
ªSonstige Intra-Eurosystem-Verbind-
lichkeiten (netto)�. Die Summe der
zusammengelegten moneta‹ren Ein-
ku‹nfte aller nationalen Zentralbanken
wird am Ende jedes Gescha‹ftsjahres
zwischen den nationalen Zentralban-
ken entsprechend ihrer Anteile am
eingezahlten Kapital der EZB ver-
teilt. Aus der Verteilung der mone-
ta‹ren Einku‹nfte des Gescha‹ftsjahres

1 Beschluss der Europa‹ischen
Zentralbank vom
21. November 2002
(ECB/2002/9).

2 Beschluss der Europa‹ischen
Zentralbank vom
6. Dezember 2001 u‹ber die
Verteilung der moneta‹ren
Einku‹nfte der nationalen
Zentralbanken der
teilnehmenden
Mitgliedstaaten ab dem
Gescha‹ftsjahr 2002
(ECB/2001/16).
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2002 ergibt sich fu‹r die OeNB per
saldo eine Forderung von 199 Tsd
EUR.

7. Personalaufwendungen
Die Personalaufwendungen beinhal-
ten neben den Geha‹ltern, den Abfer-
tigungen und den sonstigen gesetz-
lichen und vertraglichen Verpflich-
tungen auch den gesetzlich vor-
geschriebenen Sozialaufwand sowie
sonstige Sozialaufwendungen. Erhal-
tene Bezugsrefundierungen bzw. von
den Mitarbeitern entrichtete Pensi-
onsbeitra‹ge werden von den Perso-
nalaufwendungen in Abzug gebracht.

Seit 1. Ja‹nner 1997 haben Dienst-
nehmer, die nach dem 31. Ma‹rz 1993
eingetreten sind und bereits eine
Pensionsanwartschaft erworben ha-
ben, statt bis dahin 5% der gesamten
Schemabezu‹ge — fu‹r den Teil der
Schemabezu‹ge bis zur jeweils gu‹l-
tigen Pensionsho‹chstbeitragsgrund-
lage gema‹§ ASVG — Pensionsbeitra‹ge
in Ho‹he von 10.25% zu entrichten.
Daru‹ber hinaus ist fu‹r jenen Teil des
Schemabezugs, der die Pensions-
ho‹chstbeitragsgrundlage gema‹§ASVG
u‹bersteigt, ein Pensionsbeitrag von
2% zu leisten.

Seit 1. Mai 1998 unterliegen jene
Mitarbeiter, die ab diesem Stichtag in
die OeNB eingetreten sind, der
ASVG-Pensionsregelung erga‹nzt durch
ein beitragsorientiertes Pensions-
kassenmodell. Damit hat die OeNB
den Bestrebungen nach einer Harmo-
nisierung des Pensionsrechts mit den
in O‹ sterreich geltenden Pensionssys-
temen im Sinne eines Mehr-Sa‹ulen-
Modells (ASVG-Pension, Pensions-
kasse und Eigenvorsorge) Rechnung
getragen.

Die Geha‹lter abzu‹glich der von
den aktiven Dienstnehmern einge-
hobenen Pensionsbeitra‹ge haben
gegenu‹ber dem Vorjahr um per saldo
4.382 Tsd EUR oder 5.5% auf

83.800 Tsd EUR zugenommen. Die
Zunahme ist insbesondere auf kol-
lektivvertragliche Gehaltserho‹hun-
gen sowie auf Leistungen im Zusam-
menhang mit der erfolgreich durch-
gefu‹hrten Euro-Bargeldeinfu‹hrung,
darunter auch U‹ berstunden, zuru‹ck-
zufu‹hren. Fu‹r jene OeNB-Mitarbei-
ter, die bei Tochtergesellschaften so-
wie bei auswa‹rtigen Dienststellen
ta‹tig sind, hat die OeNB Bezugs-
refundierungen in Ho‹he von ins-
gesamt 9.840 Tsd EUR vereinnahmt.

Die Anzahl der fu‹r die unmittel-
baren Gescha‹fte der OeNB ta‹tigen
Mitarbeiter (inklusive der Direktori-
umsmitglieder) ist im Vergleich der
Bilanzstichtage der Jahre 2002 und
2001 von 943 um 41 auf 984 Mit-
arbeiter (inklusive Teilzeitkra‹fte)
gestiegen. Zum Jahresultimo 2002
betra‹gt die Mitarbeiterkapazita‹t
960.13. Die Anzahl der Arbeiter ist
auf 8 (minus 2) zuru‹ckgegangen.

