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Kooperation, Kommunikation und 
Kontinuittit 

Von Charles A. Bowsher, Vorsitzender des INTOSAI-Priisidiums 

In den seit dem XIV. INCOSAI vergangen se&s Monaten 
habe ich zahlreiche Schreiben erhalten, in denen die Kollegen 
dem GAO fiir seine Gastgeberrolle danken. Wir wissen diese 
freundlichen Worte zu schsltzen und sind erfreut, da0 die 
DelegiertendenKongrel3alsniitzlichempfanden. Raschmijchte 
ich jedoch hinzufugen, daI3 der Erfolg des Kongresses in 
erheblichem Mahe erst durch die aufterordentliche Unterstiit- 
zung und aktive Beteiligung der vielen Obersten 
Rechnungskontrollbehijrden moglich war. Die hervorragende 
Kooperation und Kommunikation zwischen den ORKBn in 
aller Welt vor dem KongreB und in dessen Verlauf ebnete den 
Weg filr die Ergebnisse des XIV. INCOSAI: u.a. die neue 
Satzung unserer Organisation, die volle Reprasentanz aller 
Regionen und Priifungssysteme im Pr%sidium, die bestitigten 
und veroffentlichten Normen unserer Ausschiisse und die 
Ubereinkunft von Washington. 

Die 1992 und wahrend unserer vorangegangenen Kongres- 
se erzielten Ergebnisse werden jedoch nur Stuckwerk bleiben, 
wenn wir sie nicht als Grundlage verwenden, um auf ihnen 
weitergehende Erfolge aufzubauen. In der Tat stellt uns das 
Erreichte vor neue Herausforderungen. Nachdem wir unsere 
neue Satzung verabschiedet haben, m&en wir sie nutzen, um 
somit unserer Organisation zu verstarkter Vitalin& zu verhel- 
fen. Nachdem wir Nor-men und Richtlinien ftir das Prtifungs- 
wesen und inteme Kontrollen beschlossen haben, stellt sich uns 
nunmehr die Aufgabe, unsere Mitglieder bei deren Umsetzung 
in die Praxis zu untersttitzen. Und durch die Schaffung von drei 
neuen Arbeitsgruppen fiir Umweltpriifung, Privatisierung und 
Programmbewertung erhoffen wir uns bei diesen wichtigen 
Sachgebieten Anleitung und Unterstiitzung. Der friihere 
INTOSAIGeneralsekret Broesigke verabschiedete sich in 
seinem Leitartikel in der Juli-Ausgabe 1992 unserer Zeitschrift 
mit den Worten , . . . ,,wirmtissen standig nach Besserem streben. 
Die Herausfordemngen ftlr uns sind groh.“ 

Angesichts dieser und anderer Aufgaben erscheint es niitz- 
lich, iiber jene Faktoren nachzudenken, die bisher zu unseren 
Erfolgen beigetragen haben: Kooperation, Kommunlkation 
und Kontinuitit. In ilmen liegen die Schlilssel, urn uns verstark- 
ten und nachhaltigen Fortschritt zu sichem. 

Kooperation 
Die JNTOS AI hat sich stets durch vorziigliche Kooperation 

ausgezeicbnet, die sicb in der Teilnahme der Mitglieder an den 
Programmen und Aktivititen der Organisation manifestierte. 
Unsex Zeitschrift ist ein hervorragendes Beispiel dieser Zu- 

sammenarbeit, bringen hier doch die ORKBn unentgeltlich 
Zeit und Wissen ein, um jcde Nummer in die fiinf Sprachen zu 
ilbersetzen. Auch die INTOSAI-Entwicklungsinitiative (IDI) 
bezeugt die Vorteile, die sich durch Kooperation erzielen 
lassen. Die IDI-Programme sind erfolgreich, weil sie auf einer 
engen Zusammenarbeit mit den sieben Regionalgruppen der 
INTOSAI, den Geberorganisationen und dem Presidium be- 
ruhen. 

Aul3erdem illustriert die Ausarbeitung der INTOSAI- 
Finanzordnung vom vorigen Jahr die Sachdienlichkeit der 
Kooperation. Eine ad hoc-Arbeitsgruppe, bestehend aus zwei 
ORKBn und dem Generalsekmtariat, entwickelte ein den Er- 
fordemissen der neuen Satzung angepal3tes System der Haus- 
halts-und Wirtschaftsfiihrung. Dieses notwendige Vorhaben 
wurde mit minimalem Kostenaufwand zu einem positiven 
AbschluB geftlhrt und kann als Model1 fi.ir kiinftige Projekte 
dienen. 

Herr Charles A. Bowsher 

Kommunikation 
Das zweite Schltlsselelement ist die Kommunikation. Un- 

sere Arbeit ist stets erfolgreich gewesen, weil wir miteinander 
reden und dabei lemen und uns entwickeln und auf eine Weise 
ijbereinstimmung erlangen, die ohnediesen personlichen Kon- 
takt unter Kollegen nicht moglich ware. Die Rundschreihen des 
Generalsekretariats, diese Zeitschrift wie such die Regional- 
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zeitschriften sind unsere primaren schriftlichen Kommunika- 
tionsmittel, und ich ersuche Sie, diese Medien such kilnftig 
durch Informationen iiber Ihre Aktivititen zu untersttltzen. 

Die acht Ausschilsse der INTOSAI sind ein weiteres aus- 
gezeichnetes Kommunikationsmittel. Die Veroffentlichung und 
einstimmige Verabschiedung der tiberarbeiteten INTOSAI- 
Prilfungsnormen ist ein beredter Ausdruck der Wirksamkeit 
unserer Ausschiisse. Die Mitglieder des Normenausschusses 
fur das Prtlfungswesen trafen sich mehrmals, korrespondierten 
h&fig per Brief und Telefax und versmdigten sich telefo- 
nisch. In den Versand der Arbeitsentwtlrfe an alle INTOSAI- 
Mitglieder waren weitere ORKBn einbezogen, so daJ3 ein 
ausgezeichnetes Prod& entstanden ist. Das vom AusschuB 
erarbeitete Protokoll verspricht, die Kommunikation zwischen 
aIlen INTOS AI-Mitgliedem aIs regularen Bestandteil der Aus- 
schu&beit noch starker zu fordem. In diesem Zusammenhang 
ist es erfreulich festzustellen, dal3 die ORKBn auf die Bitte des 
Generalsekretariats um neue Ausschubmitglieder positiv rea- 
giert haben. 

Auf dem Technologie-Symposium vom vergangenen Ok- 
tober haben wir gesehen, wie die Technik die Kommunikation 
erleichtem kann. Mein Biiro in Washington und das GeneraI- 
sekretariat in Wien kommunizieren und iibermitteln Dateien 
heute wirtschaftlich und effektiv tlber einen internationalen 
elektronischen Briefkastendienst, und ich bin geme bereit, 
interessierten ORKBn dazu meine Erfahmngen mitzuteilen. 
Mit einem unserer Ziele, narnlich dem Entwurf von Strategien 

Je mehr Beteiligung wir haben, desto stlirker 
werden wir sein und desto gr$‘ere Fortschritte 
werden wir erzielen. 

zur Verstarkung und Pflege der Kommunikation zwischen den 
INTOSAI-Mitgliedem, wird sich die Prasidialtagung im nach- 
sten Monat befassen. 

Kontinuittit 
Einer der grol3en Aktivposten, die den Leitem von ORKBn 

im allgemeinen zugute kommen, ist ihre relativ lange Amtszeit. 
Dieser Umstand, verbunden mit der st&digen Eimichtung des 
Generalsekretariats in Wien, hat mal3geblich zur Schaffung 
und Wahrung von Kontinuitit in unseren nationalen und inter- 
nationalen Bemtlhungen beigetragen. Gleichzeitig diirften die 
neuen Herausforderungen und die sich verarrdemden Zeit- 
verhahnisse uns neue und energischere Mabnahmen abverlan- 
gen, urn die Kontinuitit unserer Bemuhungen zu sichem. Was 
konnen wir also tun, urn aus dem Erfolg eines Programms oder 
einer Aktivitat Nutzen zu ziehen und diesbeziiglich weitere 

Impulse zu geben? 

Erstens kdnnen wir uns dahingehend abstimmen, unsem 
Erfolge zu dokumentieren und diese Informationen mit ande- 
ren zu teilen, so da0 wir wirtschaftbcher und wirksamer auf 
dem bislang Erreichten aufzubauen vermogen. Als Gastgeber 
des XIV. INCOSAI war es filr mich von unschatzbarem Wert, 
mit den Veranstaltem vorheriger Kongresse tlber deren Vor- 
arbeiten und die eigenthche Durchftlhrung sprechen zu k&r- 
nen. Also ware es doch folgerichtig, wenn die INTOSAI ein 
Programmhandbuch oder eine programmatische Anleitung ftlr 
diesen Zweck sowie entsprechende Dokumente filr andere 
wiederkehrende INTOSAI-Veranstaltungen verfaBte. Wie bei 
der Erarbeitung der INTOSAI-Fmanzordnung konnten diese 
Projekte von ad hoc-Gruppen interessierter ORKBn in die 
Hand genommen werden. 

Zweitens konnen wir damit beginnen, die Bindeglieder 
zwischen den verschiedenen INTOSAI-Programmen zu ermit- 
teln und zu versmken. Wir haben entsprechende Erkenntnisse 
bereits bei der EDV-Prilfung gewonnen. die Gegenstand eines 
Unterthemas auf dem Berliner KongreS von 1989 war und 
1991 zur Schaffung eines Ausschusses fiir die EDV-Prllfung 
filhrte. Danach befabte sich das UN/INTOSAI-Seminar von 
1992 mit diesem Gegenstand, und zu einem spateren Zeitpunkt 
des gleichen Jahres widmeten wir unsim Rahmendesdreitagigen 
Technologie-Symposiums des XIV. INCOSAI den damit ver- 
bundenen Fragen. ZweckrnaBigerweise fiihrte der Vorsitzende 
des Ausschusses fur die EDV-Priifung such den Vorsitz auf 
dem Symposium. 

Ein weiteres Beispiel hierfilr kdnnte die Umweltpri.lfung 
werden. Zu dieser Problematik ist kraft der ijbereinkunft von 
Washington ein AusschuB ins Leben gerufen und festgelegt 
worden, dab sie als ein Thema w&rend des XV. INCOSAI im 
Jahre 1995 behandelt wird. Mir ist bekannt, dab die Umwelt- 
prilfung moglicherweise such Gegenstand des UN/INTOSAI- 
Seminars von 1994 sein wird. Bei dieser Planung sehen wir 
innerhalb eines Zeitraumes von drei Jahren das gleiche wichti- 
ge Thema in koordinierter Weise in drei verschiedenen 
INTOSAI-Programmen verankert. Diese Konzentration und 
Koordination in Richtung eines durchgangigen Themas er- 
scheint sinnvoll und gewahrleistet eme Kontinuit% der Arbeit, 
die allen zum Nutzen gereicht. 

All dem hier Gesagten liegt der Gedanke der Einbeziehung 
zugmnde, d.h. der Ansatz, moglichst viele Mitglieder an miig- 
lichst vielen Aktivit%m teilhaben zu lassen. Je mehr Beteili- 
gung wir haben, desto starker werden wir sein und desto 
griibere Forts&r&e werden wir erzielen. Kooperation, Kom- 
munikation, Kontinuitit und die Mitwirkung aller ORKBn 
bewirken die St3rkung der INTOSAI und bringen uns somit 
unserem iibergeordneten Ziel eines besseren Staatswesens 
iiberall auf der Welt ein Stuck n%her. n 
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Kurzmitteilungen 

China 

Internationales Seminar zum 
Thema 6ffentliche Bauten 

nigreich, den Vereinigten Staaten von 

Die ORKB der Volksrepublik China 
veranstaltete vom 3. bis 8. August 1992 
in Zusammenarbeit mit der Weltbank in 

Amerika und der Asiatischen Ent- 

der Provinz Jiangxi ein intemationales 
Seminar iiber die Prtlfung iiffentbcher 

wicklungsbank teil. 

Bauten. Neben mehr aIs 50 Rechnungs- 
prilfem der regionalen Prtifungsbehorden 
Chinas nahmen Fachleute aus Gsterreich, 
Indien, Japan, den Niederlanden. Philip- 
pinen, Singapur, dem Vereinigten Ko- 

der ijffentlichen Bauten. Die Diskussio- 
nen fiIhrten zu folgenden Ergebnissen: 

DieTeilnehmerbestsltigtcn einhellig 

die Finanzkontrolle iiffentbcher Bauten 
kann eine unschatzbar wichtige Rolle bei 

den Erfolg dieses Seminars und verlang- 

der Verbesserung der Dienstleistungen 
des Staates spielen; Wirtschaftlichkeits- 
prilfungen sollten herk&nmlicheFinanz- 
prilfungen auf diesem Gebiet unterstiit- 
zen; qualitativ und fachlich gut ausgebil- 
detes Personal ist ftlr die Durchfllhrung 
dieser Art von Prilfungen erforderlich 
und es sollten weitere Studien zur 
Entwicklung einer entsprechenden 
Prtlfungsmethodik erstellt werden. 

Die Gruppendiskussion anllBlich des Seminars iiber 6ffentliche Bauten wurde vom stellver- 
tretenden Auditor General Chinas Henn Zheng Li geleitet. 

Das Seminar, das unter dem Vorsitz ten weitere Seminare dieser Art in der 
des stellvertretenden Auditor General Zukunft. Fur nahere Informationen wen- 
Chinas, Frau Zheng Li, abgehalten wur- den Sie sich bitte an: Audit Administra- 
de, beschaftigte sich mit der gro!3en Pa- tion of the People’s Republic of China, 
lette von Problemen und Herausforde- A 18, Taiping Road, Haidian District, 
mngen der Prtifungen auf dem Gebiet Beijing 100039 China. 

Costa Rica 

Der Jahresberlcht konzentriert 
sich auf die Verbesserung der 
StaatsveMraltung 

Die Rolle der ORKB in einer sich 
rasch verandemden sozialen und wlrt- 
schaftlichen Umwelt ist das zentrale The- 
ma des Jahresberichtes 1991 des Leiters 
der ORKB von Costa Rica. Der Bericht, 
der im Mai 1992 den Mitgliedem der 
nationalen gesetzgebenden Versamm- 
lung vorgelegt wurde, betont sehr klar 
die Rolle der ORKB im Rahmen der 
allgemeinen Anstrengungen, einen 
wirtschafthchen und sozialen Aufstieg 
zu erreichen, speziell im Lichte einer 
Weltwirtschaft, die durch Wettbewerbs- 
fahigkeit und raschen Kommunika- 
tionsflul3 gekennzeichnet ist. 

Aufgrund der besonders wichtigen 
Rolle, die die inteme Kontrolle bei der 
Wirksamkeit der Regierungstsltigkeit 
spielt, hat die ORKB ein Schulungs- 
zentrum eingerichtet, in dem Bedien- 
stete der offentlichen Verwaltung aus 
allen Regierungsressortsauf dem Gebiet 
der intemen Kontrolle geschult werden 
sollen und ihre Verantwortlichkeit als 
Regierungsbeamte bei der Einfiihmng 
eines gut funktionierenden intemen 
Kontrollsystems in ihrer tiglichen Ar- 
beit gefordert werden ~011. 

Weitere Verbesserungsanstmngun- 
gen bet&en die Einfilhrung von Prtlfun- 
gen des opera&en Bereiches und der 
Leitungsfunktionen, wobei von der 
ORKB die Wirksamkeit und Wiichaft- 
lichkeit bewertet wird. Zus&lich hat die 
ORKB die intemen Kontrolleinrich- 
tungen in der Vollziehung in dem Bestre- 
ben miteingebunden, die Prtlfungs- 
tatigkeitim gesamten staatlichen Bereich 
zu koordinieren. Der Bericht stellt fest, 
daB dies zu einem verstarkten gemeinsa- 
men Prtlfungsvorgang filhrte, der die in- 
tellektuelle und bemfliche Entwicklung 
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Tellnehmerdes Seminars ijber Rechnungsprijfung und Demokratie, dasin KBnigswinteram Rheln, Deutschland, vom 23. bls 27. November 1992 
abgehalten wurde, gemeinsam mit dem Gastgeber Dr. Zavelberg. 

fordert und gleichzeitig das Vertrauen 
derijffentlichkeitindie Regiemng &i&t. 

Eine Reihe von Prtlfungen und Stu- 
dien wurden zu dem Steuereinhebungs- 
programm des Finanzministeriums er- 
stellt. Diese Arbeiten zeigten eine Reihe 
von schwerwiegenden Problemen in der 
Verwaltung der Steuereinhebung und die 
ORKB gab zahlreiche Empfehlungen zur 
Verbesserung der Situation. Beispiels- 
weise hat die ORKB vorgeschlagen, dal3 
das Finanzministerium Gesetze abarulem 
oder neu erlassen sollte, zusatzliche Ii- 
nanzielle und personelle Mittel filr die 
Verwahung der Steuereinnahmen zur 
Verfiigung stellen sollte, zahlreiche, 
verschiedene, derzeit geltenden Abga- 
benzu vereinen und Verwaltungsmangel 
zu korrigieren, sowie die Informations- 
technologie, die bei intemen Aktivititen 
angewendet wird, zu verbessem. 

Zusatzliche Informationen sind beim 
Oficina de1 Contralor General de la 
Republica, Apartado 1179 1000, San 
Jose, Costa Rica, erhahhch. 

Deutschland 

Veriiffentlichung des Jahres- 
berichtes 

Der Bundesrechnungshof hat dem 
Deutschen Bundestag, dem Bundesrat 
und der Bundesregiemng seine Bemer- 
kungen 1992 zugeleitet. 

