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ERFOLGE UND SORGEN DER TAIWANESISCHEN WIRTSCHAFT

Yu-Hsi Nieh

I. Langjahrige Erfolge der wirtschaftlichen

Entwicklung

In vier verschiedenen Regionen haben in den letzten 20 

Jahren Chinesen drei verschiedene Wirtschaftsmodelle fur 

Entwicklungslander geschaffen. Das erste Modell - in Hong 

Kong und Singapore, die beide ethnisch gesehen chinesisch 

sind - stiitzt sich hauptsachlich auf den Handel und die ver- 

arbeitende Industrie. Das Beispiel dieser beiden Stadtstaa- 

ten, deren Infrastruktur besonders gunstig ist und deren po- 

litische Neutralist eine ungewohnlich groRe Anziehungs- 

kraft fur das Kapital der Uberseechinesen besitzt, laRt sich 

jedoch nicht unmittelbar auf die eigentlichen Entwicklungs

lander verwenden, die im allgemeinen aus dem Nichts begin- 

nen miissen.

Ein anderes Modell zeigt die VR China. In diesem volkreich- 

sten Staat der Erde, der jahrhundertelang von Kriegen und 

Naturkatastropen zermiirbt wurde, hat man durch die tat- 

kraftige Mobilisierung der Massenkrafte und das kollektive 

System das alte Elend beseitigt, wenn auch von einem Wohl- 

stand im Sinne der Industriestaaten noch keine Rede sein 

kann. Besonders bemerkenswert ist es, daR - wie Peking stets 

mit Stolz betont - die Volksrepublik seit Mitte der sechziger 

Jahre keine Schulden mehr im Aus- und Inland hat. Dariiber 

hinaus gewahrt China noch zahlreichen Staaten Entwick- 

lungshilfe, wobei z.B. der Bau der Eisenbahn zwischen Tan- 

sania und Zambia das wichtigste Projekt ist (1). Vergleicht 

man die zielbewuRte Entwicklung in China mit der bedrang- 

ten Lage Indiens, so werden die chinesischen Errungen- 

schaften noch deutlicher.

Das letzte, aber keineswegs unwichtigste Wirtschaftsmodell 

sehen wir in Taiwan. Taiwan liegt nicht nur in Bezug auf 

seine Bevolkerung und Ausdehnung in der Mitte zwischen 

dem riesigen kommunistischen China und der winzigen 

britischen Kronkolonie Hong Kong, sondern bildet auch 

wirtschaftlich ein Mittelding zwischen der straffen Planwirt- 

schaft Pekings und der freien Marktwirtschaft von Hong 

Kong und Singapore; Der Ausgangspunkt der taiwanesi- 

schen Wirtschaftsentwicklung zu Anfang der fiinfziger Jah

re war zwar nicht so gunstig wie derjenige der Hafenstadt 

Hong Kong, doch weitaus vorteilhafter als der Punkt, an 

dem die neue Volksrepublik auf dem chinesischen Festland 

beginnen muRte. Vor allem haben die Japaner in Taiwan 

eine relativ gute Grundlage bei Landwirtschaft und Infra

struktur hinterlassen, obwohl sie infolge ihrer 50jahrigen 

Kolonialpolitik fur die Industrialisierung der Insel sehr we- 

nig getan haben. Als 1949 die Kuomintang-Regierung zum 

Ruckzug vom chinesischen Festland gezwungen wurde, 

brachte sie nicht nur zahlreiche Technokraten, sondern 

auch eine Menge Kapital mit nach Taiwan. Auf ganz China 

berechnet waren das damals zwar unbedeutende Summen, 

aber sie bildeten immerhin ein wirksames Element fur die 

Entwicklung einer kleinen Inselprovinz wie Taiwan. AuRer- 

dem hat auch die amerikanische Wirtschaftshilfe (1951-1965 

1.520 Mio. US-Dollar) (2) zum Aufbau der Insel wesentlich 

beigetragen.