Der durchschnittliche Stand der
Mitarbeiter der OeNB (ohne Direk-
toriumsmitglieder) hat sich von
1.153 im Jahr 2001 auf 1.164 im Jahr
2002, das sind 11 Mitarbeiter oder
1.0% mehr, erho‹ht. Unter Beru‹ck-
sichtigung der au§erhalb der Bank
ta‹tigen Mitarbeiter sowie der karen-
zierten Bediensteten (nach Mutter-
schutzgesetz, nach Elternkarenz-
urlaubsgesetz und andere) erho‹hte
sich der durchschnittliche Personal-
stand auf 931 Mitarbeiter (2001:
921 Mitarbeiter).

Die Bezu‹ge einschlie§lich der
Sachbezu‹ge (steuerlicher Wert der
Privatnutzung von Pkws sowie Zu-
schu‹sse zu Kranken- und Unfallver-
sicherungen) der vier Mitglieder des
Direktoriums gema‹§ ⁄ 33 Abs. 1
NBG beliefen sich auf 1.008 Tsd
EUR (2001: 988 Tsd EUR). Die Ver-
gu‹tungen fu‹r Mitglieder des Pra‹-
sidiums betrugen insgesamt 46 Tsd
EUR (2001: 46 Tsd EUR).
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Der Aufwand fu‹r Abfertigun-
gen hat gegenu‹ber dem Jahr 2001
um 1.225 Tsd EUR oder 30.3% auf
5.276 Tsd EUR zugenommen.

Die gesetzlichen Sozial-
abgaben u‹ber insgesamt 12.123 Tsd
EUR (das sind + 774 Tsd EUR) ent-
halten neben der Kommunalsteuer
(2.552 Tsd EUR) vor allem die
Sozialversicherungsbeitra‹ge (5.603 Tsd
EUR) und den Beitrag zum Aus-
gleichsfonds fu‹r Familienbeihilfen
(3.866 Tsd EUR).

10. Aufwendungen
fu‹ r Banknoten
Diese Aufwendungen resultieren aus
dem Ankauf von Euro-Banknoten
von der OeBS.

12. Ko‹ rperschaftsteuer
Der Ko‹rperschaftsteuersatz von 34%
ist auf die Steuerbemessungsgrund-
lage gema‹§ ⁄ 72 NBG, die als Ein-
kommen im Sinne des ⁄ 22 Abs. 1
des Ko‹rperschaftsteuergesetzes gilt,
anzuwenden.

13. Gewinnanteil
des Bundes
Der Gewinnanteil des Bundes in
Ho‹he von 899.771 Tsd EUR (2001:
975.009 Tsd EUR) betra‹gt gema‹§
⁄ 69 Abs. 3 NBG unvera‹ndert 90%
des versteuerten Ergebnisses abzu‹g-
lich satzungsgema‹§er Zuweisungen.
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Direktorium

Gouverneur Dr. Klaus Liebscher
Vize-Gouverneurin Mag. Dr. Gertrude Tumpel-Gugerell
Direktor Mag. Dr. Wolfgang Duchatczek
Direktor Mag. Dr. Peter Zo‹llner

Generalrat

Pra‹sident Adolf Wala
Vizepra‹sident Herbert Schimetschek
Dipl.-Ing. August Astl
Helmut Elsner
Univ.-Prof. Dr. Bernhard Felderer (ab 23. April 2002)
Univ.-Prof. DDr. Helmut Frisch
Dkfm. Lorenz R. Fritz
Dr. Rene Alfons Haiden (bis 22. April 2002)
Univ.-Prof. Dr. Herbert Kofler (ab 23. April 2002)
Dr. Richard Leutner (bis 22. April 2002, ab 23. Mai 2002)
Dipl.-Ing. Johann Marihart
Mag. Werner Muhm
Mag. Dr. Walter Rothensteiner
Dipl.-Ing. Karl Werner Ru‹sch
Dkfm. R. Engelbert Wenckheim
Dkfm. Johann Zwettler (bis 23. Mai 2002)

Gema‹§ ⁄ 22 Abs. 5 des Nationalbankgesetzes 1984 vom Zentralbetriebsrat
zu Verhandlungen u‹ber Personal-, Sozial- und Wohlfahrtsangelegenheiten
entsendet: Mag. Thomas Reindl und Dr. Martina Gerharter.