Wahrend der Jahresbericht sich 
formal auf die Jahresrechnung filr das 
Haushaltsjahr 1990 bezieht, befal3t er 
sich tlberwiegend mit Vorgangen von 
aktuellem Intemsse, d.h. die festgestell- 
ten Mglngel und Fehlleistungen der ge- 
prilften Stellen konnen somit noch beho- 
ben we&n. Die Einzelbeitrage spiegehr 
die wichtigsten Prilfungsergebnisse wi- 
der. 

Die Bemerkungen gliedem sich in 
ftlnf Teile. Neben den allgemeinen Fest- 
stellungen zur Haushalts- und Ver- 
mdgensrechnung des Bundes fiir das 
Haushaltsjahr 199OberichtetderBundes- 
rechnungshof tlber besondere Prtlfungs- 
ergebnisse, seineBeratungsu%igkeitoder 
die seines Prasidenten als Bundesbeauf- 
tragten fur Wirtschaftlichkeit in der Ver- 
waltung sowie ilber bedeutsame Falle, in 
denen die Verwaltung Empfehlungen des 
Bundesrechnungshofes gefolgt ist. 

Nach der Vereinigung der beiden 
deutschen Staaten berichtet der Bundes- 
rechnungshof in den Bemerkungen 1992 
ersunals in grisl3erem Umfang tlber seine 
Prilfungsmtigkeit in den neuen Bundes- 
hlndem. Die Verwahungen in den neuen 
Bundeslartdem arbeiten vielfach unter 
erschwerten Bedingungen, insbesonde- 
re mit einer mangelhaften organisatori- 
schen und techniscben Infrastruktur. Die 
Kenntnisse der Mitarbeiter aus den neu- 
en Bundesblndem bei der Anwendung 

der fiir sie neuen Rechtsvorschriften smd 
versmndlicherweise oft noch unzu- 
reichend. Diese Schwierigkeiten nnd die 
Vielzahl neuartiger Aufgaben machen 
die Arbeit im Beitrittsgebiet in besonde- 
rem MaBe fehlertracbtig. iiber Mange1 
mit scbwerwiegenden Auswirkungen 
berichtet der Bundesrechnungshof daher 
in diesen Bemerkungen ilberwiegend in 
dem Abschnitt ,,Beratungst&lgkeit“. 

Die Lage in den neuen Bundeshln- 
dem stellt besondere Anfordemngen an 
die Prtlfungsbeamten des Bundes- 
recbnungshof, der seine Prllfung in einer 
Vielzahl von Fallen darauf ausricbtet, 
Erkenntnisse zur Beratung der zustandi- 
gen Stellen zu gewinnen. In den kom- 
menden Jahren wird er die Entwicklung 
in Ostdeutschland weiter verfolgen. 

Der Jahresbericht 1992 kann beim 
Verlag Dr. Hans Heger, Postfacb 20 081, 
D-5300 Bonn 2, bezogen werden. Kurz- 
tlbersichten in Engliscb undDeutscb sind 
kostenlos beim Bundesrechnungshof, Re- 
fer-at Pr/Int, Postfacb 10 04 33, Berliner 
StraBe 5 1, D-6000 Frankfurt am Main, 
erhahlich. 

Internationale Tagung fiir 
Teilnehmer aus Mittel- und 
Osteuropa 

Parlamentsabgeordnete und die Lei- 
ter der Obersten Recbnungskontroll- 
beborden aus Mittel- und Osteuropa 
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haben vom 23. bis 27. November 1992 
an einer Internationalen Tagung des 
BundesrechnungsbofeszumThema,,Die 
Kontrolle der dffentlicben Finanzen im 
demokratischen Staat“ in Konigswinter 
teilgenommen. 

DieMaDnahmewurdeausdemHaus- 
halt &s Bundesministers filr wirtschaft- 
lithe Zusammenarbeit im Rabmen eines 
Programms der Bundesregierung zur 
Fijrderung der wirtscbaftbcben und ge- 
sellscbafthchen Entwicklung in Landem 
Mitt& und Osteuropas finanziert. An 
der internationalen Tagung nahmen 34 
Delegierte aus den folgenden Staaten 
teil: Albanien, Belarus, Bulgarien, CSFR, 
Esthtnd, Georgien, Kroatien, Lettland, 
Litauen, Polen, Rumanien, Slowenien, 
Ukraine, Ungam. Der Bundesrecbnungs- 
bof, der Landesrecbnungshof Nordrhein- 
Westfalen, der EG-Rechnungsbof und 
das Bundesfmanzministerium haben die 
Teilnebmer ilber Aufgaben, Metboden 
und Verfabren der Finanzkontrolle und 
des Hausbaltswesens in Deutschland in- 
formiert. Im Anschlub an die Vortrage 
fanden Diskussionen iiber die rechtli- 
then Grundlagen zur wirksamen Kon- 
trolle der staatlichen Finanzen statt. 

Die Tagung wurde vom Prasidenten 
des Bundesrecbnungshofes, Dr. Heinz 
GiInter Zavelberg, mit einem Vortrag 
ilber ,,Die Stellung des Recbnungsbofes 
im demokratiscben Staat“ eriiffnet. Vi- 
zepmsident Heuer zeigte in seinem Vor- 
trag Methoden modemer (Verteidigungs- 
vorhaben, Gebeimdienste) sowie Bericht- 
erstattung und Gffentlicbkeitsarbeit. 

Hobepunkt der Tagung war eine 
Podiumsdiskussion mit den Vorsitzen- 
den des Haushaltsausschusses und des 
Rechnungspriifungsausscbusses des 
Bundestages, Abg. Rudi Walther und 
Karl Deres, den Prtiidenten des Bundes- 
rechnungshofes und des ungarischen 
Staatsrecbnungshofes, Dr. Heinz Giinter 
Zavelberg und Professor Dr. Istvan 
Hagehnayer, dem deutschen Mitglied 
des Europaiscben Rechnungshofes, 
Dr. Bernhard Friedmann, Ministerial- 
diigentSiegmarKunasausdemBundes- 
finanzministerium sowie Professor 
Dr. Dr. h.c. Heinricb Siedentopf von der 
Hochscbule Speyer. Zm AbschluB der 
Tagung besucbten die Teilnehmer eine 
HausbaltsdebattedesDeutscbenBundes- 

tages und wurden von Bundestagspra- 
sidentin Professor Dr. Rita Silssmuth 
empfangen. 

Ziel der Tagung war es, den Teilneh- 
mern einen Einblick in das deutsche 
Hausbaltssystem und in die Kontrolle 
der ijffentlichen Finanzen durch Parla- 
ment und Rechnungshof zu eroffnen. 

Die Tagung sollte Politikem und 
Verwaltungsfacbleuten aus den ebemals- 
sozialistischen Staaten Europas Impulse 
und Anregungen filr eine Reform der 
staatlicben Finanzkontrolle in diesen 
Liindern vermitteln und damit zum Auf- 
bau der fiir einen demokratischen Staat 
unverzichtbaren modemen Finanzkon- 
trollsysteme heitragen. 

Weitergehende Informationen llber 
dieVortragstbemen sind erhahlich bei: 
Bundesrechnungshof, Referat Pr/Int, 
Berliner Stral?e 5 1, D-6000 Frankfurt 1. 

Frankreich 

Neuer Leiter der ORKB 
Herr Pierre Joxe wurde zum Prasi- 

denten des Rechnungshofes Frankreicbs 
emannt, er folgte in diesem Amt Herr-n 
Pierre Arpaillange, der seit 1990 dieses 
Amt innebielt. 

Herr Pierre Joxe 

Herr Joxe ist ein bochverdienter of- 
fentllcher Beamter, der seine Karriere 
1962alsRechnungsprtiferdesRe.chnung- 
sbofes begann. Er arbeitete 5 Jabre im 
Rechnungshof als Rapporteur fib die 

Vierte Kammer und gleichzeitig war er 
Rapporteur fiir die nationale Kommissi- 
on fib nationale Md regionale Entwick- 
lung. Ab 1966 war er Rapporteur filrdas 
Komitee fllr ijffentlicbe Untemebmen 
und der Priifungskommission filr das 
Rechnungswesen BffentlicherUntemeh- 
men. 

Von 1967bis 1970warHerrJoxeauf 
Zeit dem AuBenministerium zugeteilt, 
wo er als offuieller Vertreter der Abtei- 
lung fib tecbnische Zusammenarbeit 
wirkte. Er kehrte als “conseiller 
referendaire” 1970 in den Recbnungshof 
zurilck, wo er bis zu seiner Wahl in die 
Nationalversammlung 1973 verblieb. Er 
wurde viermal in die National- 
versammlung wiedergewablt, underwar 
von 1979 bis 1982 Prlsident des 
Regionahates fiir Burgund. Wabrenddie- 
ser Z.eit verfugte Her Joxe iiber einen 
Sitz im europaischen Parlament (1977- 
1979) und in den Jabren 1981, 1982, 
1983 und 1987 war der Mitglied der 
franziisiscben Delegation zur General- 
versammlung der Vereinten Nationen. 

1981 wurde er zum Industrieminister 
emannt und drei Jahre spater zum 
Innen- undDezentmlisationsministe~ ein 
Posten, den er vom Mai 1988 bis 
Juni 1991 innebielt. Vom29. Januar 1991 
bis zu seiner Bestellung zum Ersten I%% 
sidenten des Recbnungshofes bekleidete 
Herr Joxe das Amt des Verteidigungs- 
ministers. 

Herr Joxe studier-m am Lyc&e Hem-i 
IV und an der Recbtsfakultit von Paris, 
danacbdienteervon1958bis196Oinder 
Luftwaffe. Er vollendete 1962 seine 
Studien an der Nationalen Scbule fib 
Verwalhmgswissenscbaften. 

In seiner Antrittsrede am 18. M&z 
bestitigte Herr Joxe, dal3 die Beziehun- 
gen zu anderen ORKB und intemationa- 
le Angelegenbeiten der INTOSAI und 
der EUROSAI, deren Prilsidium er als 
Mitglied angehijren wird, Prior&ten 
darstellen werden, die er in der ORKB 
Frankreichs zu fordem gedenke. 

Ausscheiden des Leiters der 
ORKB 

Herr Pierre Arpaillange, der im Ok- 
tober 1990 zum Leiter des Rechnungs- 
bofes bestellt wurde, scbied aus diesem 
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Amt im M&z 1993 aus. 

Herr Arpaillange vertrat Frankreich 
wahrend des XIV. Kongresses der 
INTOSAI, wo erdas franzosischeDoku- 
ment tlber Programmevaluierung, das 
vom Rechnungshof verfal3t wurde, vor- 
legte. Er wurde zum Leiter der neuen 
Arbeitsgruppe der INTOSAl zu diesem 
Thema emannt. W&rend seiner Berufs- 
laufbahn hielt er sowohl zahlreiche ver- 
antwortungsvolle Positionen in der 
Rechtsprechung als such in der Justlz- 
verwaltung inne, wo er von 1968 bis 
1974 Leiter des Ressorts fur straf- 
rechtliche Angelegenheiten war. 

Herr Pierre Atpaillange 

1974 wurde er zum Prasidenten des 
obersten Berufungsgerichtes emannt und 
1988 wurde er zum Jusdzminister be- 
stellt. 

Herr Pierre Arpaillauge ist Autor ei- 
nes Buches iiber Gerichtsbarkeit (Die 
einfache Gerichtsbarkeit, 1980). Er ist 
Kommandant der Ehrenlegion, Offmier 
des Nationalen Verdienstorden und er 
wurde ferner mit dem Kreuz der 
Widerstandskampfer ausgezeichnet und 
ist Mitglied der franzosischen Aka&- 
mie. 

Japan 
Neuer PrSsident der ORKB 

Herr Takashi Nakajima wurde am 
30. Oktober 1992 zum President of the 
Board of Audit of Japan bestellt, er folgte 
indiesem Amt Her-m Kiyoshi Nakamura, 

der in den Ruhestand getreten ist. Vor 
seiner Bestellung war Herr Nakajima 
Commissioner of the Board of Audit. 

Herr Nakajlma ist 1955 nach Been- 
digung seines Studiums der Rechts- 
wissenschaften an der Universitit Tokio 
in das Innenministerium eingetreten. 
1972 wechselte er in das Sekretariat des 
Repr%sentantenhauses, wo er von 1985 
bis 1987 als stellvertretender General- 
sekmt& wirkte. Im M&z 1987 wurde er 
zum Commissioner of the Board of Audit 
emannt. 

In seiner Stellung als President of the 
BoardofAuditi lbemahmHerr Nakajima 
die Funktion des Generalsekret%rs der 
ASOSAI. 

In einem damit zusammenhaugen- 
den Schritt wurde am 27. Oktober 1992 
Herr Shuro Hikida zum Commissioner 
of the Board bestellt. Herr Hikida trat 
1959 nach AbschluB seines Studiums an 
der Universitit Tokio in den Rech- 
nungshof eiu und diente als Director 
General of the First Bureau, Deputy 
Secretary General und Secretary Gene- 
ral of the Board. 

Kanada 

Jahresbericht 1992 veriiffentlicht 
Der Bericht des Auditor General von 

Kanada fur das Jahr 1992 wurde dem 
Unterhaus am 24. November 1992 vor- 
gelegt. Der Bericht verfiigt iiber 25 Ka- 
pitel, einschlieglich dreier Spezial- 
studien und eiuer Reihe von Gesamt- und 
Sonderprilfungen. 

Der Leitgedanke des Berichts ist in 
einer Eiieitung mit dem Titel ,,Angele- 
genheiten von besonderer Wichtigkeit 
und Interesse“ festgehalten, in der der 
Auditor General, Denis Desautels, auf 
Fragen eingeht, die ftlr die Erreichung 
der staatlichen Rechenschaftspflicht und 
ftlr eine Verbesserung der nationalen In- 
stitutionen Kanadas von gmndlegender 
Bedeutung sind. Diese Fragen beinhal- 
ten such die Notwendigkeit, die Finanz- 
beziehungen zwischen der Regierung und 
der Urbevolkerung zu k&en; das Erfor- 
demis zur Wahrheit in der Haushalts- 
planung, so da8 Kosten, die aus Bundes- 
programmen erwachsen, rechtzeitig fest- 
gestellt werden konnen; Angelegenhei- 
ten des Umweltschutzes sowie die Ver- 
waltung und Lenkung der Staatsschuld. 
Das vordringlichste Anliegen der Einlei- 
tung sowie des gesamten Berichtes ist 
das Bediirfnis des Parlamentes, zeit- 
gerechte und sachgerechte Informatio- 
nen zu erhalten. 

In diesem Zusammenhang beschaf- 
tigt sich ein komplettes Kapitel mit einer 
Studie tlber praktische Empfehlungen ftlr 
die Verbesserung der Information ftlr 
Parlamentarler. Die Hauptaussage die- 
ser Studie bemht auf der umfassenden 
Verwaltung und Lenkung in dent Shme, 
da.8 das Parlament eine tegehnal3ige Re- 
chenschaft ilber das gesamte Verwal- 
tungshandeht erwarten und diese such 
erhalten sollte. Dieses Kapitel widmet 
sich Themen wie der abteilungsweisen 
Erarbeitung von Verwaltungsunterlagen 
aufeinerMehrjahresbasisfilrtiefgehende 
Uberprufungen durch parlamentarische 
Ausschtlsse sowie der Entwicklung ei- 
ner elektronischen Bibliothek fllr Zu- 
satzinformationen, die im Bedarfsfall 
elektronisch oder schriftlich zur Verfil- 
gung stehen kiinnten. 

Der Bericht ftlr das Jahr 1992 be- 
schsiftigt sich mit zwei weiteren Studien. 
Das Kapitel “Der LemprozeB von Orga- 
nisationen” ist der Notwendigkeit von 
Organisationen gewidmet, sich schnell 
neuen Bedingungen der sich St&dig ver- 
andemden Umwelt anzupassen und dar- 
aus zu lemen. Die zweite Studie berlch- 
tet iiber die Auswirkungen der laufenden 
Reformen beztiglich der Kontrollen der 
Verwaltung auf allen Stufen im iiffentli- 
then Dienst Kanadas und beschaftigt sich 
weiters damit, wie das Kontrollsystem 
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zu verandem sei, um den grundlegenden 
Verandemng in der Beschaffenheit und 
auf Ebenen den nachgeordneten Stellen 
gerecht zu werden. 

Eine Reihe von Kapiteht sollte aIs 
eine geschlossene Gruppe betrachtet 
werden, da sie ahnliche Themen behan- 
deln oder grol3en Regierungsressorts ge- 
widmet sind. Von ganz speziellem Inter- 
esse ist ein Block, der vier Kapitel um- 
fal3t und sich hauptsachlich mit Risiko- 
bewertung, Rechnungslegungspraktiken 
undlnformationen ftlr das Parlament tlber 
die Beteiligung Kanadas an intematio- 
nalen oder anderen fmanziellen Aktivi- 
mten beschaftigt. Dies umfal3t die 
Rechnungslegung ftirStaatsauleihen,die 
Wirksamkeit und das AusmaB der kana- 
dischen Beteiligung an intemationalen 
Finanzinstitutionen sowie die Haudha- 
bung von Darlehensbtlrgschaften seitens 
der Regierung. Dieser Bericht ist auf 
frauzosisch und englisch kostenlos vom 
Office of the Auditor General of Canada 
(ATIN: Mark Hill), 240 Sparks Street, 
Ottawa, Ontario, Kanada KlA OG6 er- 
hatlich. 

Korea 

Neuer Vorsitzender der ORKB 
bestellt 

Der ehemalige leitende Richter des 
obersten Gerichtes, Herr Hoi Chang Lee 
wurde am 25. Febmar 1993 zum Chair- 
man of the Board of Audit and Inspection 
derORKB Koreasbestellt. Herr Lee folgt 
in diesem Ann Herru Young Joon, der 
das Amt des Chairman seit 1988 ausge- 
ilbt hatte. 