Ein weiterer, nicht unwichtiger Faktor in der Entwick

lung Taiwans ist die Tatsache, daR sich die nationalchine- 

sische Regierung stets psychologisch und politisch gezwun

gen sieht, mit Peking wettzueifern. Parallel zur Politik der 

Fiinfjahresplane in der VRCh stellt auch Taiwan Vierjahres- 

plane auf. Kein Zufall war es, daR der erste taiwanesische 

Vierjahresplan 1953 gleichzeitig mit dem ersten Fiinfjahres- 

plan auf dem chinesischen Festland anfing. Ebenso wie sich 

Peking - infolge der Zwistigkeiten mit Moskau - fur den Weg 

zum Wirtschaftsaufbau aus eigener Kraft entschied und 

Mitte der sechziger Jahre seine gesamten Schulden an die 

Sowjetunion zuruckerstattete, ist auch Taiwan seit Mitte 

1965 nicht mehr auf die amerikanische En twicklungshilfe 

angewiesen. Lediglich Investitionskredite und Militarhilfe 

gewahren die Amerikaner den Taiwanesen bisher noch wei- 

ter (Die amerikanische Militarhilfe belauft sich bislang auf 

rd. 3 Mrd. US-Dollar (3)).

Freilich gibt es viele Unterschiede zwischen der Planwirt- 

schaft a la Taiwan und der a la Peking. Wahrend z.B. die 

Privatwirtschaft in der VRCh kaum noch eine Bedeutung 

hat, spielt sie in Taiwan die tragende Rolle. Ein weiterer 

Unterschied liegt in der Entwicklungsstrategie. Peking hat 

bei seinen ersten beiden Funfjahresplanen nach dem Vor- 

bild der Sowjetunion das Schwergewicht auf die Entwick

lung der Schwerindustrie gelegt. Erst seit den sechziger 

Jahren werden die Konsumguterindustrie und die Landwirt

schaft als gleich wichtig behandelt. Dagegen hat Taiwan 

mit der Leichtindustrie angefangen. In den fiinfziger Jah

ren standen dort noch die mit der Landwirtschaft eng 

verknupften Industriezweige, wie die Diingemittel-und 

die Nahrungsmittelproduktion im Vordergrund. Dann 

drangte die Herstellung von Zement,iTextilien, Chemika- 

lien, Sperrholz, Gias, Elektrogeraten, Raffinerieeinrich- 

tungen usw. nach vorn. Seit zwei oder drei Jahren gewin- 

nen die Autoindustrie, der Maschinenbau und der Schiff- 

bau immer mehr an Bedeutung. Nach Mitteilung von 

William Wei, dem Direktor des Biiros fur industrielle Ent

wicklung im nationalchinesischen Wirtschaftsministerium, 

hat die Schwerindustrie bereits 1972 die Leichtindustrie 

als Haupt stuta der taiwanesischen Wirtschaft iiberrundet. 

Damals entfielen 51 % der gesamten Industrieproduktion 

auf die Schwerindustrie und nur 49 % auf die Leichtindu

strie. Noch 1970 war das Verhaltnis 50 : 50 gewesen (4).

Doch beschrankt sich Taiwan bei der Schwerindustrie im

mer noch im wesentlichen auf Montagearbeiten. Um die 

Industrialisierung selbstandig steuern zu konnen, hat die 

Regierung seit langer Zeit den Ehrgeiz, die Grundindu- 

strien auszubauen. Am 2.11.1971 wurde die China Steel 

Corporation in Taipei gegrundet. Nach dem ursprunglichen 

Plan wollte sie mit technischer und finanzieller Unterstiit- 

zung der osterreichischen Firma Voest mit einem Auf- 

wand von 325 Mio. US-S ein modernes Stahlwerk in der 

Hafenstadt Kaohsiang grunden. Voest solIte sich an dem
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Projekt mit einem Investitionsanteil von 16 Mio. Dollar und 

Krediten von 50 Mio. Dollar beteiligen. Aus der Zusammen- 

arbeit wurde schlieBlich jedoch nichts, da Voest 1972 infol- 

ge der Abwertung des amerikanischen Dollars den Verkaufs- 

preis der Fabrikausriistung erhohen wollte und Taiwan dies 

abgelehnt hat. Als neuen Partner hat Taiwan im letzten Jahr 

die US Steel Corporation gefunden. Allerdings zeigt diese 

nur Interesse an einer technischen Zusammenarbeit, nicht 

aber an einer Beteiligung an der Investition (5).

Um im Wettlauf mit Peking nicht an Prestige zu verlieren, 

hort man in der Offentlichkeit Taiwans haufig den Ruf 

nach dem Bau von Raketen, Satelliten Oder Atombomben. 

Ohne fremde Hilfe ist Taiwan jedoch kaum in der Lage eine 

derartige hochtechnisierte Prazisionsindustrie aufzubauen. 

Die auslandischen Investoren auf der anderen Seite denken 

in erster Linie an Rentabilitat fur sich selbst. Investitionen 

auf diesem Sektor mussen langfristig kalkuliert werden. 