Wien, am 20. Ma‹rz 2003
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Besta‹ tigungsvermerk der Abschlusspru‹ fer

Die Buchfu‹hrung und der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2002 der
Oesterreichischen Nationalbank entsprechen nach unserer pflichtgema‹§en
Pru‹fung den Vorschriften des Nationalbankgesetzes 1984 in der Fassung des
BGBl. I Nr. 60/1998. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der vom
Rat der Europa‹ischen Zentralbank gema‹§ Art. 26 Abs. 4 des ªProtokolls u‹ber
die Satzung des Europa‹ischen Systems der Zentralbanken und der Euro-
pa‹ischen Zentralbank� mittels der ªGuideline of the European Central Bank
of 5 December 2002 on the Legal Framework for Accounting and Financial
Reporting in the European System of Central Banks (ECB/2002/10)�
erlassenen Vorschriften erstellt und vermittelt unter Beachtung der Grund-
sa‹tze ordnungsma‹§iger Buchfu‹hrung ein mo‹glichst getreues Bild der
Vermo‹gens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der gema‹§ ⁄ 68 Abs.
1 und 3 des Nationalbankgesetzes 1984 in der Fassung des BGBl. I Nr. 60/1998
erstellte Gescha‹ftsbericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss.

Wien, am 20. Ma‹rz 2003

Dr. Pipin Henzl
Wirtschaftspru‹fer
und Steuerberater

Dr. Peter Wolf
Wirtschaftspru‹fer
und Steuerberater
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Bilanzgewinn und Gewinnverwendungsvorschlag

Nach Durchfu‹hrung der in ⁄ 69 Abs. 3 des NBG vorgesehenen satzungs-
gema‹§en Zuweisung (Posten 13. der Gewinn- und Verlustrechnung) an den
Bund in der Ho‹he von 899.771 Tsd EUR (2001: 975.009 Tsd EUR)
verbleibt der in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung
ausgewiesene

Bilanzgewinn 2002 von EUR 100,092.976
.
09.

Das Direktorium hat in der Sitzung vom 26. Ma‹rz 2003 beschlossen,
dem Generalrat folgende Verwendung zu empfehlen:

10%ige Dividende auf das Grundkapital
von 12 Mio EUR

EUR 1,200.000
.
�

Zuweisung an die Stiftung Leopold EUR 4,232.498
.
26

Zuweisungen an den Jubila‹umsfonds
der Oesterreichischen Nationalbank
zur Fo‹rderung der Forschungs-
und Lehraufgaben der Wissenschaft:

Fo‹rderungsmittel EUR 70,250.000
.
�

Jubila‹umsfonds-Ru‹cklage EUR 24,232.716
.
58 EUR 94,482.716

.
58

Gewinnvortrag EUR 177.761
.
25

EUR 100,092.976
.
09
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ˆ

Bericht des Generalrats

zum Gescha‹ftsbericht

und Jahresabschluss 2002

Der Generalrat hat in seinen regel-
ma‹§igen Sitzungen, durch Beratun-
gen in seinen Unterausschu‹ssen und
durch Einholung der erforderlichen
Informationen die ihm auf Grund
des Nationalbankgesetzes 1984 ob-
liegenden Aufgaben wahrgenommen.

Das Direktorium hat dem Gene-
ralrat regelma‹§ig u‹ber die Abwick-
lung und den Stand der Gescha‹fte,
u‹ber die Lage des Geld-, Kapital-
und Devisenmarktes, u‹ber wichtige
gescha‹ftliche Vorfa‹lle, u‹ber alle fu‹r
die Beurteilung der Wa‹hrungs-
und Wirtschaftslage bedeutsamen
Vorga‹nge, u‹ber die zur Kontrolle
der gesamten Gebarung getroffenen
Verfu‹gungen und u‹ber sonstige den
Betrieb betreffende Verfu‹gungen
und Vorkommnisse von Bedeutung
berichtet.