Herrn Lees glanzende rechts- 
wissenschaftliche Karriere begann 1957 
mit dem UniversitsltsabschluB des Seoul 
National University College of Law und 
er bekleidete Positionen wie die eines 
Kriegsgerichtsrats der Luftwaffe, eines 
Professors am Institut fur Rechts- 
forschung undLehre und eines leitenden 
Richters im Bezirks- und Obersten Ge- 
rlchtSeouls, wobeierindieserZeitgleich- 
zeitig die Funktion eines Generaldirek- 
tom fur Planung und Koordmation der 
Gerichtsverwahung ausiibte. Zusatzlich 
verfiigte Herr Lee iiber seine eigene 
Anwaltskanzlei, und von 1988 bis 1989 
stand er im Regierungsdienst als Vor- 
sitzender des Komitees fur die zentraIe 

Wahlverwaltung. Von 1981 bis 1986 war 
er Richter des Obersten Gerichtes, eine 
Position die er neuerlich von 1988 bis zu 
seiner kilrzlich erfolgten Bestellung zum 
Chairman of the Board of Audit and 
Inspection inne hatte. 

Herr Hoi Chang Lee 

In Verbindung mit seiner Funktion 
als Chairman wurde Herr Lee Mitglied 
des Prtisidiums der ASOS AI und zusam- 
men n-tit Luxemburg wurde er bis 1995 
zum Rechnungsprtifer der INTOSAI be- 
stellt. 

Libyen 

Neuer Leiter der ORKB 
Am 18. November 1992bestelhedie 

allgemeine Volkskonferenz Libyens 
Herrn Muhammad Al Zarouk Ragab 
zum Sekretar des Volkskomitees ftlr 
Rechnungsprtlfung und Kontrolle. Er 
wurde somit Nachfolger von Herrn 
Ammar Al Mabrouk Al Taif. 

Als Leiter der Obersten Rechnungs- 
kontrollbehorde Libyens wurde Herr 
Ragab bis zum Jahre 1995 Vorsitzender 
des Prasidiums der Arabischen Or- 
ganisation der Obersten Rechnungskon- 
trollbehorden (ARABOSAI). Libyen war 
Gastgeber des Kongresses der ARABO- 
SAI im Jahre 1992 (siehe IntemationaIe 
Zeitschrlft Oktober 1992). 

Herr Ragab bekundete seiu Interes- 
se die Zusammenarbeit zwischen seiner 
Behorde und der ARABOSAI und der 
Stammorganisation, der INTOSAI, fort- 
zusetzen und weiter auszubauen. 

Weitere Informationen sind erhlllt- 
lich unter: General Secretary of the 
People’s Committee, P.O. Box 2479, 
Tripoli, Libya. 

Malediven 

Neuer Leiter der ORKB betont 
die Bedeutung der Technologie 
und der Fortbildung. 

Der Prlsident der Republik der 
Malediven bestellte den Staatsminister 
Mohamed Zahir zum Leiter der 
Rechnungskontrollbehorde. Die ORKB 
ist verantworthch fiir die PriJfung und 
Bereinigung des gesamten Rechnungs- 
wesens hinsichtlich der Einnahmen und 
Ausgaben des Staates und filr die Ftlh- 
rung der Hauptkonten. 

Unter der Filhrung von Hen-n Zahir 
wurden diePrilfungsaufgabenderORKB 
auf EDV eingerichtet und es besteht die 
Absicht, in Zukunft das gesamte 
Rechnungswesen darauf umzustellen. 
Zus%zlich wird der Fortbiidung und der 
fachlichen Weiterentwicklung speziel- 
les Augenmerk gewidmet und eine Rei- 
he von Mitarbeitem nhnmt laufend an 
Ausbildungsprogrammen teil, die von 
der ORKB Indiens gefordert werden. 

Zussltzliche Informationen sind er- 
hslltlich unter der folgenden Adresse: 
Audit Office, Huravee Building, 
3rd Floor, Male 20-05, Malediven. 

Mexiko 

Vorabbericht ver6ffentlicht 
Der ContraIor General von Mexiko 

veroffenthchte eine neue Art von Be- 
richt, bekannt aIs Vorausbericht, der als 
Ergebnis der ersten umfassenden Prii- 
fung des iiffenthchen Rechnungswesens 
fur das Jahr 1991 eine Zusammenfas- 
sung der SchluBfolgerungen enth%lt. Der 
Bericht wurde dem KongreB vorgelegt 
und umfaBt eine allgemeine Aualyse der 
Erftlllung der Wirtschaftsftlhmng und 
der iiffenthchen Finanzen in bezug auf 
die Ziele der Regierung . Femer en@& er 
eine vorlslufige Beurteilung einer Reihe 
von einschhlgigen Programmen und Pro- 
jekten zusammen mit einer ersten Beur- 
teilung des Finanzstatus der halb- 
staatlichen Untemehmen. 

Der Aufbau des Berichtes wurde 

Internationale Zeitschrift fiir Staatliche Finanzkontrolle - April 1993 



vertidert und zwar in der Absicht, die 
logischen Beziehungen der lnhalte zu 
verbessem und ihn fiir den Gesetzgeber 
allgemein leichter lesbar zu gestalten. 
Gleichzeitig dient dieser Vorausbericht 
als praktische Basis fiir die ORKB, ihre 
Arbeit wirksamer und direkter zu gestal- 
ten und weitere tiefgehende ijberpriifun- 
gen spezieller Programme zu organisie- 
ren. 

Filr zusfitzliche Informationen wen- 
den Sie sich bitte an: Contaduria Mayor 
de Hacienda (zu Handen: Dr. Fernando 
Marty), Av. Coyoac4n 1501, Cal. de1 
Valle, Deleg. Benito Jutiez, Mexico 
(03100), D.F., Mexiko. 

Namibia 

Bestellung eines neuen Auditor 
General 

Herr Dr. Fanuel Tj ingaete wurde mit 
Wirksamkeit vom 1. Febmar 1993 zum 
neuen Auditor General Namibias bestellt. 
Vor dieser Bestellung war Herr 
Dr. Tjingaete als Direktor fiir ijffentliche 
Angelegenheiten der Vereinigten 
Diamantenminen und als Professor filr 
Wirtschaftswissenschaften an der Uni- 
versitit Namibias sowie aIs Vizedekan 
der Fakultit und leitender Wirtschafts- 
berater des Fiuauzministeriums beschti- 
tigt. Femer wirkte erals Direktor zahlrei- 
cher Untemehmen in Deutschland filr 
Angelegenheiten der strategischen Pla- 
nung und der Finanzverwaltung. 

Dr. Fanuel Tjingaete 

Dr. Tjingaete promovierte an der 
Freien Universitit Berlin im Jahre 1986 

mit seiner Doktorarbeit mit dem Titel 
“Wmngspolitische Mijglichkeiten fiir 
Namibia, theoretische und empirische 
Grundlagen filr W&rungsintegration und 
-desintegration”. 

ZusBltzliche Informationen sind im 
L$inderprofil dieser Ausgabe zu fmden 
oderdurch Kontaktaufnahmemit: Office 
of the Auditor General, Private Bag 
13299, Windhoek 9000, Namibia. 

Norwegen 

Jahresbericht 1991 veriiffentlicht 
Die ORKB gab ihren Bericht iiber 

das dffentliche Rechnungswesen der Re- 
gierung heraus und legte dem Parlament 
eine Reihe von wichtigen Fragen zur 
Begutachtung vor. Der Bericht fiir das 
Jahr 199 1 vermerkt eine Reihe von unzu- 
ltiglichen Rechnungslegungspraktiken 
und fordertdie Entwicklung und Einfiih- 
rung eines neuen und besseren EDV- 
Systems, urn diese Probleme zu l&en. 

Das Beschaffungswesen stellt einen 
weiteren wichtigen Punkt dieses Berich- 
tes dar. Ein gesonderter Teil llber die 
Armee beispielsweisekritisiert die Hand- 
habung des Beschaffungswesens der 
Armee. Dies filhrte zu beachtlichen Er- 
hijhungen des Umfangs und der Ko- 
sten mehrerer Projekte, nachdem das 
Parlament die urspriinglichen Pl&e ge- 
nehmigt hatte. In einem anderen Fall 
werden die ijffentlichen Wasserkraftwer- 
ke wegen unzureichender intemer Kon- 
trolle und der Verwaltung des Beschaf- 
fungswesens beziiglich Tunnel- und 
Konstrnktionsprojekte beanstandet, da 
nur 25 % der Beschtiungen hinsichtlich 
der Auswahl deruntemehmer dokumen- 
tiert waren. Die ORKB empfiehlt dem 
Miuisterium fiir Energie und Erdiil stren- 
gere MaDnahmen zu ergreifen, urn eine 
entsprechende inteme Kontrolle zur Ver- 
besserung des Beschaffungswesens zu 
erreichen. 

Auf dem Gebiet der Umweltprii- 
fungen bemerkt der Bericht kritisch, dal3 
das Ministerium fiir Umweltschutz die 
Priuzipien der Barzahlung verletzt, in- 
dem es fiir Dienstleistungen und Arbei- 
ten bezahlt, bevor sie tatssichlich gelei- 
stet wurden. In einigen Fflen aber lagen 
weder Abmachungen noch Vertr$ige vor. 

Der Bericht spricht femer das Pro- 

blem der Priifungsunabhtigigkeit an, da 
die Datenschutzbehiirde die Zustiludig- 
keit der ORKB, gewisse Arten von Da- 
teien zu verschmelzen und zu verglei- 
then, in Frage stellt. Die ORKB vertritt 
die Meinung, daB ihr das Recht dazu 
zust&nde und nach MaBgabe der Mei- 
nung des Just&minister wird dieses Pro- 
blem dem Parlament zur endgilltigen 
Entscheidung vorgelegt. 

Zutitzliche Informationen sind er- 
h&.lich vom: Office of the Auditor Ge- 
neral of Norway, Postboks 8130 Dep, 
N-0032 Oslo, Norwegen. 

Schweiz 

Neuer Leiter der ORKB 
Mit Ende M&z 1993 trat der bisheri- 

ge Dhektor der Eidgenijssischen Fmanz- 
kontrolle, Dr. Gottlieb Schtippi, in den 
Ruhestand. Als Nachfolger von Herrn 
Schtippi hat der Bundesrat Dr. Peter 
Probst gew&hlt. Herr Probst studierte an 
den Universititen Neuenburg und St. 
Gallen Wirtschaftswissenschaften. Der 
neue Direktor verfilgt dank seiner lang- 
jtirigen Tgtigkeit bei der Eidgeniis- 
sischen Finanzverwaltung, zuletzt aIs 
stellvertretender Direktor, ilber umfas- 
sende Kenntnisse der affentlichen Fi- 
nanzen. 

Dr. Peter Probst 

Unter der fast zwiilfjtigen Leitung 
von Herru Gottlieb Schtippi sind in der 
Eidgenijssischen Finauzkontrolle wich- 
tige Verbessemngen fiir eine erhdhte 
Durchschlagskraft der Finanzaufsicht 
verwirklicht worden. Zu erwtinen ist 
dabei das Einsichtsrecht in Preis- 
kalkulationen bei Beschaffungen unter 
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Monopolsituationen. Entsprechende 
Grundsatze wur&n 1988 in derEiukaufs- 
verordnung und in den Richtlinien iiber 
den Vollzug des Eiusichtsrechts bei Be- 
schaffungen der Eidgenossenschaft 
verankert. Diese Regeluugen tragen dazu 
bei sicherzustellen, da8 der Staat als Ein- 
ki%ufer bei fehlendem Wettbewerb nicht 
tlbervorteilt wird. 

Zusatzliche Informationen sind zu 
beziehen von: Eidgeniissische Finanz- 
kontrolle, Bundesgasse 3, CH-3003 Bern, 
Schweiz. 

Siidafrika 

Neuer Auditor General 
Herr H. E. Kluever wurde im 

Jglnner 1993 zum Auditor General von 
Siidafrika bestellt. Er folgt in diesem 
Amt Herru Ronald Peter Wronsley, der 
in den Ruhstand trat. Herr Kluever ist 
Absolvent der Universitat Pretoria und 
bekleidete 33 Jahre verschiedene hoch- 
rangigePositionenimoffentIichenDienst 
Siidafrikas. Von 1986 bis 1991 war er 
stellvertretender Auditor General und 
wechselte dann in das Ressort fur iiffent- 
lithe Finanzen tlber, wo er Generaldirek- 
tor bis zu seiner Bestellung als Auditor 
General war. 

Herr H. E. Kluever 

Neues Rechnungskontrollgesetz 
Am 1. April 1993 trat das neue 

Rechnungskontrollgesetz aus dem Jah- 
re 1992 in Kraft, wodurch die ORKB 

nicht mehr hlnger ein Staatsressort bleibt 
sondem eine autonome, dem Par-lament 
zugeordnete Organisation wird. Das 
wichtigste Merkmal dieses neuen Geset- 
zes ist die Tatsache, dal3 die ORKB von 
der ausfilhrenden Gewalt, der Regiemng, 
vollkommen unabhslngig haudeln kann. 

Thailand 

Neuer Auditor General 
Frau Rudi Jivalak wurde am 1. Ok- 

tober 1992 zum neuen Auditor General 
Thailands bestellt, sie ist somit die erste 
Frau in der Geschichte Thailands, die 
diesen Posten bekleidet. Fr. JivaIak, von 
Bemf Rechnungsprtiferin, trat 1959 nach 
Beendigung ihrer Wirtschaftsstudien an 
derUniversitXIhammasartindieORKB 
ein. Spater erwarb sie einen ,,Masters 
Degree“ in Betriebswirtschaftslehre an 
&r Ball State Universitat in den Verei- 
nigten Staaten. 

Fr. Rudi Jivalak 

Fr. Jivalak bekleidete im Laufe ihrer 
ghiuzenden Karriere verschiedene Bffent- 
lithe &nter im Finanz- und Prttfungs- 
bereich und war ebenfalls Generalsekre- 
t&in des Instituts der staathch aner- 
kannten Wirtschafts- und Rechnungs- 
prtlfer Thailands. Im Jahre 1992 wurde 
sie fiir ihre Leistnngen und ihre treuen 
Dienste im Sffentlichen Dienst von der 
Nationalen Thaihiudischen Organisati- 
on fur Frauenfragen mit dem Titel ,,Frau 
mit hervorragenden Qualititen“ ausge- 
zeichnet. 

Tschechische Republik und 
Slowakische Republik 

Trennung der Fiideration 
- Griindung zweier ORKB 

Mit der Aufhebung der ehemaligen 
Tschechischen und Slowakischen Bun- 
desrepublikam25. November 1992wur- 
den alle zentralen Regiemngsbehorden, 
einschlieBlich dem ehemaligen Bun&s- 
kontrolhninisterium, abgeschafft. Die- 
ses Ministerium wurde durch ORKBn 
fur die neue Tschechische und die neue 
Slowakische Republik ersetzt. Alle 
Verantwortlichkeiten und Verpflichtun- 
gen des frtlheren Bundesministeriums 
wurden von den neuen ORKBn am 1. Ja- 
nuar 1993 iibemommen. Es wird erwar- 
tet, dal3 die ORKBn der beiden neuen 
Republiken sowohl der INTOSAI als 
such der EUROSAI beitreten werden. 

Zusatzliche Informationen tlber die- 
se beiden neuen ORKBn sind zu erhahen 
von: Herru Vladimir Ezr, Leiter des Bii- 
ros fur intemationale Beziehungen, 
Jankovcova 63, CR 170 04 Praha 7, 
Tschechische RepublikTel: 42(2)8726- 
536; Fax: 42(2)809687 oder 
42(2)807730)undHerrnArpadMatejka, 
Najvyssi kontrolny mad Slovenskej 
republlky, Priemyselna ul. 2, 813 14 
Bratislava. 

Simbabwe 

Jahresbericht durch 
Spezialberichte erglnzt 

Das Bilro des Comptroller und 
Auditor General von Simbabwe legte 
dem Parlament den Jahresbericht 1991 
vor, der durch drei Spezialberichte er- 
gattzt wurde. Wie in den vorhergehen- 
den Jahren fand es der Leiter der ORKB 
ftlr notwendig, die Bescheinigung ftlr 
eine Reihe von ijffentlichen Rechnungen 
wieder nur bedingt zu erteilen. Der Be- 
richt gibt seiner Besorgnis beziiglich der 
Verwaltung von Interimskonten Aus- 
druck. Er verweist beispielweise darauf, 
dal3 nur vier Ministerien mit ihren pau- 
schalen Finanzzuweisungen ohne iiber- 
schreitung der Geldmittel au&amen. 

Drei Spezialberichte wurden w$lh- 
rend der laufenden S itzungsperiode dem 
Parlament zus&tzlich vorgelegt. Diese 
wurden aufgrund der Gesetzeslage her- 
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ausgegeben, die der ORKB gestattet, 
Spezialberichte zu erstellen und vorzule- 
gen, wenn es sich um Ereignisse im Zu- 
sammenhang mit Staatsgeldern und 
Staatsvermogen handelt, die dem Parla- 
ment unmittelbar bekannt werden soll- 
ten. 

Die drei Berichte beschaftigten sich 
mit den Prtifungsergebnissen des natio- 
naIen Handwerkszentrums, einer voll- 
kommen im Regierungseigentum stehen- 
den Gesellschaft mit beschrankter Haf- 
tung; mit der Broadcasting Corporation 
Simbabwes, der einzigen Radio- und 
Femsehgesellschaft des Landes und mit 
der Wirtschaftlichkeitspriifung des na- 
tionalen Registrierungsbtiros, einer Be- 
horde, die fiir die Erstellung der nationa- 
len Identititskarten verantwortlich ist. 