Taiwans Eigenbedarf an hochtechnisierten Produkten ist be- 

grenzt. Fur den Export solcher Waren ist die Insel auf dem 

Weltmarkt noch nicht konkurrenzfahig.

Der Sektor, auf dem Taiwan bislang auf auslandische Inve

storen den groBten Anreiz ausiibt, sind die arbeitsintensiven 

Industrien. Die Arbeitskosten in Taiwan liegen nicht nur weit 

unter denen Japans, sondern auch unter denen von Hong 

Ko ng. Dazu gewahrt die Regierung auslandischen Investo

ren noch Steuervorteile und andere Begunstigungen fur ihre 

Investitionen. Nach dem Muster von Hong Kong als freie 

Hafenstadt grundete Taiwan im Dezember 1966 in Kao - 

hsiung die erste zollfreie Zone fur den Export und die ver- 

arbeitende Industrie. Nach dem erfolgreichen ersten Experi

ment wurden 1970 in Nantze und Taichung zwei weitere 

Freihandelszonen errichtet.

Von 1953 bis 1973 hat Taiwan innerhalb von 20 Jahren In** 

vestitionen von insgesamt rund einer Milliarde US-Dollar 

aus dem Ausland einfuhren konnen, davon 240 Mio. allein 

im vergangenen Jahr. Der Anteil der USA betragt 390 Mio. 

Dollar, d.h. 47,35% aller auslandischen Investitionen in 

Taiwan. Auf die Uberseechinesen entfallen rund 25 % aller 

Investitionen mit einer Summe von 282 Mio. Dollar. Die 

Japaner stehen mit 153 Mio. Dollar oder 18,86 % aller aus

landischen Kapitalanlagen in Taiwan an dritter Stelle. Auch 

die Europaer haben sich einen bedeutenden Anteil an dem 

groBen Kuchen gesichert (6).

Wahrend die Uberseechinesen - hauptsachlich aus Hong 

Ko ng - mit ihrem Kapital Hotels, Bauunternehmen, Ver- 

sscherungen sowie die Textil- und Bekleidungsindustrie be- 

vorzugen, konzentrieren die Amerikaner, Japaner und Euro

paer sich uberwiegend auf die elektrische und elektronische 

Industrie. Angelockt durchr die neue Forderungspolitik der 

Regierung zeigt sich allmahlich ein neuer Trend auslandischer 

Investitionen zu Schiffbau, Audoindustrie und Petrochemie. 

Dank dem Ansturm der auslandischen Investitionen auf die 

taiwanesische Wirtschaft erreichte das Land von 1954 bis 

1971 eine durchschnittliche reale Wachstumsrate seines 

Bruttosozialprodukts von 8,8 % (berechnet auf das Preisni- 

veau von 1966) (7). 1972 stieg diese Rate gegenuber 1971 um 

11,5%(18), 1973 betrug das Wachstum 356,9 Mrd. NT-Dollar 

(38 NT-Dollar = 1 US-Dollar) und lag damit um 12 1 % hd- 

her als 1972.

II. Exportabhangigkeit und Inflation

Die massiven auslandischen Investitionen haben Taiwan 

zwar ein "Wirtschaftswunder” verschafft, aber gleichzei- 

tig auch die wirtschaftliche Abhangigkeit der Insel vom 

Ausland erweitert. Dies wird besonders deutlich, wenn 

man sich die Struktur von Taiwans AuBenhandel ansieht. 

Im vergangenen Jahr belief sich der AuBenhandel auf 

8,263,6 Mio. US-S (Export: 4 473,1 Mio. US-S, Import: 

3 790,5 Mio. US-S ) (9). Das sind rund 95 % des Brutto

sozialprodukts vom gleichen Jahr. Dieser Anteil liegt hd- 

her als der Belgiens 86%) und fast so hoch wie der der 

Niederlande (96%) im Jahre 1971. Rein von der Export

abhangigkeit betrachtet, steht Taiwan wahrscheinlich 

ganz an der Spitze aller wichtigen Welthandelslander. Der 

Anteil der Ausfuhr Taiwans am Bruttosozialprodukt er

reichte im letzten Jahr 52 % (Einfuhr 43 %), Zum Ver- 

gleich einige andere Lander (1971): Belgien/Luxemburg: 

41,1 %, Niederlande: 37,3 %, BRD: 18 %, Japan:10,7 % 

und die USA: 4,1 % (10).

Taiwan hat jahrlich fast den gleichen AuBenhandelsumsatz 

wie die rd. fiinfzigmal volkreichere Volksrepublik China. 