Der Jahresabschluss u‹ber das Ge-
scha‹ftsjahr 2002 wurde von den in
der regelma‹§igen Generalversamm-
lung vom 23. Mai 2002 gewa‹hlten
Rechnungspru‹fern — den Wirt-

schaftspru‹fern Dr. Pipin Henzl und
Dr. Peter Wolf — auf Grund der
Bu‹cher und Schriften der Oester-
reichischen Nationalbank sowie der
vom Direktorium erteilten Auf-
kla‹rungen und Nachweise gepru‹ft
und mit dem uneingeschra‹nkten
Besta‹tigungsvermerk versehen.

Der Generalrat hat in seiner
Sitzung vom 10. April 2003 den
Gescha‹ftsbericht des Direktoriums
und den Jahresabschluss u‹ber das Ge-
scha‹ftsjahr 2002 gebilligt. Er legt den
Gescha‹ftsbericht vor und empfiehlt
der Generalversammlung, den Jahres-
abschluss der Oesterreichischen
Nationalbank u‹ber das Gescha‹ftsjahr
2002 zu genehmigen und dem
Generalrat und dem Direktorium
die Entlastung zu erteilen. Die Gene-
ralversammlung wolle ferner u‹ber
die Verwendung des Bilanzgewinns
gema‹§ der im Anhang zum Jahres-
abschluss 2002 erstatteten Empfeh-
lung (Seite 121) beschlie§en.
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Publikationen,

Impressum



Erscheinungsweise

Statistisches Monatsheft monatlich
Focus on Statistics monatlich

englische Fassung des ªStatistischen Monatshefts� http://www.oenb.at
Leistungsbilanz O‹ sterreichs, revidierte Jahresdaten ja‹hrlich

gegliedert nach Regionen und Wa‹hrungen

Berichte und Studien viertelja‹hrlich

Focus on Austria viertelja‹hrlich
englische Kurzfassung der ªBerichte und Studien�

Finanzmarktstabilita‹tsbericht halbja‹hrlich

Financial Stability Report halbja‹hrlich
englische Fassung des ªFinanzmarktstabilita‹tsberichts�

Focus on Transition halbja‹hrlich

Gescha‹ftsbericht ja‹hrlich

Annual Report ja‹hrlich
englische Fassung des ªGescha‹ftsberichts�

Volkswirtschaftliche Tagung ja‹hrlich

The Austrian Financial Markets — ja‹hrlich
A Survey of Austria�s Capital Markets — Facts and Figures

Periodische Publikationen
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Die Gesamtu‹bersicht u‹ber die bisher erschienenen Vero‹ffentlichungen der
OeNB ist jeweils dem Heft 12 des ªStatistischen Monatshefts� bzw. dem
Heft 1 der ªBerichte und Studien� zu entnehmen.

Dieses Verzeichnis informiert u‹ber ausgewa‹hlte Publikationen der OeNB.
Die Publikationen werden vom Sekretariat des Direktoriums/O‹ ffentlichkeits-
arbeit kostenlos an Interessenten abgegeben. Anfragen sind schriftlich (auch
telefonisch) an die im Impressum angegebene Postanschrift zu richten.

Eine vollsta‹ndige Liste der Publikationen der OeNB kann unter der
Internetadresse http://www.oenb.at abgerufen werden.

Statistisches Monatsheft (monatlich)
Oesterreichische Nationalbank und ausgewa‹hlte moneta‹re Aggregate
Gesamtverzeichnis der Schillingmu‹nzen von 1947 bis 2001 1/2002
Umtauschbare Schillingbanknoten — Bei der Oesterreichischen
Nationalbank umtauschbare Schillingbanknoten 1/2002
Umlauffa‹hige o‹sterreichische Scheidemu‹nzen ja‹hrlich1)
Devisenrechtliche und Mindestreserve-Kundmachungen fallweise
Ausgabe und Einziehung von Banknoten fallweise

Finanzmarkt
Bankfeiertage, international 11/ja‹hrlich
Bankfeiertage in O‹ sterreich 11/ja‹hrlich