Durch die Zurverftigungstellung er- 
hiihter Geldmittel filr Wirtschaftlich- 
keitspriifungen und Programmevaluie- 
rungen hofft die ORKB. zusatzliche 
Spezialberichte in der Zukunft vorlegen 
zu k&men. 

Weitere Informationen sind erhsllt- 
lich unter folgender Adresse: Office of 
the Comptroller and Auditor General of 
Zimbabwe, P. 0. Box 8026, Causeway, 
Harare, Simbabwe. 

Canadian Comprehensive 
Auditing Foundation 
(CCAF) 

Konferenz der CCAF im Jahre 
1992 

Die 13. Jahreskonferenz der CCAF, 

die vom 22.-24. November 1992 in 
Toronto abgehalten wurde, war ein Mei- 
lenstein fur die @indig steigenden Be- 
miihungen der Stiftung urn die 
Rechenschaftspflicht. Das Ziel der Stif- 
tung ist es, einen moglichst hohen Grad 
an iSffentlicher Rechenschaftspflicht in 
Kanada zu erreichen und dies wird durch 
das Themader Konferenz ,Erftillung der 
Rechenschaftspflicht“nurunterstrichen. 
Alle Sitzungen der Konferenz des Jah- 
res 1992 standen in Verbindung mit der 
Festlegung ,....angemessenerRichtlinien, 
die von verantwortungsvollen Leuten 
heutzutageeingehahen werdenkonnen.“ 

Seit der Griindung der CCAF im 
Jahre 1980 waren die Konferenzen im- 
mer starker mit dem Thema Rechen- 
schaftspflicht befaht. Die ersten Konfe- 
renzen hatten Tech&en und Pm&&en 
der Wirtschaftlichkeitspriifungen zum 
Inhalt. Sptitere Konferenzen behandel- 
ten die Schaffung von Richtlinien fiir 
Verwaltungsbeamte zur Berichterstat- 
tung tiber die Wirksamkeit sowie die 
Festlegung der Rolle der Kontrolle bei 
der Rechnungsbestatigung. Die Konfe- 
renz des Jahres 1992 unterstrich die Her- 
ausforderung an die Verwaltung, 
nunmehr zu handeln und ihrer 
Rechenschaftspflicht mit Unterstiitzung 
der Rechnungsprtifer nachzukommen. 

In seiner Eroffnungsansprache filhr- 
te der Vorsitzende der Konferenz, 
Ross Walker, Vorsitzender und Direktor 
bei Peat Marwick Thome, Kanada, den 
Teilnehmem die Notwendigkeit vor Au- 
gen, eine Gesetzeslage zu schaffen, die 
die Verwaltung zwingt, Dinge offenzu- 

legen. Dieses Anliegen wurde in einer 
spateren Sitzung neuerlich von einem 
Stadtrat einer der westlichen St&lte Ka- 
nadas unterstrichen. Wahrend dieser 
Konferenz bot sich ftir den Gesetzgeber, 
die iiffentlichen Beamten, Rechnungs- 
priifer und Vertreter anderer Bemfs- 
gruppen aus Kanada und dem Ausland 
die MBglichkeit. die in die Rtxhen- 
schaftspflicht gesetztenErwartungen von 
ihren jeweiligen Gesichtspunkten aus zu 
diskutieren. Die Tagesordnung umfa8te 
die Rechenschaftspflicht im hiiheren 
Bildungssektor sowie die Rolle und die 
Pflichten der Regiemngsstellen in ihrer 
Beziehung zur Verwaltung betreffend 
die Rechenschaftspflicht. Femer stan- 
den such ethische Problemeeiner umfas- 
senden Rechnungsprtlfung auf dem Pro- 
gramm. Neu im Programm der S tiftung 
war die Rechenschaftspflicht auf dem 
Gebiet der Umwelt und die Rolle der 
Rechnungskontrolle bei der Erfullung 
dieser offentlichen Rechenschaftspflicht. 
In zukilnftigen Konferenzen wird das 
Thema Rechenschaftspflicht und Initia- 
tiven im Lichte des Slogans ,,LaBt Wor- 
ten Taten folgen“ erortert werden. 

Zusatzliche Informationen sind er- 
htiltlich unter folgender Adresse: 
Canadian Comprehensive Auditing 
Foundation, 112 Kent Street,Suite 1315, 
Ottawa, Ontario, Kanada K 1 P 5P2. n 
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Priifungsrichtlinien fiir die Europtiischen 
Gemeinschaften 

von Neil Usher, Rechnungshof der EuropIischen Gemeinschaften 

Dieser Beitrag beschreibt die Anfangsphase der Erarbeitung 
gemeinsamer, bei der Prilfung der Ausgaben der EG anzu- 
weudender Prtifimgsrichtlinien filr den Rechnungshof der Eu- 
ropaischen Gemeinschaften und filr die Rechnungskontroll- 
behorden der Mitgliedsstaaten der EuropSischenGemeinschaf- 
ten (EG). 

Die Notwendigkeit, fiir ganz Europa eine gemeinsame 
Vorgangsweise ftir die PriIfung der Aktivititen der EG zu 
erarbeiten, wurde bei einer Tagung eines aus den Prasidenten 
der 13 Obersten Rechnungskontrollbehorden (ORKB) beste- 
henden Ausschusses im September 199 1 in Madrid anerkannt. 
Dem Ausschul3 gehoren die Prhidenten der 12 nationalen 
Rechnungskontrollbehijrden und des Rechnungshofs der Eu- 
ropaischen Gemeinschaften an. Wahrend der Tagung beschlos- 
sen die Prasidenten einstimmig, eine Ad hoc-Gruppe zur 
Erarbeitung von Richtlinien einzusetzen, die zuerst auf Priifun- 
gen von Ausgaben uud Einnahmen der EG angewendet werden 
k8Mten. Eine aus Vertretem der Rechnungskontrollbehirden 
Danemarks, der Niederlande. Italiens und Spaniens sowie des 
Rechnungshofs der EG bestehende Ad hoc-Gruppe wurde 
eingesetzt. 

oberarbeitung der Richtlinien und 
Prfifungshandbticher 

Die iiberarbeiteten INTOSAI-Richtlinien ftir die Finanz- 
kontrolle stellten fib den Rechnungshof der EG einen ausge- 
zeichneten Ausgangspunkt dar. Die Prilfer ermittelten sehr 
rasch Bereiche, in denen zusatzliche Anleitungen zur prakti- 
schen Anwendung der internationalen Richtlinien fiir die Kon- 
trollbehorden der EG von Nutzen sein konnten und nahmen die 
Aufgabe, einen Entwurf fiir derartige ,,Durchfiihmngsricht- 
linien” zu erstellen, gemeinsam in Angriff. 

Der Rechnungshof der EG beabsichtigt nicht, das Rad neu 
zu erfinden. Alle Beteiligten sahen viehnehr die verftigbare 
Literatur mit dem Ziel durch, moglichst klare und fur aIle 
ORKB der EG annehmbare Richtbnien zur Verfiigung zu 
stellen. Der Rechnungshof der EG verftigt iiber eine Reihe von 
Prtifungshandbiichem aus Regionen, die sich geographisch 
von Australien bis Alaska (einschlieBlich des Handbuches der 
ORKB der Vereinigten Staaten) erstrecken, sowie iiber eine 
Utliche Sammlung von nationalen Prtifungsrichtlinien und 
Normen. 

Der derzeitige Stand der Arbeiten 
Bisher erstellte der Rechnungshof der EG ftlnf Richtlinien- 

entwthfe und drei weitere werden derzeit begutachtet. Weiters 
stellte der Rechmmgshof der EG einige iiberlegungen zu 
ktinftigen Aufgaben an, die er in Angriff nehmen kiSnnte. 

Die ersten fiinf Richtlinienentwtirfe wurden stilistisch und 
inhaltlich einheitlich und such im Einklang mit den INTOSAI- 
Richtlinien erstellt und in die neun Amtssprachen der EG 
tibersetzt. Anschliehend wurden sie bei &r Jahrestagung der 
Prasidenten im Dezember 1992 behandelt und ein Bericht iiber 
die erzielten Fortschritte wurde vorgelegt. Die PraClenten be- 
schlossen, das Mandat der Ad-hoc Gruppe zu verlangem und 
die Richtlinienentwthfe Fachleuten der einzelnen ORKB zur 
Stellungsnahrne insbesondere betreffend die Anwendbarkeit 
und Annehmbarkeit der Richtlinien fiir die einzelnen ORKB zu 
iibergeben. 

Die iiberarbeiteten INTOSAI-Richtlinien fiir die 
Finanzkontrolle stellten fiir den Rechnungshof 
der EG einen ausgezeichneten Ausgangspunkt 
dar: 

Anwendbarkeit der Richtlinien 
Die Richtlinien sollen den PriJfungsbehorden der Europa& 

schen Gemeinschaft bei der Vereinheitlichung ihrer Prtifung- 
smethoden fiir die finanziellen Aktivitaten der Europ%schen 
Gemeinschaft helfen. Langfristig sol1 auf diese Weise sowohl 
den Behdrden der einzelnen Staaten als such dem Rechnungs- 
hof der Europiiischen Gemeinschaft eine grol3ere Sicherheit bei 
derijberprtifung der Gesetzm%igkeit, der Ordnungsmtiigkeit 
und der korrekten Verrechnung dieser Aktivititen vermittelt 
werden. Die Richtlinien sollten such eine solide Grundlage fiir 
eine erweiterte Zusammenarbeit zwischen den ORKB und fiir 
gemeinsame Priifungen darstellen. Die ersten derartigen ge- 
meinsamen Priifungen werden derzeit versuchsweise durchge- 
fiihrt. 

Es ist beabsichtigt, die Richtlinien letztlich bei allen iiber- 
prtifungen von Aktivitslten der Europaischen Gemeinschaft zu 
beachten. Sie werden jedoch nicht verbindlich sein und such 
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nicht verbiudlich seiu konnen, da sie fallweise im Widerspruch 
zu den Erfordemissen und zur Gesetzgebung der einzelnen 
Lander stehen werden. Die Italienische Reclmungshof ist zum 
Beispiel gesetzlich verpflichtet, jeden Bediensteten des Staates 
strafrechtlich zu verfolgen, derdurch gesetzwidriges Verhalten 
einen, wenn such mu geringfiigigen fmanziellen Verlust fur 
den Staat verursacht. Unter diesen Umstslnden kann das weit- 
gehend anerkannte Konzept der Erheblichkeit nicht leicht 
angewendet werden. 

Die Zukunft 
Die warend des ersten Jahres der Arbeiten des Rech- 

nungshofes der EG erstellten Anleitungen liegen irgendwo 
zwischen Priifungsrichtlinien und einem Priifungshandbuch 
und versuchen, allgemeine Anweisungen zu geben. Was such 
beniitigt wird - und das wurde wahrend der 1992 abgehaltenen 
Tagungen der 13 Prasidenten unterstrichen - sind ausftihrliche 
Anleitungen filr dieDurchftlhrung der laufenden gemeinsamen 
Prtifungen, an denen Prtifungsteams von zwei oder mehr ORKB 
beteiligt sind. Der Rechnungshof der Europaischen Gemein- 
schaften wird sich in den kommenden Monaten hierauf kon- 
zentrieren. 

Vom Standpunkt der Vereinheitlichung der Priifungs- 
methoden fur die Ausgaben der EG sind weitere Aspekte zu 
berticksichtigen. Derzeit bringt die oben erwahnte Arbeit die 

ORKB innerhalb der Europa&hen Gemeinschaft n%er zu- 
sammen. Der Vertrag von Maastricht wird jedoch das 
Subsidiarit%sprinzip ausweiten. Dies impliziert, da0 die Akti- 
vi&en der Europaischen Gemeinschaft von regionalen oder 
ortlichen Institutionen ausgeftihrt werden sollen. In den mei- 
sten europaischen Landem sind ftir die extemen F’riifungen der 
Brtlichen Ausgaben andere als die gesamtstaatlichen Behorden 
zustandig. So verftigt in Deutschland jedes der 16 Buudeshin- 
der ilber seinen eigenen Rechuungshof. Der Rechnungshof der 
Europaischen Gemeinschaften wird in Zukunft vielleicht zu 
diesen regionalen und ortlichen Ins&u tionen Kontakte aufbau- 
en mtissen. 

Schlieglich weiten sich die Greuzen der Europa&hen 
Gemeinschaft rasch aus. Es gibt nicht nur eine lange Liste von 
tidem, die hoffen, sich an der Europaischen Gemeinschaft 
beteiligen zu k&men, es werden such bedeutende Programme 
der Europgschen Gemeinschft in den frilheren Ostblockstaa- 
ten durchgefilhrt. Weiters wurde vor kurzem das Abkommen 
ilber den Eumpaischen Wiichaftsraum abgeschlossen, das 
eine vie1 engere Zusammenarbeit zwischen den derzeit 12 
Mitgliedsstaaten der Europaischen Gemeinschaft und den 
Staaten der Europ%schen Freihandelszone verspricht. 

Ftir weitere Informationen wenden Sie sich an den Verfas- 
ser beim: Rechnungshof der Europaischen Gemeinschaften, 
12, rue Alcide de Gasperi, L-1615 Luxemburg. n 

_-.,, -: _- .- 

Neue Telefonnummern fiir die Zeitschrift 

Bittte beachten Sie, da8 die Telefon- und Faxnummern fiir 
die Redaktionsbiiros der Zeitschrift in Washington, D.C. 
gePndert wurden. Die neuen Nummern sind: 

TeIefon: (202)512-4707 
Fax: (202)512-4021 
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Die oberwachung des 
Privatisierungsprozesses 

von Dr. k-pad Kov&x, Ungarischer Staatsrechnungshof 

Einleitung 
Ein grol3es Problem der Wiichaft Ungams und anderer 

osteurop%scher L&der besteht darin, daa der Anteil an Staats- 
eigentum so hoch ist, daI3 er die ErschlieBung neuer Entwick- 
IungsmiSglichkeiten verhindert. 

DiePrivatisierungstellteineneueEntwicklungsmijglichkeit 
dar. Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Umgestaltung 
und der Abbau der biirokratischen Kontrolle sind beide gleich 
wichtig. Die Privatisierung, die Dereguliemng und die wirt- 
schaftliche Liberalisierung sind eng miteinander verbunden. 

Die Privatisierung als wichtiges Instrument und Katalysa- 
tor der wirtschaftlichen Umgestaltung ist ein vollkommen 
neues Konzept in Ungarn. In unseremLand sind fast2 200 staat- 
lithe Untemehmen zu privatisieren. Ihre Aktiva sind ungefti 
25 bis 30 Milliarden US $ wert. In Ungaru schliel3t das Grund- 
prinzip der Privatisierung die Reprivatisierung aus. Anstelle 
dessen werden den ftiheren Grundeigentihnem innerhalb ei- 
nes eng bemessenen Rahmens Entsctidigungen gezahlt. Diese 
EntschCidigung erfolgt in Form von Entsc&digungsschuld- 
verschreibungen, die gegen Eigentum eingetauscht werden 
k2innen. 

Der Privatisierungsprozefi kann in zwei Etappen unterteilt 
werden. 

Die erste Phase ist die ,,Denationalisierung“ oder 
,,Rohprivatisierung“, durch die die staatlichen Untemehmen 
innerhalb der neuen Gesetze auf eine etwaige Privatisierung 
vorbereitet werden. Die staatlichen Untemehmen haben die 
Miiglichkeit, Vermdgenswerte in andere Untemehmen (oder 
Joint Ventures) zu iibertragen, Gesellschaften zu griinden, 
Aktien auszugeben, sich selbst als Vermbgensverwal- 
tungsdachgesellschaften neu zu konstituieren usw. Die erste 
Phase, die von der Gesetzgebung und der Regierung relativ 
rasch bewCiltigt werden kann, stellt den ersten Schritt zu einer 
Marktwirtschaft dar. 

Die zweite Phase beinhaltet die eigentliche Privatisiemng. 
Bei einer ,,echten“ Privatisierung erhalten die noch im Besitz 
des Staates befindlichen Untemehmen durch die Einbringung 
von privatem Kapital eine Untemehmensstruktur, die in Teil- 
bereichen ausschliefilich mit privatem ICapital arbeitet und in 
anderen Bereichen noch teilweise in staatlichem Eigenhun 
steht. 

Die echte Privatisierung ist langwieriger und vie1 schwie- 
riger durchzufiihren als die Rohprivatisierung. Der Wert der 

Aktiva der Untemehmen, die von 1990 bis zum Friihjahr 1992 
einer echten Privatisierung unterzogen worden waren, belief 
sich auf insgesamt 2 Milliarden US $. Die staatlichen Unter- 
nehmen sind in der Industrie, im Transport- und im Femmelde- 
wesen und bei den Bffentlichen Versorgungsbetrieben mit nur 
einigen wenigen Ausnahmen immer noch absolut vorherr- 
schend. Im Handel und in der Landwirtschaft ist die Vorherr- 
schaft des s&&lichen Eigentums weniger stark ausgeprsgt und 
der privatwirtschaftliche Sektor ist schneller gewachsen. Wie 
aus den derzeitigen Pltien hervorgeht, wird gehofft, daB der 
Anteil der in staatlichem Eigentum befindlichen Untemehmen 
von derzeit 90 Prozent auf ungefti 40 Prozent verringert 
werden wird. In den nachsten paar Jahren wird &r staatliche 
Sektor jedoch, wenn such in geringerem Ausmal3, weiterhin 
vorherrschend bleiben. 

Eine der umstrittensten Fragen unter den Experten und in 
den Medien ist das Tempo der Privatisienmg. Auch die iiffent- 
lithe Meinung ist gespalten. Wenn man die Geschwindigkeit, 
mit der die Privatisierungen in Ungam vor sich gingen, mit der 
in anderen osteurop%schen Lglndem vergleicht, kiinnen wir 
stolz sein. Wenn wir sie mit unseren eigenen Erwartungen und 
den wirtschaftlichen Erfordemissen vergleichen. sind wir nicht 
zufrieden. 