Freilich spiegelt das Bild nur die hohe AuBenhandelsinten- 

sitat, besagt aber nichts uber die Wirtschaftskraft. Denn 

die kleinen Lander sind generell vom AuBenhandel abhangi- 

ger als die groBen, die mit der Versorgung mit Rohstoffen 

und dem Absatz von Produkten autarker sein konnen. Die 

nur vier Millionen Einwohner zahlende Stadt Hong Kong 

z.B. hat auch ein groBeres AuBenhandelsvolumen (1972: 

7,38 Mrd. US-S ) als Taiwan mit seinen 15 Millionen Ein- 

wohnern. Unter den hochindustrialisierten Staaten ist die

ser Kontrast ebenfalls sehr deutlich, so z.B. liegt der AuBen- 

handelsumsatz der BRD (1972: 85,97 Mrd. US-S ) nur 

knapp unter dem der USA (1972: 104,25 Mrd. US-S). Von 

der Ausfuhr gesehen spielt die BRD im Welthandel sogar 

fast die gleiche Rolle wie die USA (1972: 46,21 Mrd. S 

bzw. 48,97 Mrd.S , 13 % bzw. 13,5 % der Weltexporte), ob- 

wohl das US-Bruttosozialprodukt im gleichen Jahr mit 

1152 Mrd. S iiber viermal hoher lag als das deutsche (263 

Mrd. S). Der AuBenhandelswert pro Kopf in Belgien/ 

Luxemburg von 1972 (5135 S ) steht noch weit iiber dem 

der BRD (2416 S) und der USA (756 S) (11).

Wie die Japaner haben die Chinesen in Taiwan in der Ver- 

gangenheit eine Politik des "Exports um jeden Preis" ge- 

trieben, d.h. der Export wird durch finanzielle Regierungs- 

maBnahmen begunstigt, der Import dagegen mit hohen 

Zollmauern erschwert. Seit 1971 hat die Summe des taiwa- 

nesischen AuBenhandels rapide schnell zugenommen: 1971: 

4126 Mio. US-S (+ 33,5 %). 1972: 5963 Mio. (+ 44,5 %) 

und 1973: 8263 Mio. (+ 38.6 %). Noch vor 1971 hatte 

Taiwan mit Ausnahme des Jahres 1964 immer ein Zahlungs- 

defizit im AuBenhandel, 1971-1972 dagegen jedes Jahr einen 

ExportiiberschuB. Ein Aktivsaldo der letzten drei Jahre be

tragt insgesamt ca. 1,4 Mrd. US-S (12).

Der schwunghafte Zuwachs des AuBenhandels laBt sich fer- 

ner mit darauf zuriickfiihren, daB - wie oben bereits erwahnt - 

die auslandischen Investoren bislang uberwiegend die arbeits

intensiven Fertigungen nach Taiwan verlegt haben. Sie fiih- 

ren namlich Teilfertigungen nach Taiwan ein und exportie- 

ren die Produkte nach Weiter- oder Endverarbeitung wieder
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nach dem Ursprungsland oder einem Drittland, Man be- 

zeichnet solche Werke als "verlangerte Werkbanke" der in- 

vestierenden Auslandsunternehmen (13); Durch das Verfah- 

ren von Input und Output der auslandischen Investitionen 

wird das AuBenhandelsvolumen und das Bruttosozialpro- 

dukt Taiwans zum groBen Teil automatisch mit nach oben 

getrieben. Auch die Preissteigerungen auf dem Weltmarkt 

haben in den letzten Jahren die Erweiterung des Aktivsaldos 

von Taiwan im AuBenhandel begunstigt.

Auf dem taiwanesischen Inlandsmarkt gab es vor 1972 noch 

eine relativ stabile Preissituation. Im Vergleich zu 1963 stie- 

gen die GroBhandelspreise i.J. 1971 nur um 7,3 % (Japan: 

11,6 %, BRD 11,9 %, USA 20,5 %) und die Verbraucher- 

preise um 27 % (Japan 53,2 %, BRD 26,7 %, USA 32,3 %).