Realwirtschaft und Finanzierungsrechnung
Gesamtwirtschaftliche Finanzierungsrechnung
gema‹§ ESVG 95 — Geldvermo‹gens- und Verpflichtungssta‹nde
der o‹sterreichischen Volkswirtschaft;
Ergebnisse fu‹r das Jahr 2000 9/2001
Gesamtwirtschaftliche Finanzierungsrechnung
gema‹§ ESVG 95 — Geldvermo‹gen und Verpflichtungen
der o‹sterreichischen Volkswirtschaft;
Ergebnisse fu‹r das Jahr 2001 9/2002
Jahresabschlusskennzahlen o‹sterreichischer Unternehmen
nach der Systematik der Wirtschaftsta‹tigkeiten
von 1997 bis 19992) ja‹hrlich

Au§enwirtschaft
O‹ sterreichische Direktinvestitionen im Ausland
und ausla‹ndische Direktinvestitionen in O‹ sterreich 6/ja‹hrlich

Internationale Wirtschaft
Leitzinssa‹tze 12/ja‹hrlich
An internationalen Organisationen beteiligte La‹nder 1/ja‹hrlich

1 Bis Jahrgang 2001.
2 Ab Jahrgang 2001.

Ausgewa‹hlte Publikationen der OeNB
in den Jahren 2001 und 2002
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Berichte und Studien (viertelja‹ hrlich)
Wirtschafts- und Wa‹hrungsunion und Europa‹ische Union
Aktuelle Entwicklungen auf dem Fleischmarkt
und Auswirkungen auf die Inflationsrate in O‹ sterreich
und im Euroraum 1/2001
O‹ konomische Aspekte der Eurobargeldumstellung
in O‹ sterreich 2/2001
Die Herausforderung der Informationsgesellschaft
fu‹r die Notenbanken — Auf dem Weg zur e-ZB? 1/2002
Wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum und in der EU viertelja‹hrlich
Zusammenarbeit im ESZB und europa‹ische Integration viertelja‹hrlich

Oesterreichische Nationalbank und ausgewa‹hlte moneta‹re Aggregate
Der einheitliche Finanzmarkt —
Eine Zwischenbilanz nach zwei Jahren WWU
Ergebnisse der 29. Volkswirtschaftlichen Tagung der OeNB 2/2001
Wettbewerb der Regionen und Integration in der WWU
Ergebnisse der 30. Volkswirtschaftlichen Tagung der OeNB 3/2002
Reden des Pra‹sidenten und des Gouverneurs
anla‹sslich der Generalversammlung
der Oesterreichischen Nationalbank 2/ja‹hrlich

Finanzmarkt
EURIBOR — Zinsinstrumente als Indikatoren
fu‹r die Erwartungen auf den Finanzma‹rkten 2/2002
Gescha‹ftsta‹tigkeit und Ertragslage
der inla‹ndischen Kreditinstitute viertelja‹hrlich

Rentenmarkt
Entwicklungen auf dem o‹sterreichischen Rentenmarkt 1/2001

Realwirtschaft und Finanzierungsrechnung
Gesamtwirtschaftliche Prognose
fu‹r O‹ sterreich 2001 bis 2003 vom Fru‹hjahr 2001 2/2001
Neubewertung des Indikators der Wettbewerbsfa‹higkeit
der o‹sterreichischen Wirtschaft 2/2001
Gesamtwirtschaftliche Prognose
fu‹r O‹ sterreich 2001 bis 2003 vom Herbst 2001 3—4/2001
Das Zahlungsverhalten privater Haushalte in O‹ sterreich —
Ergebnisse einer Untersuchung zur Nutzung
von Zahlungskarten und zur Struktur
der Zahlungstransaktionen im Jahr 2000 1/2002
Gesamtwirtschaftliche Prognose
fu‹r O‹ sterreich 2002 bis 2004 vom Fru‹hjahr 2002 2/2002
Identifikation von starren Lo‹hnen in Mikrodaten —
eine kritische Bestandsaufnahme der Literatur 3/2002
Gesamtwirtschaftliche Prognose
fu‹r O‹ sterreich 2002 bis 2004 vom Herbst 2002 4/2002

Ausgewa‹ hlte Publikationen
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Geldvermo‹gen und Verpflichtungen der o‹sterreichischen
Volkswirtschaft — Ergebnisse der Gesamtwirtschaftlichen
Finanzierungsrechnung fu‹r das Jahr 2001 4/2002
Konjunkturelle Entwicklung in O‹ sterreich 1 und 3