Wtiend der n8chsten paar Jahre wird dem Inlandskapital 
bei der Privatisierung in Ungam keine tragende Rolle zukom- 
men. Die Auslandsinvestitionen beliefen sich bis Ende 1991 
auf 2 Milliarden US $ und eine Analyse der Verhandlungen 
und der geplanten Investitionen ergibt, dal3 die Privatisierung 
in Ungam w&rend der ersten H%lfte dieses Jahrzehnts unge- 
ffi 1 Milliarde US $ pro Jahr anziehen kBnnen wird. 

In einer Markwirtschaft beginnt die Volkswirtschaft nach 
marktwirtschaftlichen Gesetzen zu fuuktionieren, wenn der 
Anteil der Privatwirtschaft ein bestimmtes AusmaB erreichen 
kann. Wir hoffen, dal3 dies eintreten wird, bevor die 
Eigentumsiibertragung abgeschlossen ist 

Die Steuerung und uberwachung der 
Privatisierung 

Eine der wichtigsten Fragen, die sich heute stellen ist, ob 
die Vorherrschaft des Staatseigentums wtihrend der 
Privatisierung so beseitigt werden kann, da8 den Erfordemis- 
sen der Volkswirtschaft g&zlich Rechnung getragen wird und 
daB die Regierung die durch die Privatisierung erzielten Mittel 
fiir die vom Parlament vorgegebenen Zieleeinsetzt. Die Regie- 
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rung iibertrug der Stelle fiir Staatseigentum im R&men dieser 
Aufgaben eine wichtige Rolle, die in der zentralen iiberwa- 
chung und Steuerung der Privatisierung besteht. Die Stelle fiir 
Staatseigentum hat folgende Aufgabenbereiche: 

l Aufsicht ilber die Aktivit&en staatlicher Untemehmen, die 
sich auf eigene Initiative einer Privatisienmg unteniehen; 
und falls die Privatisierungskonzepte gutgeheiben werden, 
Kontrolle der Durchfiihrung der Privatisierung. 

l Verhindenmg von Transaktionen, die die Eigenttimerrechte 
des Staates oder die Rechte der Gesellschaft beeintichti- 
gen und die zu Verlusten filr die Gesellschaft oder den S&at 
fiihren konnen. 

l Erarbeitung und Durchfiihrung der verschiedenen, durch 
die Privatisierungsstrategie der Regiemng festgelegten 
Privatisienmgsprogramme. Die Stelle fiir Staatseigentum 
ftihrt die sogenannten aktiven Privatisierungsprogramme 
umnittelbar durch, sie wirkt jedoch an einem weiteren Teil 
der Privatisierungen indirekt mit. 

l Verwaltung und Verantwortung fur das Staatseigentum, 
Nutzung dieses Eigentums und des Eigentums der vom 
Staat verwalteten Untemehmen, Bewertung des Eigentums 
und Hilfestellung bei der Durchftihrung der Privatisiemng. 

l Erfiillung der Aufgaben, die der Stelle fur Staatseigentum 
durch das sogenannte Vorprivatisierungsgesetz tlbertragen 
wurden. 

l Organisation und Durchfiihrung der von Investoren ange- 
regten Privatisierungen. 

Aufgaben des Staatsrechnungshofes be- 
treffend die Stelle fiir Staatseigentum 

Laut Gesetz muB dem Jahresbericht der Stelle fur Staats- 
eigentum eine Stellungnahme des Prasidenten des Staats- 
rechnungshofes angeschlossen werden. Diese Stellungnahme 
e&l&-t natiirlich die Aufgaben des Staatsrechnungshofes be- 
treffend die Stelle fur Staatseigentum. Derzeit besteht eine der 
Hauptaufgaben des Staatsrechnungshofes in der ijberprtifung 
der Wirtschaftst&igkeit des Staates - die Vollziehung der 
Denationalisierungsgesetze und die Steuerung der 
Privatisiemng. 

Zwei Gesetzestexte regeln die Privatisierung. 

Das erste Gesetz ist das mehrjal-nige Privatisienmgskonzept 
der Regierung, das eigentlich die gesamte Amtsperiode der 
Regierung bis zu den nachsten Wahlen umfal3t. Das zweite 
Gesetz ist die vermogenspolitische Richtlinie, die dieses mehr- 
jahrige Konzept fur ein bestimmtes Haushaltsjahr darlegt. Die 
vermijgenspolitische Richtlinie, die j%hrlich vom Parlament 
verabschiedet wird, legt die Verfahren fiir den Verkauf und den 
Umlauf der staatlichen Anteile und fi.ir die Verwaltung der im 
Besitz der Stelle fiir Staatseigentum befindlichen Vermogens- 
werte sowie die Schwerpunktsetzuug bei diesen Verfahren 
fest. Weiters wird festgelegt, wie und fiir welche Zwecke die 
Einnahmen aus der Privatisierung verwendet werden d&fen. 
Die staatlichen Vermogenswerte sind jene Vermogenswerte, 

die ganz oder teilweise an private Firmen verkauft werden, egal 
ob es sich dabei urn staatliche Untemehmen oder Tochter- 
gesellschaften oder urn staatliche Wertpapiere handelt. 

Zusatzlich zu den beiden bereits erw%hnten Rechts- 
grundlagen bilden Gesetze betreffend die Stelle fiir Staats- 
eigentum, die Verwaltung und Nutzung der in ihrem Besitz 
befmdlichen Vermogenswerteundden Schutz von Vermogens- 
werten, die der Staat Untemehmen anvertraut hat, die Grund- 
lage fiir die Arbeit des Staatsrechnungshofes. Diese Gesetze 
ennoglichen dem Staatsrechnungshof einen Vergleich der 
Zielsetzungen mit den Ergebnissen. 

Aufgrund der vom Staatsrechnungshof vorgenommenen 
Uberpriifung von Untemehmen, die privatisiert werden oder 
wurden, &r laufenden ijberwachung der Vermogenswert- 
best&de, der ijberpriifung von Makrodaten und derjmlichen 
Uberprtifung der Stelle ftir Staatseigentum durch den Staats- 
rechnungshof konnen wir uns eine Meinung tiber den 
Privatisierungsprozeg bilden. 

Im vergangenen Herbst legte der PC&dent des Staats- 
rechnungshofes dem Parlament seinen ersten Bericht iiber die 
Stelle fur Staatseigentum vor. Die wichtigte Feststellung war 
die, dab die Aufgaben der Stelle fur Staatseigentum zu ver- 
schiedenartig sind. Die Stelle fur Staatseigentum wirkt an 
mehreren sehr unterschiedlichen Aufgaben mit. Ihr 
ZustBlndigkeitsbereich umfabte den Besitz von Eigentum im 
Namen des Staates und die Koordinierung der Pflichten eines 
Vermdgensvenvalters, eines Htidlers und einer staatlichen 
Behorde. Die Leitung der Stelle fiir Staatseigentum muBte Tag 
fiir Tag widersprtichliche Anforderungen in Einklang bringen. 
Obwohl die Mitarbeiter der Stelle fiir Staatseigentum sehr hart 
arbeiteten, hatte es den Anschein, dal3 die Kapazititen der 
Stelle filr Staatseigentum fur die Bewahigung ihrer Aufgaben 
nicht ausreichten. 

Als der Staatsrechnungshof die Stelle fIir Staatseigentum 
erstmals tiberprtifte, machte die Privatisierung relativ sp8rliche 
Fortschritte, dadie Regierung damals einen zentralisierten und 
streng durchgeftihrten Privatisierungsprozel3 bevorzugte. 

Die VorschlPge des Staatsrechnungshofs 
wurden von der Regierung und vom Parla- 
ment angenommen 

Entsprechend dem Vorschlag des Staatsrechnungshofes 
kl&te die Regierung die Aufgaben der Stelle fur Staatseigentum, 
die personellen und technischen Voraussetzungen sowie den 
vorhaudenen Personalstand und die verfilgbaren Information- 
ssysteme ab, urn dem Bedarf Rechnung zu tragen. 

DerStaatsrechnungshofpriiftedieStellefi.irStaatseigentum 
1992 nochmals. Ersten Anzeichen zufolge hat sich die Lage 
bereits gebessert. 

SchluBfolgerungen 
Man sagt, dal3 die Privatisiemng nicht in jeder Hinsicht 

,,angenehm und gut“ ist; sie bringt gewissen Personen Ge- 
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winne, w&rend andere Verluste erleiden. Im grohen und 
ganzen stellt die Privatisiemng keine Me&de dar, um politi- 
sche, momlische oder historische Probleme zu losen. Es han- 
delt sich dabei um eine wirtschaftliche MaDnahme, mit der 
wirtschaftliche Zielsetzungen unter Beachtung derWi.rtschafts- 
gesetzgebung verfolgt werden. Schlieblich fiihrt sie zu 
wirtschaftlichen Ergebnissen. 

Eine tiberaus schwierige Aufgabe bei der Steuerung der 
Privatisierung in Ungam stellt die Losung widersprilchlicher 
ProblemedarDieLeistungsf~igkeitderWiihaftistschwach. 
Das Land mochte gleichzeitig eine neue Besitzstruktur einfiih- 
ren, die Untemehmen modemisieren und eine wirkungsvolle 
Marktwirtschaft schaffen. 

W&rend der ersten Jahreshsllfte 1992 schlug die echte 
Privatisierung im tatsachlichen Verkauf frtiherer staatlicher 
Vermogenswerte im Wert von 2 Milliarden US $ zu Buche. 
Dies stellt einen niedrigen Prozentsatz echter Privatisierungen 
im Vergleich zum Marktwert der staatlichen Vermogenswerte 
dar. Man rechnete jedoch bedingt durch die Griindung der 
Stelle filr Staatseigentum mit einem sprunghaften Anstieg der 
Privatisiemngen w&rend der zweiten Jahresh3fte 1992. 

Wii ziehen eine Lehre aus den Erfahrungen der letzten paar 
Jahre. Auber von der Tatigkeit der Regienmg h%ngt der 
Privatisierungsprozeb in betrachtlichem Ausmal3 von der T%- 
tigkeit der Untemehmen und von den Vorhaben &r Investoren 
sowie von ihrem einvemehmlichen Zusammenwirken mit 
Angestellten und konnnunalen Gebietskorperschaften ab. 

Von Untemehmen eingeleitete und am Markt orientierte 
Privatisierungen miissen eine grijl3ere Rolle spielen, wobei die 
Regierung eine indirekte Steuerung vomehmen konnte. Auf 
diese Art und Weise konnte die Arbeitsteilung bei der 
Privatisiemng ein vemtinftigereres Ausmal3 annehmen. Das 
wiirde such die Stelle fiir Staatseigentum em&ten und die 
Privatisierung beschleunigen. Wir hoffen, dal3 das Parlament 
und die Regierung eine offenere Privatisierungspolitik verfol- 
gen werden. 

Die Vorgangsweise des S taatsrechnungshofes war zu rigo- 
ros und unsere Erfahrungen und die Verwirklichung der Vor- 
schhlge des Staatsrechnungshofes durch die Regierung veran- 
schaulichen das. Der Staatsrechnungshof mul3 sowohl was die 
Grganisation als such was die Methoden betrifft, flexibel sein, 
da sich seine Rolle im Hinblick auf die Nutzung des Staats- 
eigentums &ulem wird. Nach Abschlub der Privatisierungen 
werden einige wenige Untemelnnen weiterhin vom Staat ver- 
waltet werden. Da die Regierung Anteile an diesen Untemeh- 
men be&en wird, wird sie au einem wirtschaftlichen Betrieb 
interessiert sein. Haufige eiugehende Priifungen der Bffentli- 
then Untemehmen und der Beteiligungsgesellschaften, die 
derzeit einen relativ kleinen Teil der Tatigkeit des Staats- 
rechnungshofs ausmachen, werden eine seiner wichtigsten 
Aufgaben sein. 

Filr weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den 
Verfasser unter folgender Adresse: Alhuni Szamvevoszek, 
(Staatsrechnungshof), Apaczai Csere J&IOS U. 10, H-1052 
Budapest, Ungam. n 
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Finatizkontrolle im Dienste der 
iiffentlichen Verantwortlichkeit 

von Henry E. McCandless, Abteihng Audit Operations, ORKB von Kanada 

Rechenschaftspflicht und Finanzkontrolle 

Gffentliche Rechenschaftspflicht ist die Verpflichtung, fi.ir 
die Erftillung von Aufgaben, die die Allgemeinheit wesentlich 
betreffen, Bffentlich Rede und Anhvort zu stehen. Verantwor- 
tung ist die Verpflichtung zu Ilandeln, Rechenschaftspflicht 
die Verpflichtung, Bericht zu erstatten, wobei diese zwei 
Begriffe keineswegs deckungsgleich sind. Handeln heibt noch 
lange nicht, rechenschaftspflichtig zu sein. Genausowenig ist 
Finanzkontrolle gleichzusetzen mit Rechenschaftspflicht. 

In der Rechenschaftspflicht werden die Handlungsgrund- 
atze der Verantwortungstrager sichtbar. Eine ausreichende 
Rechenschaftslegung liefert den leitenden Instanzen Informa- 
tionen fur die Erfolgsmessung. Im Zusammenwirken mit der 
Finanzkontrolle wird die Transparenz der Tatigkeit der 
Rechenschaftspflichtigen gewahrleistet. Rechenschaftspflicht 
wirkt sich mabgeblich auf das Management aus. Wer in der 
Gffentlichkeit fur seine Leistungen gerade stehen mu& ist 
damn interessiert, uagftiige Aussagen zu treffen, deren 
Angemessenheit und Vollstandigkeit fur eine unabhangige 
Kontrollinstanz nachvollziehbar sind. Rechenschaftslegung 
setzt jedoch vor der Finanzkontrolle an und sollte nicht durch 
diese ersetzt werden. 

Abhangig vom gesetzlichen Auftrag oder dem gewahlten 
Prtifungsansatz wechseln die Ziele der staatlichen Finanz- 
kontrolle auf interessante Weise. Generell will sie einem auf 
Verantwortlichkeit beruhenden Verhaltnis zwischen 
Verantwortungstragem und Aufsichtsorganen, sei es implizit 
oder explizit, dienen. Dazu wurde in einer neueren Studie der 
Canadian Comprehensive Auditing Foundation (CCAF) wie 
folgt festgestellt: 

,,Finanzkontrolledient einem auf Verantwortlichkeit beru- 
henden Verhiiltnis. Finanzkontrolle ist die unabhangige, objek- 
tive Beurteilung der Angemessenheit von Angaben des Mana- 
gements tiber den erzielten Erfolg bzw die Bewertung von 
Managementpraktiken und -systemen anhand von Kriterien, 
tlber die einer leitenden Instanz oder anderen Verantwortung- 
stragem Bericht erstattet wird.“’ 

Diese leitende Instanz kann eine Verwaltungsdienststelle. 
ein Firmenvorstand. ein Stadtrat oder ein Gesetzgeber sein. 
Allerdings erhebt sich die Frage, ob dieser Dienst im Sinne der 
Verantwortlichkeit den Priifer automatisch zu einem Konzept 

fi.ir die Wirtschaftlichkeitpriifung und berichterstattung filhrt. 
IndiesemArtikelwirdargumentiert,dabdiessehrwohlderFall 
ist. 

Gundsltze der Rechenschaftslegung des 
Sffentlichen Sektors 

Auf dem privaten Sektor werden Richtlinen ftir die Finanz- 
berichterstattung zumeist nach Kriterien der Angemessenheit, 
Zeitgerechtheit, Erheblichkeit usw. festgelegt, ist doch das 
generelle Ziel jedes Untemehmens ein nachhaltiger Kassen- 
flu& w&rend die Berichtslegung darauf abzielt, die Ergebnis- 
se derGes&Xtsvorgtige angemessen wiedenugeben. Ftirden 
offentlichen Sektor, welcher auf die Wiisamkeit einzelner 
Mabnahmen abzielt, sind diese Kriterien der Finanz- 
berichterstattung unzulanglich. Die Verwaltungsdienststellen 
und die Gffentlichkeit sind auf die Angaben der leitenden 
Verwaltungsbeamten hinsichtlich der geplanten Zielsetzungen 
angewiesen. DasFesthalten geplanterMal3nahmenallein bietet 
noch keine ausreichende Grundlage, diese such fiir den Erfolg 
zur Verantwortung zu ziehen. Die Richtlinien fiir dieErbringung 
offendicher Leistungen sind ein gutes Beispiel fiir leistungs- 
orientierte Feststellungen? Anhand der Aussagen des Manage- 
ments solltc es moglich sein, festzustellen, ob etwa politische 
Magnahmen gegenl%ufig sind bzw. wessen Bedijrfnisse die 
Verwaltung mit deren Umsetzung befriedigt. DasManagement 
sollte femer die dem Entscheidungsfmdungsprozess zugrunde- 
liegenden Kriterien transparent gestalten. Man konnte also 
sagen, die Offenlegung von Entscheidungen und zugrunde- 
liegenden Kriterien seien das Urn und Auf jeder Rechen- 
schaftspflicht.3 

Die vielfach von Verwaltungsdienststellen gemeinsam 
getragene Verantwortung und Rechenschaftspflicht bedarf ei- 

’ Comprehensive Audit Reporting - Concepts, Issues and 
Practice, Ottawa, CCAF, (Ottawa, 1991), S. 32. 
* Die Citizens* Charter im Vereinigten Konigreich und die 
einzelnen Statuten, welche fiir die britischen Regiemngs- 
dienststellen ausgearbeitet werden, sind Beispiele ftir eine 
leistungsorientierte Rechenschaftslegung. 