1972 zeigte sich zunachst mit einer Erhohung der GroBhan- 

delspreise um 5,1 % (Japan 1,7 %, BRD 3,6 %, USA 5,5 %) 

sowie der Verbraucherpreise um 6,1 % (Japan 6,9 %, BRD 

7,3 %, USA 4,3 %) ein neuer Trend, und im vergangenen 

Jahr ist Taiwan tief in den Sog der weltweiten Inflation hin- 

eingeraten. Allein in den ersten sechs Monaten des Jahres

1973 sind die Verbraucherpreise um 9,6 % (Japan 12,7 %, 

BRD 7,2 %, USA 5,7 %) und die GroBhandelspreise sogar 

um 21 % (Japan 1 5,7 %, BRD 8,1 % USA 12,7 %) gegenuber 

dem gleichen Zeitraum 1972 gestiegen, Nur durch staatliche 

Eingriffe mit Preisstop-MaBnahmen konnte eine weitere 

ubermaBige Verteuerung im folgenden Halbjahr kunstlich 

verhindert werden (14). Da aber die Ol- und Energieversor- 

gung in Taiwan ein staatliches Monopol ist, muBte die Regie

rung seit dem Ausbruch der Olkrise im letzten Winter fur 

die Einhaltung des Preisstops groBe Verluste auf sich neh- 

men und war schlieBIich gezwungen, die Preiskontrollen zu 

lockern: Am 27.1.1974 wurden zahlreiche neue Preise fur 

die Leistungen offentlicher Unternehmen bekanntgegeben. 

So ist z.B. Benzin um 85 %, Industriestrom um 90-135 % 

und sind die Eisenbahntarife um 30-60% teurer geworden. 

Auch die Preise in den verschiedenen Bereichen der Privat- 

wirtschaft durften mit Erlaubnis der Regierung erhoht wen- 

den. Die breiten Massen der Bevolkerung sind besonders von 

der Verteuerung des Lebensunterhalts betroffen, z.B. bei 

Nahrungsmitteln, Bekleidung, Waschmitteln, Zahnpasta, 

Toilettepapier usw. Weizenmehl kostet nach dem neuen 

Preisniveau rd. 70 % mehr als vor der Erhohung. Als Haupt- 

nahrungsmittel war Reis guter Qualitat, der nicht unter die 

Preiskontrolle fallt, innerhalb kurzer Zeit in den Monaten 

Februar und Marz doppelt so teuer wie vorher geworden. 

Inzwischen sinkt dieser Preis zwar wieder ab, doch liegt er 

immer noch rd. 20 % hoher als vor der Bekanntgabe der 

neuen Preispolitik der Regierung (15). Nach einer in der 

englischen Zeitschrift "The Economist" veroffentlichten 

Karte zur Darstellung der Inflation auf der ganzen Welt, die 

auf den Quellen der OECD u.a. beruht, gehort Taiwan zur 

Gruppe derjenigen Lander, die in den letzten Monaten bei 

Konsumgutern eine Preissteigerung von 30-50 % hinnehmen 

muBten (16).

Wenn der Preisanstieg auch in erster Linie zuruckzufuhren 

ist auf die allgemeine Verteuerung von Getreide, Rohstoffen 

und - vor allem - Erdol auf dem Weltmarkt, so ist eine wei

tere Hauptursache doch auch die durch den iibermaBigen 

ExportiiberschuBhervorgerufene Inflation. Da in Taiwan ge- 

setzlich kein freier Devisenhandel gestattet ist, kann man aus- 

landisches Geld nur durch die Staatsbank kaufen und 

verkaufen. Allein durch den ExportuberschuB von 680 Mio. 

US-S im vergangenen Jahr muBte die Versorgung mit Zah- 

lungsmitteln in Taiwan um rd. 50 % angehoben werden (17). 

Die Vermehrung der Banknoten beschleunigt also noch die 

Preissteigerung.

Neben den Preiskontrollen hat die Regierung in Taiwan bei 

manchen Waren bereits die hohen Importzolle abgebaut. 

Um die Lieferung von Baumaterial zu sichern, ist es sogar 

verboten, Zement, Holz und Drahtgeflechte nach dem Aus- 

land zu exportieren. Andere finanzpolitische MaBnahmen 

zur Preisdampfung werden ebenfalls angewendet, wie z.B. 

die Aufwertung des Taipi (NT-S) gegenuber dem US-Dollar 

um 5,26 % im Marz 1973 sowie eine dreimalige Erhohung 

des Zinssatzes von Juni des vergangenen bis Januar dieses 

Jahres. Andererseits hat die Regierung aber neun groBe 

Bauprojekte fur die kommenden fiinf Jahre ins Auge ge- 

faBt, die nach den vorlaufigen Berechnungen insgesamt 

190,429 Mrd. NT S (5,011 Mrd. US-S ) kosten sollen. Da- 

von entfallen 47,7 Mrd. NT-S (1,25 Mrd. US-S) auf das 

Haushaltsjahr 1975 (Juli 1974 bis Juni 1975). Zugeteilt 

sind bisher 13,3 Mrd. aus offentlicher Hand und 2,6 Mrd. 