Au§enwirtschaft
Portfolioposition O‹ sterreichs — Globalisierung
der Wertpapierveranlagungen und ihre Auswirkungen
auf O‹ sterreich 4/2002
Leistungsbilanztransaktionen entkoppelt von Kapitalstro‹men —
eine Analyse der o‹sterreichischen Leistungs- und
Kapitaltransaktionen mit einzelnen La‹ndern
bzw. La‹ndergruppen 4/2002
Internationale Vermo‹gensposition O‹ sterreichs ja‹hrlich
Entwicklung der Direktinvestitionen O‹ sterreichs ja‹hrlich
Zahlungsbilanz viertelja‹hrlich

Internationale Wirtschaft
Entwicklungen in ausgewa‹hlten Reformla‹ndern 1 und 31)
Entwicklungen in ausgewa‹hlten La‹ndern
Zentral- und Osteuropas 2 und 42)
Internationale Verschuldung und Emerging Markets 2 und 4
Entwicklungen in ausgewa‹hlten Industriela‹ndern
au§erhalb der EU viertelja‹hrlich
Zusammenarbeit im internationalen
Wa‹hrungs- und Finanzsystem viertelja‹hrlich

U‹ bersicht der Studien zu Schwerpunktthemen
Berichte und Studien, Heft 2/2001
Fiskalpolitik unter neuen Rahmenbedingungen
Fiskalpolitische Konzeptionen der europa‹ischen Wirtschaftspolitik
Ma§nahmen und Strategien der Budgetkonsolidierung
in den Mitgliedsla‹ndern der EU
Verteilungsaspekte der Wirtschaftspolitik in der Wirtschafts-
und Wa‹hrungsunion — eine Betrachtung aus Arbeitnehmersicht
Probleme der Besteuerung von grenzu‹berschreitenden Kapitaleinkommen
Debt-Management der Republik O‹ sterreich
unter den Finanzmarktgegebenheiten des Euroraums
Zyklisch bereinigte Budgetsalden fu‹r O‹ sterreich

Berichte und Studien, Heft 3—4/2001
Transmission der Geldpolitik
Der Transmissionsmechanismus und die Rolle
der Vermo‹genspreise in der Geldpolitik
Asymmetrische Transmission der Geldpolitik
u‹ber den Kreditvergabekanal —
eine Analyse anhand o‹sterreichischer Bankbilanzen 1 Bis Jahrgang 2001.

2 Ab Jahrgang 2002.

Ausgewa‹ hlte Publikationen
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Bilanz- und Kreditvergabekanal:
eine Analyse anhand o‹sterreichischer Firmen
Finanzinnovationen und der moneta‹re Transmissionsmechanismus
Transmissionsmechanismus und Arbeitsmarkt —
eine la‹nderu‹bergreifende Studie
Die geldpolitische Transmission unter den Bedingungen
des Stabilita‹ts- und Wachstumspakts — einige vorla‹ufige U‹ berlegungen
Prinzipien fu‹r die Konstruktion von Modellen
des Transmissionsmechanismus der Geldpolitik

Berichte und Studien, Heft 2/2002
Osterweiterung der EU: Auswirkungen auf die EU-15 und insbesondere auf O‹ sterreich
Osterweiterung der EU:
Auswirkungen auf die EU-15 und insbesondere auf O‹ sterreich —
Ein Literaturu‹berblick zu ausgewa‹hlten Aspekten
Auswirkungen der EU-Osterweiterung auf das Lohngefu‹ge in Westeuropa
mit besonderer Beru‹cksichtigung O‹ sterreichs
Institutionelle Auswirkungen der Erweiterung im Bereich
der Wirtschafts- und Wa‹hrungspolitik
Wachstumseffekte der europa‹ischen Integration:
Implikationen fu‹r die EU-Erweiterung
O‹ sterreichs Direktinvestitionen und die EU-Erweiterung
Das Bankensystem in den Beitrittsla‹ndern am Vorabend des EU-Beitritts
Die Integration der osteuropa‹ischen La‹nder —
Auswirkungen auf die Aktien- und Rentenma‹rkte
Wechselkursstrategien der EU-Beitrittsla‹nder auf dem Weg in die WWU:
Auswirkungen auf den Euroraum
Ausgewa‹hlte Aspekte der moneta‹ren Integration