3 Der Autor verdankt diese These Patrick Lafferty, Partner bei 
Coopers & Lybrand 
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ner Transparentmachung. Auch wenn die Verwaltung bestrebt 
ist, sich weg vom aktiven Handeln und hin zum partnerschaft- 
lichen Ermoglichen zu entwickeln, hat sie dafiir Sorge zu 
tragen, dal3 alle gesetzten Mal3nahmen auf ein langfristiges 
Gemeinwohl abgestellt sind. Gemeinsame Verantwortung im 
Bereich des Umweltschutzes ist ein Beispiel fiir den Stellen- 
wert einer w&amen Rechenschaftslegung, nicht mu intern 
und durch Untemehmen und Regierungen, sondem such als 
weltweite Verflechtung iiffentlicher Verantwortlichkeit. 

Das Management hat femer iiber die Qualitit der intemen 
Kontrolle zu berichten. In jiingster Zeit ist die Qualitit der vom 
Management selbst ausgeiibten Kontrolle zunehmend zu ei- 
nem zentralen Anliegen der staatlichen Aufsichtsbehiirden in 
deren Bestreben geworden, die Aufgaben und Pflichten des 
Managements von Finanzinstitutionen und anderen Untemeh- 
men sowie der Pflichten der extemen Kontrolle festzulegen. 

Alle leitenden Instanzen bediirfen der Angaben des Mana- 
gements iiber das tatsachlicherzielte Ergebnis und einer Erkla- 
rung der Abweichungen vom Plansoll. Darilber hinaus miissen 
sie iiber wichtige Erfahrungen und deren praktische Um- 
setzung informiert werden. Jede Organisation braucht ein ,,lang- 
fristiges Untemehmensged&hmis“, welches die personelle 
Fluktuation an leitenden Funktionaren oder Ministem iiber- 
dauert. 

Diese und ahnliche Grundsatze lassen sich auf die 
Rechenschaftslegung des offentlichen Sektors fiir verschiede- 
ne Verantwortungsbereiche auf allen Verwaltungsebenen an- 
wenden. 

Keiner wilrde behaupten, irgendeine grijl3ere Regierungs- 
dienststelle bediene sich bereits dieser umfassenden Richtli- 
nien fiir die Berichtererstattung. Rahmenkonzepte gibt es. So 
entwarf die CCAF in einer im Jahre 1987 erschienenen Studie 
iiberdie Wirksamkeit der Berichterstattung einen umfassenden 
lZPtmkte-Plan fiir Organisationen. Dieser beinhaltet Richt- 
werte ftir die Wirksamkeit einer Organisation und wurde be- 
reits in Versuchsprojekten in Kanada von staatlichen Unter- 
nehmen, Dienststellen der Provinzen, Gemeindeverwaltungen 
und Krankenanstalten getestet. Eine weitere Moglichkeit w&e 
die Erfassung der speziellen Zielsetzungen der geprilften Stel- 
len und der erfolgsbestimmenden Faktoren. Anders konnte 
man bei der Uberprilfung der Vollstandigkeit der 
Berichterstattungsgrndsatze der Verwaltung vorgehen. 

Aufgaben der Priifers 
Die vorstehend genannten Grundsatze der Berichterstat- 

tung gehen davon aus, dal3 die staatliche Finanzkontrolle vor 
allem an einer qualitativen Verbesserung der Berichterstattung 
interessiert ist und der Priifer sich Gedanken dariiber macht, 
welchen Rat er den Verwaltnngsdienststellen geben konnte 
und welche angemessenen Erwartungen an die Berichter- 
stattung des Managements zu kniipfen sind. Sobald der Priifer 
sich im klaren dariiber ist, welche Art von Informationen die 
leitenden Instanzen benbtigen, um ihrer Rechenschaftspflicht 
nachzukommen, wird er such wissen, welche Berichte zu 

prilfen sind. 

Der Prtifer hat in seiner Priif- und Berichterstattungs- 
t%.igkeit wichtige Entscheidungen zu falllen. Zu~chst mul3 er 
abwagen, ob er selbst die Ttitigkeit des Managements diiekt 
bewertet und dariiber einen Bericht vorlegt (umnittelbare Be- 
richterstathmg) oder ob er ein Urteil tiber die Angemessenheit 
und Vollst&uligkeit der vom Management gelegten Berichte 
abgibt. 

In allen Fallen, in &nen das Management einer Verwaltung- 
sdienststelle keiner Berichtslegungspflicht unterliegt, besteht 
diese zweite Moglichkeit freilich nicht. 1st das Management 
angehalten, Berichte vorzulegen, so kann der Priifer dennoch 
unter Umgehung der Berichterstattung des Managements di- 
rekt Bericht erstatten. Allerdings ware dies nur dann sinnvoll, 
wenn die Vermutung einer krassen Unzuverhissigkeit in der 
Berichterstattung durch das Management naheliegt. Wird das 
Management ftir unangemessene Berichterstattung zur Re- 
chenschaft gezogen? Die Berichterstattung tiber den erzielten 
Erfolg sollte der rechenschaftspflichtigen Partei obliegen, das 
heil3t dem Management. Sobald der Priifer einspringt und eine 
Beurteilung und Berichterstattung an die leitenden Instanzen 
vomimmt, iibemimmt er die Aufgaben des Managements. Im 
Regelfall drtickt ein Prtifbericht eine Urteil tiber die Grdnung- 
sm3l3igkeit der Rechnungsabschliisse aus. Diese Rolle des 
Beurteilens ist eine bewul3t gewahlte. 

In der Berichterstattung iiber Wirtschaftlichkeit und Recht- 
mtiigkeit hat der staatliche Rechnungspriifer immer die Wahl 
zwischen einer Hervorhebung der Unzulanglichkeiten (Mangel- 
berichterstattung) oder der Aufgaben des Managements 
(Verantwortlichkeitsberichterstattung). Beide Ansatze verfol- 
gen unterschiedliche Zielsetzungen. 

Die Mangelberichterstattung will Beispielfallle aufzeigen, 
in denen das Management die Erfolgsvorgaben nicht erftlllen 
konnte. Die leitenden Instanzen agieren sodann nach dem 
Prinzipdes ,management by exception“. Die veranhvortllchkeit- 
sbezogene Berichterstattung will lm Rahmen einer weiter 
gesteckten Zielsetzung berichten, ob das Management die 
wesentlichen Erfolgskriterien erfiillen konnte. iiber wichtige 
aufgedeckte Schwachstellen wird Bericht erstattet. Der Prlif- 
bericht nennt die wesentlichen Aufgabenbereiche, die einer 
Prilfung unterzogen worden, sowie die angewandten Erfolgs- 
mal3stabe. 

Qualitit sollte ein Erfolgskriterium fiir die Berichtslegung 
des Managements sein. Im PriXbericht wiirde in der Folge 
festgestellt werden, da8 diese Kriterien vollstandig, iiberhaupt 
nicht oder - im Normalfall - teilweise erftillt wurden. Die 
Ausgangsiiberlegung dabei ist, da0 die leitenden Stellen mit 
priifungsalmlicher Strenge iiber die wichtigsten Aufgaben- 
stellungen des Managements informiert werden. 

Im Betriebder Eisenbahnen etwa ist die Verantwortung des 
Managements in puncto Sicherheit fiir die Gffentlichkeit er- 
heblich. Sollten nun die Sicherheitseinrichtungen und - 
vorkehrungen such mit priifungs3hnlicher Strenge gepriift 
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werden und einer Berichterstattung unterliegen, wenn sie auf 
den ersten Blick angemessen erscheinen und ein Aufdecken 
von wesentlichen Schwachstellen im Gesamtbetrieb zulassen? 
Sollte von den Priifem nicht festgehalten werden, wenn sich 
durch die Piifung erwiesen hat, dal3 diese Systeme angemesse- 
nen Auflagen entsprechen? 

Die Entscheidung des priifers, entweder Schwachstellen 
oder Verantwortlichkeitsbereiche hervorzuheben, h%ngt von 
zweierlei ab: dem Prtifungsmandat und der Einschatzung des 
Prtifers dartiber, welche Informationen den leitenden Instanzen 
die wertvollste Entscheidungsgrundlage liefem. Allerdings 
beziehen wir uns hier mu auf Falle, in denen der Prtifer iiber die 
Art der gewahlten Berichterstattung selbst entscheiden kann. 
Bekanntlich kann das Prtifungsmandat in manchen Faillen den 
Prtifer auf eine Mangelberichterstattung beschranken. 

Eine reine Mangelberichterstattung ist fiir den Priifer ein- 
father. Gesteht das Management ein, angemessenen Kriterien 
nicht entsprochen zu haben, ist der PriXbericht schwer 
anfechtbar. Die Feststellung, da8 wichtige Kriterien erfnllt 
wurden, bedarf weitaus hiiherer Fachkompetenz und grol3erer 
Risikobereitschaft. Zu den Aufgaben eines extemen Prtifers 
auf dem privaten Sektor gehortes jedoch, routinemal3ig Bericht 
zu erstatten, ob das Management wichtige Kriterien erfiillt und 
die rechtliche Konsequenz fiir Fehleinschatzungen zu tragen. 
In der Berichterstattung tiber Schwachstellen liegt jedoch eine 
Problematik: der Benutzer konnte aus dem Priifbericht Ange- 
nehmeres herauslesen als vom Piiifer eigentlich beabsichtigt 
war. Diese Gefahr l%t sich treffend in der Aussage umschrei- 
ben ,,Keine Beanstandung heiBt, alles ist in Ordnung”.4 

Verstarrdlich, da0 gepriifte Stellen und die Regierungs- 
parteien diese Praxis der reinen Mangelberichterstattung als 
unfair und negativ betrachten. Daher ist der Priifer vielleicht 
versucht, im Sinne einer ,,ausgewogenen“ Berichterstattung 
Beispiele filr gutes Management zu linden. Diese Haltung tragt 
jedoch nicht zu einer professionellen Fordenmg der Verant- 
wortlichkeit bei. 

Entscheidet das Management, keinen Bericht tiber die 
Wirtschafthchkeit zu legen und besteht dazu such such keine 
Verpflichtung, so wird die exteme Kontrolle aus emem Gefiihl 

der Vemunft und Pflicht heraus diesbeziigliche Informationen 
erheben und die leitenden Stellen dartiber in Kenntnis setzen. 
Urn den finanziellen Rahmen der Priifung nicht zu sprengen, ist 
eine Reihung der Aufgaben des Managements erforderlich. 
Diese wird such den leitenden Stellen bekanntgegeben. 

Rechenschaftslegung impliziert, dab den leitenden Stellen 
am besten mit dem Wissen gedient ist, ob die wichtigsten 
Managementaufgaben zufriedenstellend erfilllt wurden. Aller- 
dings kann der piifer such in der direkten Berlchterstattung zu 
einer besseren Verantwortllchkeit beitragen. Ein solcher Be- 
richt konnte eine Aussage folgenden Inhalts enthalten: 

,,Das Management legte keinen Bericht iiber die folgenden 
wichtigen Aufgabenbereiche vor. Dies ist Sache der Vereinba- 
rung zwischen den Partnem des auf Verantwortlichkeit be- 
griindeten Verhahnisses. Zwischenzeitlich wurden Informa- 
tionen iiber diese Aufgabenbereiche eingeholt, die dem Vor- 
stand (Stadt-/ Gemeinderat bzw. Gesetzgeber) unserer Mei- 
nung nach nicht vorenthalten werden sollten.“ 

Fiirderung der Rechenschaftspflicht ist mehr als nur Fmanz- 
kontrolle, bedeutet aber nicht eine Berichterstattung ilber das 
Ftlr und Wider politischer Mal3nahmen der Verwaltung. Jede 
Rechtsordnung ware vielleicht an einer Gesetzgebung interes- 
siert, welche im Sinne einer angemessenen Berichterstattung 
die Rechenschaftslegung iiber die reine Ordnungsm%igkeit 
hinaus urn den Aspekt der Wirtschaftlichkeit erweitert. 

Zusammenfassung 
Die staatliche Finanzkontrolle kann zu einem besseren 

Verstandnis der leitenden Stellen iiber die verschiedenen Meg- 
lichkeiten der Priifungsberichterstattung und diezweckmagig- 
keit der verschiedenen Ansatze, das Management zur Rechen- 
schaft zu ziehen, beitragen. Ohne EinbuBe ihrer Unabhangig- 
keit konnen die PrIifer die Verantwortlichkeit fordem, indem 
sie die Manager der Verwaltung in der Entwicklung einer 
zweckmtiigeren Rechenschaftslegung unterstiitzen. Ebenso 
wichtig ist es, dal3 die Fmanzkontrolle die leitenden Stellen 
dazu ermutigt, aufschlul3reichere Formen der Berichterstat- 
tung durch das Management fair einzusetzen. w 

4 Clemens N.J. van der Werf, ,,Beleid Nader Bekeken: de 
Accountant en Evaluatienderzoek, de accountant (January 
1989), p. 253. 
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Die Priifung der staatlichen 
Schuldenbewirtschaftung in Schweden 

von: Bjorn Hasselgren, Abteilung fiir Wirtschaftlichkeitspriifungen, ORKB von Schweden 

Die schwedische Staatsverschuldung ist im Verlauf der 
herrschenden Konjunkturrezession markant angestiegen. An- 
fang 1993 belief sich das GesamtausmaB derverschuldung auf 
900 Milliarden SEK (ca 125 Milliarden US $). Dies entspricht 
nmd 60% des Bruttoinlandsproduktes (BIP). Der Zinsenauf- 
wand stellt heute den griil3ten Einzelposten des schwedischen 
Staatshaushaltes dar. Eine eigene Regiemngsdienststelle, die 
Staatsschuldenbehorde, wurde mit den Agenden der 
Schuldenbewirtschaftung betraut. 

DieschwedischeORKB (Rijksrevisionen, RRV) prtifte die 
Bewirtschaftung der schwedischen Staatsverschuldung unter 
dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit. Im Jannar 1993 
wurdederPrnfberichtmitdemTite1 (,,Statsskuldforvaltningen“) 
veroffentlicht. 

Priifungsziel 
Im Rahmen dieser Priifung sollte festgestellt werden, in- 

wieweit die Staatsschuldenbehdrde die vom schwedischen 
Gesetzgeber vorgegebenen Zielsetzungen minimaler Kosten 
in der Aufnahme und Verwaltung von Fremdkapital eftizient 
erftillte. Die Priifung erstreckte sich femer such auf (1) die 
Probleme, die mtemen Strategien und die Fragen des Risiko- 
managements &r Staatsschuldenbehiirde, sowie auf (2) einige 
Tatigkeitsbereiche jener drei Abteilungen, welche mit der 
Schuldenverwahung befal3t sind. Der Priifungszweck wurde 
dartiber hinaus mit dem Finanzministerium und der schwedi- 
schen Zentralbank (R&bank) erorteti 

Studie iiber die Schuldenbewirtschaftung 
Der Priifung ging eine generelle Untersuchung der staatli- 

then Schuldenbewirtschaftung voraus. Berichte verschiedener 
staatlicher schwedischer Ausschiisse aus den friihen 80er Jah- 
ren wurden studier& Diskussionen veranstaltet sowie die staat- 
lithe Haushalts- und Wirtschaftsftihrung und die nationale 
Volkswirtschaft @iher beleuchtet. 

In einem friihen Stadium wurden Kontakte mit aushindi- 
schen Kollegen aus dem Bereich der Schuldenbewirtschaftung 
angebahnt. Vor allem mit den Beamten der danischen ORKB 
(Rigsrevisionen) kam es zu Kontakten, der Bericht uber die 
Schuldenbewirtschaftung in Danemark diente als wertvolle 
Informationsgmndlage. Das Thema Schuldenbewirtschaftung 

war schliel3lich such Gegenstand von Erorterungen mit den 
Finanzministem D&remarks und Finnlands. 

Das britische National Audit Office (NAO) erwies sich 
ebenfalls als ein hilfreicher Gesprachsparmer. iiber Vermitt- 
lung des NAO konnten Bean-me der schwedischen ORKB 
Fragen der Schuldenbewirtschaftung mit Vertretem des briti- 
schen Finanzministeriums in London e&tern. Auf Einladung 
des NAO nahmen Vertreter der schwedischen ORKB such an 
einer Sitzung des Staatsschuldenausschusses der INTO&U 
teil, welche im Mai 1992 in London stattfand. Gegen Ende der 
Prilfung wurde der schwedischen ORKB em aufschlugreicher 
Bericht zu verschiedenen Themen der Schuldenbewirtschaftnng 
vom kanadischen Office of the Auditor General zugeleitet. 

Auf der Grundlage dieser Informationen konnte die schwe- 
dische ORKB in emem’ Kapitel &s SchluBberichtes einen 
internationalen Vergleich darstellen. 

Emissionen der SchuldenbehGrde und ihre 
Auswirkungen 

Ein wesentlicher Abschnitt der Prtifung war einer allge- 
meinen Marktanalyse gewidmet, sowie der Rolle der Staats- 
schuldenbehljrde auf dem Markt und der von der Behiirde 
angewandten Kreditbeschaffungspolitik. Die schwedische 
ORKB wollte unter anderem die Auswirkungen der von der 
Schuldenbehdrde getatigten Emissionen griioeren Umfangs 
auf den innerschwedischen Geld- und Anleihemarkten ab- 
schatzen. Ziel dabei war es festzustellen, ob diese Emissionen 
sich auf die markti.iblichen Zinss%tze ausgewirkt hatten undden 
Markt je nach Marktsegmenten unterschiedlich beeinfluBt hat- 
ten. Dies wurde unter anderem durch eine statistische Auswer- 
tung einer Zeitreihe marktiiblicher Zinssatze und Zeichnungs- 
ergebnisse bestimmt. Die der Analyse derschwedischen ORKB 
zugrundliegenden Statist&en wurden von der Riksbank, der 
Staatsschuldenbehie und einem ihrem Makler, einem Prim%- 
handler in Stockholm, zur Verfiigung gestellt. 