aus privaten Investitionen. Der Rest von 31,8 Mrd. NT-S 

(rd. 837 Mio. US-S ) muB durch in- und auslandische Kre- 

dite gedeckt werden (18). Die zu den sog. neun "groBen 

Bauprojekten" gehdrenden Plane zum Ausbau der Grund- 

industrien (Erstellung eines groBen Stahlwerks, einer GroB- 

werft sowie einer groBen Raffinerie) und zur Verbesserung 

der Infrastruktur (Bau einer Autobahn zwischen Taipei 

und Kaohsiung, einer neuen Eisenbahnlinie zwischen Hua- 

lian und Yilan, Errichtung eines internationalen Flugha- 

fens in T'aoyiian, eines modernen Seehafens in T'aichung 

und in Suao sowie Elektrifizierung der jetzigen Hauptei- 

senbahnstrecke) sind zwar fur die Industrialisierung der 

Insel von groBer Wichtigkeit, aber die enormen Kosten die

ser Mammutprojekte konnen die Preispolitik der Regierung 

andererseits erheblich gefahrden. Eine iibermaBige Infla

tion wird nicht nur die Exportfahigkeit, sondern auch die 

ganze Volkswirtschaft beeintrachtigen.

Ein anderes Dilemma fur Taiwan ist die Lohnpolitik. Wie 

oben bereits erwahnt, stutzt sich der Exportboom Taiwans 

hauptsachlich auf die niedrigen Lohnkosten. Die Gewerk- 

schaften haben unter dem Einflufi der Regierungspartei 

kaum Bedeutung. Es gibt keinerlei Tarifverhandlungen. 

Lohnerhohungen sind unregelmaBig und gelten als Wohl- 

tat, die die Unternehmer nach Belieben gewahren. Daher 

sind sie auch diejenigen, die von dem Wirtschaftswunder 

bisher am meisten profitiert haben. Angesichts der unge- 

wohnlichen Verteuerung der Lebenshaltungskosten in der 

letzten Zeit sowie der standigen VergroBerung des Unter- 

schieds zwischen reich und arm bemuht sich die Regierung 

nun mehr um die Verbesserung der Lebensbedingungen fur 

die Empfanger niedriger Einkommen. Zu ihren Zielen in 

diesem Bereich zahlen z.B. die allmahliche Ausdehnung der 

Krankenversicherung auf Beamte und Arbeiter sowie die 

geplante Anhebung des gesetzlichen Mindestlohnes von 

600 NT-S auf 1000 NT-S(19). In dem neuen Haushalts- 

plan der Regierung ist ein Anteil von 8,8 % (7,04 Mrd. 

NT-S) fur Gehaltsverbesserungen von Beamten und Regie- 

rungsangestellten vorgesehen (20). Obwohl eine Berich- 

tigung der Lohnsituation in Taiwan dringend notwendig 

ist, so wird sie doch z.Zt. unvermeidlich der Inflation neue
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Nahrung geben und die Konkurrenzfahigkeit des taiwanesi;- 

schen Exports schwachen.

Der Haushaltsplan fur 1975 - der erste, den die Regierung 

je der Offentlichkeit zuganglich gemacht hat - weist im 

Vergleich zu den letzten Jahren wieder einen UnterschuB 

von 3,5 Mrd. NT-Sauf. Den Lowenanteil (46,1 %) am Staats- 

haushalt nehmen mit 32,16 Mrd. NT-15 (d.h. 6,1 Mrd. oder 

23,8 % mehr als im HJ 1974) wiederum Verteidigung und

AuBenpolitik fur sich in Anspruch. Die Gesamtausgaben 

der Regierung betragen 76,251 Mrd. NT-$ - eine Zunahme 

um rd. 41 % im Vergleich zum Vorjahr (54,088 Mrd. NT-S) 

(21). Dagegen wird die Wachstumsrate des Bruttosozialpro- 

dukts in diesem Jahr angesichts der Olkrise nur auf etwa 

7 % geschatzt (5,3 % weniger als im Vorjahr) (22). Unter 

diesen Jmstanden ware es wirklich ein Wirtschaftswunder, 

wenn die Preisstabilitat von der Regierung noch in diesem 

Jahr wiederhergestellt werden konnte.
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