Berichte und Studien, Heft 3/2002
Lohnbildung im Euroraum
WWU und grenzu‹berschreitende Tarifkoordination in Europa
Lohnsetzung und strategische Interaktion
innerhalb und au§erhalb einer Wa‹hrungsunion
Die Rolle der Lohnpolitik in einem einheitlichen Wa‹hrungsraum
Bescha‹ftigungs- und Lohnanpassungen
auf dem Arbeitsmarkt des Euroraums — ein U‹ berblick

Ausgewa‹ hlte Publikationen
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Focus on Transition (halbja‹ hrlich)
Studien
The Financial Sector in Five Central
and Eastern European Countries: An Overview 1/2001
Intraindustry Trade between the EU and the CEECs
The Evidence of the First Decade of Transition 1/2001
The Development of the Romanian
and Bulgarian Banking Sectors since 1990 1/2001
Similarity of Supply and Demand Shocks
Between the Euro Area and the Accession Countries 2/2001
Determinants of Real Exchange Rates
in Transition Economies 2/2001
Old-Age Pension Systems in the Czech Republic,
Hungary and Poland 2/2001
Transcarpathia — Ukraine�s Westernmost Region
and a Gateway to Central and Western Europe 2/2001
EU Enlargement to the East: Effects on the EU-15
in General and on Austria in Particular.
An Overview of the Literature on Selected Aspects 1/2002
Austria�s Direct Investment and EU Enlargement 1/2002
Growth Effects of European Integration:
Implications for EU Enlargement 1/2002
Selected Aspects of Monetary Integration 1/2002
An Early Warning Model for Currency Crises
in Central and Eastern Europe 1/2002
Catching Up: The Role of Demand, Supply and
Regulated Price Effects on the Real Exchange Rates
of Four Accession Countries 2/2002
Exchange Rates and Long-Term Interest Rates
in Central Europe: How Do Monetary and Fiscal
Policy Affect Them? 2/2002
Twin Deficits: Implications of Current Account
and Fiscal Imbalances for the Accession Countries 2/2002
Banking in the Baltics — The Development of the
Banking Systems of Estonia, Latvia and Lithuania
since Independence: The Emergence of
Market-Oriented Banking Systems in Estonia,
Latvia and Lithuania (1988—1997) 2/2002
Banking in the Baltics — The Development of the
Banking Systems of Estonia, Latvia and Lithuania
since Independence: The Internationalization
of Baltic Banking (1998—2002) 2/2002
Political Institutions and Pricing of Bonds
on International Markets 2/2002
Fiscal Effects of EU Membership for Central European
and Baltic EU Accession Countries 2/2002

Ausgewa‹ hlte Publikationen
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Working Papers
2001
Nr. 43 The Bank, the States, and the Market:

An Austro-Hungarian Tale for Euroland, 1867—1914
Nr. 44 The Euro Area and the Single Monetary Policy
Nr. 45 Is There an Asymmetric Effect of Monetary Policy

over Time? A Bayesian Analysis Using Austrian Data
Nr. 46 Exchange Rates, Prices and Money. A Long Run Perspective
Nr. 47 The ECB Monetary Policy Strategy and the Money Market
Nr. 48 A Regulatory Regime for Financial Stability
Nr. 49 Arbitrage and Optimal Portfolio Choice with Financial Constraints
Nr. 50 Macroeconomic Fundamentals and the DM/$ Exchange Rate:

Temporal Instability and the Monetary Model
Nr. 51 Assessing Inflation Targeting after a Decade of World Experience
Nr. 52 Beyond Bipolar: A Three-Dimensional Assessment

of Monetary Frameworks
Nr. 53 Why Is the Business-Cycle Behavior of Fundamentals

Alike Across Exchange-Rate Regimes?
Nr. 54 New International Monetary Arrangements and the Exchange Rate
Nr. 55 The Effectiveness of Central Bank Intervention in the EMS:

The Post 1993 Experience
2002
Nr. 56 Asymmetries in Bank Lending Behaviour.Austria During the 1990s
Nr. 57 Banking Regulation and Systemic Risk
Nr. 58 Credit Channel and Investment Behavior in Austria:

A micro-econometric approach
Nr. 59 Evaluating Density Forecasts with an Application

to Stock Market Returns
Nr. 60 The Empirical Performance of Option Based Densities

of Foreign Exchange
Nr. 61 Price Dynamics in Central and Eastern European
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