Schonfriih wurden Kontakte mit internationalen 
Fachkollegen aus dem Bereich der Schulden- 
bewirtschafrung angebahnt. 
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In einem Teil der statistischen Auswertung stellte die 
schwedische ORKB die marginalen Andemngen der Zinssatze 
fiir halbjahrliche Schatzwechsel zeidich aufgelijst fiir einen 
Zeitraum von 15 Tagen dar’ und verglich diese mit dem 
monatlichen Nettofinanziemngsbedarf des Staates. Die Aus- 
wertung ergab einen zeitlichen Zusammenhang zwischen 
Kreditbedarf und Zinssatz. Bei hohem Kreditbedarf (Negativ- 
werten) lag der Zinssatz zumeist hoch und umgekehrt. 

Daraus folgerte die schwedische ORKB, da0 die Kredit- 
auf&me des Staates das Zinsniveau am innerschwedischen 
Markt beeinfluBt hatte und empfahl, die Planung der Fremd- 
mittelaufnahme in Richtung eines saisonal angepal3ten 
Systems zu verandem. Anstatt einen GroBteil des Finanzie- 
rungsbedarfes in den letzten drei Monaten des Jahres zu dek- 
ken, sollte der Staat erwagen, durch eine vers@rkte Mittel- 
aufnahme zu anderen Zeitpunkten im mJahr wirtschaftlicher 
und effizienter zu agieren. Dies kiinnte beispielsweise mit der 
vermehrten Ausgabe von Schatzobligationen erreicht werden, 
welche mit einerlangeren Laufzeit als die untersuchten Schatz- 
wechsel ausgestattet sind. 

Messung der Plazierungsergebnisse 
Im zweiten Teil der Analyse wertete die schwedische 

ORKB die Plazierungsergebnisseder von der Schuldenbehorde 
aufgelegten Emissionen von Schatzwechseln und Schatz- 
obligationen aus. Zutichst wurden die von der Schulden- 
behorde vereinbarten Zinssatze und die Marktsatze vor und 
nach Zeichnung verglichen. Die Auswertung ergab, da5 das 
Zinsniveau in vielen Fallen gerade dann einen Hdchststand 
erreichte, wenn von der Schuldenbehorde Schatzwechsel und 
-obligationen zur Zeichnung aufgelegt w&en. Danach wurde 
versucht, die Verkaufsergebnisse mittels einer linearen 
Regressionsanalyse darzustellen. Mit Hilfe der zwei erstellten 
Modelle gelang es, nahezu 53% des Unterschiedes der Zins- 
satze zum Zeitpunkt der Plazienmg und der aktuellen Markt- 
s&e zu belegen. Das Model1 ergab einen Zusammenhang 
zwischen der Anzahl der Zeichnungsofferte und dem tatsach- 
lich erzielten Ergebnis. Eine grol3ere Zahl an Zeichnungs- 
offerten diirfte die Unsicherheit beziiglich der Marktsatze erhii- 
hen. Unsicherheit bewirkt vielfach ein negatives 
Plazierungsergebnis ftir die Schuldenbehdrde und umgekehrt. 

Beiziehung von Konsulenten 
In zwei Teilbereichen der Priifung zog die schwedische 

ORKB Konsulenten fiir die Beurteilung fmanztechnischer 

Fragen heran. 

In ersten Fall wurde ein auf dem innerschwedischen Ma&t 
besonders bewanderter Konsulent beigezogen. Ihm oblag die 
Auswertung der von der Staatsschuldenbehi angewandten 
Methoden zur Messung des Zinsenrisikos and der Kredit- 
aufnahmepolitik am Inlandsmarkt. 

Im zweiten Fall wurde ein Finanzberater mit der Bewer- 
ttmg der Bewirtschaftung der Fremdwahrungskredite durch die 
Staatsschuldenbehorde befallt. Damit wollte die ORKB fest- 
stellen, ob die von der Staatsschuldenbehijrde festgelegten 
Hiichstgrenzenfih-ZinssCitzeund Wahrtmgsriskenangemessen 
waren und der Behorde eine vemiinftige Miiglichkeit boten, 
Finanzierungsinstrumente zur maximalen Kostenreduzierung 
einzusetzen. In diesem Aspekt bestitigte die Priifung, da8 die 
fib Auslandsschulden zustidige Abteilung der Behorde viel- 
fach mit Erfolg titig gewesen war. 

Nach wie vor wurde von der schwedischen ORKB nicht 
festgestellt, ob die Abteilung den Wahnmgsmix iindem sollte, 
urn das Wmngsrisiko besser in den Griff zu bekommen, und 
ob die Beschmnkungen fti den Einsatz von Fmanzierungs- 
instrumenten neu iiberdacht werden sollten. 

Offenes Gesprtichsklima 
Das Klima zwischen der ORKB und der Staatsschulden- 

behorde war w&rend der gesamten priifung ein offenes. Ver- 
schiedentlich wurden die vorhiufigen Prtifungsergebnisse mit 
der Behordenleitung erortert. Eine der wesentlichen Empfeh- 
lungen der Prtifer bet& die Erstellung eines intemen Kredit- 
aufnahmekonzeptes durch die Staatsschuldenbehorde. Als di- 
rekter AusfluB dieser Empfehlung ist die Behorde derzeit mit 
der Erstellung eines umfassenderen und klar defmierten Kredit- 
aufnahmekonzeptes befaBt. DasFinanzministerium, demeben- 
falls tiber die Prtifung Berlcht erstattet wurde, reagierte positiv 
auf den Bericht. Derzeit sucht man nach Mdglichkeiten zur 
Festlegung der Zielsetzungen in der Schuldenverwaltung und 
zur Verbessenmg der durch die Staatsschuldenbehijrde ausge- 
tibten extemen Kontrolle. 

Wo kann der Bericht angefordert werden? 
Eine englische Zusammenfassung des Priifberichtes 

(F199238) ist erhahlich bei: Riksrevisionsverket (Swedish 
National Audit Bureau), Box 34105, S-10026 Stockholm, 
Schweden (Tel. 46(8)738 4000 bzw. Fax: 46(8)656 0425). w 

l das heiBt den Unterschied zwischen dem Markzinssatz zu 
einem bestimmten Stichtag und 14 Tage spater, zum Beispiel 
am 1. und 15. jeden Mona& 
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Lgnderprofil: Die Oberste Rechnungs- 
kontrollbeh6rde der Republik Namibia 

von Walter P. Barth, Deputy Auditor General 

Anmerkung der Redaktion: In Fortfiihrung der Praxis, mit 
dem rnrnderprofii den Lesern &r Zeitschrift neue Mitglieder 
der INTOSAI vorzustellen, jieut es uns, dti ORKB Namibias 
vorstellen zu dtirfen. Namibia wurde anilj’lich des XIV. 
INCOSAI, der im Oktober I992 in Washington, D.C., statt- 
fd, als neues Mitglied der IhTOSAI aufgenommen. 

Geschichte 
Die Befugnisse und Pflichten des Auditor General sind im 

State Finance Act (Staatsfinanzgesetz) 1991 geregelt, das ihn 
dazu bemachtigt, Rechnungsprtiftmgen in allen staatlichen 
Stellen, Lokalbehorden und anderen gesetziich festgelegten 
Korperschaften durchzufiihren. 

Bis 1. April 1991 stand die ORKB des damahgen Siid- 
WestafrikaunterderLeitungdes AuditorGeneral vonSudafrika. 
Im April 1991 wurde das Btiro des Auditor General zu einem 
unabhangigen Organ der ijbergangsregierung Namibias, das 
dem Administrator General als Leiter der Ubergangsregienmg 
Bericht zu erstatten hat. 

Unabhiingigkeit 
Die Unabhangigkeit des Auditor General ist gesichert 

durch die Befugnisse, die ihm das Staatsfmanzgesetz gew2hrt 
und durch die Tatsache, dab er kein Beamter im offentlichen 
Dienst ist. Die einzigen BeschCinkungen betreffend die Unab- 
hangigkeit der ORKB beziehen sich auf die Finanzierung und 
das Personalwesen. Der Haushalt ist Teil des Staatspr2sidenten 
und Budgetkthzungen konnten die ordentliche Ausiibung der 
Prtifungsaufgaben betreffen. Die Personalbeschaffung erfolgt 
derzeit durch die Kommission ftir den offentlichen Dienst und 
ist sehr zeitaufwendig. Diese Kommission bestimmt ebenfalls 
die Anzahl der Mitarbeiter der ORKB sowie deren Entlohnung . 
Ein Gesetzesentwnrffi.ir die ORKB, der diese Beschmnkungen 
behandelt, hat grohe Aufmerksamkeit erregt. 

Kompetenzbereich der PrfifungsbehSrde 
Das Staatsfinanzgesetz ermachtigt den Auditor General, 

das AusmaB jeglicher Prilfung, die unter seiner Leitung steht, 
selbst zu bestimmen. Im Zuge einer Prtifung kann er einzeme 
Personen auffordem, personlich bei ihm zu erscheinen und hat 

gesetzmtiigen Zugang zu allen Organen, Belegen, Unterla- 
gen, Geldbestanden, Stempelmarken, Wertpapieren, Titel mit 
Nenn- oder Situationswert, Ausrilstung, Lagem oder anderen 
beweglichen Giitem. die sich im Besitze der staatlichen oder 
gesetzlichen Institutionen belinden. Femer legt das Gesetz fest, 
daI3 er iiberprtifen kann, ob die in Frage stehenden Summen 
sparsam, wirtschaftlich und wirksam verwendet wurden. Fer- 
ner kann er die Wirksamkeit der intemen KontrollmaBnahmen 
beleuchten. Er kann eine odermehrere Personen vertragsmS.f3ig 
verpfiichten, ihn bei der Durchfiihrung der Aufgaben zu unter- 
sttitzen. 

Herr Barth (links) und Herr Kruger (rechts) alsvertreter Namibias beim 
XIV. INCOSAI in Washington, D.C. 

Aufgabenstellung 
Die Aufgaben umfassen hauptsachlich OrdnungsnCiBig- 

keitsprtifungen, wobei sich der Auditor General von den fol- 
genden Punkten zu iiberzeugen hat, da0 

l aIle notigen VorsichtsmaDnahmen getroffen worden sind, 
urn sicherzustellen, daB die Gelder, die im Zusammenhang 
mit der Erhebung, Untersuchung und ijberpriifung stehen, 
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erhoben werden; 

aIle Gesetze, die mit der Erhebung dieser Gelder im Zu- 
sammenhang stehen, eingehalten wurden; 

alIe notwendigen VorsichtsmaBnahmen im Zusammen- 
hang mit dem Erhalt, der Verwahrung, Ausstellung und 
Verbuchung von Stempehnarken, Wertpapieren, Titeln 
n-tit Nennwert und Situationswert, Ausrtistung, Lagem und 
anderen beweglichen Giitem ergriffen wurden; 

fiir Ausgaben und Zahlungen, die bewilligungs- oder 
genehmigungspfhchtig sind, die entsprechenden Bewilli- 
gungen oder Genehmigungen vorgelegen sind; femer 
miissen sie durch die entsprechenden Belege oder UnterIa- 
gen nachgewiesen werden. 

Eine kleine Gruppe von Rechnungsprtifem hat kthzlich 
mit Wirtschaftlichkeitsprtifungen begonnen und befindet sich 
noch in der Lemphase. 

Unter gewissen Umst&uIen konnen Sonderprilfungen er- 
laubt werden. Wann immer der Prasident es ftir im ijffentlichen 
Interesse erforderlich halt., kann er den Leiter der ORKB er- 
suchen, die Geschaftsbiicher, Buchfiihrungsunterlagen oder 
Rechnungsabschliisse irgendeiner anderen Korperschaft, Ge- 
sells&aft oder Untemehmung als einer offentlich-mchtlichen 
Korperschaft gemti den Vorschriften des Gesetzes einer 
Erhebung, Untersuchung oder Uberpriifung zu unterziehen, als 
ob es sich bei dieser Kiirperschaft, Gesellschaft oder Unter- 
nehmung urn eine Bffentlich-rechtliche Korperschaft handeln 
wiirde. Wenn der Prasident auf Grund des vemaulichen Cha- 
rakters irgendeines Kontos der Meinung ist, daI3 dieses Konto 
von einer ausftihrlichen iiberprilfung getiB dem Staatsfmanz- 
gesetz ausgenommen werden sollte, sokann der Prasident nach 
Rticksprache mit dem Leiter der ORKB festlegen, in welchen 
Ausmall die Erhebung, Untersuchung und ijberpriifung durch- 
gefiihrt werden sol1 und welche Belege hierfiir zur Verftigung 
zu stellen sind. 

Priifungsplanung 
Das Prtifungsobligo umfal3t derzeit 20 Ministerien, 15 

Gemeinden, 12 offentlich-rechthche Korperschaften, 6 staath- 
the Fonds, 7 Handel+ und 6 ,,sonstige Untemehmen“. Die 
strategische Planung ftir die ORKB umfal3t alle diese Bereiche. 
Fiir jede Systempriifung legt der Leiter des Priifungsteams vor 
Beginn der eigentlichen Prilfungsmtigkeit einen Priifungsplan 
vor. 

Berichterstattung 
Vor 1991 sahen die Gesetze ilber die Befugnisse und 

Pfhchten des Leiters der ORKB eine Berichterstattungspflicht 
des Leiters der ORKB an das Parlament vor. Das letzte Gesetz 

weicht hiervon leicht ab, indem es vom Leiter der ORKB 
verlangt, seinen Bericht dem Finanzminister vorzulegen, dem 
ein Monat ftlr Besprechungen mit dem Kabinett gew%rt wird. 
Weder der Finanzminister noch sonst irgend jemand ist befugt, 
Anderungen vorzunehmen; wenn der Finanzminister es 
verabs&mt, den Bericht der NationaIversammlung innerhalb 
eines Monats vorzulegen, so kann der Leiter der ORKB den 
Bericht selbstdurch den Prasidenten der Nationalversammlung 
vorlegen. Die Berichte werden an den Rechnungspriifungs- 
ausschuB verwiesen, der befugt ist, die Rechnungsftihrer zu 
befragen und der Nationalversammlung Empfehlungen zu 
unterbreiten. Der Leiter der ORKB fungiert als Berater dieses 
Ausschusses und unterstiitzt ihn bei der Erstellung seiner 
Berichte. 

Organisation und GriiBe der ORKB 
Abgesehen vom Leiter der ORKB und von seinem Stell- 

vertreter sind fiir den Prtlfdienst 66 Dienstposten vorgesehen, 
von denenderzeit 37 besetzt sind. Diegesamte Arbeitsbelastung 
wird in drei Bereiche unterteih, die jeweils einem Abteilungs- 
leiter unterstehen. Ftir den Verwalhmgsdienst sind insgesamt 
12 Mitarbeiter unter der Leitung eines Direktors vorgesehen - 
derzeit sind 7 dieser Posten besetzt. 

Fertigkeiten der Mitarbeiter und 
Ausbildungsprogramme 

Bedingt durch einen gravierenden Mange1 an fachkundigen 
Prtifem ist die Zahl unqualifizierter Mitarbeiter, die fiir spezi- 
eIle Prtifungen herangezogen werden, zu hoch und das Risiko 
tibersehener Mange1 erheblich. Exteme Lehrgange werden zur 
Verbesserung prtifungsspezifischer Kenntnisse belegt und ein 
umfassender intemer Lehrgang fur die Prtifungsmtigkeit muD 
erfolgreich abgelegt werden, bevor sich ein Mitarbeiter filr den 
Posten eines Priifers quahfizieren kann. ObwohI die iirtliche 
Universitit nicht iiber Fakulmten fur alle diese Wissenszweige 
verfiigt, ist es moglich, sich die fur gewisse akademische 
Grade, insbesondere im Bereich des Handels, erforderlichen 
Fahigkeiten anzueignen. Im Rahmen des LehrpIans ftlr einen 
derartigen akademischen Grad haben Lehrgtige das Rech- 
nungswesen und die Finanzkontrolle zmn Gegenstand und auf 
einer niedrigeren Ebene konnen Diplome sowohl filr das 
Rechnungswesen als such fiir die Finanzkontrolle erworben 
werden. Verhandlungen, um fachliche Unterstiltzung fiIr die 
ORKB aus dem Ausland zu erhalten, sind im Gange. 

Weitere Informationen 
Weitere Informationen tiber die ORKB Namibias sind bei 

Dr. Fanuel Tjingaete, Auditor General, Private Bag 13299, 
Windhoek 9000, Namibia, erhahlich. n 
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Neuerscheinungen 

In der Erkennmis, da0 ,,der ijffentliche Sektor heute mehr 
denn je unter Dmck steht, sparsam, wirtschaftlich und wirksam 
zu handeln“, und darauf hinweisend, da0 sowohl die Regierung 
als such die Offentlichkeit eine ,,qualitativ VerbesserteFinanz- 
kontrolle“ erwarten, vertiffentlichte das australische National 
Audit Office (ANAO) ein Handbuch filrdie Wirtschaftlichkeit- 
spriifung. Dieses Handbuch beinhaltet die Grundsatzpolitikder 
australischen Pri.lfungsbehiirde in Fragen der Wirtschaftlich- 
keitpriifung und sowie Richtlinien 

l als Hilfestellung filr die praktische Durchfilhrung von 
Wirtschaftlichkeitsprilfungen; 

. als Hilfestellung filr die Organisation von 
Wirtschaftlichkeitsprijfungen; 

l als Grundlage fiir die Entwicklung von Priifungsmethodik 
und fachlicher Weiterbildung; und 

l als Rahmen filr eine fachliche Beurteilung durch den 
Prilfer. 
Das Handbuch besteht aus sechs Abschnitten, welche 

durch eine Bibliographie und verschiedene Anh8nge ergtizt 
werden. Abschnitt eins gibt AufschluB iiber die Grundidee des 
Handbuches und skizziert seine Anwendungsbereiche; er be- 
schreibt femer, wie das ANA0 Wirtschaftlichkeitsprilfungen 
durchfilhrt sowie deren praktische Gestalaltung und Kontrolle. 
In den Abschnitten zwei bis sechs werden das Berichtswesen, 
langfristige Planungkonzepte, die Abwicklung vorhergehen- 
der Planungsstudien, die Umsetzung des Prilfungsplans und 
dieder Wirtschaftlichkeitpriifung folgenden Kontrollprilfungen 
(Nachpriifungen, Follow-up) n%er erlgutert. Die AnhSnge 
beinhalten Checklisten zur Evaluierung der Berichterstattung, 
sh-ategischen Planung, Vorlaufstudien, Umsetzung undFollow- 
up-Mal3nahmen; ein Handbuch filr gepri,ifte Stellen, anschau- 
lithe Fallbeispiele und eine Kopie des Follow-up-Paketes fiir 
Wirschaftlichkeitsptifungen des ANA0 runden diese Veriif- 
fentlichung ab. 

Exemplare von ,, Performance Auditing “, Juni 1992 sind 
kostenlos in englischer Sprache erhatlich bei: Executive 
Director, Policy and Development Branch, Australian Na- 
tional Audit Office, GPO Box 707, Canberra ACT 2601, 
Australien. 

-A**** 

Eine jiingst von der schwedischen ORKB durchgeftirte 
Wirtschaftlichkeitspriifung war der Personalbewirtschafmng 
in der schwedischen Verwaltung gewidmet. Unter Hinweisauf 
die notwendige Anpassung der Regierungsdienststellen an 
g&derteRahmenbedingungenuntersuchtderBericht, wiedie 

Ftiigkeiten und Qualifikatonen der Mitarbeiter in diesen 
Dienstellen weiterentwickelt und angepal3t werden, um den 
ge&ierten Bedingungen Rechnung zu tragen. In der Emlei- 
tung zu ,, Personalbewirtschafung in Z&ten&s W&Is: eine 
internationale Prdsentation einer Wirtschafrlichkeits- 
prtifingsprojektes” (Human Resource Management in a Per- 
spective of Change: An International Presentation of a PerJor- 
mance Audit Project) bemerkt der stellvertretende Auditor 
General, Ingemar Segergren, die Veriiffentlichung dieses Kmz- 
berichtes beruhe darauf, da0 ,,die Frage der Personalbewirt- 
schaftung such international gesehen in diesem Jahrzehnt ein 
zentrales Anliegen darstellen wird“ und ein intemationaler 
Austausch von Erfahrungen in diesem Bereich wesentlich sei. 
Die Broschiire prtisentiert in Kurzform die Berichts- 
feststellungen, welche sich mit folgenden Fragen auseinander- 
setzen: Wie kiinnen Regierungsdienststellen veranlal3t werden, 
die Faigkeiten ihrer Bediensteten an bereits vollzogene und 
erwartete hderungen anzupassen, welche gemeinsamen Hia- 
demisse, UnzulL&glichkeiten und andere Schwierigkeiten gibt 
es; welche Faktoren tragen zu einer erfolgreichen Gestalmng 
von jindemngen bei? Fragen der Priifungsmethodik und die 
aus diesem Projekt gewonnenen Erfahrungen werden in dem 
nachstehenden Anhang eriirtert. Exemplare dieser Neu- 
erscheinung sind in englischer Sprache kostenlos erh%ltlich 
bei: Riksrevisionsverket, Box 34105, 100 26 Stockholm, 
Scbweden. 

***** 

Das Institut fti Innenrevision in Ottawa, Kanada, vetif- 
fentlichte eine Forschungsstudie, in welcher der Beitrag der 
Innenrevision zum Qualitgts-/ Produktivittitsmanage- 
ment“(Infema1 Audit’s Contribution to the Management of 
Quality/ Productivity) untersucht wurde. Die S tudie sollte ein 
GrundkonzeptfiirdasQualitits-undProdukt.ivititsmanagement 
der Bundesverwaltung entwickeln; dieses ist auf seine 
Brauchbarkeit hin zu iiberptifen und es w&e festzustellen, 
inwieweit die einzelnen, darin enthaltenen Punkte von Behijr- 
den und Regierungsdienststellen angewandt wllrden. Femer 
sollte festgestellt werden, inwieweit diese Punkte durch die 
Innenrevision gepri,ift w&den, und Vorschlsge fiir die Verbes- 
serung der Innenrevision in der Bundesverwaltung ausgearbei- 
tet werden. 

In diesem Zusammenhang wurden sieben Organisations- 
me&male mit Bezug auf Qualitit und Produktiviti~ definiert, 
und zwar: (1) Orientiemng am Kunden, (2) langfristiges Enga- 
gement, (3) Unterstiitzung und Anleimng durch die leitenden 
Organe, (4) Mitarbeitermitsprache, (5) Richtlinien, Kriterien 
und Riickmeldungen, (6) besondere Wertlegung auf Schulung 
und (7) Belohnungen und Anerkennungen. 
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Aus der Untersuchung ging hervor, daB das Grundkonzept 
und such der Gedanke seiner Prilfung durch die Innenrevision 
anhand der sieben Merkmale auf grol3e Zustimmung stieD. 
Ehenfalls wurde festgestellt, da0 es Mange1 in der Umsetzung 
dieses Grundkonzeptes in den Regierungsdienstsstellen gab 
und dal3 sich die Innenrevision nicht immer auf die genannten 
sieben Merkmale stiitzte. Angesichts dieser Diskrepanz zwi- 
schen Theorie und Praxis des Qualit&+ bzw. Produktivit%s- 
managements entwirft die Studie einen zeitlichen Rahmen fur 
durchzuftlhrende Amlerungen. welcher der Innenrevision er- 
moglichen w&de, wesentliche Verbesserungen zu bewirken. 
Diese Neuerscheinung ist kostenlos in einer zweisprachigen 
Ausgabe (Englisch/Franziisisch) erhslltlich bei: Institute of 
Internal Auditors, Ottawa Chapter, P.O. Box 2274, Station 
D, Ottawa, Ontario KlP 5W4, Kanada. 

***** 

Seit acht Jahren unterstiitzt das in Washington ansassige 
International Financial Management Forum des Intemationa- 
len Konsortiums fiir die staatliche Haushahs- und Wirtschafts- 
fiihrung monatliche Einladungen zum Mittagessen mit Refe- 
renten. Der schriftliche Text dieser Vortrage aus dem Jahre 
1992 ist soeben erschienen. In Einklang mit der erklarten 
Zielsetzung des Konsortiums eines verstarkten Informations- 
und Gedankenaustausches referierten die Vortragenden des 
vergangenen Jahres iiber eine Fiille von Sachthemen, unter 
anderem iiber Korruption, intemationale Handelspolitik, Durch- 
setzung des Chief Financial Officers Act, Programme des 
Weltkongresses der Rechnungsfiihrer, allgemeine Trends in 
der staatlichen Verwaltung, die Priifung der dezentralen 
Entwicklungshilfeeinrichtungen, die Aufgaben der Rechnungs- 
wesens in einem multinationalen Umfeld, MaBnahmen zur 
Korruptionsbekampfung in internationalen Geschafts- 
beziehungen sowie technische Finanzhilfe der 
Interamerikanischen Entwicklungsbank (IDB). Exemplare der 
Vortragsprotokolle aus dem Jahre 1992 sind unter dem Titel 
,, Proceedings of the Washington International Financial Ma- 
nagement Forum for the Calendar Year 1992 “ in englischer 
Sprache kostenlos erhslltlich bei: International Consortium 
on Government Financial Management, P.O. Box 8665, 
Silver Spring, MD 20907, Vereinigte Staaten. 

***** 

Im Januar dieses Jahres veroffentlichte das General 
Accounting Office der Vereinigten Staaten (GAO) zwei 
Berichtsserien mit Empfehlungen an die Regierung Clinton 
und die Mitglieder des 103. Kongresses zu den dringlichsten 
nationalen Anliegen. Die 28-bandige Transition Serie; die auf 
Antrag des Prasidenten des amerikanischen Reprasentanten- 
hauses und des Mehrheitsfiihrers im Senat erstellt wurde, 
enthahdie Erfahmngen desGAOaus ihrer PrilfungstBltigkeit in 
den Bereichen Wirtschaft, Programmpolitik und Haushalts- 
und Wirtschaftsftlhmng. Die 17-teilige High Risk Serie kon- 
zentriert sich auf Programme, die nach Ansicht des GAO 
aufgrund von Schwachstellen im Kontrollsystem oder auf- 
grund grol3er Betrage, die aus Vertragen oder Subventionen 
ausbezahlt werden, besonders anftilig fur MiBbrsiuche sind. 

Bestellungen werden fur die kompletten Serien oder such 
fur einzelne Teilberichte entgegengenommen. Die Transition 

Serie setzt sich aus den folgenden Kapiteln zusammen: 
Haushaltswesen, Investitionen, staatliche Haushahsfiihrung, 
Finanzwirtschaft, Informationsmanagement und -technologie, 
Programmevaluiemng, offentlicher Dienst, Reform des Ge- 
sundheitswesens, nationale Sicherheit, Finanzdienstleistungs- 
industrie, intemationale Handelsbeziehungen, Handel, Ener- 
gie. Transport, Nahrungsmittel Md Landwirtschaft, Umwelt- 
schutz, Bodenschatze, Erziehungs- und Bildungswesen, Ge- 
sundheitswesen, Angelegenheiten der Kriegsveteranen, Wohn- 
bau und Raumplanung, Justizwesen, Steuerabgabewesen, in- 
ternationale Wirtschaftshilfe, auswartige Angelegenheiten, 
NASA und Allgemeines. 

Die High Risk Serie enthat Berichte zu folgenden 
Programmen: ,,Farmers Home Administration’s Farm Loan 
Program“, ,,GuaranteedSmdentLoan“, ,,BankInsuranceFund“, 
,,Resolution Trust Corporation”, ,,Pension Benefit Guaranty 
Corporation“, ,MedicareClaims”, ,Defense Weapons Systems 
Acquisition“, ,Defense Contract Pricing“, ,,Department of 
Energy Contract Management“, ,,Superfund Program 
Management“, NASA Contract Management“, ,,Defense 
Inventory Management“, ,,Internal Revenue Service 
Receivables”, Managing thecustoms Service“, Management 
of Overseas Real Property“, ,,Federal Transit Administration 
Grant Management“ und ,&sets Forfeiture Programs“. 

Jeweils eine gesamte Berichtsserie bzw. einzelne Berichts- 
teile sind kostenlos in englischer Sprache zu beziehen bei: 
United States General Accounting Offkx, Offtce of Inter- 
national Audit Organization Liaison, Room 7806,441 G 
Street NW, Washington, D.C. 20548, Vereinigte Staaten. 

***** 

Der Bundesrechnungshof hat kiirzlich zum ersten Mal 
einen Jahresbericht 1991/1992 herausgegeben, der mehrere 
Dokumente vereint, die bisher getrennt erschienen sind. Der 
Jahtesbericht enthalt in einem Band sowobl die Bemerkungen 
des Bundesrechnungshofes 1991 (Teil A) als such die dazuge- 
horige BeschluBempfehlung des Haushaltsausschusses vom 
Jahre 1992 (Teil B). Die Zusammenfassung der Bemerkungen 
und der BeschluBempfehlung des Haushaltsausschusses in 
Prilfungsergebnisse des Bundesrechnungshofes und der daraus 
gezogenen SchluBfolgerungen im parlamentarischen 
Kontrollverfahren. Der Band emhalt aul3erdem einen Son&r- 
bericht (Teil C) sowie ein Verzeicbnis der Beratungsberichte 
an den HaushaItsausschuB oder dessen Berichterstatter ftlr die 
Zeit vom 1. Juli 1991 bis 30. Juni 1992 (Teil D). Da der 
Bundesrechnungshof nicht die Befugnis hat, seine Empfehlun- 
gen selbst durchzusetzen, ist er auf die ijberzeugungskraft 
seiner Argumente angewiesen. Durcb die gemeinsame Ver- 
offentlichung von Prilfungsergebnissendes Bundesrechnungs- 
hofes und der Bescbliisse des Rechnungsoprilfungsausschusses 
hierzu sol1 einer interessierten ijffentlicbkeit vor Augen ge- 
ftlhrt werden, daB die Prilfungstatigkeit des Bundesrechnungs- 
hofes nicht folgenlos bleibt. Der Band gibt einen Gesamtiiber- 
blick ilber die Tatigkeit der staatlichen und parlamentarischen 
Finanzkontrolle in der Bundesrepublik Deutschland und ist in 
deutscberSprachekostenloserhslltlichbeimBundesrechnung.s- 
hof, Referat Pr/Int, Postfach 10 04 33, D-6000 Frank- 
furt 1. n 
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INTOSAI Intern 

Neues aus den Komitees und Arbeitsgruppen 

Ein wichtiges Merkmal des XIV. INCOSAI (siehe diese Zeitschrift, Ausgabe Januar 1993) war die 
Einbindung der Komitees und Arbeitsgruppen der INTOSAI in das KongreSprogramm. Thema II wurde 
von den Richtlinienkomitees fiir die Finanzkontrolle, das Rechnungswesen, die inteme Kontrolle und 
die Staatsverschuldung geleitet, das Technologiesymposium stand unter dem Vorsitz des Vorsitzenden 
des Ausschusses fiir die EDV-Prtifung. Die gewtilte Organisationsform errnoglichte es den Mitgliedem 
der INTOSAI, sich an der Arbeit aller Komitees und Arbeitsgruppen zu beteiligen und bei der 
zukiinftigen Gestaltung der Ausschiisse und Arbeitsgruppen mitzureden. In Untersttitzung dieses 
Anliegens mbchte die Zeitschrift geme die folgenden Informationen iiber den Stand der Arbeiten in den 
jeweiligen Komitees und Arbeitsgruppen veroffentlichen. 

Finanzkontrolle fjberarbeitete Richtlinien vom XIV INCOSAI verabschiedet . . . . . Ausschufl novelliert die Richtlinien 
geringf?igig und stellt das Protokoll zur Verabschiedung durch das PrUsidium im Mai fertig....... such andere Ausschtisse 
sollen das Protokoll tibernehmen . . . . . Bibliographie tiber Dokumentationsmaterial in Ausarbeitung . . . . . . Informationen bei: 
Australian National Audit Office. 
Rechnungswesen ErklUrungen 1 und 2 verabschiedet und am XIV INCOSAI vero’&entlicht . . . . Vorentwurfvon Erklclrung 
3 (,, QualitUtsmerkmale fr Finanzberichte der Verwaltung “I . . . Informationen bei: Ofice of the Auditor General, Kanada. 
hterne Kontrolle ,,Richtlinien flir die internen Kontrollnormen “ vom XIV INCOSAI verabschiedet . . . . . . . 
Prof Dr. Istvan Hagelmayer (Ungam) wird neuer Komiteevorsitzender . . . . . . . Ausschup erarbeitet einen Fragebogen an alle 
INTOSAI Mitglieder zur Erfassung einschlUgiger bibliographischer Unterlagen, Fortschrittsbericht anlU@ch der 
PrUsidialtagung im Mai . . . . . . . . Informationen bei: ungarischer Staatsrechnungshof 

Staatsverschuldung Umfrage unter ORKB zum Thema Staatsverschuldung in Auswertung . . . . . Zwischenbericht tiber 
Umfrageergebnisse sol1 bei einer AusschuJsitzung in Lissabon Anfang Mai fertiggestellt wet-den . . . . . Ausscht@vorsitzender 
Castillo wird dem PrUsidium nach &m Treffen in Lissabon Bericht erstatten . . . . . . . . Informationen bei: Contador Mayor de 
Hacienda, Mexiko. 

EDV PrUsidium beschlie& im Oktober 1992 die Terms of Reference . . . . . . Ausschu~vorsitzender Somiahfihrt den Vorsitz bei 
dem Technologiesymposium am XIV INCOSAI . . . . . AusschuJ setzte drei Arbeitsgruppen zur Befassung mit Sona!erthemen ein, 
eine AusschuJsitzung wurde f7,ir 1993 anberaumt . . . . . Ausschu&orsitzender Somiah wird dem PrUsidium bei seiner Tagung 
im Mai Bericht erstatten . . . Informationen bei: Ofice of the Comptroller and Auditor General, It&en. 

Umweltpriifung im Oktober 1992 vom Prilsidium in Entsprechung einer Empfehlung zu Thema I eingesetzt . . . . . . . Vorsitz 
Herr Engwirda (Niederlande) . . . . . . Arbeitsgruppe konstitutiert sich gegenwnnig . . . . . Terms of Reference sind in Ausarbeitung 
und wurden den AusschuJmitgliedem zur Stellungnahme tibermittelt, sollen &m PrUsidium zur Verabschiedung vorgelegt 
we&en . . . . Informationen bei: Algemene Rekenkamer, Niederlande. 
Privatisierung im Oktober 1992 vom PrUsidium in Entsprechung einer Empfehlung zu Thema IC des XIV INCOSAI 
eingesetzt . . . ..Vorsitz Sir John Bourn (Vereinigtes KUnigreich) . . . . . vorgeschlagene Terms of Reference zur Vorlage an das 
Prilstdium erarbeitet . . . . . Informationen bei: National Audit Office, Vereinigtes KUnigreich. 
Programmevaluierung im Oktober 1992 vom PrUsidium in Entsprechung einer Empfehlung zu Thema IB des XIV 
INCOSAI eingesetzt . . . . Vorsitz durch den neugewlrhlten PrUsidenten Pierre Joxe . . . . Fortschrittsbericht sol1 dem Pr&idium 
bei seiner michsten Tagung vorgelegt werden . . . . . Informationen bei: Cour des Comptes, Frankreich. 
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